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I. Aufgaben

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

Das Studium der tierischen Schii.dlinge (Insekten, Milben, Schnecken, Nage
tiere usw.) und der Erreger von Pflanzenkrankheiten (Pilze, Bakterien, Viren) 

sowie die Entwicklung von geeigneten Bekampfungsverfahren; 

die Suc:he nac:h Moglichkeiten, das Auftreten von Seba.den durc:h pflanzen
hygienische, insbesondere pflanzenbaulic:he und fruchtfolgetechnische MaB
nahmen zu vermeiden; 

die Bearbeitung der vielseitigen Probleme der durch nichtparasitare Ursachen 
verschiedenster Art (Ernahrungsstorungen, Luftverunreinigungen usw.) an 
Kulturpflanzen auftretenden Seba.den; 

die Resistenzforschung, insbesondere die Resistenzprufung, also die Prufung 
der Kulturpflanzensorten auf Widerstandsfahigkeit gegen tierische Parasiten 
und Krankheitserreger, in enger Zusammenarbeit mit der Resistenzzuchtung; 
die Erforschung der Resistenz von Schadorganismen gegen Pflanzensc:hutz
mittel; 

das Studium der naturlic:hen Feinde von Krankheitserregern und Sc:hadlingen 
mit dem Ziel ihrer Nutzanwendung bei der biologischen Schadlingsbekamp
fung; 

die Erforschung der Epidemiologie von Krankheitserregern und des Massen
wechsels von Sc:hadlingen. Diese Untersuc:hungen sc:haffen die wissenschaft
lic:hen Grundlagen fur eine zuverlassige Vorhersage und damit fiir den Warn
dienst sowie fiir MaBnahmen der Pflanzenquarantane; 

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

die Bearbeitung der zahlreic:hen Probleme des Vorratsschutzes; 

die Erforschung der Wirkungsweise und Einsatzmoglichkeiten von Pflanzen
schutzmitteln sowie ihrer Nebenwirkungen auf das biologische Gleichgewicht 
in der Natur (Umweltschutz); 

die Bearbeitung der sich aus dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erge
benden Ruckstandsprobleme im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch und 

Tier und die Forderungen der Hygiene, wie sie z. B. durch die Lebensmittel
gesetzgebung vorgeschrieben sind. 

Das Ziel der gesamten Forschungsarbeit in der Biologischen Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft ist die Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen 
fiir einen wirkungsvollen, hygienisch und umweltmii.Big unbedenklichen und 
wirtschaftlic:h vertretbaren Pflanzenschutz. Im Mittelpunkt aller Bemuhungen 
steht die Gesunderhaltung der Kulturpflanzen mit dem Ziel der Sic:herung der 
Ertrage in der Land- und Forstwirtsc:haft und der Abwendung von Gefahren fiir 
die Gesundheit von Mensch und Tier; d. h. u. a. auch die Gewahrleistung der 
Versorgung der Bevolkerung mit gesunden pflanzlichen Ernahrungsgutern. Die 
bisher und in Zukunft aus okonomisc:hen und agrarpolitisc:hen Grunden notwen
digen Veriinderungen im Anbau unserer Kulturpflanzen werden dabei ebenfalls 
beachtet. 

p 5 



Neben den genannten Forschungsaufgaben hat die Bundesanstalt als Bundes
oberbehorde auch administrative Aufgaben erheblichen Umfanges. Die wichtigste 
der iibertragenen Aufgaben ist die Prufung und Zulassung von Pflanzenschutz
mitteln sowie die Priifung von Pflanzenschutzgeraten und -verfahren. Pflanzen
schutzmittel diirfen gewerbsmaBig nur vertrieben und eingefuhrt werden, wenn 
sie von der Bundesanstalt nach eingehender Priifung zugelassen worden sind. 

Die Sammlung und Auswertung der wissenschaftlichen Literatur iiber Pflanzen
krankheiten, Schadlinge und Pflanzenschutz aus den zahlreichen Fachzeitschriften 
und -biichern der ganzen Welt (zur Zeit erscheinen mehr als 35 OOO Veroffentli
chungen jahrlich!) <lurch die Dokumentationsstelle der Bundesanstalt erlaubt eine 
schnelle und fachspezifische Information der Wissenschaftler in Forschung und 
Praxis. 

Der Pflanzenschutzmeldedienst, der statistisches Material iiber das Auftreten und 
das AusmaB der <lurch Krankheiten und Schadlinge an Kulturpflanzen verursach
ten Schaden sammelt, hat eine zentrale Bedeutung fur die Beratung des Bundes
ministeriums fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten. 

Eine wichtige Aufgabe ist die Beteiligung an Pflanzenschutzprojekten in Ent
wicklungslandern. Seit mehreren Jahren sind standig einige Wissenschaftler der 
Bundesanstalt an solchen Projekten beteiligt. 

Eine Dienststelle der Bundesanstalt befaBt sich mit der Sammlung und Auswer
tung der im In- und Ausland erlassenen Gesetze und Verordnungen auf den 
Gebieten des Pflanzenschutzes und der Pflanzenbeschau. Ihre Arbeit ist fur die 
mit der Ein- und Ausfuhr von Agrarprodukten zusammenhangenden Fragen von 
gro.Ber Bedeutung. 

Der Anteil der eigenen Erzeugung am volkswirtschaftlichen Gesamtverbrauch 
an Nahrungsmitteln betragt in der Bundesrepublik durchschnittlich 70 °/o; die feh
lenden Nahrungsmittel miissen eingefiihrt werden. Da auch die tierische Produk
tion von dem Umfang der pflanzlichen Erzeugung abhangt, ist der Schutz der 
Kulturpflanzen gegen Krankheiten und Schadlinge, die Ertragsminderungen von 
durchschnittlich 10 bis 15 °/o verursachen, fiir die Nahrungsmittelproduktion in 
ihrer Gesamtheit-ihr Wert in der Bundesrepublik wird mit rd. 30 Milliarden DM 
beziffert - von erheblicher Tragweite. 

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

II. Organisation und Personal

Die Organisation der Biologischen Bundesanstalt ist auf Seite A 8 des Jahresbe
richtes 1962 dargestellt. Aufgrund eines Erlasses des Herrn Bundesministers fur 
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 fur gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem,

c) Institut fur Griinlandschadlinge in Oldenburg.
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Die dezentralisierte Organisation der Bundesanstalt ist weitgehend eine Folge 
der historischen Entwic:k.lung vor und der politischen Entwick.lung nach dem 
2. Weltkrieg. Durch eine Umgestaltung des Aufbaus der Biologischen Bundesan
stalt, insbesondere durch Verlagerung von nicht standortgebundenen AuBeninsti
tuten an die Zentralen in Braunschweig und Berlin, wird angestrebt, die ihr ge
setzlich ubertragenen Aufgaben zwec:k.ma.Biger, einfacher und wirtschaftlicher zu
erfullen.

Gliederung und personelle Besetzung 

Leitung 
Prasident und Professor: Prof. Dr. agr. Gerhard Sch u h  m a n  n 

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

Besoldungsstelle1) 
33 Braunschweig, Bundesallee 50 
Leiter: Regierungsamtmann Werner R e i ch 

Abteilungen, Institute und Aufleninstitute 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. phil. Hans Or t h ,  Botaniker 

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

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. phil. Hans Or t h ,  Botaniker 

Institut fur Pflanzenschutzmittelprufung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Laboratorium fur chemische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Adolf 
Ro p s c h ,  Chemiker, Dr. rer. nat. Walter D o  b r a t ,  Chemiker, Dr. rer. 
nat. Erich Fi n g e r ,  Chemiker, Werner P ii s c h e  1- E m d e  n ,  Lebens
mittelchemiker, Dr. rer. nat. Karl Sch i n k e  1, Chemiker, Dr. rer. nat. 
Klaus C 1 a u  s s e n ,  Chemiker (ab 1. 12. 1972) 

1) Die Besoldungsstelle erledigt auch Geschafte filr: 
die Forschungsanstalt filr Landwirtschaft, 
die Bundesforschungsanstalt fur Kleintierzucht und 
das Luftfahrt-Bundesamt. 
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Laboratorium fiir botanische Mittelpri.ifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Josef 
M a r t i n, Phytopathologe, Dr. agr. Helmut Eh 1 e , Phytopathologe, Dr. 
agr. Wilfried-Gerd H e i d  1 e r, Phytopathologe, Dr. agr. Gerhard B a r t  e 1 s , 
Phytopathologe (bis 31. 7. 1972) 

Laboratorium fiir zoologische Mittelpri.ifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenscnaftlicher Rat Dr. rer. nat. Hans 
Be ck e r ,  Zoologe, Milan G r a s  b 1 u m, Diplom-Forstwirt (ab 1. 6. 1972), 
Dr. rer. nat. Helmut R o t h e r t , Zoologe 

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

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr.-Ing. Winfried E b i n  g , Chemiker, Dr. rer. 
nat. Friedbernd G e  i k e ,  Biochemiker, Dr. rer. nat. Adolf Ko 13 m a n  n, Che
miker, Dr. agr. Fouad Sa a d, Diplom-Landwirt (bis 31. 10. 1972), Dr. rer. nat. 
Ingolf Sc h u p  h a  n, Chemiker, Jochen P f 1 u g m  a ch e  r ,  Diplom-Chemiker 

lnstitut fiir Anwendungstechnik 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr.-Ing. Heinrich Ko h s  i e k, Diplom-ln
genieur 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. agr. Dieter B r e d e m e i e r, lic.-nat. und 
Diplom-Landwirt (bis 31. 7. 1972) , Dipl.-Ing. agr. Karl-Heinz Ki e f t  (ab 1. 8. 1972) 

Botanische und zoologische Abteilung 

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

Institut fiir Botanik 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Manfred 
H i  11 e , Phytopathologe (beurlaubt ab 1. 3. 1971 zur Wahrnehmung einer Aus
landstatigkeit am Plant Pests and Diseases Institute, Teheranjlran), Dr. agr. 
Gerhard B a r t  e l s  , Phytopathologe (ab 1. 8. 1972), Dr. rer. nat. Eva F u ch s  , 
Phytopathologin, Dr. agr. Eduard L a n g e r f e 1 d , Phytopathologe, Dr. rer. nat. 
Barbel S c h 6 b e r , Biologin, Diplom-Landwirt Jiri D u b e n 

Institut fiir Unkrautforschung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Thomas Eg g e r s ,  Botaniker, Dr. agr. 
Jan L e  11 e y ,  Phytopathologe, Dr. phil. Wolfram Ri ch t e r, Botaniker, 
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Dipl.-Ing. agr. Peter N i e m  a n  n , Phytopathologe, Dipl.-lng. agr. Rudiger 
H ii n s c h (ab 15. 5. 1972) 

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

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

Zoologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phil. nat. Werner 
R e i  c h m u  t h, Zoologe, Dr. phil. Dora G o d a n ,  Zoologin, Dr. rer. nat. 

Mechthild S t  ii b e  n ,  Zoologin, Dr. rer. nat. Fritz F r a n k ,  Zoologe (Fach
gebiet: Erforschung von Biologie und Massenwechsel freilebender Schadnager, 
33 Braunschwei.g, Messeweg 11/12) 

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

Leiter: Direktor und Professor Dr. phil. Walter F r e y, Entomologe 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. phil. nat. Richard W o h  1 g e m  u t h ,  Zoologe 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

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

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

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans P e t z  o 1 d , Biologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Sigfrid K 6 h n ,  Botaniker, Dr. rer. 
nat. Rainer M a r  w i t  z ,  Biologe, Dr. rer. nat. Dietrich M a  Bf e 11 e r, Bota
niker (bis 30. 6. 1972), Dr. agr. Wolfgang Z e 11 e r, Phytopathologe (ab 1. 12. 
1972), Dr. Leslie W e b b  , Phytopathologe 

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

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. agr. Wolfgang Ge r I a c h ,  Phyto
pathologe 

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

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

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Hans-Otfried L e h, Botaniker, Dr. 
rer. nat. Giinter S c h 6 n h a r d , Radiochemiker 

Institut fiir Biochemie 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Hermann S t e g e m a n n ,  org. 
Chemiker und Biochemiker 
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wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. phil. Burkhard Le r ch ,  org. Chemiker, Dr. 
rer. nat. Volkmar L o e s ch ck e ,  org. Chemiker, Dr. rer. nat. et Dr. med. 
Kirumakki Narayana S h i v a  r a m ,  org. Chemiker und Mediziner, Diplom
Agraringenieur Ludwig R o e  b ,  Phytopathologe (seit 1. 12. 1972), Kirumakki 
Narayana D i n i s  h ,  Bachelor of Science (graduierter Landwirt, Stipendiat bis 
31. 7. 1972)

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

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

Institut fi.ir landwirtschaftliche Virusforschung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans 

Ludwig P a  u 1, Botaniker, Prof. Dr. phil. habil. Kurt H e i nze , Entomologe 
(bis 31. 3. 1972), Dr. rer. nat. Winfried H u t h ,  Botaniker, Dr. rer. nat. Dietrich
Eckhardt L e  s e m  a n  n ,  Botaniker, Dr. rer. nat. Hartwig R o h  1 o f f  , Zoologe 
(ab 15. 5. 1972), Dr. rer. nat. Hans Ludwig W e i d e m a n n ,  Zoologe 

Institut fi.ir Virusserologie 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Ruprecht B a r t e  1 s ,  Mikrobiologe, 
Dr. rer. nat. Rudolf C a  s p e r ,  M. Sc., Botaniker (bis 31. 5. 1972 beurlaubt und 
als Associate Professor of Plant Pathology and Foreign Research Associate des 
USDA in Corvallis, Oregon, USA, tatig gewesen}, Dr. Renate K o e n i g  (Ph. D.), 
Diplom-Biologin 

Aufieninstitute 

Institut fi.ir biologische Schadlingsbekampfung 
61 Darmstadt, Heinrichstr. 243 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Aloysius 
K r i e g , Mikrobiologe, Dr. phil. Horst B a t  h o  n ,  Zoologe, Dr. phil. Sherif 
H a s s a n , Zoologe, Dr. rer. nat. Alois H u  g e r , Zoologe, Dr. agr. Gustav 
L a n g e n  b r u c h ,  Diplom-Gartner, Dr. phil. Erwin M ii 11 e r  - Ko g 1 e r ,  Phy
topathologe, Dr. rer. nat. Klaus F a  b r i t  i u s  , Zoologe (Stipendiat der Alexan
der-von-Humboldt-Stiftung, bis 31. 1. 1972) 

Institut fi.ir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
2305 Kiel-Kitzeberg, Schloflkoppelweg 8 

Leiter: Direktor und Professor Dr. phil. Claus B u h l ,  Phytopathologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Friedrich 
S c h ii t t e , Entomologe, Dr. phil. Hans B o c k m  a n n , Botaniker, Dr. agr. 
Wilhelm K r ii g e r ,  Phytopathologe, Dr. sc. agr. Arnulf T e  u t e b e r g ,  Mi
krobiologe, Dr. agr. Horst M i  e 1 k e , Phytopathologe, Dr. rer. nat. Thies B a -
s e d o w , Zoologe, Diplom-Landwirt Karl-Ernst K n  o t h 

P 10 



Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
44 Miinster/Westf., Toppheideweg 88 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Bernhard 

W e i s  c h e r ,  Zoologe, Diplom-Gartnerin Fridgard B u r c k h a r d  t Phyto
pathologin, Dr. rer. nat. Hans-Jurgen R u m p  e n  h o  r s t ,  Botaniker, Dr. rer. nat. 
Dieter S t  u r h a  n ,  Zoologe (bis 31. 5. 1972 beurlaubt zur Wahrnehmung einer 
Tatigkeit in der Pflanzenschutzstation Teheran im Rahmen der Technischen 
Hilfe fiir den Iran), Dr. sc. agr. Harro R e e p  m e  y e  r ,  Phytopathologe (ab 1. 6. 

1972) 

Au.Benstelle 
5153 Elsdorf/Rhld. 
Diirener Str. 71 

Leiterin: Dr. agr. Rosmarin T h i  e 1 e m  a n  n , Phytopathologin 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. agr. Aref N a g  i , Phytopathologe 

Institut fiir Gemiisekrankheiten 
5035 Fischenich, Kreis Koln, Marktweg 60 

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

wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. sc. agr. Peter M a t t u  s c h ,  Phytopathologe 

Institut fiir Obstkrankheiten 
6901 Dossenheim iiber Heidelberg, Schwabenheimer Str., Postfach 73 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phil. nat. Herbert 
K r c z a 1 , Zoologe, Dr. agr. Erich D i c k 1 e r , Entomologe, Dr. rer. nat. Ludwig 
K u n z e  , Diplom-Biologe, Dr. agr. Erich S e e m  ii 11 e r ,  Mykologe (beurlaubt 
ab 24. 4. 1972 zur Wahrnehmung einer Auslandstatigkeit am Department of 
Plant Pathology, Cornell University, Ithaca, New York, USA), Michael G 6-
r i n g , Botaniker 

Institut fiir Rebenkrankheiten 
555 Bernkastel-Kues, Briiningstr. 84 

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

pathologe 

wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Gunther 
S t  e 11 m a c  h ,  Phytopathologe, Dr. rer. nat. Martin H e r i n g , Entomologe 
(bis 31. 12. 1972), Dr. rer. nat. Bernhard H o  1 z ,  Diplom-Biologe (ab 1. 4. 1972) 

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

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. hart. Walter S a u  t h o  f f ,  Phytopatho
loge 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Volkhard K 611 n e r , Zoologe 

Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten 
351 Hann. Munden, Kasseler Str. 22 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Prof. Dr. rer. nat. Heinz B u t  i n ,  Botaniker 
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wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Bernhard Ho 1 z , Diplom-Biologe 
(bis 31. 3. 1972) , Dr. rer. nat. Karl R a ck ,  Mikrobiologe (ab 1. 6. 1972), Dr. rer. 
nat. Rolf S i e p m a n  n , Mikrobiologe 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

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

Bibliothek 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: Dr. Wolfgang Ko ch, Phytopathologe (ab 1. 2. 1972) 

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

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

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

Bildstelle 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: Heinz S c  h 1 o b a c h ,  Photograph 

Bildstelle 

1 Berlin 33 Dahlem, K6n1gin-Luise-Str. 19 
Leiter: Ernst S c  h a  1 o w ,  technischer Angestellter 

Versuchsfeld 

33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: Dr. agr. Eduard L a n g e r  f e 1 d ,  Phytopathologe 

Versuchsfeld 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 
Leiter: Dr. agr. Wulf-Joachim P i e r i  t z ,  Phytopathologe 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzen
schutz 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 
Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Ludwig Qu a n t  z ,  Botaniker 
wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. phil. Gunther S ch m i d t ,  Zoologe, Diplom
Landwirt Michael S c h o 1 z 
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Inst!tutfDienststelle Wissenschaftler techn. Hilfskrafte Arbeiter Verw. Ge-

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

Abteilung fiir Pflanzensdmtzmittel und -gerate 1 4 5 

Laboratorium fiir chemische Mittelpriifung 6 6 8 8 3 3 18 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung 4 5 5 5 12 

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung 4 4 5 12 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung 4 5 4 5 10 16 

Institut fiir Anwendungstedmik 2 1 1 5 

Institut fiir Botanik 5 6 9 9 4 4 20 

Institut fiir Unkrautforsdmng 3 6 3 4 2 2 13 

lnstitut fiir Zoologie 5 5 6 6 3 3 15 

Institut fiir Vorratsschutz 2 2 3 3 6 

lnstitut fiir Bakteriologie 4 5 4 5 12 

Institut fiir Mykologie 3 4 4 5 1 11 

Iustitut £Ur nichtparasitare ?flanzenk.rankheiten 3 3 4 z 3 9 2 2 15 

Institut fiir Biodlemie 3 5 4 5 2 2 13 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung 6 6 8 9 4 4 20 

Institut fi.ir Virusserologie 4 4 5 2 2 9 4 4 17 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung 6 6 12 1 13 8 8 2 29 

Institut fiir Getreide-, Olfrucht- und 
Futterpflanzenkrankheiten 5 2 8 7 4 2 13 8 10 2 33 

Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und 
Nematodenforschung 6 2 8 6 7 13 6 6 28 

Institut fiir Gemi.isekrankheiten 2 2 5 5 3 3 11 

lnstitut fiir Obstkrankheiten 5 6 8 8 13 13 2 29 

lnstitut fiir Rebenkrankheiten 4 4 5 2 7 8 4 12 2 25 

Institut filr Zierpflanzenkrankheiten 2 2 3 3 

lnstitut fiir Forstpflanzenkrankheiten 3 3 3 3 3 3 2 11 

Dienststelle fiir wirtschaltliche Fragen und 
Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschulz 3 3 2 2 2 7 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 6 7 18 18 27 27 3 55 

Verwaltung (einschlieBlich. Besoldungsstelle) 8 8 36 36 36 81 

Gesamt 101 9 9 119 150 25 12 187 144 5 150 69 525 

a 
b 
C 

aus Haushaltsmitteln 
aus Zuwendungen Dritter 
aus DFG-Mitteln 

III. Forschung

Abteilung fi.ir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

lnstitut fi.ir Pflanzenschutzmittelpriiiung 

Laboratorium fi.ir botanische Mittelpriiiung in Braunschweig 

1. Einflu6 von Wasserherbiziden auf die Mortalitat von Testpflanzen

(Heidler, G.)

Die zunehmende Belastung der oberirdischen Gewasser mit dungenden Sub

stanzen fiihrt zu einem verstarkten Pflanzenwachstum. Daraus resultiert ein
vermehrter Einsatz von Herbiziden an und in Gewassern. Das Einbringen
von Pflanzensdmtzmitteln erfordert eine umfassende Kenntnis dieser Stoffe.
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Aus toxikologischen Grunden kommen nur wenige Wirkstoffe in Frage. Aus 
diesem Grunde ist insbesondere deren herbizide Brauchbarkeit von Interesse. 
In diesem Zusammenhang konzentrierten sich die Untersuchungen der einzel
nen Wirkstoffe auf die Mortalitat von Lemna minor. Zunachst wurden u. a. 
Einkomponenten-Praparate mit Paraquat, Deiquat, Simazin, Terbutryn und 
Amitrol getestet. Die Versuche wurden mit Leitungswasser ohne Zusatz 
einer Nahrlosung bei ea. 15° C durchgefuhrt. Bei den Untersuchungen wurden 
mit Lemna minor LD 95-Werte gewonnen, die z. B. fur Paraquat (Grarnoxone 
S) bei 0,04 ppm und fiir Simazin (Gesatop 50) bei 1 ppm Wirkstoff lagen.

2. Erstellung von Prilfungsrichtlinien (Ehle, H.; Heidler, G.; Lyre, H. u. Martin, J.)

Erlauterungen zu den Prufungsrichtlinien sind dem .Jab.resbericht 1971 zu ent
nehmen.

Im Jahre 1972 wurden in Zusammenarbeit mit Pflanzenschutzamtern und eini
gen Herstellerfirmen von Pflanzenschutzmitteln wiederum Richtlinien bzw.
vorlaufige Richtlinien modifiziert oder neu erstellt, und zwar fur die Prufung

von Beizmitteln gegen Cercospora beticola Sacc.
(Blattfleckenkrankheit) an Ruben, 

von Fungiziden gegen Erysiphe graminis DC. (Echter Mehltau) an Getreide 

von Fungiziden gegen Septoria nodorum Berk. 
(Braunfleckigkeit) an Weizen 

von Fungiziden gegen Cercosporella herpotrichoides Fron 
(Halmbruchkrankheit) an Getreide 

von Fungiziden gegen Cercospora beticola Sacc. 
(Blattfleckenkrankheit) an Ruben 

von Fungiziden zur Verbesserung des Auflaufens von Kartoffeln 
einschl. Minderung des Auftretens von Rhizoctonia 

von Fungiziden gegen Podosphaera leucotricha Salm. 
(Echter Mehltau) an Kernobst 

von Fungiziden gegen Venturia-Arten (Schorf) an Kern- und Steinobst 

von Fungiziden gegen Taphrina deformans Tul. 
(Krauselkrankheit) an Pfirsich 

von Fungiziden gegen Blumeriella jaapii (Rehm) v. Arx 
(Spruhfleckenkrankheit) an Kirschen 

von Fungiziden gegen Peronospora tabacina (Blauschimmel) an Tabak 

von Fungiziden gegen Botrytis cinerea Pers. an Hopfen 

von Fungiziden gegen W elkekrankheiten an Hopf en 

von Herbiziden in Schutzpflanzungen 

von Insektiziden gegen Brachyrhinus (Otiorrhynchus) sulcatus F. 
(Gefurchter Dickmaulru.Bler) an Reben 

Laboratorium iilr zoologische Mittelpriifung in Braunscbweig 

1. Auftreten und Bedeutung der Salatwurzellaus (Herfs, W.)

In Fortfuhrung von im Jahre 1969 aufgenommenen Untersuchungen zur Er
mittlung der Anfalligkeit verschiedener Salatsorten gegenuber der Salatwur-
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zellaus Pemphigus bursarius (L.) (Aphidoidea, Pemphigidae) wurden im Raum 
Wolfenbuttel bei Braunschweig in den Jahren 1970 und 1971 drei Versuche 
an verschiedenen Standorten mit 9 Salatsorten durchgefiihrt. Von diesen 
9 Varietaten batten 3 bei den fruheren Versuchen einen sehr geringen Wur
zellausbefall gezeigt, wahrend 3 weitere Sorten einen sehr starken Befall er
geben hatten; die restlichen 3 Varietaten sind gangige Handelssorten. - Es 
ergab si.ch aus den umfangreichen Untersuchungen, dafl die gleichen Salat
sorten an unterschiedlichen Standorten und in verschiedenen Jahren sehr 
grofle Unterschiede in den Befallswerten aufwiesen, so dafl sortenbedingte 
Befallsunterschiede praktisch keine Rolle spielen. In einzelnen Versuchen 
festgestellte Befalfsunterschiede bei bestimmten Salatsorten sind nicht repro
duzierbar und haben keine allgemeine Bedeutung. Die graduell unterschied
liche Resistenz zahlreicher Salatsorten gegenuber P. bursarius wird von an
deren Faktoren uberdeckt, wie Starke des Gesamtauftretens der Wurzellaus, 
standortbedingte Unterschiede, jahreszeitliche Lage der Pflanz- und Ernteter
mine im Vergleich zum Entwicklungszyklus der Laus; diese Faktoren sind 
fiir die tatsachliche Befallsstarke ausschlaggebend. Keine der untersuchten 
Salatsorten zeigte eine charakteristische Resistenz. 

2. Pflanzenschaden durdJ. Mittel zur Verhiitung von Wildschaden (Munch, W. D.)

In Weiterfiihrung von im Jahre 1969 begonnenen Untersuchungen wurde er
mittelt, ob die an Saubohne (Vicia faba) und Pelargonie (Pelargonium zonale)
gewonnenen Ergebnisse bezuglich der Pflanzenvertra.glichkeit von Wildab
wehrmitteln Ruckschlusse auf Schaden an Forstpflanzen zulassen. Zahlreiche
zugelassene und in Prufung befindliche Forstschutzmittel wurden in diese
Versuche einbezogen. Bezuglich der Phytotoxizita.t der Mittel ergaben sich
keinerlei Zusammenhange zwischen Pelargonie und den untersuchten Baum
arten. Ob die gleiche Feststellung auch fiir Saubohne zutrifft, soll in weiteren
Versuchen geklart werden. Auflerdem minderten alle hierbei verwendeten
Wildabwehrmittel in unterschiedlichem Mafle den Hi:ihenzuwachs der Forst
pflanzen. Aus diesen Befunden ergibt sich voraussichtlich die Notwendigkeit
einer Anderung der Prufungsrichtlinien von Mitteln zur Verhutung von Wild
schaden.

3. Priifung der Wirksamkeit von Mitteln zur Verhiltung von Wildschaden

(Munch, W. D.)

Bei der amtlichen Priifung von Mitteln zur Verhiitung von Wildschaden sind
Futterungsversuche im Gehege vorgeschrieben. Bislang war nicht geklart, ob
die aus den Gehegeversuchen gewonnenen Ergebnisse Riickschliisse auf die
tatsa.chliche Wildabwehrwirkung der Mittel bei der Anwendung an Forst
pflanzen in freier Wildbahn zulassen. Es wurden 15 Wildabwehrmittel auf
Wildfutter (Kartoffelscheiben und Riibenschnitzel) gestrichen und zusammen
mit unbehandeltem Futter gleicher Zusammensetzung an Futterstellen zu
verschiedenen Zeitpunkten an Rot-, Dam-, Reh- und Muffelwild verfiittert.
Das behandelte Futter wurde von Dam-, Rot- und Muffelwild nicht schlechter
als das unbehandelte Futter aufgenommen. Die Versuc:he mit Rehwild !assen
noch keinen eindeutigen Schlufl zu. Auflerdem wurden die gleichen Wild
abwehrmittel auf Forstpflanzen aufgebrac:ht, um einen Vergleich der Wild-
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abwehrwirkung zwischen diesen und dem behandelten Futter zu ermog
lichen. Diese Auswertung konnte noch nicht erfolgen. Die genannten Ver
suche dienen ebenfalls der Verbesserung der Prufungsrichtlinien von Mitteln 
zur Verhutung von Wildschaden. 

4. Bringt die chemische Kulturpilege im Vergleich zur mechanischen Kultur

pflege einen Mehrzuwachs an den Forstpilanzen? (Munch, W. D.)

Die im Jahre 1970 begonnenen Versuche in 2 etwa 1,2 ha groBen Kiefem
und Fichtenkulturen wurden fortgesetzt. Das Hundertnadelgewicht, ein MaB
fiir den Zuwachs, war bei den chemisch und mechanisch behandelten Par
zellen gleich; der Gesundheitszustand der chemisch gepflegten Parzellen war
jedoch besser. Die Versuche werden weitergefiihrt.

5. Untersud:mngen zur l\nderung der Artenzusammensetzung der Unkrautflora
in Forstkulturen nach Anwendung von Herbiziden (Munch, W. D.)

Es wurde untersucht, ob die Anwendung von Herbiziden im Forst die Arten
zusammensetzung der Folgeflora beeinfluflt. Diese Frage ist fiir die Empfeh
lung des Einsatzes von Herbiziden im Forst von groBer Wichtigkeit. Dies
beziiglich gepriift wurden Herbizide mit den Wirkstoffen Amitrol, Chlor
thiamid, Dalapon, Dichlobenil, Mecoprop, Paraquat, 2,4,5-T-Salz und 2,4,5-T
Ester. Auf samtlichen Versuchsflachen fiihrte der Einsatz der genannten
Herbizide zu einer Anderung des Artenspektrums der Folgeflora, zumeist
im Sinne einer Verarmung der Flora.

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

1. Riickstandsbestimmung von Lenacil in Zuckerriiben (Ebing, W.; KoBmann,
A. und Pflugmacher, J.)

Als Auftragsarbeit fiir das Institut fiir Unkrautforschung der BBA waren als 
Erganzung einiger Versuche neue Moglichkeiten zur Bestimmung van Lena
cilruckstanden in Zuck.erri.iben zu finden. Die einzige bisher dafiir beschrie
bene Methode (Pease 1966) erwies sich als ungeeignet. Es muBte daher eine 
neue Methode entwick.elt werden. Der Dichlormethan-Extrakt wird dabei in 
Aceton uberfiihrt, uber Quarzwolle filtriert und an einer 100 cm langen 
Gelchromatographie-Saule (Gelbettlange 66 cm) van 25 mm Durchmesser mit 
Sephadex-LH-20 in Athanol gereinigt. Stromungsgeschwindigkeit: ea: 40 
ml/Std. Die gaschromatographische Bestimmung mit Methoprotryn als inne
rem Standard erfolgt mittels 2,10 m (2 mm Innendurchmesser) Glassaule ge
fiillt mit 10 0/o Dexsil GC-300 auf Chromosorb W-HP (DMCS; 100/120 mesh). 
Saulentemperatur programmiert 200° bis 300°, 8°/min; thermionischer Detek
tor, stickstoff-empfindlich optimiert: 300°, Einspritzblock.: 240°. Tragergas: 
20 ml N2/min. - Die Eichung ist im Bereich van 5-100 ng linear; die Mes
sungen sind innerhalb 0,1-3 ppm Gehalten durchgefiihrt warden. Aus Zeit
mangel sind weder Langzeit-Reproduzierbarkeitsversuche. noch MeBreihen 
zur statistischen Sicherung der Ausbeutewerte vorgesehen. 
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2. Untersuchungen iiber das Siabilitatsverhalten von Dimethoat in Formulie
rungen beim Vernebeln mit verschiedenen Geraten (Koflmann, A. in Zusam
menarbeit mit dem Institut fiir Landtedmik der TU Berlin)

Die Auffangproben wurden gaschromatographisch wie folgt analysiert:
1,80 m Glassaule (Innendurchmesser 1,8 mm) 10 °/o Dexsil GC-300 auf Supel
coport (100/120 mesh), Temperaturprogramm 160° bis 340° bei 8°/min, Ein
spritzblock 245°, phosphorspezifischer thermionischer Detektor 275°, 20 ml
N2/min, 33 ml H2/min, 244 ml Luft/min, Integratorauswertung, Sulfotepp als
Standard. Die im Bereich von 5 ng/µl bis 100 ng/µl vermessene Eichkurve
ist nicht linear und wird durch das folgende Polynom beschrieben: Y(X) =
-0,545 + 0,114 · X - 0,000427 X2

, wobei Y(X) die auf 5,0 ng/µl relativierte
Signalflache und X ng/µl Dimethoat bedeuten.

Die Ergebnisse lieflen keine signifikante Abhangigkeit vom Verdusungstyp 
erkennen. Ferner traten nicht identifizierte Nebenprodukte in wechselnden 
Mengen auf. 

3. Entwicklung einer Riickstandsanalysenmet hode zur gaschromatographischen
Simultanbestimmung von Aldicarb und seinen Metaboliten Aldicarbsulfoxid

und Aldicarbsulfon (Koflmann, A.)

Die fiir die Auftrennung von Aldicarb und seinen Metaboliten zuerst er
arbeitete Trennsa.ule (vgl. Jahresbericht 1971) mit einer Triton-X-305-Impra.
gnierung erweist sich aufgrund ihrer geringen Lebensdauer fiir die praktische
Arbeit als weniger geeignet. Es liegen Hinweise dafiir vor, dafl die stationa.re
Phase Triton-X-305 sich chemisch vera.ndert, vermutlich infolge einer weite
ren Polymerisation. Als Folge dieser A.nderungen nimmt die Eignung dieser
Saule zum Chromatographieren des Sulfoxids rasch ab.

Dagegen hat sich folgende Methode fiir die Simultanbestimmung der 3 Stoffe
i.m monatelangen Dauertest bewa.hrt. 2,24 m Glassa.ule (Innendurchmesser
1,8 mm), gefiillt bis zum Sa.ulenkopf mit 15 °/o OV-225 auf Supelcoport
(100/120 mesh), temperaturprogrammiert 90° bis 220° (2 Minuten), bei 15°/
min; Einspritztemperatur 150° ; Flammenphotometerdetektor, schwefelspezi
fisch optimiert, 200° ; 50 ml/min nachgereinigter Stickstoff, der katalytisch
(mit ,,Oxysorb") vom Restsauerstoff befreit wird; 155 ml H2/min, 14 ml
02/min, 150 ml Luft/min. Als innerer Standard dient Benzylrhodanid. Chro
matographierbarkeit und Trennleistung bleiben anhaltend gut: Retentions
zeiten: Aldicarb 155 sec, -sulfoxid 388 sec, -sulfon 473 sec, Benzylrhodanid
513 sec. Gut auswertbare untere Nachweisgrenzen bei Aldicarb und -sulfon
500 pg, bei Aldicarbsulfoxid 3 ng. Die Eichkurven von 1-200 ng sind linear.

4. Riickstandsdynamik von Aldicarb in Erdbeerpflanzen und im Boden (Saad, F.
und Ebing, W.)

Nach einmaliger Applikation von 12 g Temik 10 G/m2 wurde gesondert in
verschiedenen Pflanzenteilen der Erdbeersorten ,Rugen' und ,Regina' das
Abbauverhalten von Aldicarb sowie von dessen toxikologisch bedeutsamen
Metaboliten Aldicarbsulfoxid und -sulfon untersucht.

Im Freiland (,Regina') wurde u. a. nach 73 Tagen gefunden: Aldicarb in
Fruchten 0,001 ppm, in jungen Bla.ttern 0,012 ppm, in alten Bla.ttern 0,056
ppm, in jungen und alten Stielen je 0,002 ppm, in Wurzeln 0,10 ppm, in Ab-
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legern 0,036 ppm, im Boden 0,001 ppm. - Aldicarbsulfoxid in Friichten 
0,005 ppm, in jungen Blattern 14,55 ppm, in alten Blattern 25,80 ppm, in 
jungen Stielen 0,50 ppm, in alten Stielen 0,309 ppm, in Wurzeln 0,409 ppm, 
in Ablegern 0,651 ppm, im Boden 0,20 ppm. - Aldicarbsulfon in Friichten 
0,001 ppm, in jungen Blattern 19,73 ppm, in alten Blattern 19,204 ppm, in 
jungen Stielen 0,30 ppm, in alten Stielen 0,40 ppm, in Wurzeln 0,504 ppm, 
in Ablegern 4,86 ppm, im Boden 0,220 ppm. Die Riickstandskurven von Er
gebnissen aus dem Friihbeet (,Riigen') unterscheiden sich in den meisten 
Fallen deutlich von den Freilandergebnissen. 

5. Optimierung von selektiven Detektorsystemen fiir den automatischen Dauer

betrieb in der gaschromatographischen Rilckstandsanalyse (Ko13mann, A.)

5.1 Thermionische Detektoren

Die friiheren Untersuchungen (vgl. Jahresbericht 1971) wurden fortgesetzt.
Ein neuerer Typ eines thermionischen, phosphorspezifischen Detektors zeich
net sich durch eine vergleichsweise hohe Selektivitat aus. Die molaren und
auf Naphthalin als heteroatomfreie Verbindung bezogenen Selektivitats
faktoren fiir eine Reihe phosphorhaltiger Pestizide liegen je nach Substanz
zwischen 44 OOO (Phenthoat) und 212 OOO (Sulfotepp). Dagegen liegt der ent
sprechende Zahlenwert fiir stickstoffhaltige Verbindungen, gemessen am Bei
spiel Propazin (mit 5 N-Atomen), nur bei 1 500. Im Dauerversuch (16,5 Stun
den lang Parallelbestimmungen) ergibt sich bei temperaturprogrammierter
Arbeitsweise (180° bis 300° bei 8°/min) fiir Zinophos, Disulfoton und Ethion
eine statistisch gesicherte Nachweisgrenze von ea. 15 pg. Fiir die 3 Substan
zen ergibt sich eine relative Standardabweichung zwischen 1 und 10 °/o.

5.2 Flammenphotometrische Detektoren

Eine Verbesserung an der Arbeitsweise des flammenphotometrischen De
tektors (vgl. Jahresbericht 1971) wurde durch eine Anderung am Einla13-
system des Detektors fiir das Brenngas und die Luft-Sauerstoff-Mischung er
reicht. Das Erloschen der Flamme durch das Li:isungsmittel der Probe wird
verhindert, und die friiher im Betrieb befindliche Li:isungsmittel-Aus
schwemmvorrichtung ist dadurch iiberfliissig geworden.

6. Entwicklung eines einheitlichen Extraktreinigungsverfahrens fur Riickstande

insektizider Phosphorsaureester auf Erntegiitern. mit Hilfe der Gelfiltration

(Pflugmacher, J. und Ebing, W.)

Mit Hilfe des hier entwickelten Einheitsverfahrens: Sephadex-LH-20, ge
quollen in Athanol in einer 100 cm langen Saule vom Innendurchmesser
25 mm, Gelbett 66 cm Lange, Chromatographiergeschwindigkeit 44 ml/Stunde,
Probenvolumen 1 ml lassen sich praktisch alle insektiziden Phosphorsaure
esterriickstande aus den meisten pflanzlichen Extrakten fiir die anschlie13ende
gaschromatographische Bestimmung mit thermionischem Detektor ausrei
chend gut vorreinigen. 11/2 Jahre lang wurde das Verfahren in den Konzen
trationsbereichen 0,08-0,5 ppm fiir die in Tabelle 1 aufgefiihrten Falle be
nutzt, ohne da13 Schwierigkeiten auftraten. Das Verfahren erfordert . wenig
manuellen Aufwand - besonders wenn mit Monitor gearbeitet wird -, ist
jedoch noch relativ langsam. Verbesserungen in dieser Hinsicht werden an
gestrebt.
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Tabelle 1: Wiederfindensraten bei der gelchromatographischen Extraktreinigung 
mit Sephadex LH 20 (in °/o). 
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Azinphos-athyl 98,4 96,7 

Bromophos-athyl 98,6 82,3 95,5 91,5 95,8 94,7 86,5 

Bromoohos 98,2 
Chlorfenvinphos 86,3 77,8 

Chlorthion 100,0 92,6 95,4 99,2 

Diazinon 98,3 92,1 82,3 83,3 79,5 

Dibrom 82,4 77,0 95,0 82,9 

Dichlofenthion 89,1 83,0 85,1 

Dichlorvos 85,3 62,2 75,2 

Dimethoat 78,2 94,8 89,0 80,8 97,3 

Disulfoton 74,9 66,3 70,2 75,0 98,6 90,4 85,4 91,0 
Ethion 93,0 97,6 92,3 68,5 101,0 74,5 61,8 97,0 
Fenchlorphos 84,9 97,1 81,3 86,5 
Fenitrothion 98,7 97,6 49,0 

Fensulfothion 86,0 74,4 
Fenthion 88,7 78,5 94,5 
Malathion 91,4 88,0 98,7 
Mevinphos 79,6 
Paraoxon 71,9 96,0 
Parathion 80,4 80,3 91,6 97,5 
Parathion-methyl 96,2 82,2 
Phenkapton 93,5 95.3 97,8 
Phorat 97,5 
Thionazin 96,4 98,0 85,6 

7. Gelchromatographie als Zusatzmethode zur Riickstandsidentifi.zierung (Pflug-
macher, J. und Ebing, W.)

Es wurde gefunden, dafl bei Sephadex-LH-20 die Elutionsvolumina VE1 der
insektiziden Phosphorsaureester mit Aromaten in der Seitenkette auf der
Geraden log M = 3,074 - 1,59 · 10-3 VEJ, diejenigen mit rein aliphatischer
Seitenkette auf log M = 3,345 - 3,06 · 10-3 VEJ sowie die aliphatischen mit
konjugiertem C = C - oder C = 0 - Doppelbindungen auf log M =

3,105 - 2,500 · 10-3 VEJ liegen (M = Molgewicht). Auf dieser Basis la.flt sich
fi.ir diese Insektizidklasse ein Identifizierungsverfahren entwickeln, an dem
zur Zeit gearbeitet wird.

8. Entwicklung eines vielseitig verwendbaren Extraktreinigungsverfahrens fiir

Insektizi.dri.i.ckstande auf Erntegut mit Hilfe der Sweep up-Co-Distillation

(Pflugmacher, J. und Ebing, W.)

Mit der 1971 beschriebenen Apparatur wurden 27 Phosphorinsektizide in
Rohextrakten von 13 pflanzlichen Erntegiitern automatisch gereinigt unter
folgenden Optimalbedingungen: Vordruck der Gasversorgung 3,4 at, 500 ml
N2/min, Pumpenvordruck 2,8 at, Losungsmittelflieflgeschwindigkeit 1,5 ml
(Essigester oder Aceton)/min, Probenverweildauer 10 min, Niederschlagstem-
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peratur 175°, Kaltebadtemperatur -30°. Die Ausbeuten der groBen Serien
untersuchungen bewegten sich (mit 2 Ausnahmen) im Bereich 0,1-0,6 ppm 
zwischen 82 und 109 °/o. Die Apparatur wird im kommenden Jahr fiir alle 
Ruckstandslaboratorien uber den Handel beziehbar sein. 

9. Entwicklung einer gaschromatographischen Dicofol-Bestimmungsmethode
(Schuphan, I. und Ebing, W.)

Fur das Ringbuch uber Ruckstandsanalysenmethoden der DFG ist diese
Methode entwickelt worden. Die Rohextrakte in Aceton werden mit Dichlor
methan ausgeschuttelt und der Reinigi.mg <lurch kombinierte Spiil-Codestilla
tion mit nachgeschalteter Chromatographie an einer Al203-Mikrosaule unter
worfen. Die gaschromatographische Bestimmu.ng erfolgt mit 1,5 m Glassaule
(Innendurchmesser 1,7 mm) 1 : 1-Mischung aus 15 °/o QF-1 und 10 °/o DC-200
aus GasChrom Q (60/80 mesh). Saulenkopf 10 cm mit Chromosorb W (60/80
mesh) gefiillt, 175°. Einspritztemperatur 190°. Elektroneneinfangdetektor
208° ; 45 ml N2/min. Innerer Standard: Lindan. Die Methode eignet sich fur
die Bestimmung von Ruckstanden zwischen 0,05-1,0 ppm in Erdbeeren,
Citruspulpe, Apfeln, Gurken, Tomaten und Mohren. Ausbeuten 60-85 °/o.

10. Ausarbeitung von Identifizierungsmoglichkeiten fiir niedere aliphatische
Amine (Schuphan, I.)

Zurn sicheren Nachweis moglicher Amin-Metabolite aus Phenylharnstoff-Her
biziden wurden von einer Vielzahl niederer Amine Derivate synthetisiert.
Fur sie wurden dunnschicht-chromatographische Trennungen ausgearbeitet.
So }assen sich die Amin-Hydrochloride auf Cellulose mit Dioxan-Alkohol-ln
HCI (3:3:1), die Dinitrophenylderivate auf Kieselgel H mit Isopropylather-n
Hexan-Chloroform (1 :1 :1), die Trichloracetyl- und Trifluoracetylderivate auf
Kieselgel HF254 mit Toluol-lsooctan (5:1) sowie die 4-Chlorphenylcarbamoyl
derivate auf Kieselgel H trennen mit Chloroform-Methanol-Pyridin (100:5:1).
Die Derivatbildungsreaktionen lassen sich z. T. direkt auf der DC-Platte
durchfuhren, so daB auch unbekannte Probenextrakte sofort auf Amine
untersucht werden konnen. Die Anfarbung der Hydrochloride erfolgt mit
Losungen aus 2 g Ninhydrin in 40 ml Wasser plus 80 mg Sn Cl2 in 50 ml
Wasser, die der Trichloracetyl- und Trifluoracetylderivate mit 0,1 0/o Tetra
athylbenzidin in 3 0/o waBrig-acetonisdier KOH, die der 4-Chlorphenyl
carbamoylderivate nach Spaltung mit Athanol/Eisessig (1 :3) bei 150° durch
Diazotierung mit 1-Naphthylathylendiamin. Die Nachweisgrenzen liegen fur
die Hydrochloride bei 10 µg, fur die Dinitrophenylderivate zwischen 1 und
10 µg, fur die Trichloracetyl- bzw. Trifluoracetylderivate zwischen 0,1-1,0 µg
sowie fur die 4-Chlorphenylcarbamoylderivate bei 0,1 µg. Die ausgearbei
teten Methoden sollen zur Identifizierung von radioaktiven Amin-Meta
boliten mit Hilfe des Dunnschicht-Scanners dienen.

11. Ausarbeitung eines verbesserten und einfadleren Reinigungsverfahrens fiir
die nidlt beeintradltigte Bestimmung der Phenylharnstoff-Herbizide in
Pflanzene:xtrakten (Schuphan, I.)

Die photometrische Bestimmung von Phenylharnstoff-Herbiziden uber die
daraus abzuspaltenden Aniline ist zwar empfindlich, wird jedoch stark durch
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die Gegenwart von Pflanzeninhaltsstoffen gestort. Nach bekannten Verfah
ren werden letztere durch eine zeitaufwendige, schwer praktikable Fliissig
Chromatographie n a c h der Kupplung der Aniline zu den Azofarbstoffen 
abgetrennt. Sehr einfach gelingt die Abtrennung jedoch v o r  der Kupplung 
mit Hilfe einer kleinen Kieselgelsaule. Wiederfindensraten und Blindwerte 
werden gegenwartig ermittelt. 

12. Unters\!.chungen iiber d as Verhalten von Monolinuron im Boden (Schuphan, I.)

In Fortsetzung der vorjahrigen Versuche wurde erstmals radioaktiv markier
tes Monolinuron in neu entwickelten Ganzglasgefaflen eingesetzt. Durch Ver
gleich der Abbauraten in sterilen und nicht sterilen Bodenproben (getrennte
Messung des gebildeten radioaktiven Amins und C02) kann der hydrolyse
bedingte Abbau von Monolinuron im Boden bestimmt werden. Erste Mefl
ergebnisse zeigen, dafl der Anteil des hydrolytischen Abbaues ungefahr ein
Fiinftel des Abbaues durch Mikroorganismen betragt.

13. Metab olis m us von Monolinuron in Algen (Schuphan, I.)

Zuchten von Chlorella werden in Konzentrationen von 10-5 bis 10-6M zwei
bis zehn Tage lang angezogen. Sowohl die abzentrifugierten und gewasche
nen Algen als auch die Nahrlosungen werden auf Metaboliten untersucht. Es
zeigte sich, dafl in der Nahrlosung und in den Algen nur sehr geringe Men
gen demethylierter Abbauprodukte des Monolinurons nachweisbar sind.
Eine Erklarung dafiir lieferten Abbaustudien dieser Zwischenmetaboliten, die
sehr rasch weiter abgebaut werden und dabei Phenylharnstoff und Phenyl
hydroxyharnstoff bilden.

14. Wirkung von Monolinuron auf St offwechselvorgange von C h 1 o re l la

pyre n o  i d  o s a (Geike, F.)

Monolinuron hemmt wie alle Phenylharnstoff-Herbizide die Hill-Reaktion im
Bereich des Quenchers Q. In dieser Versuchsserie soll untersucht werden,
ob Monolinuron auch in andere Stoffwechselprozesse eingreift. Im Gegen
satz zur bisherigen Literatur lassen erste Hinweise nicht auf eine zweite
Angriffsstelle im Photosynthesebereich unter den angewandten Bedingungen
schlieflen.

15. Unters uchungen iiber die Wirkung von Phenylharnstoff-Herbiziden auf acht

Enzyme (Geike, F.)

Es wurde der Einflufl dieser Herbizidgruppe in einem breit angelegten
Sc reening-Test auf acht Enzyme, und zwar Leberesterase, die beiden Pro
teasen Trypsin und Chymotrypsin, alkalische und saure Phosphatasen,
a- und �-Amylase und Urease, untersucht. Die Wirkung ist recht unterschied
lich. Ein Struktur-Wirkung-Zusammenhang laBt sich nicht unbedingt erken
nen. Am starksten wird die saure Phosphatase gehemmt, wahrend die pro
teolytischen Enzyme wenig oder gar nicht beeinfluflt werden.
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16. Wirkung von 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsaure (2,4,5-T) auf den Chlorophyll

gehalt von C h l o r e  l l a  p y r e  n o  id o s a (Geike, F.)

Im Licht bewirkt 2,4,5-T (ab 10-5M) in Abhangigkeit von der Inkubations
zeit eine signifikante Abnahme der Chlorophyllkonzentration in Chlorellen,
die durch Carbonat aufgehoben wird. Diese Wirkung ist konzentrationsab
hangig. Im Dunkeln hat 2,4,5-T erst bei hoheren Konzentrationen (10-3M)
eine Wirkung. Aufgrund verschiedener Untersuchungen wird angenommen,
daB 2,4,5-T auf das Membransystem der Algen wirkt, wodurch es zu einem
Austritt von Chlorophyll kommen kann, das im Licht gebleicht wird.

17. Ausarbeitung eines Screening-Test-Verfahrens zum Nachweis von

Chymotrypsin-Inhibitoren (Geike, F.)

Mit Hilfe des spezifischen Chymotrypsin-Inhibitors N-Tosyl-L-phenylalanyl
chlormethan (TPCK) sowie einer Reihe unspezifischer Inhibitoren (in erster

Linie Schwermetallsalze) wurde ein Verfahren ausgea.rbeitet, das auf di.inn

schichtchromatographisch-enzymatischer Basis einen recht empfindlichen
Nachweis von Chymotrypsin-Inhibitoren gestattet. Der Nachweis beruht auf

einer Kopplung des enzymatisch freigesetzten Naphthylamins mittels NaN02 

und N-[Naphthyl-(l)]athylendiammoniumhydrochlorid. Es erscheinen helle
Hemmflecke auf rotem Grund. Die Bedeutung dieses Verfahrens liegt in
seiner einfachen Anwendbarkeit fi.ir toxikologische Screening-Tests.

18. Ausarbeitung eines Verfahrens zum Nachweis von Pepsin-lnhibitoren

(Geike, F.)

Mit Hilfe einiger unspezifischer Enzyminhibitoren (in erster Linie Schwer
metallsalze) wurde ein einfaches Verfahren zum Nachweis von Pepsin-Inhi
bitoren ausgearbeitet. Das aufgrund der hydrolytischen Wirkung von Pepsin
entstandene 3,5-Dijodtyrosin bzw. Tyrosin wird dabei mit Ninhydrin nach
gewiesen. Die Hemmflecke erscheinen als weiBe Fiecke auf rotem Grund.
Hg2+, Zn2+

, Cu2+ und Cd2+ als starkste Inhibitoren lassen sich damit noch bis
zum 0,1-0.03 µg nachweisen. Der spezifische Inhibitor Diisopropylfluoro
phosphat (DFP) fi.ir Serin-Enzyme hemmt Pepsin nicht, was mit den Kennt
nissen i.iber das aktive Zentrum in Einklang steht.

Institut iiir Anwendungstechnik in Braunschweig 

Untersuchungen iiber den Druckabfall an Diisenfiltern bzw. -ventilfiltern 

(Kohsiek, H.) 

Vor Pflanzenschutzdi.isen, insbesondere vor Flachstrahldi.isen in Feldspritz
geraten werden haufig Filter bzw. Ventilfilter verwendet. Sie stellen fi.ir die 
Spritzbri.ihe einen Stromungswiderstand dar und verursachen demzufolge 
einen Druckabfall. Dieser Druckabfall wurde untersucht. Abb. 1 zeigt einige 

Ergebnisse. Auch Leitungen und Armaturen verursachen einen Druckabfall. 
Untersuchungen hieri.iber sind geplant.
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Abb. 1: Druckverlust einiger Dusenfilter und -ventile 
a: Ven til (N r. 11) mit Filter O ,8 Maschen/mm 
b: Ventil (Nr. 9) 
c: Filter (Nr. 4) mit 4 Maschen/mm 
d: Filter (Nr. 4) mit 2 Maschen/mm 
e: Filter (Nr. 7) mit 2 Maschen/mm 

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunschweig 

1. Untersuchungen Uber die physiologischen Reaktionen von anfalligen und

resistenten Kulturpflanzen gegeniiber Pilzinfektionen

Die Reaktion von Kartoifelknollen nach Verletzung und Infekiion mit ver

schiedenen Fu s a r i um - Arten (Schober, B.)

Die Untersuchungen iiber die physiologisdle Reaktion von Kartoffelknollen
auf Verletzung und Infektion mit Phytophthora infestans wurden abge
sdllossen und publiziert. Die Ergebnisse batten gezeigt, daB zwischen der
Wundreaktion und der Resistenz der Knolle gegen Phytophthora infestans
ein enger Zusammenhang besteht. Ahnlidle Untersuchungen wurden nun mit
dem Wirt - Parasit - Paar Kartoffelknolle Fusarium coeruleum bzw.

F. sulphureum aufgenommen. Gemessen wurde die Aktivitat der Polyphenol
oxydase und der Peroxidase, der Gehalt an Phenolsauren und an Zuckern.
8 Tage nach der Verletzung und der Infektion zeigte sich bei den beiden un
tersuchten Enzymen eine Erhohung der Aktivitat und eine Steigerung im Ge
halt an Phenolsauren und Zuckern. Diese Steigerung zeigte sich vor allem
nach lnfektion mit Fusarium coeruleum. Die Reaktion der Knolle auf die In

fektion mit Fusarium coeruleum ist starker als nach Infektion mit Fusarium
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sulphureum. Die Ergebnisse !assen bis jetzt keinen Zusammenhang zwischen 
der Wundreaktion und der Resistenz der Knolle gegen die beiden genannten 
Fusarien erkennen. 

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

(Schober, B.)

Im modernen Kartoffelbau ist man weitgehend auf einen Reihenabstand von
75 cm ubergegangen, weil sich die bisher ubliche Reihenweite von 62,5 cm
wegen der veranderten Spurweiten und der breiteren Rader der Schlepper
als ungunstig erwies.

Der weitere Reihenabstand muflte einen Einflufl auf das Mikroklima im Be
stand und damit auf die Au.sbreitung von Pilzinfektionen haben. Wahrend
der Vegetationsperiode wurden daher Messungen der Temperatur, der Zeit
der Benetzung durch Tau und Regen sowie der Evaporation durchgefuhrt.
Dabei zeigte sich, dafl die Temperatur vom Reihenabstand nur wenig beein
fluflt wurde, dagegen ergaben sich starke Unterschiede in der Benetzungs
zeit und Evaporation. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

3. Zoosporenzahl und Sporangiengrofle bei P h y t o p h t h o r a i n f e s t a n s
(Mont.) de Bary (Ullrich, J. und Schober, B.)

Von Rasse 4 und Rasse 1.2.3.4. von Phytophthora infestans wurde die Zahl
der Zoosporen pro Sporangium und die Grofle der Sporangien bestimmt. Die
Zahl der Zoosporen bei Rasse 4 schwankt zwischen 2 und 13. Es handelt sich
um eine schiefe Verteilung, das geometrische Mittel liegt bei 6,4 Zoosporen/
Sporangium; bei Rasse 1.2.3.4 schwankt die Zahl zwischen 3 und 13, das geo
metrische Mittel liegt bei 8,5. Die Sporangien der Rasse 4 sind kleiner als die
der Rasse 1.2.3.4. Der Mittelwert liegt bei 57,4 µm2 fur Rasse 4 bzw. 71,1 µm2 

fur Rasse 1.2.3.4. Die Rassen von Phytophthora infestans konnen somit auch
morphologisch unterschieden werden.

4. Untersuchungen iiber Lagerfa.ulen der Kartoffel

4.1. Standorteinflufl bei lsolaten von Fu s a r i u m  co e r  u l e  um, dem Erreger 
der Weiflfa.ule der Kartoffel {Langerfeld, E.) 
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Einsporisolate von F. coeruleum verschiedener Standorte aus drei Lage
rungsperioden wurden auf ihre Pathogenitat an Kartoffelknollen getestet. 
Zur Herstellung von einheitlichem Ausgangsmaterial erfolgte jeweils sofort 
nach Anzucht von Einsporkulturen eine Ubertragung derselben auf sterile 
Ertle. Hiervon wurden im April Agarkulturen beimpft, von denen Sporen 
zur Inokulation von Knollen genommen wurden. Es konnte festgestellt 
werden: 

1. Die Durchschnittswerte der einzelnen Jahre unterscheiden sich nur unwe
sentlich.

2. Die Aggressivitatsschwankungen innerhalb der einzelnen Jahre sind un
gefahr gleich; in jedem Jahr finden sich Isolate mit hoher und solche mit
sehr geringer Aggressivitii.t.

3. Bei mehrfacher Entnahme von Proben fauler Knollen vom gleichen Stand
ort zeigten die Isolate die gleichen Aggressivitii.tsschwankungen wie un
ter 1. und 2. geschildert.



4. Auch bei Herstellung mehrerer Einsporkulturen von derselben Knollen-
probe waren o. g. Schwankungen zu erkennen.

Die Beobachtungen }assen darauf schlieBen, daB Aggressivitatsunterschiede 
bei Isolaten von F. coeruleum keine Bildung physiologischer Rassen bedeu
ten miissen. 

4.2. Temperaturanspriiche von Lagerfauleerregern (Langerfeld, E.) 

Kalt bewegte Kartoffelpartien zeigen in Lagerhausern besonders hohe Infek· 
tionsraten <lurch Fauleerreger wie Fusarium coeruleum oder F. sulphureum 

(F. sambucinum f. 6). Dies steht im Widerspruch zu Beobachtungen bei ande· 
ren Knollenfauleerregern. Eine Priifung der Temperaturanspriiche beider 
Pilze auf Agar-Nahrboden zeigte sogar bei 2° C noch ein geringes Wachs· 
tum. Bei 2° C inokulierte und gelagerte Knollen lieBen nach 6 Wochen zwar 
keine deutliche Fa.ulnisausbreitung erkennen, diese setzte jedoch in fast 
allen Fallen sofort ein, wenn die Knollen anschlieBend bei hoheren Tempe
raturen gelagert wurden. Nach 6wochiger Lagerung bei 4° C war die Fa.ule· 
ausbreitung bereits deutlich sichtbar. Die Ergebnisse zeigen, daB das Ab· 
wehrvermogen der Knollen bei niedrigen Temperaturen nicht ausreicht, das 
an sich langsame Eindringen dieser Lagerfauleerreger zu verhindern. Folge
rungen aus diesen Beobachtungen werden inzwischen bei der Kartoffellage
rung in Lagerha.usern weitgehend beachtet. 

5. Untersuchungen iiber Auflaufkrankheiten bei Kartoffeln

5.1. Auflaufschaden durch Fu s a r i um c o e r u I e um 
(Duben, J. und Langerfeld, E.) 

Im Friihjahr waren in erhohtem Malle Auflaufschaden an Kartoffeln zu be
obachten. Nichtaufgelaufene und ausgegrabene Knollen zeigten Faulen, die 
nicht nur von Verletzungen und Prellungen, sondern auch von Augen bzw. 
abgebrochenen Keimen ausgingen. Als Erreger konnte in der iiberwiegenden 
Zahl aller Fa.He Fusarium coeruleum ermittelt werden. Anhand der Fa.ule
ausbreitung innerhalb der Knolle lieB sich der lnfektionszeitpunkt vielfach 
auf einen mehrwochigen Zeitraum vor der Pflanzung festlegen. Das bedeutet, 
daB diese Infektionen bereits bei Bewegung der Knollen zum Auslage
rungszeitpunkt oder kurz danach verursacht wurden. Wirtschaftlich bedeut
same Schaden ergaben sich hauptsachlich bei Sorten, die gegeniiber F. coe
ruleum als anfallig bekannt sind. 

5.2. Untersuchungen iiber bakteriell verursachte Knollenfaulen und Schwarzbei
nigkeit (Duben, J.) 

In Feldversuchen wurde der EinfluB von Verletzungszeitpunkt, Lagerungs
temperatur und Inokulationsweise auf die Auflaufrate von Pflanzkartoffeln 
und das Auftreten von Schwarzbeinigkeit untersucht. Bei der Sorte ,Irmgard' 
fiihrte Knollenverletzung bei niedrigen Temperaturen im Marz zu wesent
lich starkerem Auftreten von Schwarzbeinigkeit als Verletzung zu friiheren 
Zeitpunkten. Zur Zeit des Pflanzens mit Erwinia carotovora infizierte Knol
len zeigten besonders starke Auflaufschaden. Ein erhohtes AusmaB an 
Schwarzbeinigkeit war nicht zu beobachten, wenn die vorhergegangene In
fektion im Wundbereich lokalisiert blieb. Diese Lokalisierung der Fa.ule im 
Wundbereich konnte durch Veranderung von Temperatur bzw. Luftfeuchtig-
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keit zur Zeit der Inokulation und durdl Variieren der Keimzahl beeinfluBt 
werden. Ebenso driickten sich Resistenzabstufungen in einer unterschiedlidl 
hohen Rate an lokalisierten Infektionen aus. 
In nafifaulen Knollen konnten versdliedene Typen bakterieller Erreger er
mittelt werden, die z. T. nur unter ungiinstigen Lagerungsbedingungen in 
der Lage waren, NaBfaulen zu verursachen. AuBerlich gesunde Knollen be
kamen nach Lagerung in einer N2-Atmosphare in starkem MaBe NaBfaulen, 
welche fast regelmiiBig von den Lentizellen ausgingen. Die Mehrzahl der 
Isolate solcher Faulen erwiesen sidl als primar pathogen und konnten z. T. 
der E. carotovora-Gruppe zugeordnet werden. Es wird vermutet, daB die 
Lagerung unter ungiinstigen atmospharischen Bedingungen einen groBen 
EinfluB auf das Auftreten von Sdlwarzbeinigkeit hat. 

6. Ubersicht des Auftretens der Rostkrankheiten bei Getreide in der Bundes

republik Deutschland (Fudls, E.)

Fragebogen-Aktion 1972

Um die aktuelle Situation bei den Getreiderosten in der Bundesrepublik er
fassen zu ki:innen, wurde ein Fragebogen entwickelt, der in mi:iglichst iiber
sichtlicher und einfacher Form dazu anregen sollte, die Beobachtungen bei
alien Getreidearten festzuhalten (s. Jahresbericht 1971, S. P 36/37). Statt des
Einsetzens versdlliisselter Angaben sind die jeweiligen Stufen (1), 3, 5 oder
7 nur einzukreisen. Der Fragebogen wurde an die Mitglieder der .,Arbeits
gemeinschaft fiir Krankheitsbekiirnpfung und Resistenzziichtung bei Getreide
und Hiilsenfriichten", an die Wertpriifstellen des Bundessortenamtes und
andere Interessenten versandt.

Fragebogen: Auftreten von Getreiderosten (gekiirzt) 

1 Beobachtungsstation: 2 beobachtete Region: 3 Monat(e): 

4 5 6 7 8 9 10 

Rostkrankheit Kullurart Angaben Auftreten 13efall Sd1aden 
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1 Gelbrost Weizen 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 

2 Braunrost Weizen 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 

3 Schwarzrost Weizen 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 

4 Gelbrost Gerste 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 

5 Braun(zwerg)-
rost Gerste 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 

6 Schwarzrost Gerste 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 

7 Gelbrost Roggen 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 
8 Braunrost Roggen 3 5 7 3 5 7 3 · s 7 3 5 7 

9 Schwarzrost Roggen 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 

10 Kronenrost Hafer 3 5 7 1 3 5 7 3 5 7 3 5 7 

11 Schwarzrost Hafer 3 5 7 1 3 5 7 3 5 7 3 5 7 

12 Maisrost Mais 3 5 7 1 3 5 7 3 5 7 3 5 7 
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Die Auswertung der 170 bisher zuri.ickerhaltenen Fragebogen hat folgendes 

vorlaufiges Ergebnis erbracht: 

Weizen-Gelbrost (Puccinia striiformis) war nur in Schleswig-Holstein der 

am weitesten verbreitete und starker befallende Rost. In Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen trat er annahernd gleichstark mit Braunrost auf, 
wahrend er in Hessen, Baden-Wi.irttemberg und Bayern wohl gefunden 

wurde, aber hochstens in Pri.ifsortimenten einen hoheren Befallsgrad er

reichte. 

Weizen-Braunrost (P. recondita = P. triticina) war auf Weizen der sowohl 

in bezug auf Verbreitung wie Befallsstarke vorherrschende Rost. Besonders 

auffallig waren die starken Angaben aus den mittel- bis si.iddeutschen Ge

bieten der BRD. 

Weizen-Schwarzrost (P. graminis) wurde aus allen Landern aufler Nieder

sachsen gemeldet, jedoch in starkerem Mafle nur aus Bayern und dem si.id
lichen Teil Baden-Wi.irttembergs. Aber auch hier i.ibertraf das Schwarzrost

Auftreten nur ganz selten das des Braunrostes. In Schleswig-Holstein gab 

es nur einen geringfi.igigen Fundort. 

Gersten-Gelbrost (P. striiformis) war im norddeutschen Raume nach wie 

vor verbreitet, in Baden-Wi.irttemberg und Bayern schien er kaum eine Rolle 

zu spielen. 

Gersten-Braun(oder Zwerg)rost (P. hordei) war deutlich der fur Gerste ge

fahrlichste Rost im ganzen Bundesgebiet. 

Gersten-Schwarzrost (P. graminis) ist allgemein nur ganz vereinzelt gefun

den worden, am rel. haufigsten noch in Baden-Wi.irttemberg. 

Roqgen wird nur ganz selten von Gelbrost (P. striiformis) befallen. Viel

fach mi.issen Gelbrostangaben auf Roggen mit Skepsis betrachtet werden. 

Aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Wi.irttemberg und Bayern 

wurde Einzelbefall gemeldet. 

Rogqen-Braunrost (P. recondita = P. dispersal war allgemein und stark ver

breitet und die wichtigste Rostkrankheit auf Roggen. 

Roggen-Schwarzrost (P. graminis) war in Hessen einmal, in Nordrhein

Westfalen, Baden-Wi.irttemberg und Bayern mehrfach gefunden worden. 

Hafer-Kronenrost (P. coronata) war in Schleswig-Holstein und Niedersach
sen unbedeutend, in Nordrhein-Westfalen etwas haufiger, aber ungefi:ihr
lich, in Hessen, Baden-Wi.irttemberg und Bayern teilweise verbreitet, aber 

nur in den si.idlichen Gebieten bedeutender. 

Hafer-Schwarzrost (P. graminis) wurde aus dem mittleren und si.idlichen 
Teil der BRD gemeldet, wobei der Befall mit ganz geringen Ausnahmen als 

unbedeutend eingestuft wurde. 

Mais-Rost (P. sorghi) wurde in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern 

nur schwach beobachtet, aus dem si.idlichen Baden-Wi.irttemberg starker. 

Betrachtet man alle Getreidesorten zusammen, so wi.irde sich auf Grund der 
ausgewerteten Fragebogen folgende Reihenfolge der Gefahrlichkeit er

geben: Weizen-Braunrost, Gersten-Braunrost, Roggen-Braunrost, Weizen
Gelbrost und Weizen-Schwarzrost auf gleicher Stufe, Hafer-Kronenrost, 

Gersten-Gelbrost, Hafer-Schwarzrost und Maisrost auf gleicher Stufe, Rog
gen-Schwarzrost, Roggen-Gelbrost. 

Es ist geplant, diesen Fragebogen auch 1973 zu versenden und Mehltau

beobachtungen einzubeziehen. 

P 27 



7. Untersuchungen iiber die p hysiologische Spezialisierung des Weizen- und
Gersten-Gelbrostes (Pu cci n i  a s t r ii fo r m  i s) (Fuchs, E.)

7.1. Umstellung der Rassenbeschreibung auf die neue Nomenklatur (Fuchs, E.) 

Die 1970 entwickelte Nomenklatur fur die physiologischen Rassen des 
Weizen-Gelbrostes (s. Jahresbericht 1970, S. A 40) ist inzwischen veroffent

licht und diskutiert warden. 

Bei der neuen Rassenbeschreibung kombiniert man bei uns ein Welt-Test

sortiment, das aus den wichtigsten, weltweit benutzten Differenzierungs
sorten besteht, mit einem Europa· Testsortiment, das fur die europaische 
Rassenbestimmung zusatzlich notwendige Sorten enthalt. 

Um den Zusammenhang mit den friiheren Jahresberichten zu wahren, sind 

im folgenden die wichtigsten europaischen Rassen nach riem alten und 

neuen Rassenschema aufgefuhrt: 
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32 0 8 8 0 E 8 
32/43 

2 
0 64 8 72 OE 72 

32 A 2 8 2 2 .E 8 

20 A 4 2 6 0 6 E 0 
4 2 6 16 16 6 E 16 

8 32 32 128 128 32 E 128 
54 32 4 36 128 4 132 36 E 132 
60 32 

a 
4 37 128 4 132 37 E 132 

3/55 32 40 8 8 40 E 8 
58 32 8 41 8 8 41 E 8 

64 32 8 104 128 8 137 104 E 137 

7.2. Analyse physiologischer Rasen beim Weizen-Gelbrost aus europaischen 
Einsendungen der Ja hre 1970 und 1971 (neue Nomenklatur) (Fuchs, E.) 

Die Rasse 40 E 8 wurde weiterhin weit verbreitet gefunden, im nordeuro
paischen Raume ist R. 104 E 137 als relativ verwandte Rasse dazugekom
men. R. 32 E 128 wurde in Nordeuropa haufig, R. 37 E 132 weniger als in 

friiheren Jahren, R. 36 E 132 und R. 41 E 8 nur sehr vereinzelt determiniert. 
Im alpinen Raume sind die R. 0 E 8, R. 0 E 72 und R. 2 E 8 hauptsachlich 
vertreten. Die R. 6 E O und (neu) R. 6 E 16 stammen aus dem Siidosten Euro
pas. Da es sich bei den zur Bestimmung der Rassen benutzten Testsorten um 

wesentliche Kreuzungseltern mit mehr oder weniger definierten Resistenz
genen handelt, ist nach der neuen Nomenklatur(beschreibung) leicht zu er
kennen, welche spezifischen Virulenzen die Rassen aufweisen. 

8. Rostkrank heiten der Futter- und Rasengraser (Ullrich, J.)

8.1. Untersuchungen iiber das Auftreten von Rostkrank heiten bei Grasern 
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Im Jahre 1972 wurden wieder mehrere Zuchtstatten aufgesucht und iiber 

100 Einsammlungen von Graserrosten aus verschiedenen Gebieten der 



Bundesrepublik untersucht. Neben dem Kronenrost (Puccinia coronata) der 
Weidelgraser durfte der auf der Wiesenrispe auftretende Rost P. poae-ne
moralis (= P. brachypodii var. poae-nemoralis) eine gewisse wirtschaftliche 
Bedeutung haben. Mehrere weitere Graserroste traten nur vereinzelt auf. 
Auf zahlreichen Grasern stellten sich gegen Ende der Vegetationszeit 
spezifische Rassen des Schwarzrostes (P. graminis) ein, dieser spate Befall 
verursachte jedoch keine nennenswerten Schaden. 

8.2. Untersucbungen iiber den Kronenrost ( P u c c i n i a c o r o n a t a ) der 
Weidel graser 

In Kleinparzellen mit 20 Sorten des deutschen Weidelgrases wurde durch 
Auspflanzen von kunstlich infizierten Horsten je eine Infektionsquelle ein
gebracht. Die Geschwindigkeit der Ausbreitung und der Befallsgrad zu ver
schiedenen Zeiten gestatteten eine Aussage uber die relative Resistenz einer 
Sorte. Mit dieser Methode werden 1973 Resistenzprufungen von Zuchtstam
men aufgenommen. 

lnstitut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 

1. Untersucbungen der Keimungsbiologie und -okologie von Unkrautem
(Eggers, Th.)

Die Untersuchungen dienen einmal der Beantwortung noch oftener oder kaum
geklarter Fragen der Keimungsbiologie wichtiger Unkrauter (z. B. Dormanz
oder Temperaturanspruche fur optimale Keimung bei Avena tatua), zum an
deren der Erarbeitung sicherer Anzuchtsmethoden von Unkrautern in Hin
blick auf Versuchsarbeiten mit Herbiziden.

Fur Galium aparine werden regelmaBig hochste Keimungszahlen (bis 90 0/o)
mit nachfolgend optimalem Aufwuchs beobachtet, wenn die Samen 14 Tage
bei 10° C (in standardisierter Saaterde) zur Keimung gebracht und die auf
laufenden Pflanzen im Gewachshaus weitergezogen werden. Vorbehandlun
gen der Samen wie Ritzen und Vorquellen in Wasser oder verschiedenen
Losungen von 2-Chlorathylphosphonsaure hatten keinen positiven EinfluB
auf die Keimung. Durch Chemikalien wie 2-Chlorathylphosphonsaure kann
die Keimung einiger anderer Arten (z. B. Chenopodium album um 50 bis
100 0/o) gesteigert werden.

2. Versuche zur Bekampfung von Rasenschmiel e ( D e s c h a m p s i a c a e -
s p it o s a) , Quecke ( Ag r o  p yr o n r e p e n  s ) und Wiesenk er bel ( An -
t h r is c us s i Iv es t r is) im Wir tschaftsgrilnland (Richter, W.)

Die von einer Arbeitsgemeinschaft im Weser-Ems-Gebiet langjahrig durch
gefuhrten groBflachigen Versuche gegen Rasenschmiele und Quecke (vgl.
Jahresbericht 1971) brachten auch 1972, insbesondere bei der Queckenbe
kampfung, gute Ergebnisse. In einem neu angelegten Versuch wird die
Frage geklart, ob mit geringeren Aufwandmengen Dalapon - bisher kamen
20-25 kg/ha zum Einsatz - bereits eine genugende Wirkung zu erzielen
ist. Der in Nordwestdeutschland meist als Folge einseitiger organischer Dun
gung in den letzten Jahren zunehmende Wiesenkerbel ist auf nicht bewei
deten Flamen schwer zu verdrangen. Beim Einsatz von Herbiziden auf Wie-
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sen, wenn auch nicht immer und an allen Orten, hatten 2,4-DP-Mittel die 
nachhaltigste Wirkung. Das Wachstumshemmittel CF 125, mit dem bei einer 
Aufwandmenge von 12,5 1/ha der Wiesenkerbel im wirtschaftlich nicht ge
nutzten Rasen gut bekampfbar ist, bewahrte sich beim ganzflachigen Einsatz 
im Griinland nicht. Bereits bei 6-9 1/ha wurden, bei vollig ungeniigender 
Kerbelwirkung, Klee und Futtergraser stark geschadigt. 

3. Versuche mit Wachstumshemmitteln im wirtschaftlich nicht genutzten Rasen

(Richter, W.)

Mit MH 30 + Wuchsstoffherbiziden sowie mit der Mischung von CF 125 +

MH 30 konnte auf Boschungen eine gute, langer anhaltende Hemmung des
Graserwachstums erreicht werden. In mehreren Fallen waren jedoch die
Erfolge auf den gegeniiberliegenden Seiten einunddesselben Grabens auf
fallend unterschiedlich, ohne dall hierfiir eine befriedigende Erklarung ge
funden werden konnte.

In sehr liickigen Rasen fiihrte eine zusatzliche Diingung zwar zu einem bes
seren Narbenschlull, hob aber die wachstumshemmende Wirkung weitgehend
wieder auf.

Bei Versuchen auf Sportrasen verschwand nach dem Einsatz von CF 125
12,5 1/ha der dort mit einem Bestandsanteil von 50-60 °/o sehr storende
Weillklee (Trifolium repens) bis auf Spuren.

4. Versuche zur Erhaltung der Heidelandschaft (Richter, W.)

In nordwestdeutschen Naturschutzgebieten kommt es nach dem Wegfall der
Beweidung mit Schafen vielfach zu einer verstarkten Ansiedlung von Bau
men und Grasern, die das Heidekraut allmahlich verdrangen. Da es in den
meisten Fallen nicht moglich ist, eine .Beweidung wieder einzufiihren, werden
von einer Arbeitsgemeinschaft in einem Oldenburger Naturschutzgebiet
mehrjahrige Versuche zur Erhaltung der Heidelandschaft durchgefiihrt. Hier
bei ist u. a. auch die Frage zu klaren, ob durch den Einsatz von Herbiziden
eine ausreichende Regeneration der Heidepflanzen zu erreichen ist. Die bis
herigen Ergebnisse zeigen, dall die Beseitigung der Baume (Birke, Faulbaum
und Kiefer) mit 2,4,5-T-Mitteln verhaltnismailig leicht gelingt, wahrend die
Verdrangung der zwischen der Heide wachsenden Graser noch erhebliche
Schwierigkeiten bereitet.

5. Versuche zur zweckmafligen Berasung von Seedeichen (Richter, W.)

Im Gegensatz zum Wirtschaftsgriinland, wo Graser, die viel Masse erzeugen,
sowie Klee und Futterkrauter erwiinscht sind, miissen hier Graserarten ver
langt werden, die niedrigwiichsig sind. Zugleich soll sich eine an Klee- und
Krauterarten moglichst arme, erosionsschiitzende, dichte Narbe bilden, die
zu ihrer Pflege nur einen geringen Arbeitsaufwand erfordert. Die zusammen
mit dem Griinlandspezialisten der Landwirtschaftskammer Weser-Ems in
Oldenburg auf einem neu angelegten Seedeich durchgefiihrten Berasungs
versuche wurden nach 6jahriger Dauer erfolgreich abgeschlossen. Das Ziel,
eine vorwiegend aus dem niedrigwiichsigen Rotschwingel (Festuca rubra)
bestehende dichte klee- und krauterarme Narbe zu schaffen, wurde voll er
reicht. Abgesehen von einer gezielten Spritzung gegen Nester der Acker
Kratzdistel eriibrigte sich der Einsatz von Herbiziden.
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6. Priifung der Sortenempfindlichkeit von Getreide, Sport- und Zierrasengrasern
gegeniiber Herbiziden (Lelley, J.)

Die Prilfung erfolgte im Petrischalentest, indem die Samen der zu unter
suchenden Sorten nach Vorkeimung auf mit Herbizidlosung getranktem
Filtrierpapier in Topfen mit gedampfter Ertle weiterkultiviert wurden.

Insgesamt wurde das Verhalten von 20 Winterweizensorten gegenilber
Gesatop 50 (enthalt 50 °/o Simazin), Dicuran (enthalt 80 °/o Chlortoluron),
Dosanex (enthalt 80 °/o Metoxuron) und Avadex BW (enthalt Triallate 400
g/Itr) geprilft.

Die Ergebnisse. zeigten einerseits die unterschiedliche Empfindlichkeit der
Weizensorten gegenilber einem Herbizid, andererseits, daB die Praparate
sich in ihrer Aggressivitat auf die Kulturpflanze voneinander unterscheiderr.
Weitere Untersuchungen betrafen einige Sport- und Zierrasengraser: Agros
tis tenuis, Phleum pratense, Lolium perenne, Poa pratensis, Cynosurus
cristatus. Unter Berilcksichtigung der speziellen Keimungsverhaltnisse der
Graser IaBt sich der Petrischalentest auch zur Prilfung der Sortenempfind
lichkeit von Grasarten und -sorten gegenilber Herbiziden anwenden.

Die Ergebnisse der durchgefilhrten Versuche mit Banvel M (enthalt MCPA
340 g/ltr + Dicamba 30 g/Itr) und U 46 KV-T-Fluid (enthalt Mecoprop
[CMPPJ + 2,4,5-T) zeigten, daB insbesondere bei den Sorten des Lolium

perenne und Cynosurus cristatus ein unterschiedliches Verhalten gegenilber
Herbiziden zu erwarten ist.

7. Einflufl der Unkrautkonkurrenz und des Herbizids Venzar (enthalt 80 °/o
Lenacil) auf einige wertgebende Inhaltsstoffe von Spinat (Lelley, J.)

Die Entwicklung· des Karotingehalts wahrend der Vegetationszeit verlief
wechselhaft. Die Proben, die aus unbehandelten Parzellen entnommen wur
den, zeigten wahrend der ganzen Vegetationszeit einen relativ hohen Ka
rotingehalt. Dieser wurde lediglich durch den Karotingehalt der Proben aus
den gejateten Parzellen ilbertroffen. In den Proben, die aus behandelten
Parzellen stammten, wurde zu Anfang der Vegetationszeit eine deutliche
Hemmung der Karotinbildung beobachtet. Obwohl zum spateren Zeitpunkt
der Karotingehalt auch in den gespritzten Spinatbestanden anstieg, erreich
ten die Werte weder das Niveau der unbehandelten noch das der gejateten
Bestande.

Auch die Entwicklung des Nitratgehalts wahrend der Vegetationszeit zeigte
unterschiedliche Tendenzen. Bei der ersten Probenahme enthielten die un
behandelten Spinatbestande den weitaus hochsten Nitratgehalt, bezogen auf
die Trockensubstanz. Diesen folgten die gejateten und schlieBlich die mit
Venzar behandelten Bestande. Am Ende der Vegetationszeit war jedoch die
Reihenfolge umgekehrt: Die Proben, die aus den gespritzten Bestanden ent
nommen wurden, zeigten den hochsten Nitratgehalt. Der Nitratgehalt der
gejateten Spinathestande ist nahezu unverandert geblieben und der der un
behandelten Bestande - bezogen auf die Trockensubstanz - stark zurilck
gegangen.

Der Gehalt an Gesarntoxalaten war zu Beginn der Vegetationszeit in den
gejateten und in den rnit der hoheren Venzaraufwandmenge behandelten
Spinatbestanden am hochsten. Die Werte bei den ilbrigen Vergleichsgliedern
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lagen dicht beieinander, so daB deutliche Unterschiede nicht feststellbar wa
ren. Im weiteren Verlauf der Vegetationszeit jedoch verringerte sich der 
Gesamtoxalatgehalt bezogen auf die Trockensubstanz in allen Versuchs
gliedern, insbesondere in den unbehandelten Spinatbestanden. Es konnte 
nachgewiesen werden, daB vor allem die Veranderung des wasserloslichen 
Oxalatgehalts zu den Unterschieden an den Gesamtergebnissen beigetragen 
hat. Dagegen blieb der Gehalt an wasserunloslichen Oxalaten wahrend der 
ganzen Vegetationszeit bei allen Versuchsgliedern nahezu unverandert. 

8. Untersuchung der Herbizidnebenwirkung auf phytopathogene Bodenpilze und

Versuche zum Nachweis der Herbizidadsorption an Bodenbakterien
(Lelley, J.)

Die Laboratoriumspriifung des Einflusses verschiedener Herbizide auf das
Wachstum von Ophiobolus graminis ergab unterschiedliche Ergebnisse. Ava
dex BW zeigte eine sehr starke Wuchshemmung,. dagegen U 46 DPT-Fluid
kaum eine Hemmung. Dicuran und Dosanex nehmen beziiglich ihrer Wirkung
eine Mittelstellung ein. Die Uberpriifung dieser Ergebnisse in Versuchs
gefaBen unter Gewachshausbedingungen wurde eingeleitet.
Nach Literaturhinweisen sind Bakterien in der Lage, Substanzen in ionisier
tem Zustand an ihrem Korper zu adsorbieren. Aufgrund dieser Feststellung
wurde der Versuch unternommen, die Adsorption von Herbiziden in ionisier
tem Zustand auf Bodenbakterien nachzuweisen. Die Ergebnisse dieser Unter
suchungen sind jedoch bis jetzt negativ ausgefallen.

9. Untersuchungen iiber das Verhalten von Herbiziden in Pflanze und Boden in
Abhangigkeit vom Bodentypus und der hierauf abzustimmenden Dosierungs

menge (Hansch, R.)

Es wurden Freilandversuche mit Zuckerriiben ausgewertet, die auf einem
flugaschehaltigen Boden (org. C = 2,86 °/o) angelegt und in drei Dosierungs
stufen mit den Praparaten Jebonyl 50, Murbetex 0, Venzar und Alipur be
handelt worden waren. Der kolorimetrische Nachweis des im Handelsprodukt
Murbetex O enthaltenen Wirkstoffs Medinoterbacetat gelang erst nach einer
Modifizierung der englischen Methode. Bei einer Nachweisgrenze von 0,2
ppm konnten in 2 Monate alten Riibenpflanzen unabhangig von der Auf
wandmenge (9,23, 12,30, 16,40 kg/ha Murbetex 0) keine Riickstande festge
stellt werden. Dieses deutet auf einen schnellen Abbau dieser Substanz in
der Pflanze hin. Riickstandsbestimmungen am Bodenmaterial zeigen ebenfalls
eine rasche Abbaurate. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

10. Moglichkeiten der chemischen Unkrautbekampfung in Zuckerriibenbestanden
auf flugaschehaltigen Boden (Niemann, P.)

Eine Fortsetzung der seit 1969 laufenden Versuche (s. Jahresbericht 1969,
1970 und 1971) zeigte erneut, daB die Praparate Jebonyl 451 (Propham,
Proximpham und Noruron) und Murbetex O (Propham und Medinoterbacetat)
auf sorptionsstarken Boden erfolgreich als Vorauflaufherbizide eingesetzt
werden konnen. Es ist jedoch unerlaBlich, daB der Kohlenstoffgehalt des Bo
dens bekannt ist und als Grundlage fiir die Dosierung der Herbizide heran
gezogen wird. Wegen gelegentlicher Ausdiinnung des Anfangsbestandes, die
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auch bei optimaler Dosierung bei ungiinstigen Witterungsbedingungen ein
treten ka:nn, ist die Anwendung der beiden Praparate bei Endstandsaat nicht 
zu empfehlen. Das fiir beide Praparate entwickelte und auf dem Kohlenstoff
gehalt des Bodens basierende Dosierungsschema wurde im Berichtsjahr erst
malig groBflachig unter Praxisbedingungen mit Erfolg angewandt. 
In einem Versuch bewirkten die jeweils hochsten Dosierungsstufen der Her
bizide Jebonyl 451, Murbetex O und Venzar (Lenacil) eine signifikante Ver
minderung der Anzahl der aufgelaufenen Riibenkeimlinge. Dies war in 
einem weiteren Versuch bei teils gleichen Aufwandmengen und vergleich
baren Boden- und Witterungsbedingungen nicht der Fall. Im Riibenertrag er
gaben sich auf diesem Standort keine gesicherten Differenzen zwischen den 
,Behandlungen. 

11. Die Aktivitat einiger Bodenherbizide in Hochmoor- und Immissionsboden

(Niemann, P.)

Die im Jahre 1971 begonnenen Untersuchungen (s. Jahresbericht 1971, P 40)
wurden unter gleichen Bedingungen fortgesetzt. Es wurden insgesamt zwolf
Herbizide gepriift. Eine Einordnung der Herbizide nach ihrer Pflanzenver
fiigbarkeit in flugaschehaltigen Immissionsboden ergibt folgende Reihen
folge: Pyrazon < Benzthiazuron < Lenac il = Prop ham < (Cycluron und
Chlorbufam) = Azolamid < Noruron < Medinoterbac etat < Proximpham
< Dalapon < TCA < Prynachlor. Fur den Hochmoorboden ergibt sich
eine abweichende Reihenfolge: Proxipham < Benzthiazuron < (Cycluron
und Chlorbufam) = Lenacil < Noruron < Medinoterbacetat < Propham
< Azolamid < Pyrazon = TCA < Dalapon < Prynachlor.
In Versuchen mit variierter Wasserversorgung der Vegetationsgefa.Be wiesen
TCA und Medinoterbacetat nahezu die gleiche Phytotoxizitat bei ver
schiedenen Bodenfeuchten auf, wahrend Lenac il bei groBerem Wasseran
gebot toxischer war.

12. Die Adsorption von Propham an Bod(!)n und Braunkohlenflugstaub

(Niemann, P.)

Die Adsorption wurde in wa.Brigen Systemen unter Gleichgewichtsbedin
gungen gemessen. Die quantitative Bestimmung des Wirkstoffs erfolgte
kolorimetrisch. In dem gepri.iften Konzentrationsbereich folgte die Propham
adsorption der Freundlichschen Adsorptionsisotherme. Bei den mit Braun
kohlenflugstaub angereicherten Boden nahm die Adsorption mit steigendem
Kohlenstoffgehalt zu. Verschiedene Hochmoortorfe entsprachen in ihrer
Sorptionskapazitat etwa einem Immissionsboden mit 10 0/o C. Bei den sechs
gepri.iften Versuchsboden ergab sich eine statistisch sehr gut gesicherte
positive Korrelation zwischen der Adsorption des Wirkstoffs und seiner
Pflanzenverfi.igbarkeit in den gleichen Boden (r = 0,978).
Von den Komponenten des Braunkohlenflugstaubs erwiesen sich die in den
Aschen enthaltenen Kohlereste (sog. Flugkoks) als sehr sorptionsstark. Ihre
Sorptionskapazitat wurde lediglich noch von zwei Aktivkohletypen iiber
troffen. Eine geringere Prophamadsorption besaBen Rufi und reine Braun
kohle. Kohlefreie Braunkohlenasche ist als sorptionsschwach zu bezeichnen.
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13. Lenacilriickstande in Zuckerriiben nach Applikation iiberhohter Aufwand

mengen auf sorptionsstarken Boden (Niemann, P. in Zusammenarbeit mit
Ebing, W., vom Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung)

Bei der Abstimmung der Dosierung von Bodenherbiziden mit der Sorptions
kapazitat des Bodens miissen u. U. mehr oder weniger stark iiberhohte Auf
wandmengen ausgebracht werden. In diesem Zusammenhang kommt der
Frage Bedeutung zu, ob die Wirkstoffmengen, die im Boden in einer schwer
pflanzenverfiigbaren Form vorliegen, evtl. im Laufe der Vegetationsperiode
in geringem Umfang von Pflanzen aufgenommen werden konnen, und welche
Ruckstandssituation sich daraus ergibt. Hierzu wurden erste Untersuchungen
an Zuckerrubenproben des Jahres 1971 vorgenommen. Es zeigte sich, dafl
auf Standorten, die wegen ihres hohe:n Kohlenstoffgehalts (2,74 bzw. 3,19 °/o)
mit 1,8 bzw. 2,8 kg/ha Lenacil behandelt warden waren, zum Erntezeitpunkt
in den Ruben 0,24 bzw. 0.41 ppm Lenacil gaschromatographisch nachweisbar
waren. Dagegen wies das Erntegut eines Standortes mit 1,06 °/o C und einer
Aufwandmenge von 1,2 kg/ha Lenacil Ruckstande von 1,51 ppm auf. Der
Tongehalt der drei Boden lag einheitlich bei 17 °/o. Eine Erklarung dieses
Ergebnisses ist erst nach Iangerfristigen Untersuchungen an verschiedenen
Standorten moglich.

14. Der Einflu8 der Temperatur auf die Phytotoxizitat von Vorauflaufherbiziden

in Zuckerriiben (Maas, G.)

In Pflanzenwuchskammern wurden Zuckerriiben nach Behandlung mit Pyra
min 3 kg/ha, NaTa 12 kg/ha und einer Mischung dieser Praparate bis zum
Auflaufen bei ,.Tagestemperaturen" von 2-10° C, 2-12,5° C und 5-15° C
kultiviert. Anschlieflend betrug die Temperatur 5-15° C und ab Zweiblatt
stadium 20-25° C. Die Lichtintensitat (Xenon) stieg und fiel entsprechend
dem Tagesrhythmus kontinuierlich von O bis 20 OOO Lux und spater von
0 bis 40 OOO Lux. Wahrend sich bei 5-15° C alle Pflanzen gleich entwickelten,
liefen bei 2-10° C bei Na Ta und der Kombination nur noch 46 °/o (34 °/o)
der Kontrolle auf; bei 2-12,5° C liefen zwar auch hier alle Pflanzen auf,
starben aber in den nachsten Wochen bis 50 0/o ab. Die Ergebnisse stimmen
mit Praxisbeobachtungen bei sehr urigiinstigen Witterungsverhaltnissen iiber
ein.

15. Uber die Beeinflussung von Winterweizen durch Doppelbelastung (Maas, G.)

Winterweizen der Sorte Diplomat wurde nach 4tagiger Kultivierung im
Phytotron im Stadium des Bestockungsbeginns bespritzt, anschlieflend 3
,.Nachte" einer Temperatur bis -5° C ausgesetzt und nach 14 Tagen wieder
im Versuchsfeld eingepflanzt. Eine Halite der Pflanzen stand in der Pflanzen
wuchskammer bei 80 0/o relativer Luftfeuchtigkeit, die andere bei 40 0/o.

Wahrend sich die Kontrollen und die mit MCP A behandelten Pflanzen alle
normal weiterentwickelten, entstanden bei den mit 2,4-D, Mecoprop und vor
allem mit Dichlorprop bespritzten Pflanzen leichte bis mittlere Bestockungs
und Wuchsbeeintrachtigungen und nach Dichlorprop-Behandlung noch ver
einzelt Ahrenverbildungen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 0/o.
Bei 40 0/o relativer Luftfeuchtigkeit konnten nur bei Mecoprop und Dichlor
prop leichte Wuchsbeeintrachtigungen festgestellt werden.
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Institut fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen iiber die Wirkung von Herbiziden auf Insekten (Godan, D.)

In Freilandversuchen wurde das Verhalten von Insekten auf Weiflkohl
parzellen ermittelt, die in je dreifacher Wiederholung mehrmals mit den
Wirkstoffen Desmetryn, TCA und Linuron in praxisiiblicher Dosierung be
handelt word en sind. Sofort nach den Spritzterminen bis zu mehreren W o
chen spater wurden Anflug und Verlauf der Populationsdichte (Blattlause)
bzw. Eiablage-Intensitat (Kohlweiflling) optisch an der Einzelpflanze sowie
durch Gelbschalenfange registriert. Da Kohlerdflohe fehlten, konnten die
Versuche nicht wie beabsichtigt auf diese ausgedehnt werden. Nach den
bisherigen Ergebnissen scheint TCA eine gewisse Attraktivitat fur Weib
chen des Kohlwei13lings zu besitzen. Eine erhohte Mortalitat der aus den
Gelegen geschliipften Raupen und der Raupen der Kohleule konnte nicht
beobachtet werden.

2. Spezielle Untersuchungen mit Herbiziden iiber Einfliisse auf den Widerstand

von Insekten (Godan, D.)

Simazin ist in der Lage, bei der Diptera-Spezies Drosophila melanogaster

Meig. eine Resistenz hervorzurufen. Zunachst ist bei den ersten unter Wirk
stoff-EinfluB aufgewachsenen ,,Herbizid-Generationen" eine Minderung der
Populationsdichte festgestellt warden, die dann aber bei der 73. Generation
verschwunden war, ebenso fehlte jetzt auch die Beeintrachtigung des Ver
puppungs- und Schliipftermins. Eine ,,Herbizid-Population" mitChlorpropham
ist im Aufbau, um u. a. auch die Frage der ,,Kreuzresistenz" zu klaren.

3. Ermittlung der ,.Kritischen Befallszahl" und von Prognosemethoden bei

Schadschnecken (Godan, D.)

Da der Bekampfungserfolg bei den witterungsabhangigen Metaldehydkodern
haufig problematisch ist, sind fur die Praxis Verfahren interessant, nach
denen die Schadwirkung bereits im voraus beurteilt werden kann, wie die
,,Kritische Befallszahl" und Methoden zur Prognose, die beide im Pflanzen
schutz im Hinblick auf die Schnecken noch fehlen. Es sind daher Versuche
unter Freilandbedingungen mit Limax-Arten, zu denen auch die Acker
schnecke gehort, begonnen warden. In feuchte Ertle ausgesate Roggen- bzw.
Weizenkorner sowie Keimpflanzen wurden fur eine bestimmte Zeit mit ein
bis zehn Jung- bzw. Alttieren besetzt. Nach den ersten Ergebnissen ist die
Gefahrdung des Keimes am groflten, wenn er gerade die Samenschale durch
bricht oder kurz danach, wahrend einige Zeit spater der Korninhalt zwar
aufgefressen wird, aber der Keimling selbst unbeschadigt bleibt.

4. Untersuchungen zur Resistenz der Pfirsichblattlaus gegen verschiedene

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

LC 50 Bestimmung der Griinen Pfirsichblattlaus fur drei Phosphorsaureester.
Fur vier Laborstamme und einen Freilandstamm vom Versuchsfeld in Berlin
Dahlem wurden im Blatt-Tauchverfahren auf Rapsblattern und anschlieflender
Probitanalyse die LC 50-Werte fur Parathion (E 605 f), Malathion (Detia
Malathion-Emulsion) und Diazinon (Basudin) ermittelt. Sie betrugen fur
Parathion zwischen 0,0429 0/o und 0,0003 0/o, fur Malathion zwischen 0,4742 0/o
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und 0,0199 °/o und fiir Diazinon zwischen 0,1912 °/o und 0,0016 °/o. Die ent
sprechenden Resistenzfaktoren sind RF = 143, RF = 23,8 und RF = 119,5 . 

.5. Erarbeitung praxisnaher und umweltsc:honender Verfahren zur genetisc:hen 
Bekampfung der Mehligen Apfelblattlaus (Steffan, A. W.) 

Es wurde die Moglichkeit der Anlockung, des Fanges und der selbsttatigen 
Sterilisierung der Sexualis- o o der in suddeutschen Apfelplantagen schad
lichen Mehligen Apfelblattlaus gepruft. Die notwendige Voraussetzung fur 
alle geplanten Experimente, die Schaffung einer permanenten Gewachshaus
zucht sowohl auf Apfelbaumstecklingen als auch an Spitzwegerich wurde 
erfolgreich abgeschlossen. Die einzelnen Generationen, vor allem die im 
Freiland nur im Herbst auftretende Geschlechtsgeneration dieser hetero
genetisch-heterozischen Blattlausart kann damit jederzeit erzeugt werden. 

Es wurde ein Gerat konstruiert, das durch die Ausstattung mit Gelbtafeln 
im Freiland die Anlockung der geflugelten Sexualis-o o bewirken soll. Mit
tels einer von Versorgungsanlagen unabhangigen Thermik sollen die an
gelockten Tiere in das Innere des Gerates angesaugt werden. Dort werden 
sie zwangslaufig mit Chemosterilantien in Kontakt geraten und konnen das 
Gerat anschlieBend wieder verlassen. Durch die nachfolgende Begattung 
fertiler Sexualis-S?S? mu.Bten diese derart sterilisierten Sexualis- o o den 
Ausfall der uberwinternden Dauereier und damit den Niedergang der Schad
population bewirken. 

'6. Sc:hadauftreten und Parasitierung der Getreideblattlaus (Steffan, A. W.) 

In der Gemarkung Westberlins wurde an mehreren Stellen ein starker 
Befall an Roggen und Hafer durch die Getreideblattlaus Sitobium granarium 

Kirby festgestellt. Die vorwiegende Besiedlung von Ahren in 2-3 m breiten 
Randstreifen steht mit der Ablage der Wintereier an perennierenden Gra
sern und Unkrautern der Feldwege in Zusammenhang. Etwa 25 °/o der un
geflugelten Lause erwiesen sich als parasitiert durch zwei Blattlausschlupf
wespen-Arten. 

Im biozonologischen Sinne handelt es sich bei dieser Assoziation einer 
phytophagen Insektenart mit ihren Feinden um eine typische Saumgesell
schaft. Untersuchungen zur Okologie und Eidonomie sowie zum Schadauf
treten und uber moglidle BekampfungsmaBnahmen gegen Getreidelause 
werden in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzamt Berlin und dem In
stitut fur Getreide-, Olfrudlt- und Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitze
berg weitergefuhrt. 

·7, Beeinflussung der Mortalitat und Fertilitat von Insekten durch Blitzbeleuch
tung (lmpulsbiologie) (Stuben, M.) 

Die Untersuchungen uber die Wirkung der Blitzbeleuchtung von Insekten 
wurden an der Stubenfliege zu einem vorlaufigen AbschluB gebracht. Es 
stellte sich durdl vergleidlende Messungen der Blitzintensitat mit einem 
Bolometer heraus, daB die Mortalitat der Fliegen von der Wellenlange des 
Blitzlichtes abhangt und das UV-Lidlt dafur besonders wirksam ist. Die Fer
tilitat hingegen ist in starkerem MaBe von der Lidltintensitat abhangig und 
kann vor allem im Bereich des roten und infraroten Lichtes vermindert wer
den, ohne daB die Vitalitat der Fliegen beeintrachtigt wird. 
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Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

1. Grofiversuch zur Bekampfung von Motten in Getreidelagern mit Dichlorvos
(Frey, W. und Wohlgemuth, R.)

Laboratoriums- und Kleinraumversuche hatten gezeigt, daB es durch Abtotung
der Falter und der aus den Eiern schliipfenden Larven mit Hilfe von DDVP
Strips moglich ist, den Befall durch die Speichermotte (Ephestia elutella Hb.J
zu bekampfen. Dieses Verfahren, dem nach dem Verbot der Anwendung
lindanhaltiger Vernebelungsmittel in Getreidelagern besondere Bedeutung
zukommt, wird jetzt in einem GroBversuch sowohl hinsichtlich seiner biolo
gischen Wirksamkeit, als auch in bezug auf die im Getreide entstandenen
Riickstande untersucht. Durch unvorhergesehene technische Schwierigkeiten
konnten die DDVP-Strips nicht wie vorgesehen vor Beginn des Mottenfluges,
sondern erst auf dessen Hohepunkt im Lagerraum (440 t Roggen auf einer
Flache von 325 m2) ausgebracht werden. Sofort nach Aushangen der Streifen
nahm die Anzahl der lebenden Falter im Raum schnell sehr stark ab, aber
eine Larvenentwick.lung konnte nicht mehr vollig unterbunden werden. Der
folgende Mottenflug im Herbst war dadurch so stark reduziert, dafl eine
Begasung, wie sie auf anderen Lagerboden des gleichen Gebaudes durch
gefiihrt werden muBte, unterbleiben konnte. Durch die verspatete Ausbrin
gung der Streifen bedingt, konnen erst die Versuchskontrollen im folgenden
Jahr zeigen, ob es gelingt, den Mottenbefall zum Erliegen zu bringen. Riick
standsuntersuchungen des Getreides ergaben einen DDVP-Gehalt von rd.
0,2 ppm in der unmittelbar an der Oberflache liegenden Kornerschicht. In der
Getreideschicht bis 5 cm Tiefe wurden bereits um eine Zehnerpotenz niedri
gere Werte gefunden, so daB bisher die Insektizidbelastung bezogen auf die
gesamte Getreidemenge (Schiitthohe 1,80 m) sehr gering ist.

2. Untersuchungen iiber die Wirksamkeit von Spritzmitteln gegen Larven von

Motten der Gattung E p he s t i a (Frey, W.)

In Getreide- und anderen Lagern spielt die Bekampfung aus den Waren
abgewanderter, ausgewachsener Larven der verschiedenen Mottenarten eine
bedeutende Rolle. ErfahrungsgemaB bilden insbesondere in den Ritzen von
Holzboxen, Wanden usw. iiberwinternde Larven der Herbstgeneration haufig
die Infektionsquelle fur den Befall neu eingelagerter Warenpartien. Da die
bisher vielfach verwendeten kombinierten DDT/Lindan-Praparate nicht mehr
zur Verfiigung stehen, wurde die Brauchbarkeit der jetzt anwendbaren
Wirkstoffe .zur Bekampfung der erfahrungsgemafl recht widerstandsfahigen
Wanderlarven ermittelt.

Wurden erwachsene Larven der als Testtier verwandten Mehlmotte (Ephestia

kii.hniella) mit Spritzmittelpraparaten in Aufwandmengen von 50-100 ccm/m2 

iiberspriiht, so war bei der Kontrolle nach 1 Tag (Sofortwirkung) bei den
Wirkstoffen Malathion, Dichlorvos, Phoxim und Pyrethrum + Piperonylbut
oxid eine gute Wirkung festzustellen. Samtliche Larven waren so stark gc
schadigt, dafl sie wahrend der weiteren Beobachtungszeit abstarben. Bei
lindanhaltigen Praparaten war dagegen bei Kontrollen nach 14 Tagen zum
Teil noch ein betrachtlicher Prozentsatz iiberlebender Larven vorhanden.

Zur Testung der Wirkungsdauer von Spritzbelagen wurden behandelte Sperr
holzplatten (50 ccm/m2), die often im Raum gelagert wurden, nach bestitnm-
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ten Zeiten mit Larven besetzt (Verweildauer 70 Stunden). 4 Wochen nach der 
Spritzung zeigte nur der Belag eines Malathion-Praparates noch eine gute 
Abtotung. 

Im Bestreben, auf insektizidfreie Mittel auszuweichen, wurden vor dem 
Krieg als Leerraumspritzmittel verbreitet verwendete blhaltige Praparate 
sowie Paraffinbl in die Versuche einbezogen. Im Gegensatz zu der bekannten, 
ausgezeichneten Wirkung derartiger Mittel auf Kornkafer, Milben und an
dere Vorratsschadlinge, war dieselbe auf Altlarven der Mehlmotte unbefrie
digend. 

3. Untersuchungen iiber die Wirksamkeit von Phosphorwasserstofi auf Eier und

Larven verschiedener Mottenarten (Frey, W.)

Die Untersuchungen wurden mit Eiern der Dbrrobstmotte (Plodia inter
punctella) in Dosierungen von 90-15 ppm und Einwirkungszeiten von 4
Stunden bis 6 Tagen fortgesetzt. Mit der geringsten Dosierung (15 ppm)
konnte bei einer Versuchstemperatur von 20° C bei etwa 2-4 Tage alten
Eiern nach einer Einwirkungszeit von 4 Tagen und bei etwa 5 Tage alten
Eiern nach 3 Tagen eine Abtbtung von 100 0/o erzielt werden. Die Abtbtung
bei relativ geringen Gaskonzentrationen hat vor allem Bedeutung fur den
Bekampfungserfolg im Lagerraum selbst, insbesondere wenn dieser nur
ma.Big gasdicht ist.

4. Untersuchungen iiber die Bekampfung der Dorrobstmotte ( P I o d i  a i n  t e r -
p u n c t e I I a ) in Schokoiadenprodukten durch ionisierende Strahiung

(Wohlgemuth, R.)

Die Eiablage der Dbrrobstmotte auf Schokoladenprodukten fuhrt zu auflerst
peinlichen Reklamationen bei den betroffenen Fabriken, denn die sich aus
den Eiern entwickelnden Larven, ihr Kot und ihre Gespinste werden von den
Kunden mit Recht als ekelerregend empfunden. Da die parallel laufenden
Untersuchungen des Institutes fur Strahlentechnologie der Bundesforschungs
anstalt fur Lebensmittelfrischhaltung/Karlsruhe inzwischen ergeben haben,
daB bei empfindlichen Schokoladen bereits 3 krad sensorisch bemerkbare Ver
anderungen hervorrufen und Strahlendosen uber 7 ,5 krad im allgemeinen
nicht empfohlen werden kbnnen, kamen nur unter diesem Wert liegende
Dosen in Frage. Die Untersuchungen zeigten, daB die Eier der Dbrrobstmotte
in den ersten 40 0/o ihrer - temperaturabhangigen - Entwicklungszeit mit
Dosen von ea. 6 krad Gamma-Strahlung einer 6°Co-Quelle sicher abgetbtet
werden kbnnen. Eier in hbheren Entwicklungsstadien konnten dagegen auch
nach Bestrahlung mit einer zehnfach hbheren Dosis z. T. schlupfen und sich
noch nach Bestrahlung mit 30 krad zu grbfleren Larven entwickeln. Das
strahlenempfindliche Fruhstadium der Eientwicklung dauert bei 22° C 2 Tage
und verlangert sich auf 6 Tage bei 16° C.

5. Untersuchungen iiber die Temperatur- und Feuchteanspriiche von Staublausen

(Co p e ogn a t h  a) (Wohlgemuth, R.)

Die Untersuchungen wurden auf den EinfluB der Temperatur und Feuchte
auf die Zahl der abgelegten Eier und deren Entwicklungsmbglichkeit bis zum
adulten Tier ausgedehnt. Es kann danach auf ein Entwicklungsoptimum bei 
22,5 bis 25° C und einer rel. Feuchte von 80 bis 90 0/o geschlossen werden.
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Mikrobiologische und chemische Abteilung 

InsUtut iiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

1. Transmissionselektronenmikroskopische Untersuchungen an vergilbungs

kranken T r a g o p o g o n p o r r i f o l i u s und Edelnelken mit
Sproflverkriimmungen (Petzold, H. und Marwitz, R.)

Die Symptome von kranken Tragopogon porrifolius (Haferwurzel) wie Ver
gilbung von SproB und Blattern sowie Reduktion und Vergilbung der Bhiten
stande legen einen Befall mit mykoplasmaahnlichen Organismen nahe. Edel
nelken, vor allem der Sorte Scania 3c, zeigten Sprofiverkriimmungen und
Enationen an SproB und Blattern, die moglicherweise auf einen Virusbefall
hindeuten. In beiden Fallen konnten im Phloem der kranken Pflanzen keine
Viruspartikeln, Bakterien oder Pilze festgestellt werden. Hingegen waren
in den Siebrohren in geringer Anzahl Strukturen vorhanden, die auf myko
plasmaahnliche Organismen schlieBen. lassen. Die Untersuc:hungen miissen
zur Sic:herung der Befunde fortgesetzt werden.

2. Zytologische Untersuchungen am Phloem triebsuchtkranker Apfelbaume und
vergilbungskranker Weinreben (Petzold, H.; Marwitz, R., in Zusammenarbeit
mit Kunze, L., vom Institut fiir Obstkrankheiten und Gartel, W., vom Institut
fiir Rebenkrankheiten)

Wahrend bislang fiir die Triebsucht des Apfels nur in wenigen Fallen myko
plasmaahnliche Organismen (MO) nachgewiesen werden konnten, steht deren
Nachweis fiir die Vergilbung der Weinrebe in der Bundesrepublik noc:h aus,
wenngleich eine Mykoplasmaatiologie dieser Krankheit in Ubereinstimmung
mit der .,Flavescence don�e" in Frankreich wahrscheinlic:h ist. Umfangreiche
transmissions- bzw. rastermikroskopische Untersuchungen am Phloem von
Wurzel-, SproB- und Blatteilen lieBen in Ubereinstimmung mit MENDGEN
bislang keine MO erkennen. Da nach Literaturangaben MO in holzigen
Pflanzen anscheinend nur verstreut auftreten und deren geringe Quantitat
jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen sein kann, miissen die Untersu
chungen fortgesetzt werden.

In jungen Phloemzellen triebsuchtkranker Apfelbaume nahe der SproBspitze
konnten dagegen mit dem Transmissionselektronenmikroskop Bakterien
zellen festgestellt werden, deren Herkunft, Bedeutung und systematisc:he
Stellung noc:h nicht geklart sind.

3. Untersuchungen iiber die .i\.tiologie der Todlichen Vergilbung {Lethal Yello

wing Disease) der Kokospalme (Petzold, H.; Marwitz, R., in Zusammenarbeit
mit Heinze, K., vom Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung)

Seit Jahren verursacht die Todliche Vergilbung der Kokospalme in Jamaica
und anderen Hauptanbaugebieten wirtschaftlich sehr bedeutungsvolle Scha
den. Der Erreger der Krankheit war bislang unbekannt, Viren und Mikro
organismen konnten nicht festgestellt werden. Seit dem Bekanntwerden
mykoplasmaahnlicher Organismen (pflanzenpathogener MO) wurden diese
bei zahlreichen Vergilbungskrankheiten unklarer Ursac:he nachgewiesen und
machen eine Mykoplasmaatiologie sehr wahrsc:heinlic:h. Auch im Phloem der

Infloreszenzachse vergilbungskranker Kokospalmen gelang uns derNachweis
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MO, wahrend diese in gesunden Pflanzen fehlten. Beim Fehlen anderer 
Mikroorganismen sind somit MO als Erreger der Todlichen Vergilbung der 
Kokospalme sehr wahrscheinlich. 

4. Histologisch-zytologische Untersuchungen von mit P e r o n o s p o r a

befallenen Kohlrabi- und Tabakblattern im Rasterelektronenmikroskop
(Petzold, H.; Marwitz, R., in Zusammenarbeit mit Krober, H., vom Institut fi.i.r
Mykologie)

Nach Anschneiden gefriergetrockneter Stucke von Kohlrabi- und Tabak
blattern, die mit Peronospora parasilica bzw. P. tabacina befallen waren,
gelang im Rasterelektrorienmikroskop erstmals die Darstellung vom Verlauf
der Interzellularhyphen iiber groBere Streck.en und gesamter Haustorien
innerhalb der Zellen. Die gefundenen Bilder werden ausgewertet und mit
denjenigen verglichen, die bisher nach den im Transmissionsmikroskop er
haltenen Bildern aus vielen Schnittebenen zusammengesetzt worden waren.

5. Eine Bakteriose an Kopfsalat (Kohn, S.)

Im Friihjahr dieses Jahres zeigten sich starke Schaden an Kopfsalat, der in
beheizten Friihbeeten des Dahlemer Versuchsfeldes in gedampfter Ertle an
gebaut wurde. Aus welken Pflanzen konnten Bakterien isoliert werden, die
im Infektionsversuch an Salat stark pathogen waren. Sie rufen Verbraunun
gen der Blattrippen und der SproBachse sowie eine Faule derselben hervor.
Die weitere Untersuchung ergab, daB es sich um einen Fluorescenten der
Gattung Pseudomonas handelt.

6. E rw i n  i a als Nafifauleerreger an Saintpaulien (Kohn, S.)

In mehreren Gartenbaubetrieben der Bundesrepublik und West-Berlins traten
wiederholt NaBfaulen an Saintpaulien auf, die z. T. bis zu 30 0/o der Ware
unverkauflich machten. Die Untersuchung der erkrankten Pflanzen ergab,
daB die Schaden zum Teil durch den Pilz Cylindrocarpon destructans sowie
durch eine gleichzeitige Infektion mit einem Bakterium der Gattung Er

winia hervorgerufen wurden. In anderen Fallen konnten nur Bakterien aus
der Gruppe Erwinia carotovora isoliert werden. Inwieweit bei der Infektion
der Saintpaulien durch den Pilz und das Bakterium ein Zusammenspiel der
beiden Erreger vorliegt, bleibt noch in weiteren Versuchen zu klaren.

7. Entwicklung eines Selektions- bzw. Anreicherungsmediums fiir Bakterien des

Formenkreises E rw i n  i a c a r o t o  v o r  a (Kohn, S.)

Im Rahmen der Untersuchungen iiber Auflaufkrankheiten sowie Lagerfaulen
von Kartoffeln wurde eine Methode notwendig, die es erlaubt, in routine
ma.Bigen Untersuchungen eine kleine Anzahl von Erwinia-Zellen zwischen
einer groBen Anzahl von Kontaminanten zu isolieren und nachzuweisen. Die
bisher bekannten Selektionsnahrmedien arbeiten auf der Basis der Hemmung
der Kontaminanten durch den Zusatz von Gallensalzen. Leider haben die Un
tersuchungen, sowohl die van Perombelon (1971) als auch die eigenen, ge
zeigt, daB auch die Erwinia-Stamme von Gallensalzen gehemmt werden. Es 
ist daher notwendig, ein Verfahren zu erarbeiten, das ohne den Zusatz von 
Gallensalzen eine Anreicherung bzw. Selektion der verschiedenen Erwinia

Arten des Formenkreises Erwinia carotovora ermoglicht.
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8. Untersuchungen ilber die Zementfaule an Kohlsamentragern

(Kohn, S., in Zusammenarbeit mit Leh, 0.-H., vom Institut fur nichtparasitare
Pflanzenkrankheiten)

Ein norddeutscher Betrieb hatte in diesem Jahr in verstarktem Maile Aus
falle von Kohlsamentragern zu verzeidmen, die durch Nekrosen und z. T.
durch Naflfaulen hervorgerufen wurden (Zementfaule). Es konnten Bakterien
isoliert werden, die auf Kohlstrlinken die gleichen Symptome hervorrufen,

wie sie auf den Kohlsamentragern anzutreffen waren. Die bisherigen Daten
deuten darauf hin, dafl es sich um fluorescente Pseudomonas-Arten handelt.
Ob diese Erkrankung des Kohls ernahrungsphysiologisch (Di.ingung, Mangel
erscheinungen) bedingt ist, oder ob es sich um eine reine Bakteriose handelt,
mull in weiteren Versuchen geklart werden.

9. Versuche zur Kultur und Ubertragung von mykoplasmaahnlichen Organismen

(Marwitz, R.)

Die in vitro-Kultur von mykoplasmaahnlichen Organismen (MO) gelang bis
her trotz vielfacher Bemi.ihungen nur in wenigen Fallen, die nicht immer repro
duzierbar waren. Damit befindet sich diese Methode noch weit entfernt von
der routinemafligen Anwendbarkeit in phytopat hologischen Laboratorien.

Es wurden auf verschiedenen fli.issigen und festen Substraten in Anlehnung
an solche fur menschenpathogene Mykoplasmen Primarkulturen von Klee
mit Vergri.inungserscheinungen, Opuntia tuna und Austrocylindropuntia spec.
mit Hexenbesenwuchs und Aster mit Vergilbung versucht, die bislang in kei
nem Fall ein eindeutiges Wachstum von MO erkennen lieflen. Unter Ab
wandlung der Substrate und Kulturbedingungen werden diese Versuche
fortgesetzt.

Zahlreiche dauerhafte oder leicht pfropfbare Species und Sorten besonders
aus den Familien Compositae, Solanaceae und Apocynaceae wurden auf ihre

Eignung zur Haltung MO in erkrankten Pflanzen getestet. Als geeignet er
wiesen sich hierfur Catharanthus roseus, einige Sorten von Callistephus

chinensis mit geringer Welkeanfalligkeit und Empfindlichkeit gegeni.iber MO
sowie Tomate. Nicht geeignet waren si.idafrikanische Compositen wie Felicia
amelloides und Gazania-Hybriden. Fur die Ubertragung auf nicht pfropfbare
Pflanzen lieflen sich erfolgreich Cuscuta subinclusa und campestris einsetzen,
wahrend Cuscuta gronovii, europaea und pentagone keine Ergebnisse brach

ten.

10. Nachweis von mykoplasmaahnlichen Organismen in der Sommeraster

(Marwitz, R. und Petzold, H.)

Die Asternvergilbung (Aster Yellows) war in Nordamerika bereits weit vor
dem Bekanntwerden des wahrscheinlichen Mykoplasmaerregers als verbrei
tete Krankheit eingehend erforscht worden (KUNKEL) und stellte danach in
Amerika ein wichtiges Objekt dar fur die Untersuchung mykoplasmaahnlicher
Organismen (MO). In Europa wurde die ,, Asterngelbsucht" nur bei anderen
Wirtspflanzen wie z. B. Catharanthus roseus nachgewiesen, augenscheinlich
nicht dagegen bei Callistephus chinensis selbst. Auch im Berliner Raum tritt
diese Krankheit in unterschiedlicher Haufigkeit auf und kann in Asternbe
standen erhebliche Ausfalle bewirken. Mit dem Transmissionselektronen
mikroskop lieflen sich in den· Siebzellen von Wurzeln, Sprofl und Blattern
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vergilbter Pflanzen MO in groBer Zahl nachweisen. Die Zellen waren von 
auffalliger Pleomorphie. Neben den haufigen kugeligen bis ovalen Gebilden 
kamen vielfach auch fadige, geknlmmte und dreizackige Formen sowie 
Kugelketten vor, die Deutungen des .. bisher ungeklarten Vermehrungsge
schehens der MO erlauben. 

11. Elektronenmikroskopischer Nachweis von mykoplasmaahnlichen Organismen
bei vergilbungskranken D a c t y I o r h i z a m a j a l i s
(Marwitz, R. und Petzold, H.)

In Sieb- und Phloemparenchymzellen der Erdorchidee Dactylorhiza majalis
mit unterschiedlich starken Vergilbungssymptomen wurden mykoplasma
ahnliche Organismen (MO) in groBer Zahl festgestellt, so daB die Mykoplas
maatiologie dieser Erkrankung sehr wahrscheinlich ist. Die Zellen der MO
zeigten eine starke Pleomorphie und waren maximal 3 µ lang. Nach den
Symptomen gehort die Erkrankung, die zum Absterben der Pflanzen fi.ihrte,
in die Na.he der Asternvergilbung.

12. Entwicklung von Schnelldiagnoseverfahren fur Bakterien (Webb, L. E.)

Zur Identifizierung und Klassifizierung der verschiedenen Bakterienarten
und -stamme wird deren Fahigkeit, verschiedene Kohlehydrate und orga
nische Sauren zu verwerten, herangezogen. Da die Zubereitung und Beimp
fung von etwa 60 hierfi.ir in Frage kommenden Testnahrboden zeitraubend
ist, wurden verschiedene Sdmellmethoden zur Diagnose erprobt und ent
wickelt. Die Verwendung von mit Nahrsubstraten impragnierten Filterpapier
scheiben ergab keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Besonders gute Erfolge
wurden erzielt, wenn die Testmedien in Petrischalen zubereitet und von ein
oder mehreren Bakterienlosungen mit Hilfe von Tropfpipetten beimpft wur
den. Der Nachteil dieser Methode sowie auch die Benutzung iiblicher Kultur

rohrchen ist, daB die Testmedien zu schnell austrocknen und so nicht lange
aufbewahrt werden konnen. Aus diesem Grunde konnen die Nahrmedien nur
in kleinen Mengen angesetzt werden, was wiederum den Nachteil hat, daB

sie iiber langere Zeitraume sich schwer standardisieren lassen. Durch die.Yer
wendung von kleinen Schraubkappenflaschchen wurden auBerordentlich zufrie
denstellende Ergebnisse erzielt. Diese Flakons ermoglichen die Aufbewahrung
und Vorbereitung groBer Mengen von Testmedien fi.ir einen langeren Zeit
raum sowie deren leichte und schnelle Beimpfung. Da die so erzielten guten
Ergebnisse fi.ir einige Tests noch nicht befriedigend sind, werden weitere

Untersuchungen iiber die Zusammensetzung der heranzuziehenden Test
medien durchgefiihrt.

13. Konservierung von Bakterien mittels Gefriertrocknung (Webb, L. E.)

Um Bakterien lyophilisieren zu konnen, wurden verschiedene Gefriertrock
nungszusatze erprobt. Hierbei zeigte sich, daB eine Glucose-Magermilch
Bouillon die besten Erfolge garantierte. Trotzdem ist die Zahl der iiberleben
den Bakterien oft noch sehr gering. Dies fi.ihrt zu einer unerwiinschten Selek
tion der Bakterienkulturen. Bei den Gefriertrocknungsversuchen wurde offen
bar, daB die verschiedenen Bakterienarten unterschiedliche Gefriertrock
nungsbedingungen benotigen. Schon allein die Wachstumszeit der Kulturen
vor der Lyophilisation beeinfluBt z. B. bei Pseudomonas-Arten die Zahl von
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i.iberlebenden Bakterien nach der Gefriertrocknung. Die Trocknungsbedin
gungen, die eine maximale Zahl von i.iberlebenden Bakterien garantieren, 
mi.issen fiir die einzelnen Bakterienarten weiter erarbeitet werden. 

Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

1. 1Uiologie einer W elkekrankheit bei Pferdebohnen
(Schneider, R., in Zusammenarbeit mit Dalchow, J., von der Firma W. Si.iptitz,
fri.iher Pflanzenschutzamt Hamburg)

Untersuchungen zur Klarung des Wirtspflanzenkreises des als Erreger einer
Tracheomykose bei Pferdebohnen nachgewiesenen Pilzes aus dem Formen
kreis von Fusarium oxysporum wurden im Berichtsjahr in erweitertem Um
fange durchgefi.ihrt. Die dabei erzielten Ergebnisse haben gezeigt, daB der
vorliegende Pilz nur an Vicia iaba pathogen ist. Er wird als eine auf Vicia
iaba spezialisierte Form von F. oxysporum angesehen. In einem Infektions
versuch im Gewachshaus mit 9 groBki:irnigen und 6 kleinki:irnigen Sorten
ergaben sich keine Anfalligkeitsunterschiede gegeni.iber dem Welkeerreger.

2. Untersuchungen iiber eine atiologisch unklare Achsenfaule bei
Di g i ta l i s  l a n a ta
(Schneider, R., in Zusammenarbeit mit Schwerdtfeger, G., vom Institut fi.ir
Obstbau und Gemi.isebau der Universitat Hohenheim und Brod, G., Regie
rungsprasidium Nordbaden - Pflanzenschutzdienst -)

Das Problem der sogenannten Achsenfaule an Pflanzen von Digitalis lanata
im zweiten Vegetationsjahr konnte bisher noch nicht befriedigend geklart
werden. _Die Vermutung, daB der Pilz Ascochyta digitalis, der aus kranken
Pflanzen regelmaBig isoliert wurde, an der Entstehung dieser Krankheitser
scheinung maBgeblich beteiligt sei, lieB sich nicht bestatigen. Aus den bisher
durchgefi.ihrten Untersuchungen ist zu schlieBen, daB diese Schadigungen
nichtparasitarer Natur sind. Fi.ir Ascochyta digitalis wurde Ubertragung mit
dem Samen festgestellt und auBerdem nachgewiesen, daB dieser Pilz auf den
Rosettenblattern der infizierten Pflanzen als Myzel oder im Pyknidiensta
dium i.iberwintern kann.

3. Klarung der systematisch-taxonomischen Verhaltnisse in der Pilzgattung
Py r e  n o  c h a e t  a (Schneider, R.)

Die mehrjahrigen Arbeiten wurden abgeschlossen und die monographische
Zusammenfassung der Ergebnisse vorbereitet. Von den bis heute beschriebe
nen etwa 120 Arten konnten 75 Arten anhand des Originalmaterials oder
anderer Kollektionen bzw. Reinkulturen i.iberpri.ift werden. Auf Grund der
dabei gewonnenen Erkenntnisse war es moglich, den gr6Bten Teil der rest
lichen Arten, von denen Untersuchungsmaterial nicht mehr verfi.igbar war,
nach vorliegenden Beschreibungen und Abbildungen mit Sicherheit zu be
urteilen. Im Verlauf der Untersuchungen wurden lediglich 13 eindeutig zu
Pyrenochaeta gehi:irende Arten ermittelt. Die i.iberwiegende Mehrzahl der
ausgeschiedenen Arten konnte in passende andere Gattungen eingereiht wer
den.
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4. Atiologie von Absterbeersc:heinungen bei der Hainbuche

(Schneider, R., in Zusammenarbeit mit Sauthoff, W., vom Institut fi.ir Zier
pflanzenkrankheiten)

1968 und 1971 trat im Spatsommer an verschiedenen Stellen des Voralpen
gebietes bei streng geschnittenen Hainbuchenhecken eine Krankheit auf, die
zum Absterben der Pflanzen und damit zur Entstehung ausgedehnter Kahl
stellen fi.ihrte. Das Studium der Symptome an Hainbuchenzweigen, die zur
Untersuchung eingesandt worden waren, zeigte, daB es sich um eine Blatt
krankheit handelte. Als Erreger wurde durch Isolierungs- und Infektionsver
suche der Pilz Monostichella robergei nachgewiesen, uber dessen Auftreten
und Bedeutung als Schaderreger an Hainbuche kaum Angaben vorlagen. Auf
von M. robergei befallenen Biattern, die unter Freilandbedingungen iiber
wintert warden waren, konnte im Friihjahr des darauffolgenden Jahres die
zugehorige Hauptfruchtform (Sphaerognomonia carpinea) aufgefunden wer
den. Der Nachweis der Zusammengehorigkeit von Konidienstadium und
Asc usform wurde durch Kulturversuche erbracht.

5. Phy t op h t ho r a - und Py t hi u m  - Seba.den an Gliederkakteen

(Krober, H., in Zusammenarbeit mit Stahl, M., von der Landesanstalt fiir
Pflanzenschutz Stuttgart)

In Anbetracht der zunehmenden Verbreitung von Schaden an kommerziell
angebauten Gliederkakteen, als deren Erreger Oomyzeten vermutet werden,
wurden Untersuchungen iiber die moglichen Zusammenhange eingeleitet.
Als hochvirulent erwiesen sich in kiinstlichen Infektionsversuchen unter vie
len Oomyzeten an unbewurzelten Stecklingen von mehreren Sorten von
Gliederkakteen bisher nur Phytophthora nicotianae var. parasitica, an bewur
zelten Stecklingen dagegen auBerdem verschiedene Stamme von Pythium irre
gulare, das unter unseren Verhaltnissen im Boden verbreitet auftritt. Erstes
Anzeichen des Befalls war bei den bewurzelten Stecklingen das Abfallen von
Gliedern. AnschlieBend kam es zur Entwicklung einer Weichfaule, die sich von
den Wurzeln her sehr bald uber das unterste Glied nach oben ausbreitete.

6. Histologisch-zytologische Untersuchungen von mit P e r o n o s p o r a be

fallenen Kohlrabi- und Tabakblattern im Rasterelektronenmikroskop

(Krober, H., in Zusammenarbeit mit Petzold, H., und Marwitz, R., vom Institut
fi.ir Bakteriologie)

Nach Anschneiden gefriergetrockneter Stucke von Kohlrabi- und Tabak
blattern, die mit Peronospora parasitica bzw. P. tabacina befallen waren, ge

lang im Rasterelektronenmikroskop erstmals die Darstellung vom Verlauf der
Interzellularhyphen iiber groBere Strecken und gesamter Haustorien innerhalb
der Zellen. Die gefundenen Bilder werden ausgewertet und mit denjenigen
verglichen, die bisher nach den im Transmissionsmikroskop erhaltenen Bildern
aus vielen Schnittebenen zusammengesetzt warden waren.

7. Befall an Spinal durch Phy t op h t ho r a cr yp t o g e a  im Freiland
(Krober, H., in Zusammenarbeit mit Beckmann, E.-0., vom Institut fi.ir Ge
miisebau der TU Berlin)

Die aus krankem Feldspinat isolierte Phytophthora cryptogea erwies sich in 
kiinstlichen Inokulationsversuchen an der Spinatsorte ,Wiremona' als stark
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virulent. Im Freiland verursachte sie unter den hiesigen Klimabedingungen 
nach Spontanbefall an Pflanzen derselben Sorte eine mehr oder weniger 
starke Wurzelfaule. Empfindliche Schaden traten jedoch nur auf extrem 
schlecht strukturiertem Boden bei relativ hohen Temperaturen ein, wobei 
die Pflanzen in ihrer Entwicklung ohnehin benachteiligt, der Erreger aber ge
fordert wurde. 

8. P h y t o p h t h o r a - Befall an Usambaraveilchen und anderen Gesneriaceen
(Krober, H., in Zusammenarbeit mit Plate, H.-P., vom Pflanzenschutzamt Berlin)

In fortgefiihrten Versuchen zur Abgrenzung des Wirtspflanzenkreises von
Phytophthora nicotianae var. parasitica zeigte sich, daB innerhalb der Fa
milie der Gesneriaceae neben Gloxinien und Saintpaulien auch die als Zier
pflanzen zunehmend beliebter werdenden Vertreter der Gattungen Gesneria
und Achimenes befallen werden. Wahrend die beiden zuerst genannten Pflan
zen vollstandig vernichtet werden konnen, kam es bei letzteren trotz giinstig
sten Krankheitsbedingungen nur zu geringem Wurzelbefall.

9. Atiologie einer Wurzelfaule an Calla (Gerlach, W.)

In einer Gartnerei der Bundesrepublik traten bei der Treiberei von Zante
deschia aethiopica beachtliche Verluste ein, deren Ursache unklar war.
Kranke Pflanzen kiimmerten, brachten keine oder nur kiimmerliche Bliiten
und wiesen starke Wurzelfaule auf. Aus faulenden Wurzeln konnten -
neben einigen anderen Filzen - regelmaBig Thielaviopsis basicola und Rhi
zoctonia solani isoliert werden. Infektionsversuche mit verschiedenen Isola
ten der beiden Pilze zur Klarung der Erregerfrage laufen zur Zeit.

10. Nachweis der Schokoladenfleckenkrankheit der Ackerbohnen in 
Schleswig-Holstein
(Gerlach, W., in Zusammenarbeit mit Rudnick, M., vom Pflanzenschutzamt des
Landes Schleswig-Holstein)

Durch Isolierungs- und Infektionsversuche wurde als Erreger einer Krankheit
der Ackerbohnen, die 1971 in Schleswig-Holstein bei friihem Befall in einigen
Bestanden Minderertrage von 30-40 °/o verursac:hte, der Pilz Botrytis fabae
nachgewiesen. Das Vorkommen dieser insgesamt wirtschaftlich durchaus
bedeutenden Krankheit in der Bundesrepublik war bisher nur fiir den nord
westdeutsc:hen Raum durch einen Hinweis aus dem Jahre 1954 bekannt.

11. Beobachtungen von Pilzen auf Agarmedien unter dem Rasterelektronen
mikroskop (Schramm, K.-H.)

Bei Fusarium solani wurden Entstehung und Gruppierung der Makrosporen
mit Hilfe des REM's naher untersucht, deutlicher erkennbar und raumlich
interpretierbar. Durch EinfluB von Feuchtigkeit und Wasserentzug in der
Form veranderte, u. U. stark deformierte Konidien anderer phytopathogener
Pilze blieben keimfahig. Myzel erwies sich nach einem Aufenthalt bis zu
45 Minuten im Vakuum von 10-4 bis 10-5 Torr noch als lebensfahig. Auch
kurzfristige Elektronenbestrahlung verminderte die Vitalitat zunachst nicht.
Je nach Zweck und Objekt erwiesen sich einige vergleichsweise iiberpriifte
Methoden als unterschiedlich geeignet. Mit der Erstellung einer Kartei ra-
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sterelektronenmikroskopischer Aufnahmen der in die Reinkulturensammlung 
aufgenommenen Pilzstamme. wurde begonnen. 

12. Untersuchungen iiber Co lle t o t r i c h um als Krankheitserreger bei

gartnerisch wkhtigen Orchideen (Schulz, G.)

Im Berichtsjahr wurden weitere Colletotrichum-Stamme isoliert, so daB nun
mehr 110 Herkunfte - davon 51 aus 22 verschiedenen Orchideengattungen
� zur Verfugung stehen. Die Bestimmung der voh Orchideen stammenden
Isolate ergab, daB diese - bis auf einige vom Typ C. crassipes - der Sam
melart C. gloeosporioides zuzuordnen sind. Die sich bereits in fruheren Ver
suchen an abgeschnittenen Orchideenblattern, Fruchten usw. abzeichnende
Spezialisierung konnte an lebenden Pflanzen verschiedener Orchideenarten
bestatigt werden. Dabei deutete sich eine weitere Differenzierung innerhalb
der an Orchideen pathogenen Stamme an.

13. Untersudmngen iiber die morphologische und biologische Differenzierung in
der Fu s a r i um - Sektion Lise o I a (Nirenberg, H.)

Mit der Isolierung von weiteren 70 Pilzstammen der Liseola-Gruppe· konnte
das Versuchsmaterial auf 120 Herkunfte erweitert und damit eine genugend
breite Basis geschaffen werden. Von diesen wurden bisher etwa 40 morpho
logisch eingehend untersucht. Erste Infektionsversuche mit 45 reprasentati
ven Vertretern der verschiedenen Typen erstreckten sich auf Maisschafte,
Apfel- und Birnenfruchte sowie Blatter van Dracaena und Sansevieria. Hin
weise auf eine morphologische und biologische Differenzierung innerhalb der
Liseola-Fusarien haben sich bereits ergeben.

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen iiber den Einflufl sehr hoher Spurennahrstoffgaben auf den

Ertrag und den Spurennahrstoffgehalt der Pflanze
(Kloke, A., in Zusammenarbeit mit Egels, W., Landwirtschaftliche Untersu
chungs- und Forschungsanstalt, Munster/Westf.)

In einem nunmehr 10 Jahre laufenden Dauerdungungsversuch in Betonrah
menparzellen (je 1 m2 mit 4 Wiederholungen) wurden 1972 Radieschen und
Buschbohnen angebaut. Jahrliche Gaben von 4 bzw. 8 kg/ha Kobalt (CoS04 • 

7H20), 250 bzw. 500 kg/ha Eisen (FeS04 • 7H20). 40 bzw. 80 kg/ha Mangan
(MnS04 

• H20), 4 bzw. 8 kg/ha Molybdan (Na2Mo04 • 2 H20), 50 bzw. 100
kg/ha Zink (ZnS04 • 7 H20) und 300 bzw. 600 kg/ha Magnesium (MgS0

4 
· 

7H20) waren, wie in den Vorjahren, auch 1972 praktisch ohne EinfluB auf die 
Pflanzenentwicklung .. Bei 30 bzw. 60 kg/ha Kupfer (CuS04 • 5H:20) ging be
sonders bei Radieschen der Ertrag mit steigender Gabe zuruck, A.n den Blat
tern trat, induziert durch die hohe Kupfer-Gabe, Eisen-Mangel auf. Bor 
(Na2B407 • 10 H20) wurde in Mengen von 5 bzw. 10 kg/ha verabreicht. Die 
hohe Gabe rief bei Buschbohnen und Radieschen Blattrandnekrosen hervor. 
Die . Radieschenblatter bildeten durch diese Blattrandnekrosen- noch oben 
offene Loffel. Durch die jeweilige Dungung wurde der Gehalt an Bor, Kobalt, 
Kupfer, Mangan und Zink in den Bla.ttem der Radieschen stark angehoben. 
Der Eisengehalt blieb unvera.ndert. In den Radieschenruben stiegen der Bor-, 
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Kupfer- und Mangangehalt etwas und der Zinkgehalt sehr stark an. Auch hier 
blieb der Eisengehalt unbeeinfluflt. Die ii.brigen Analysenwerte liegen noch 
nic:ht vor. 

2. Untersuchungen iiber den Einflufl von Cadmium, Quecksilber und Blei im

Boden auf die Pflanzenentwicklung (Kloke, A.)

Mi:ihren und Buschbohnen wurden in einem Gefaflversuch mit steigenden
Mengen von Blei, Cadmium und Quecksilber als Nitrat und Chlorid gedii.ngt.
Wie im Vorjahr, in dem der Versuch mit Weidelgras durchgefohrt wurde, so
zeigten auc:h diese Pflanzen keinen EinfluB auf den Ertrag, wenn der Boden
bis zu 2 OOO ppm Blei enthielt. Aber sc:hon 250 ppm Cadmium bzw. Queck
silber drii.ckten den Ertrag, wobei die Chloride starker schadigten als die
Nitrate. 2 OOO ppm dieser beiden Schwermetalle lieferten nur noch einen un
bedeutenden Ertrag. Auch gegenii.ber Mi:ihren und Busc:hbohnen erwies sich
Cadmium starker toxisch als Quecksilber.

3. Untersuchungen iiber den Einflufi der Stickstoffdiingung auf die Resistenz von
Mais gegen Pflanzenkrankheiten und Schadlinge
(Kloke, A., in Zusammenarbeit mit Kruger, W., lnstitut for Getreide-, Olfrucht
und Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg)

In einem Dauerdii.ngungsversuch, in dem Mais auf 40 ParzeUen mit einer
Gri:ifle von je 37 m2 in Monokultur angebaut wird, soll der EinfluB von Kalk
ammonsalpeter und Kalkstickstoff auf den Befall mit parasitaren Pflanzen
krankheiten untersucht werden. 160 kg N/ha werden in einer oder in zwei Ga
ben verabreic:ht. Die N-Dii.ngung erfolgt entweder vor der Saat, zwisc:hen Saat
und Auflaufen und/oder bei einer Maishi:ihe von 40-50 cm. Die Bonitierung
auf Wurzelfiiulen brachte 1972 keine Unterschiede. Die Stammfaule wurde
um etwa 20 0/o gemindert, wenn 80 kg N/ha als Kalkstickstoff zwisc:hen Saat
und Auflaufen gegeben wurden. Diese Aussage ist jedoch nicht statistisch ge
sichert.

4. Untersudmngen iiber den Einflufi von Kraftfahrzeugabgasen auf Pflanzen

(Claussen, T.)

Nach allgemeinen Beobachtungen unterliegt das Straflenbegleitgrun mannig
fachen schadigenden Einflii.ssen aus der Umwelt. Als ein Schadfaktoren
komplex sind die Kraftfahrzeugabgase anzusehen. Um nur die Wirkung
dieses einen Faktorenkomplexes ermitteln zu ki:innen, wurden im Kraftfahr
zeug-Pavillon des Institutes for Wasser-, Boden- und Lufthygiene beim
Bundesgesundheitsamt in Berlin-Dahlem (Leitung Dr. Sinn) verschiedene im
Bereich des Kraftfahrzeugverkehrs angebaute Zierpflanzen unter kontrollier
ten Bedingungen den Kraftfahrzeugabgasen ausgesetzt. Die ersten Versuche
haben gezeigt, daB durc:h die Begasung im Vergleich zur Kontrolle der Blii.h
beginn sehr stark verzi:igert und die Blii.hfreudigkeit erheblich gemindert
wird, obwohl alle anderen Kulturbedingungen gleich waren.

5. Die Wirksamkeit von Calc ium-Spritzungen bei Apfelbaumen in Abhangigkeit
vom Zeitpunkt der Spritzung (Schi:inhard, G.)

Zur Bekampfung der Stippigkeit wird im Obstbau im groflen Umfang mit
Calciumsalzen gespritzt. Um einen optimalen Einsatz dieser Spritzungen zu
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ermoglichen, ist neben der Zahl besonders der Zeitpunkt der Spritzungen 
von groBer Bedeutung. Aus diesem Grunde wurde an 54 Apfelbaumen der 
Sorte ,Cox' ein Spritzversuch durchgefi.ihrt, wobei jeweils 5 Spritzungen 
mit einer 0,03 M CaC12-Losung in den Monaten April/Mai, Juni/Juli, August/ 
September und verteilt ii.her die Vegetationsperiode April/September vor
genommen wurden. Die Ende November 1972 vorgenommene Lagerbonitur 
auf Stippigkeit zeigte in Abhangigkeit vom Spritzzeitpunkt folgendes Er
gebnis: 

Spritzzeitpunkt 

April/Mai 
Juni/Juli 
August/September 
April/September 

0/o-Stippigkeit 

34 
12 

3 
13 

Nach diesen Untersuchungen liegt der giinstigste Spritztermin eindeutig im 
letzten Drittel der Vegetationsperiode (August/September). wahrend die 
Anfang der Vegetationsperiode (April/Mai) erfolgten Spritzungen fast wir
kungslos erscheinen. 

6. Untersuchung der Beeinflussung der Niihrstoffaufnahme durdl anorganisdle

Spritzmittel (Schonhard, G.)

Die Ursache fi.ir die weltweite Verbreitung des Calciummangels liegt iiber
wiegend an einer ii.berhohten Diingung mit Kalium und Stick.stoff, wodurch
das Nahrstoffverhaltnis zu Ungunsten des Calciums verschoben wird. Dieser
induzierte Calciummangel kann nicht durch eine zusatzliche Calciumdi.ingung
ausgeglichen werden, da die Loslichkeit der Calciumsalze (und damit die
Pflanzenverfi.igbarkeit des Calciums) weit geringer ist als die der anderen
Nahrstoffe. In den laufenden Untersuchungen soll versucht werden, MaB
nahmen zu finden, die die Aufnahme und Verwertung des Calciums positiv
beeinflussen. Aus diesem Grunde wurden in 4 Versuchen Tomaten mit ver
schiedenen Spritzmitteln behandelt.
Die Tabelle enthalt die K + Mg/Ca-Verhaltnisse der Tomatenblatter, pro
zentual auf das Spritzmittel Wasser (Kontrolle) bezogen.

Spritzmittel 

H20 

Ca als CaC12 

Mg als MgC12 

K als KCl 
Fe als FeC12 

Mn als MnC12 

Zn als ZnC12 
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Konz. 
(Mol/Lit.) 

0,05 
0,05 
0,05 
0,005 
0,005 
0,005 

K + Mg 
Ca 
(0/o) 

100 
76 

116 
127 
113 
108 
115 



Die Versuche zeigen, daB ausschlie.Blich Calciumchlorid eine Verschiebung 
des K + Mg/Ca-Verhaltnisses zugunsten des Calciums bewirken konnte, 
wahrend Kalium- und Magnesiumchlorid erwartungsgemaB den gegenteiligen 
Effekt zeigten. Es ist jedoch bemerkenswert, daB die Eisen-, Mangan- und 
Zinksalze, die in dem K + Ca-Verhaltnis nicht direkt in Erscheinung treten, 
eindeutig die Kalium- und Magnesiumaufnahme positiv beeinflussen. 

7. Untersuchungen iiber die Blattrandnekrose (Blattrandbraune, Randen} bei
Kopfsalat und iiber die Kranzfaule bei Endivien (Leh, H.-0.)

In einem Freilandversuch mit Salat erhi:ihten gesteigerte N- und K-Gaben
das AusmaB des Befalls (in der Sulfatreihe starker als in der Chloridreihe);
bei Verabfolgung des Stickstoffs in der Nitratform war der Befall signifikant
geringer. - Durch haufige Spritzungen mit Ca(N03)2 + Mg(N03h-Li:isungen
wurde der Befall z. T. erheblich gemindert, jedoch traten Verbrennungs
schaden auf.

Die Zusammenhange zwischen dem Auftreten der Blattrandnekrose bei Salat
und der Stickstoffversorgung bzw. dem N/Ca-Verhaltnis in der Pflanze konn
ten in einem weiteren Freilandversuch bestatigt werden, ebenso die unter
schiedliche Anfalligkeit verschiedener Sorten. - Letzteres ergab sich auch
bei den (neu aufgenommenen) Untersuchungen iiber die Kranzfaule der
Endivien (.Golda' > ,Gruner Eskariol' > ,Bubikopf').

8. Untersuchungen iiber Schaden an Stra6enbaumen in Berlin durch Einwirkung
von Auftausalz (Leh. H.-0.)

In Fortsetzung der im Vorjahr begonnenen Untersuchungen konnte die
Korrelation zwischen dem auBeren Schadigungsgrad salzempfindlicher Baume
und dem AusmaB der Anreicherung von Chlorid und Natrium in Blattern
und Zweigen verifiziert werden. Salztolerante Gehi:ilze (Eichen, Robinien)
lieBen auch an salzgefahrdeten Standorten keine oder nur unwesentliche
Cl- bzw. Na-Anreicherungen erkennen. - Es ergaben sich ferner deutliche
Hinweise darauf, daB die phytotoxischen Komponenten des Auftausalzes
(in salzempfindlichen Gehi:ilzen) Speicherungs- und Mobilisierungsprozessen
unterliegen, die darauf schlieBen lassen, daB die Wirkung des aufgenomme
nen Salzes sich iiber mehrere Vegetationsperioden erstreckt.

In den Blattern salzgeschadigter Baume wurde eine Erniedrigung der Ge
halte an Stickstoff, Phosphat und Kalium bei gleichzeitiger Erhi:ihung der
Gehalte an Calcium und Magnesium festgestellt.

9. Untersuchungen iiber die Kontamination von Gemiisepflanzen durch Blei aus
Kraftfahrzeugabgasen (Leh, H.-0.)

Untersuchungen an Kopfkohlarten, Mi:ihren, Sellerie und Porree bestatigten,
daB die Kontamination mit der Annaherung des Standortes an die Fahrbahn
z. T. betrachtlich zunimmt, daB sie aber iiberwiegend auf die nicht zum Ver
zehr kommenden Pflanzenteile (Umblatter, Kraut) beschrankt bleibt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen an Griinkohl und Kopfsalat von fahr
bahnnahen Standorten geben hingegen zu Bedenken hinsichtlich einer mi:ig
lichen Gesundheitsgefahrdung durch erhi:ihte Pb-Gehalte AnlaB. 
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Institut iiir Biodlemie in Braunsdlweig 

1. Synthese von Nucleosid- und 5'-Nucleotidderivaten (Lerch, B.)
Zur Herstellung der 2',3' -0-lsopropyliden- und 2',3' -0-MethoxymEthylen
verbindungen van Nucleosiden oder 5'-Nucleotiden, die als Zwischenpr'J
dukte fi.ir die Synthese vieler Derivate gebraucht werden, wurde ein neues
und schnelles Verfahren gefunden. Werden die Nucleoside oder 5'-Nucleotide
in einer Mischung van Dimethylformamid und 2,2-Dimethoxypropan bzw.
Orthoameisensauretrimethylester bei erhohter Temperatur unter Zusatz van
trockenem Dowex 50 H+ als Katalysator geruhrt, erfolgt rasch und quanti
tativ die Bildung der entsprechenden Derivate. Nach beendeter Reaktion
la.flt sich der Katalysator leicht <lurch Filtrieren entfernen, und die gebildeten
Vcrbindungen k5nnen direkt Weiter umgesetzt werden.

2. Affinitatschromatographie von Phosphodiesterase (Lerch, B.)

Phosphodiesterase aus Zuckerrubenblattern wird <lurch ihre Endprodukte,
die 5'-Nucleotide, gehemmt, besonders stark <lurch die 5'-Adenylsaure. Um
die Bindung des Enzyms an AMP fi.ir eine einfachere Isolierung <lurch
Affinitatschromatographie auszunutzen, wurden als an eine hochmolekulare
Matrix zu bindende Derivate der Adenylsaure N6-(w-Aminoalkyl)-adenosin-
5· -phosphorsaureathylester und N8-(w-Aminoalkyl)-8-aminoadenosin-5' -phos
phorsauren synthetisiert.

3. Untersdliede in Esterasen und Peroxidasen (Isoenzyme) in Zitrusfriichten
(Dinish, K. N.)

Mit dem Ziel, die Unterschiede der Esterasen und Peroxidasen in Zitrus
fruchten zu finden, haben wir Grapefruit, Zitrone, Clementine und Apfelsine
untersucht.

Die Schale der Fruchte (Exocarp und Mesocarp mit Ausnahme der Haut der
Scheiben) wurde zerkleinert in 0,1 M Phosphatpuffer pH 7 und zentrifugiert.
Im Uberstand wurde nach Gel-Elektrophorese in TRIS/Borat pH 8.9 auf
Isozym-Muster gepruft. Eine anodisch schnell laufende Zone war in allen
untersuchten Materialen gleich, dagegen waren die mittleren und langsa·
meren Zonen fruchtspezifisch und verschieden nach Sorte. - Bei Peroxidasen
zeigt jede Sorte ein anderes Spektrum der langsamen und mittleren Banden.

4. Eigensdlaften von Kollodium-Membranen beim Einengen pflanzlicher

Proteine (Francksen, H. und Garadi, R.)

Bei der Gewinnung von Kartoffelproteinen zur genaueren genetischen Ana
lyse fiel nach praparativer Gel-Elektrophorese und Konzentrieren in Kollo
diumhulsen auf, daB einzelne Fraktionen nicht mit den erwarteten Aus
beuten isoliert werden konnten. Es stellte sich heraus, daB je nach Charge
der Kollodiumhulse zuweilen Proteine verloren gehen und daB niemals
Proteine mit saurem isoelektrischen Punkt, zuweilen aber basische Proteine
betroffen sind. Die Membran ist demnach selektiv durchlassig oder adsor
bierend, und der Verlust ist nicht abhangig van dem Volumen, das in der
Zeiteinheit <lurch die Membran diffundieren kann. Dafi die Adsorption eine
gro.Bere Rolle spielt, wurde <lurch mehrfache .,Beladung" der Hulse mit Pro
tein bewiesen, so dafi schliefilich kein Verlust mehr auftrat.
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5. Untersuchung umweltbedingter individueller Proteineigenschaiten durch
praparative Elektrophorese mit gesteuerter Elution

(Stegemann, H. und Francksen, H., in Zusammenarbeit mit Deike, S. und
Leybfried, A., von der Physikalisch-Tedmischen Bundesanstalt Braunschweig)

Die analytische Erfassung von Proteinspektren gibt lediglich eine Antwort
auf die Frage nach der Konstanz oder Variabilitat eines Gemisches, dazu
einen schnellen Uberblick, ob sich eine weitere Bearbeitung mit elektro
phoretischer Methodik lohnt.

Auf spezifische Fragen, welches Protein (oder Enzym) und wie es sich ver
andert hat, kann nur die Isolierung eine Klarung bringen, weshalb unter
Verwendung der Standardapparatur fiir Gel-Elektrophoresen eine Kammer,
16 x 130 mm, Hohe 10 cm, entwickelt wurde, die die derzeit gr6Bte Proben
menge (ea. 20 cm2 Futterungsflache) aller bekannten Apparate bei gleich
zeitiger stoBweiser Elution der getrennt austretenden Fraktionen aufzuneh
men gestattet. Die Elutionsdauer ist wahlbar zwischen 1 und 10 Minuten.
Wichtiger ist die um einen konstanten Faktor sich verlangernde Intervallzeit
(ebenfalls wahlbar zwischen 1 und 10 °/o), die der Wanderungsgeschwindig
keit der immer langsamer austretenden Proteine oder Nukleinsauren Rech
nung tragt und eine geringere Verdunnung des Eluats als z. B. eine lang
sarner werdende kontinuierliche Elution bewirkt. Die so gewonnenen Makro
molekule konzentriert man in Kollodiumhulsen bei 500 mm Hg-Druck und
pruft durch analytische Verfahren Ausbeute (urn 90 °/o) und Reinheit. - Es
wurde gefunden, daB Reifegrade fiir die Eigenschaften der Einzelproteine
eine groBe Rolle spielen (siehe getrennten Abschnitt) und daB sich definierte
Proteinbanden in ebensolche definierten, jedoch anodisch schneller laufende
Banden umwandeln konnen, wenn der pH-Wert des Puffers fiir langere Zeit
bei 8,9 liegt und die Losung nicht kuhl gehalten wird. Bewahrt hat sich ein
Zuffer pH 7,9 bei 10°, Einengung bei 4°.

6. Ladungsunterschiede als hauptsachliches Unterscheidungskriterium bei der

!Jenetischen Analyse von Proteinen einzelner Kartoffelsorten. Plattenfokus
sierung (Stegemann, H.)

Bei der gel-elektrophoretischen Methode konnen, Ladungs- nicht von GroBen
Unterschieden der Proteine getrennt beurteilt werden. Die Fokussierung in
Arnpholine ®-haltigen Gelen aber differenziert die Proteine allein nach La
dung. Es ergab sich, daB die Sortenunterschiede irn Proteinspektrurn weit
gehend verschwinden, wenn man unter leicht alkalischen Bedingungen die
Amidgruppen von Asparagin- und Glutarninsaure durch Hydrolyse entfernt,
woraus zu folgern ist, daB vor allem der Amidierungsgrad genetisch ge
steuert wird. Ein gleicher Versuch bei Weizenproteinen lieferte ein ahn
liches, aber nicht so klares Resultat. - Diese Befunde werden erhartet
durch die Bestirnmung der Molekulargewichte von Untereinheiten der Vor
ratsproteine in Kartoffelknollen, die zeigen, daB derartige Molekularge
wichtsspektren nur noch wenig sortenspezifisch sind. Das gilt vor allem fiir
reife Kartoffeln bis zu 8 Monaten nach der Ernte, wahrend unausgereifte
sehr kleine Knollen (0,5 bis 3 cm Durchrnesser) prinzipiell Proteine mit
hoherem Molekulargewicht enthalten, was bei einigen Sorten (z. B. Merkur)
sehr ausgepragt ist. Daher ist bei sehr kleinen Knollen die gel-elektrophore
tische Diagnose nicht anwendbar.
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Um einen exakten Vergleich der Ladungsmuster von Proteinen zu gewahr
leisten, wurde nach betrachtliehen Sehwierigkeiten in den vergangenen Jah
ren dureh Verwendung von Kohlenelektroden und wenig oder keiner Sperr
flussigkeit im Elektrodenraum die Moglichkeit gesehaffen, Plattenfokussie
rungen ohne zusatzlichen apparativen Aufwand in den Standardgeraten zur 
Gel-Elektrophorese durehzufiihren. Allerdings sind bei geringen Ampholine
konzentrationen (aus okonomisehen Grunden empfehlenswert) die Platten
fokussierungen gegenuber denen in Rohrehen empfindlicher gegen Salze 
im Kartoffel-Rohsaft, verglichen mit der Elektrophorese, insbesondere wenn 
man hierfiir einen neuen 0,03 M TRIS/Boratpuffer pH 7,9 einsetzt. 

7. Matrix-gebundene Enzyme aus Kartoffeln (Shivaram, K. N.; Dinish, K. N.;
Stegemann, H.)

Wegen der mehr als hundertfaeh gesteigerten Stabilitat von Enzymen, die
tragergebunden sind, wurden optimale Bedingungen fur die Reaktivitat ge
genuber dem Substrat ausgearbeitet. Fur ein Isozym der Kartoffelesterase
wurde gefunden, dafl die Reaktionsgesc:hwindigkeit in Abhangigkeit von dem
Vernetzungsgrad des inkludierenden Polyaerylamids ein Maximum dureh
lauft und bei 6 °/o Aerylamid und 0,36 0/o Methylenbisaerylamid liegt. Da der
artige Enzyme bei kontinuierlichen teehnischen Prozessen eingesetzt wer
den konnen, soll ein hoher Anteil der Startaktivitat erhalten bleiben. Man
erreiehte das dureh elektrophoretisehes Einwandern der Esterase in Polyaeryl
amid (5 0/o), wodureh das Enzym stabilisiert und bei der folgenden zweiten
Polymerisation zur Matrixinklusion weniger entaktiviert wurde.
Mit dem Ziel kontinuierlieher Gewinnung von Glukose-1-phosphat und fur
Zellwandmodellreaktionen des Zuekerstoffweehsels kranker und gesunder
Pflanzen wurde in ahnlicher Weise angereic:herte Kartoffelphosphorylase in
Polyaerylamid (10/10 0/o) inkludiert. Wahrend das freie Enzym in 2 Tagen
seine Aktivitat verloren hatte, war bei der inkludierten Phosphorylase auc:h
naeh mehreren Woehen kein Aktivitatsverlust festzustellen.

8. Molekulargewichte von Kartoffelphosphorylasen als Ausdruck versdliedener

physiologischer Aktivitat (Shivaram, K. N.)

In frisc:h geernteten Knollen uberwiegt eine gel-elektrophoretiseh bei pH 8,2
langsamer laufende Phosphorylase, die isoliert und deren Molekular
gewieht (MG) dureh Sephadex-G-200-Filtration mit ea. 209 OOO ± 10 OOO be
stimmt wurde. Die Untereinheiten lieferten MG von ea. 95 OOO naeh Gel
elektrophorese unter Zusatz von Na-dodeeylsulfat (SDS). - Das entspre
chende Enzym aus keimenden Knollen wandert elektrophoretiseh sehneller,
hat naeh der Sephadex-Methode ein MG von etwa 42 OOO und nac:h der SDS
Methode Untereinheiten mit einem MG von ea. 42 500 ± 3 000.

9. Inkludierte Kartoffelphenolase und Phenolbeseitigung aus Wasser

(Shivaram, K. N. und Dinish, K. N.)

Phenolase hat die Eigensehaft, die Oxydation von Phenol und Derivaten zu
katalysieren und uber Diphenole weiter in unlosbare Melanine zu verwan
deln. Das Ferment behalt trotz der denatuierend wirkenden Polyphenole ver
gleiehsweise lange seine Fahigkeit bei, neues Phenol zu oxydieren. Die
Kartoffelphenolase steht nach einer Salzfallung des Saftes (bei der Starke-
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fabrikation als Abfall) billig zur Verfiigung. Wir haben daher untersucht, wie 
eine in Polyacrylamid (PAA) inkludierte (5 °/o PAA fiir Elektrophorese, 6 °/o 
PAA fiir Nachpolymerisation) Phenolase in Form von Wurfeln 3 x 3 x 3 mm 
im Durchlaufverfahren bei 25° und pH etwa 7- (Phosphatpuffer 0, 1 M und 
0,01 M) Phenole abbaut und die Verarmung von UV-absorbierenden Steffen 
bei 265 nm verfolgt. 

Es stellte sich heraus, daB unter diesen Bedingungen und bei ausreichend 
Sauerstoff das Enzymaquivalent von 1 ml KartoffelpreBsaft 200 OOO molare 
Aquivalente von Phenol in der Zeiteinheit von 5 Minuten in unloslichen 
oder zumindest aus dem PAA nicht herauszulosenden Niederschlag ver
wandelt. 

10. Untersuchungen zum Aussagewert von Abweichungen in den lntensitaten der
Elektrophoresezonen (Stegemann, H. und Loeschcke, V.)

Die Pherogramm-Muster der Proteine und Enzyme sind genetisch bedingt
und meist auch organspezifisch. Wir beobachteten jedoch ofter quantitative
Unterschiede und manchmal auch gewisse Verschiebungen von Intensitats
verhaltnissen. Es ist notwendig, moglichst viele Faktoren zu kennen, die
hierzu fiihren, wenn man zu einer Aussage uber den EinfluB von Infektionen,
von einem AbwehrprozeB (Resistenz) oder von Pflanzenschutzmitteln (Um
weltschutz) kommen will. So untersuchten wir die Proteine und einige
Enzyme in verschiedenen Kartoffelsektoren verschieden reifer Knollen, den
EinfluB von Lagerzeit und Keimung sowie Intensitatsanderungen nach me
chanischer Schadigung der Knollen.

Protein-Spektren sind in reifen Knollen relativ unabhangig von dem Ge
webeteil, gefolgt von den Esterasen, wahrend sich die Muster der Isozyme
von Phosphorylasen stark andern. Die Peroxidasen nehmen eine Mittel
stellung ein.

11. Praktischer Einsatz der Gel-Elektrophorese zur ldentifizierung von Kartoffel
sorten (Loeschcke, V. und Stegemann, H.)

Die Sortenidentifizierung von Handelsware ergab nur in einem Falle, daB
die Deklaration mit dem Untersuchungsergebnis iibereinstimmte und sonst
die Reklamationen zu Recht erhoben waren. Da die Durchfiihrung solcher
Gutachten zukiinftig von der Landwirtschaftskammer Hannover und ggf. einer
suddeutschen Stelle wahrgenommen werden soll, arbeiteten wir Versuchs
bedingungen aus, die auch bei einfacher apparativer Ausstattung eine brauch
bare Sortendiagnose erlauben. Beim Auspressen der Knollen kann man sich
auf einen Sektor beschranken, was den Einsatz einer neu entwickelten PreB
zange anstelle einer groBeren Tinkturenpresse ermoglicht. In dieser Zange
kommt das PreBgut nur mit Polypropylen in Beriihrung, um Storungen durch
Schwermetalle bei enzymatischen Untersuchungen zu vermeiden. - Zur
Kuhlung des Saftes ist man nicht auf eine hochtourige Kiihlzentrifuge an
gewiesen. Wir erhielten mit einer ublichen Tischzentrifuge gleichwertige
Pherogramme der Proteine, Esterasen und Peroxidasen. Das betrifft g-Zahlen
zwischen 1 500 und 21 OOO und Temperaturen zwischen 2 und 27-0 C. - Das
Zentrifugat la.flt sich direkt zur Elektrophorese verwenden, eine Dialyse
behandlung mit nochmaligem Zentrifugieren ist bei der Sortendiagnose nicht
notwendig.
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12. Verbesserung und Erweiterung der Apparatur zur waagerechten

Plattenelektrophore$e (Loeschcke, V.)

In Fortsetzung der Arbeiten mit der neuentwickelten Plexiglasapparatur
wurde diese konstruktiv vereinfacht und verbessert. Dadurch wird Elek
trodenpuffer sowie Gel-Losung eingespart. Schwierigkeiten bei der Proben
zufuhr konnten gelost und die Schichtdicke verringert werden. Die Zonen
und Trennscharfe ist jetzt ebenso gut wie bei der vertikalen Elektrophorese.
- Mit einfachen Zusatzen la.flt sich auch die zweidimensionale .,Mapping
Technik" nach Elektrophorese (Gel-Streifen) bzw. nach Elektrofokussierung
(Gel-Saulchen) ausfilhren.

Abteilung iiir pflanzliche Virusforschung 

Institut iiir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

1. 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 bei Kartoffeln (Bode, 0. und Lesemann, D., in ZusamIDenarbeit
IDit Casper, R., VOID Institut for Virusserologie und Steudel, W. und Reep
IDeyer, N., VOID Institut fur Hackfruchtkrankheiten und NeIDatodenforschung)

Die Untersuchungen IDit 16 Stii.IDIDen des tobacco rattle virus, die sich an
Hand ihrer Reaktionen bei verschiedenen Wirtspflanzen deutlich diffe
renzieren lieBen, wurden fortgesetzt. Trotzdem bestand keine gesicherte
UnterscheidungsIDoglichkeit auf Grund der Partikellangen und, soweit bis
her gepriift werden konnte, in der serologischen Reaktion. Wegen der
schwierigen VerIDehrung auf Tabak wurde eine Reihe anderer Wirte auf
Eignung zur Haltung und Vermehrung der Isolate untersucht. Die besten
Ergebnisse wurden mit Nicotiana bigelovii und N. debneyi erzielt. In beiden
Pflanzenspezies wurden von der Jahreszeit unabhangig gleichmii.Big hohe
Viruskonzentrationen erreicht. Als guter Lokallasionswirt, der fiir Konzen
trationsbestiIDmungen gut geeignet ist, wurde Chenopodium vulvaria ge
funden. Verschiedene Methoden zur Feststellung des Verhaltens von Kar
toffelsorten gegeniiber Virusinfektionen wurden erprobt und verglichen.

2. Untersuchungen iiber Virusinfektionen bei persischen Kartoffeln (Bode, O.
und Huth, W. in ZusaIDmenarbeit mit Karimi, A. R. vom Plant Pests and
Disease Research Institute, Teheran)

Die beiden im Iran vorwiegend angebauten Kartoffelsorten Eslamboli und
Pashandi wurden hinsichtlich Virusinfektionen untersucht. Beide Sorten wa
ren gleichzeitig von 3 verschiedenen Viren infiziert: Kartoffel-Y-, -M- und
-S-Virus. Nur sehr selten wurden Infektionen des Blattrollvirus festgestellt.
Das isolierte Kartoffel-Y-Virus war unterschiedlich von den in der BRD vor
kommenden Stii.IDmen und lieB sich nicht im A6-Test mit geniigender Sicher
heit nachweisen. Das M-Virus-Isolat lieB sich nur in geringem MaBe <lurch
Aphiden iibertragen. Mittels Meristemkultur werden virusfreie Knollen ge
wonnen und vergleichsweise mit infizierten im Freiland angebaut. Die von
gesunden Knollen erzielten Ertrage lagen etwa doppelt so hoch wie bei
Vorhandensein van Virusinfektionen. Daraus ergibt sich, daB die im Iran
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erzielten geringen Kartoffelertrage weitgehend auf Virusinfektionen zuriick
geftihrt werden ki:innen. 

3. Untersuchungen ilber V irosen des Hopfens (Bode, 0.; Huth, W.; Lesemann, D.,

in Zusammenarbeit mit Casper, R. vom Institut fur Virusserologie)

Vom Tettnanger Friihhopfen aus dem Anbaugebiet am Bodensee wurde
umfangreiches Material zur Virusanalyse gesammelt. In samtlichen Proben
wurden Infektionen des latenten Hopfenvirus und des prunus necrotic ring
spot virus nachgewiesen. Auch aus Pflanzen mit starkeren Blattsymptomen
und -deformationen konnten lediglich diese beiden Viren isoliert werden.
Auf Grund der Wirtspflanzenreaktion diirfte das letztere Virus in ver
schiedenen Stammen vorkommen. Damit diirfte feststehen, daB das gesamte
im Anbau befindliche Hopfenmaterial von den beiden Viren infiziert ist.
Deshalb wurden Versuche eingeleitet, die Viren aus Hopfengewebe zu eli
minieren. Dabei gelang es, nach Behandlung kleiner Pflanzen bei 36° C iiber
ea. 12 Wochen einige gr6Bere SproBteile zu gewinnen, die frei vom prunus
necrotic ringspot virus sind. Mit diesen virusfreien Pflanzchen, die iiber
Stecklinge vermehrt sind, sollen Anbauversuche im Freiland vorgenommen
werden. Dadurch besteht die Mi:iglichkeit, virusfreie und kranke Pflanzen
unter Freilandbedingungen in Hinsicht auf Wuchs und Ertrag zu vergleichen.

4. Untersudmngen ilber c o c k s f o o t m ii d m o s a i c v i r u s - Is olate

(Huth, W.)

Die Untersuchungen iiber mehrere in Nord- und Siiddeutschland isolierte
Viren wurden fortgesetzt und ihre Eigenschaften mit denen des CMMV ver
glichen. Die Vermutung, daB es sich um Viren handelt, die mit dem CMMV
verwandt sind, wurde auf Grund der Bestimmung ihrer Wirtspflanzenkreise
und der thermalen Inaktivierungspunkte erhartet. Alle Viren infizieren eine
gro.Be Zahl Graser, wobei jedoch die Wirtspflanzenkreise der einzelnen
Viren einschlie.Blich des CMMV Unterschiede aufweisen. Ebenfalls unter
schiedlich ist die Symptombildung auf den Wirten. Wahrend auf CMMV
infizierten Pflanzen die Symptome bereits auf den sich entwickelnden Blat
tern sichtbar sind, erscheinen sie nach Infektion durch die meisten anderen
Viren erst auf alteren Blattern der Wirte. Der thermale Inaktivierungspunkt
liegt beim CMMV bei 82° C, bei den anderen Viren bei iiber 85° C.

5. Vergleichende Untersuchungen iiber das c o c k s f o o t m i I d m o s a i c
und das P h I e um m o t t I e vi ru s (Huth, W.)

Zwischen CMMV und PhMV hat sich eine Verwandtschaft erwiesen (s. Jah
resbericht 1971). Die Untersuchungen wurden zur weiteren Charakterisierun\1
auch auf andere Analysen ausgedehnt. Beide Viren besitzen gro.Be Wirts
pflanzenkreise, die jedoch weitgehend iibereinstimmen. Differenzialwirte
sind einerseits Bromus erectus, B. seacalinus, Cynosurus cristatus, C. echina

tus und Dactylis glomerata, die nur vom CMMV und andererseits Hordeum

sativum und Phleum pratense, die nur vom PhMV infiziert werden. Der ther
male Inaktivierungspunkt fur das CMMV liegt bei 82° C, fur das PhMW bei
85° C. Deutliche Unterschiede treten bei der Symptombildung auf Setaria

italica-Blattern auf. Durch PhMV verursachte Symptome erscheinen erst auf
alteren Blattern in Form von diffus verteilten, scharf begrenzten chloro
tischen Flecken. CMMV verursacht dagegen kleinere, ineinanderflieBende
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Strimel bereits auf den jungeren Blattern. Trotz der serologisdlen Verwandt
sehaft bestehen zwisdlen beiden Viren deutliehe Untersehiede. 

6. Einflufl von rye g r a s s  m o s a i c  v i r u s  - Infektionen auf das Wac:hs
tumsverbalten von Weideigrasern (Huth, W.)

Von 15 versehiedenen Weidelgrassorten wurden gesunde und RMV-infi
zierte Pflanzen im Freiland beobaehtet. Allgemein setzte im Fruhjahr der
Wudlsbeginn bei den infizierten Pflanzen verspatet ein. Das ganze Jahr uber
blieben die meisten kranken Pflanzen in ihrer Entwieklung hinter den ge
sunden zuructc Meist waren sie sdlwacher bestockt, die Blatter sdlmaler und
die Grunmasse reduziert. Bei drei Sorten war der Habitus der infizierten
Pflanzen derart verandert, daB ihre Sorteneigensdlaften nicht mehr zu erken
nen waren. Die Bildung der Samentrager setzte bei Virusinfektionen verspatet
ein, ihre Zahl war herabgesetzt und lag im Durehsehnitt bei 60 0/o, bei zwei
Sorten jedoeh bei 30 °/o gegenuber gesunden Pflanzen. Bei 4 Sorten hatte die
Infektion keinen oder nur geringen EinfluB auf die Zahl der Samentrager.

7. Untersuchungen Uber verschiedene Virusisolate aus Gramineen (Huth, W.)

Aus Lolium multiflorum, das mit cocksfoot streak virus infiziert war, wurde
ein weiteres Virus isoliert. Es handelt sieh dabei um ein Virus mit spharisehen
Teildlen von etwa 30 nm Durdlmesser. Nach bisherigen Untersuehungen hat
dieses Virus einen sehr engen Wirtspflanzenkreis. Bisher konnte es meeha
niseh nur auf Dactylis glomerata und Lolium multiflorum ubertragen werden.
Auf Dactylis glomerata ist die Infektion latent. L. multiflorum reagiert auf die
Infektion mit der Bildung sehr sehwaeher ehlorotiseher Streifen. Die Konzen
tration des Virus in den Wirtspflanzen ist sehr gering.

Ferner wurden Untersuchungen uber zwei Viren aus Molinia coerulea ein
geleitet. Es handelt sich hier sowohl um ein spharisdles (ea. 30 nm) wie um
ein fadenformiges (ea. 700 nm) Virus. Die Viren werden zu ihrer Indentifi
zierung weiter untersueht.

8. Eiektronenmikroskopischer Nachweis eines bazilliformen Virus in At r o p  a
be I I a d o  n n a (Lesemann, D. und Weidemann, H. L.)

In einer Atropa-Pflanze aus der Umgebung von Holzminden (Niedersachsen)
sowie in weiteren Atropa-Pflanzen aus dem Braunsehweiger Raum, die alle
auffallige Blattnekrosen aufwiesen, konnte neben anderen Viren (belladonna
mottle virus, Atropa mild mosaic virus, tobacco rattle virus) ein bisher nodl
nieht besehriebenes Virus mit bazilliformen Partikeln naehgewiesen werden.
Viren dieser morphologisdlen Gruppe wurden in Deutschland nodl nieht in
wildwaehsenden Pflanzen gefunden. Die ea. 310 nm langen und 55 nm dicken
Partikeln fielen in negativ kontrastierten Rohsaftpraparaten aus nekrotisehen
Blattpartien auf, waren allerdings in geringer Konzentration vorhanden. In
Ultradunnsehnitten traten gerade in nekrotisierenden Zellen groBe Partikel
ansammlungen auf, daher ist wahrscheinlich das bazilliforme Virus an der
Ausbildung der Nekrosen maBgeblieh beteiligt. Eine meehanisehe Ubertra
gung des Virus ist bei mehrfaehen Versuchen bisher nieht gelungen, dagegen
lieB es sieh dureh Myzus persicae auf Atropa ubertragen. Auf diesem Wege
konnte das belladonna mottle virus aus dem vorliegenden Virusgemisch
eliminiert werden.
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9. Untersudmng der Aminosaurenzusam.mensetzung von Viren der t u r n i p
y e I I o w m o s a i c v i r u s - Gruppe und anderer Viren
(Paul, H. L., in Zusammenarbeit mit Wittmann, H. G., Max-Planck-Institut fur
molekulare Genetik, Berlin)

Eine Anzahl von Viren aus der turnip yellow mosaic virus-Gruppe wurden

beziiglich ihrer morphologischen, physikalisch-chemischen, serologischen und
biologischen Eigenschaften und Daten untersucht (vgl. vorjahriger Jahres
bericht). Es wurde nunmehr die Aminosaurenzusammensetzung der Proteine
des Andean potato latent virus, des Dulcamara mottle virus, des Ononis
yellow mosaic virus und des Scrophularia mottle virus festgestellt. Diese Er
gebnisse wurden mit den aus der Literatur bekannten Werten fur das turnip
yellow mosaic virus-Protein und den friiher im Institut ermittelten Werten
fur das belladonna mottle virus-Protein verglidlen. AuBerdem wurden die
Aminosaurenzusammensetzungen zweier Gramineenviren (cocksfoot mottle
virus, cocksfoot mild mosaic virus) festgestellt, die beide weder mit den erst
genannten Viren, noch untereinander verwandt sind. Wahrend zwisdlen der
Proteinzusammensetzung der nicht-verwandten Viren starke Unterschiede
vorhanden sind, gibt es bei derjenigen der verwandten Viren einige Ahnlich
keiten. Allerdings konnte auch hier aus der einfachen Analyse der Zusam
mensetzung allein keinesfalls auf eine Verwandtschaft geschlossen werden.
Fiir derartige Sdlliisse ware die Feststellung der Sequenzen notwendig.

10. Die Verwendung der Poiyacryiamidgel-Elektrophorese zur Untersudmng von
Pflanzenrohsaiten virusinfizierter Pflanzen (Paul, H. L.)

Die Untersudlung von Virusproteinen in der NDS-Polyacrylamidgel-Elektro
phorese hat vielfaltige Anwendung gefunden. Dabei traten z. T. schwer deut
bare Trennungsersdleinungen auf, die man teilweise als Praparationsart
efakte gedeutet hat. Um den EinfluB der Praparation moglichst einzuschran
ken, wurden schnell und kalt hergestellte Rohsafte gesunder und virusinfi
zierter Pflanzen lediglich nach einer Zentrifugation (ea. 15 OOO x g; 15-20
min., 5-8° C) sofort mit NDS gespalten und auf die Gele gebracht. Es wurde
mit 9 isometrischen und 7 gestrec:kten Pflanzenviren van jeweils verschiede
nen Wirtspflanzen gearbeitet. Vergleichend wurden Safte gesunder Wirts
pflanzen getestet. Interessanterweise konnten in fast allen Fallen die von
den Virusproteinen stammenden Zonen eindeutig und leicht erkannt und
gezeigt werden, daB die verwendeten Wirtspflanzen selbst kaum storende
Zonen erzeugten. Obgleich der EinfluB jeder langeren Vorbereitung vermie
den wurde, liefern viele der Viren mehr als eine Proteinbande, wobei Wirts
pflanze und Infektionsalter eine Rolle zu spielen sdleinen. Eine Ausdeutung
der Ergebnisse ist noch nicht moglich.

11. Untersuchungen iiber 'Zikaden-Vektoren (Rohloff, H.)

Die Arbeiten wurden im Mai 1972 begonnen. Im Verlauf des Sommers wur
den in Braunschweig und Umgebung zahlreiche Ketscherfange von Zikaden
durchgefuhrt. Diese Freilandfange sollten einen Dberblick iiber die Verbrei
tung der in dieser Gegend lebenden Zikadenarten vermitteln. Mit einem Teil
der Freilandfange sind Laborzuchten angesetzt warden. Unter den in Zudlt
genommenen Zikaden befinden sidl drei Arten, die als Vektoren von Viren
bzw. Mycoplasmen bereits bekannt sind: Calligypona pellucida, Euscelis
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plebejus sowie Macrosteles Jaevis. Zur Klarung des Verhaltnisses zwischen 
Vektor und Wirtspflanze werden verschiedene Pflanzenarten daraufhin iiber
priift, wieweit sie als Wirtspflanze fur die Eiablage und Ernahrung der Zi
kaden als Virus-Infektionsquelle und als Empfanger bei der Virusabgabe 
geeignet sind. Die Untersuchungen werden fortgesetzt mit dem Ziel, die Vek
toreigenschaften der Zikaden kennenzulernen und die Verbreitung der <lurch 
Zikaden iibertragenen Viren in der BRD zu ermitteln. 

12. Untersuchungen zum Einstichverhalten der Blattlause (Weidemann, H. L.)

Der Erfolg einer Virusi.ibertragung ist in grofiem Mafie vom Einstichverhalten
der Blattlause abhangig. Fur vergleichende Ubertragungsversuche ist es des
ha!b wid1tig zu wissen; inwieweit auBere Bedingungen die Einstichhaufigkeit
der Blattlause beeinflussen. Deshalb wurden Myzus persicae und Macrosi

phum euphorbiae in kleine luftdurchlassige Kammern auf Agartropfen ge
setzt und im Phytotron bei konstanten Lichtverhaltnissen unterschiedlichen
Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten ausgesetzt. Auch die Tageszeit wurde
dabei beriicksichtigt. Die Anzahl der Einstiche wurde <lurch Auszahlen der im
Agar zuriickgebliebenen Speichelscheiden ermittelt. Bisher liegen die Ergeb
nisse von Myzus persicae vor. Der Einflufi der Temperatur, die in Abstufung
von 2 Grad zwischen 17 und 27° variiert wurde, war besonders auffallig. Die
Anzahl der Speichelscheiden erhohte sich von 17 auf 23° um das Vierfache
und verringerte sich ab 25° wieder. Das Einstichmaximum lag bei 23 und 25°.
Bei 75 0/o rel. Luftfeuchte war die Einstichhaufigkeit grofier als bei 60 bzw.
90 0/o. Die Tageszeit hatte keinen Einflufi. In weiteren Versuchen soll die
Temperaturskala erweitert und beide Blattlausarten sollen untereinander
verglichen werden.

13. Weitere Untersuchungen Uber den Einflu6 von Tetracyclin auf Blattlause, die

mit dem Kartoffelblattrollvirus infiziert sind. (Weidemann, H. L.)

Mit Tetracyc linlosung (Hostacyclin®) behandelte Myzus persicae i.ibertragen
das Kartoffelblattrollvirus in geringerem Mafie als unbehandelte Blattlause.
In weiteren Untersuchungen wurden Messungen an Zellkernen solcher Spei
cheldriisenzellen vorgenommen, die in fri.iheren Versuchen bei Virusauf
nahme mit Kernschwellungen reagierten. Durch Volumenverdoppelungen
von Zellkernen des A/F-Typs entstanden bei Blattlausen, die auf Physalis

floridana-Pflanzen gehalten wurden, zweigipfelige Kerngrofienverteilungen.
Wurden die Blattlause mit Hostacyc linlosung behandelt, so unterblieb diese
Kernschwellung, die Kerngrofienverteilung blieb wie bei nicht-infizierten
Blattlausen eingipfelig. Zellkerngrofien der Kontrolltiere waren dagegen stets
zweigipfelig verteilt. Damit konnten <lurch Virusinfektion bedingte histolo
gische Veranderungen im Vektor beeinflufit und mit der Ubertragungsfahig
keit des Vektors in Beziehung gebracht werden.

Institut iiir Virusserologie in Braunschweig 

1. Untersucbungen Uber Viren in Reben

(Bercks, R., z. T. in Zusammenarbeit mit Lesemann, D., vom Institut f. land
wirtschaftliche Virusforschung und Querfurth, G.)

Ein im Vorjahr erwahntes, bislang noch nicht in Reben nachgewiesenes Virus
wurde mit Hilfe elektronenmikroskopischer und serologischer Untersuchun-
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gen als alialia mosaic virus (Luzernemosaikvirus) diagnostiziert. Die offenbar 
durch dieses Virus bei der Sorte ,Kerner' verursachten Blattsymptome beste
hen aus kleinen, hellgelben, scharf abgesetzten Fleclcen. Es kann noch nicht 
gesagt werden, ob das durch Blattlause iibertragbare Virus eine potentielle 
Gefahr fur Reben darstellt. 

Fortgefuhrte Untersuchungen im frankischen Weinbaugebiet ergaben auBer 
dem Nachweis des grapevine fanleaf virus und arabis mosaic virus auch dort 
das Vorkommen des raspberry ringspot virus. Anscheinend liegen ebenfalls 
in diesem Gebiet mehr Virosen vor, als zunachst angenommen werden 
konnte. 

Die Mi:iglichkeit von serologischen Reihenuntersuchungen zur Kontrolle und 
Selektion virusfreien Pflanzgutes wurde weiter an Gewachshausmaterial von 
S t e 11 m a c h (Institut fur Rebenkrankheiten) gepriift. Bei kiinstlich infizier
ten Pflanzen, die unter bestimmten Bedingungen kultiviert wurden und nur 
ein Virus enthielten, gelang der Nachweis ausnahmslos. Enthielten die Pflan
zen zwei Viren, konnte des i:ifteren nur eines der beiden Viren gefunden 
werden. Bei natiirlich infizierten Pflanzen lagen die Verhaltnisse ahnlich. 

2. Serologische Untersuchungen iiber das p I um p o x v i r u s
(Scharka-Virus) (Casper, R.)

Durch Entwiddung einer effektiven Methode konnten plum pox virus (PPV)
Reinigungen mit einem Antigentiter bis 1 : 2 OOO hergestellt werden. Dies
wiederum ermi:iglichte die Herstellung von PPV-Antiseren mit Titern bis
1 : 8 OOO. Damit sind die Voraussetzungen fur serologische Serientests zur
Identifizierung von PPV gegeben. Um einen einfach zu handhabenden Test
dem Pflanzenschutzdienst zur Verfugung stellen zu ki:innen, wird an der Ent
wicklung des Radialdiffusionstestes fur den Routinenachweis des PPV gear
beitet. Fiir den Nachweis des PPV in Nicotiana clevelandii ist dieser Test
hervorragend geeignet, es muB jedoch gepriift werden, ob der direkte Nach
weis in Rohsaft aus Pflaumen-, Pfirsich- und Aprikosenblattern ebenfalls
moglich ist.

3. Untersuchungen iiber Viren aus Zierpflanzen
(Koenig, R., z. T. mit Lesemann, D., vom Institut fur landwirtschaftliche Virus
forschung)

Bei verschiedenen in den Vorjahren aus Zierpflanzen isolierten Viren wur
den die Versuche zur Reinigung, zur Herstellung von Antiseren und zur
Ausarbeitung mi:iglichst einfacher serologischer Routinenachweisverfahren
fortgesetzt. Gegen das Gurkenmosiakvirus und das Chrysanthemenvirus B
wurden Antiseren hergestellt, die keine Antiki:irper gegen Pflanzenproteine
enthielten. Um das Chrysanthemenvirus B mit den fur Praktiker besonders
einfad:J. zu handhabenden Agargeldiffusionstesten nachweisen zu ki:innen,
wurden aud:J. gegen die Spaltprodukte des Chrysathemenvirus : B, die
nach Pyrrolidinbehandlung erhalten werden, Antiseren hergestellt. Fiinf
verschiedene mit Chrysanthemenvirus B infizierte · Chrysanthemensorten wur
den einmal monatlich serologisch getestet. Im Friihjahr war das Virus nur in
den altesten Blattern serologisch nachweisbar, im Sommer war es iiber
haupt nicht zu finden, im Spatherbst dagegen konnte es nur in den jiingsten
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Blattern festgestellt werden. Anscheinend ist das Virus nur in solchen Blat
tern serologisch nachweisbar, die wahrend der Wintermonate gebildet wer
den. - Aus Nelken wurde canartion mottle virus isoliert und ein Antiserum 
gegen dieses Virus hergestellt. - In drei verschiedenen Sorten von Achime

neshybriden wurde Tabakmosaikvirus festgestellt. Eine dieser Sorten war 
durch starke Wachstumsdepressionen und Blattverkri.ippelungen aufgefallen, 
die anderen beiden Sorten zeigten unter den gegebenen Bedingungen keine 

auffalligen Symptome. - Fur das Hortensienringfleckenvirus wurde ein 
neues Reinigungsverfahren mit Silbernitrat und Polyathylenglycol 6 OOO ent
wickelt. 

4. Untersuchungen iiber die serologischen Verwandtschaften des

Okramosaikvirus aus H i b i s c u s e s c u l e n t u s

(Koenig, R., in Zusammenarbeit mit Givord, L., vom Centre de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer, Republique Francaise, Station Abidjan,
Elfenbeinki.iste)

Zur Klarung der systematischen Stellung des von GIVORD und HIRTH be

schriebenen Okramosaikvirus (OkMV) wurden serologische Untersuchungen
durchgefi.ihrt. Wegen seiner physikalischen, chemischen und biologischen Ei
genschaften wird dieses Virus zur Tymovirusgruppe gezahlt. In unseren Ver
suchen zeigte das Virus schwache Reaktionen mit einigen Sepen gegen fol
gentle Viren der Tymovirus-Gruppe: turnip yellow mosaic virus, Scrophu

laria mottle virus und Andean potato latent virus. Mit Seren gegen 4 weitere
Viren aus der Tymovirusgruppe gegen 31 isometrische Viren aus anderen
Gruppen und gegen 25 gestreckte Viren wurden keine Reaktionen beobachtet.

Antiseren gegen OkMV zeigten schwache Reaktionen mit den oben genann
ten Viren der Tymovirus-Gruppe und au.Berdem mit dem ebenfalls zu dieser
Gruppe gehorenden eggplant mosaic virus. Die sehr entfernte serologische

Verwandtschaft des OkMV zu Viren der Tymovirus-Gruppe verdeutlicht er
neut, wie vielfaltig die serologischen Eigenschaften von Viren bei gleicher
oder ahnlicher morphologischer Grundstruktur sein konnen.

5. Untersuchungen iiber eine Virose in Rubus

(Casper, R., in Zusammenarbeit mit Converse, R. H., vom USDA Corvallis,
Oregon, USA)

In einem gemeinsamen Untersuchungsprogramm mit dem USDA, ARS, Cor
vallis, Oregon, USA, wurde begonnen, ein aus verschiedenen Rubus-Arten
isoliertes isometrisches Virus naher zu untersuchen. Dieses Virus verursacht
eine sich im Bestand ausbreitende Absterbekrankheit. Es handelt sich um ein
sehr labiles, mechanisch auf Cucumis sativus und Chenopodium quinoa

i.ibertragbares Virus. Eine befriedigende Ergebnisse liefernde Reinigungs
methode konnte noch nicht erarbeitet werden. Nach Wirtspflanzenkreis,
einigen Eigenschaften und serologischen Reaktionen mit Antiseren gegen
apple mosaic virus und prunus necrotic ringspot virus kann das Virus in die
Gruppe der ILAR-Viren (isometric, labile, ringspot viruses) eingeordnet
werden.
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6. P r u n u s n e c r o t i c r i n g s p o t v i r u s und a p p I e m o s a i c v i r u s -

Is olat e aus Rosen (Casper, R.)

Durch serologische Untersuchungen an Virusisolaten aus mosaikkranken
Rosen aus Oregon und Californien konnte festgestellt werden, daB diese
Krankheit sowohl vom prunus necrotic ringspot virus (PNRV) als auch vom

apple mosaic virus (ApMV) verursacht werden kann. Ausgepragte serolo

gische Unterschiede zeigten sich zwischen einzelnen Isolaten, die in ihrem

serologischen Verhalten teils dem ApMV, teils dem PNRV zuzuordnen sind.
Ein Isolat reagierte in hohem Grade sowohl mit ApMV als auch mit PNRV
und steht somit zwisdlen beiden verwandten Viren. Diese Untersudlungen
bestatigten die ldentitat der in den westlidlen USA auftretenden type strains
des PNRV und ApMV mit den in Deutschland vorkommenden Stammen die
ses Virus.

7. Seroio gisch e V erwandtschaft des Scharkavirus (Bartels, R. und Casper, R.)

Es wird angenommen, daB das Scharkavirus auf Grund seiner Normallange
(764 nm) zur Kartoffel-Y-Gruppe gehort. Diese Zuordnung konnte durch se
rologische Reaktionen mit anderen Viren dieser Gruppe bestatigt werden;

denn ein hochtitriges Antiserum (1 : 8 OOO) gegen Scharkavirus reagierte mit
einem Nekrosestamm des Kartoffel-Y-Virus und dem Columbian Datura
Virus positiv.

Die serologisdle Verwandtschaft des Scharkavirus ist vorlaufig als entfernt
und nur einseitig einzustufen, da die Titer der Mitreaktionen in vorlaufigen
Versuchen verhaltnisma.Big niedrig lagen (bis zu 1 : 32) und Uberkreuz
versuche bislang negativ verlaufen sind.

8. Seroio gisch e Bezi ehungen von c o c k s f o o t m i I d m o s a i c v i r u s und

c a rna t i o n  ri n gs p o t  vi ru s zu Viren d er t u rni p ye I I ow

m o s a i k vi ru s - Gruppe (Bercks, R. und Querfurth, G.)

Mit Hilfe des Agargeldiffusionstestes, der Immunelektrophorese und des

Latextestes wurden sehr schwache serologische Beziehungen zwischen dem
isometrischen cocksfoot mild mosaic virus (CMMV) und den ebenfalls iso
metrischen Viren der turnip yellow mosaic virus (TYMV)-Gruppe festgestellt.
Die Beziehung zum Ononis yellow mosaic virus ist offenbar ein wenig enger
als zu den i.ibrigen Viren der Gruppe.
Mit denseiben Methoden wurde eine allerdings noch schwachere Beziehung
zwischen carnation ringspot virus (CRV) und der TYMV-Gruppe nachgewie

sen. Dagegen konnte keine serologische Beziehung zwischen CMMV und
CRV beobachtet werden.

Sonstige Gemeinsamkeiten zwischen diesen Viren und der TYMV-Gruppe
sind bisher lediglich hinsichtlich der Gr613e, des thermalen Inaktivierungs
punktes und der hohen Konzentration in den Wirtspflanzen zu erkennen. Die
zur Zeit bekannten physikalisdlen und chemischen Eigenschaften weisen
keineswegs auf Ahnlichkeiten hin.

9. Unt ersuchungen iiber die B e teili gung von Anti korpern aus verschie d enen 
Immungl obulinkiass en bei Verwand tschaftsreakti onen

(Bercks, R. und Querfurth, G.)

In Fortfi.ihrung vorjahriger Untersudlungen wurde bei em1gen Seren gegen
verschiedene Stamme des gestreckten tobacco mosaic virus (TMV) festge-
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stellt, daB nur die Antikorper der IgM- nicht dagegen die der IgG-Fraktion 
mit dem isometrischen cocksfoot mild mosaic virus (CMMV) reagierten. Bei 
anderen TMV-Seren reagierten auch Antikorper der IgG-Fraktion mit CMMV. 
Bei Seren gegen CMMV reagierten IgG-Antikorper heterolog zwar mit dem 
Normal- nicht dagegen mit dem cowpea-Stamm des TMV. 
Seren des mit CMMV nahe verwandten Phleum moWe virus (PMV) verhiel
ten sich dagegen etwas anders. Die IgG-Antikorper reagierten in keinem 
Fall mit dem Normalstamm und nur einmal ganz schwach mit dem cowpea

Stamm des TMV. IgM-Antikorper reagierten dagegen mit beiden Stammen 
des TMV. 

Aufgrund der Ergebnisse besteht kein Grund, die Echtheit der frii her beob
achteten serologischen Beziehungen zwischen TMV und CMMV zu bezwei
feln. Dariiber hinaus zeigen die Befunde erstmals bei Seren gegen pflanzen
pathogene Viren, daB Antikorper der IgM-Fraktion heterolog reagieren kon
nen, wenn Antikorper der IgG-Fraktion nicht dazu in der Lage sind. 

to. Untersuchungen iiber Serologie und. Molekulargewicht der Proteinunterein

heiten des Kartoffel-X-Virus und des Ca c t u s  vi r u s  X - anomales Ver
halten dieser Proteine in der SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese 

(Koenig, R.) 

Friihere Untersuchungen hatten ergeben, daB das Kartoffel-X-Virus und das 
Cactus virus X im Gegensatz zu den meisten anderen Pflanzenviren zwei 
Proteinbanden in der SDS-Polacrylamid-Elektrophorese liefern. Beim Ver
gleich mit Markerproteinen wurden Molekulargewichte von rund 30 OOO und 
24 OOO fur die beiden Bande des Kartoffel-X-Virus und.von rund 20 OOO und 
17 OOO fur die beiden Bande des Cactus virus X berechnet. Trotz dieser gro
Ben Unterschiede im berechneten Molekulargewicht konnten wir keine sero
logischen Unterschiede zwischen den beiden Proteingruppen des Kartoffel-X
Virus und des Cactus virus X finden. Wir uberpriiften daher die Ergebnisse 
der SDS-Polyacrylamid-Elektrophorese bei verschiedenen Gelkonzentrationen. 
Wie bei der postulierten Aufhebung praktisch aller Ladungsunterschiede zwi
schen Proteinen durch SDS zu erwarten war, wurden die Wanderungsge
schwindigkeiten der Markerproteine und auch der schnell wandernden Virus
proteine bei Herabsetzung der Gelkonzentration ( = Verkleinerung des Sieb
effektes) immer ahnlicher und bei Extrapolation auf O 0/o Acryl sogar iden
tisch. Die langsam wandernden .Formen der beiden Virusproteine verhielten 
sich dagegen anomal. Bei allen Gelkonzentrationen wanderten sie um etwa 
den gleidten prozentualen Betrag langsamer als die schnell wandernden For
men. Das deutet darauf hin, daB trotz der Anwesenheit von SDS Ladungsun
terschiede zwischen den schnell und langsam wandernden Formen bestehen 
und daB der Molekulargewichtsunterschied zwischen ihnen wesentlich gerin
ger ist als urspriinglich angenommen werden muBte. 

Diinnsdtichtgelchromatographie in Gegenwart von Guanidinhydrochlorid er
gab keine Aufspaltung der Proteinuntereinheiten in Komponenten mit mog
licherweise unterschiedlichen Molekulargewichten. Fiir alle Viren in der 
Kartoffel-X-Virus-Gruppe wurden einheitliche Werte von etwa 23 OOO Dalton 
berechnet. 
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Aufleninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

1. Entwicklung von speziellen Laboratorien im Institutsneubau

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

Im Zuge der Einrichtungsarbeiten des im Dezember 1971 bezogenen neuen
Institutsgebaudes (Abb. 2) wurden spezielle, den besonderen Aufgaben des
Institutes angepaBte Laboratorien entwickelt. Genannt sei als Beispiel die
.,Einfuhrkontrolle" (Abb. 3), eine Serie von 6 fensterlosen, klimatisierten
kleinen Raumen mit Wandarbeitstiscben (d). Sie sollen Gefahrdungen ver
hindern, die bei der Einfuhr von Nutzorganismen aus fremden Faunenberei
chen dadurch entstehen konnen, daB unbeabsichtigt Schadorganismen oder
Vertilger von Niitzlingen mit in den Sendungen enthalten sind. Als Sicher
heitseinricbtungen seien genannt: insektendicbte Schleusentiiren, automa
tiscbes Ausscbalten des Ganglichtes beim Offnen einer Tur, wodurch die (zu
meist positiv-phototaktischen) Tiere nicht aus den Raumen. in den Gang ge
lockt werden, mit Stoff bespannte, in der oberen Raumecke angebracbte
Lichtkasten (e); regelbare zentrale Absauganlage (a) mit Schlaucbmiindung
in jedem Raum (b); ein Spiegel (c) im Vorraum, an dem der Benutzer der
Anlage seine Kleidung auf verschleppte Insekten kontrollieren kann; ein
Trockensterilisator (f) zur Vernichtung aller Organismen auBer den erwiinsch
ten; Armelkafige (g) zum Hantieren mit besonders fliichtigen oder gefahrli
chen Importen; ein gut gefilterter AbfluB (h). Durch mehrfache Sicherheiten

Abb. 2: Hauptgebiiude, Nebengebiiude (links vorn) und Insektarium (links hinten) des 
Neubaues fur das Institut fiir biologische Schiidlingsbekiimpfung in Darmstadt. 
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------ 9,00m 

Abb. 3: Einfuhrkontrollraume zum gefahrlosen Dffnen und Versorgen von Sendungen 
mit lebenden Nutzorganismen aus anderen Faunenbereichen (Erlauterungen 
im Text). 

wird dafiir gesorgt, dafl hier erstmalig in der Bundesrepublik Sendungen mit 
lebenden (Nutz-)Organismen ohne Einschleppungsrisiko in Empfang ge

nommen und nach Durchsicht weitergeleitet werden konnen. 

2. Laborpriifungen der Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf

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

Um standardisierte Priifmet hoden zu entwickeln, die - entsprechend den
Forderungen des Pflanzenschutzgesetzes - den Grad der Gefahrdung von

niitzlichen Gliedertieren durch Pestizide erkennen lassen, wurden die Unter
suchungen mit dem Eiparasiten Trichogramma fortgesetzt und in den Rahmen

einer speziellen Arbeitsgruppe eingepaflt. Die Methode wur.de durch Ein
fiihrung reproduzierbarer Spritzbelage, durch Verwendung 24 h alter, vor
gefiitterter Versuchstiere und durch Zugabe der Wirtseier (Sitotroga) erst

nach 24 h Expositionszeit so verbessert, dafl eine Serienpriifung anlaufen
konnte. Die Zugabe der Wirtseier richtet sich dabei in Menge und Zeitinter
vall nach dem Eiablagevermogen der Trichogrammen. Gemessen wird die
Veranderung der Parasitierungsleistung unter dem Einflufl der Pflanzen

schutzmittel in zugelassener Konzentration. Die Priifung einer Reihe von
Fungiziden zeigte, dafl die Praparate in ihrer Nebenwirkung auf Tricho
gramma sehr unterschiedlich sind. Dichlofluanid-, Dinobuton- und Dinocap

Praparate lieflen eine sehr starke Schadwirkung erkennen, wahrend Chino
methionat-, Mancozeb-, Zineb- und Thiram-Praparate die Parasitierungs-
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leistung der Tiere mittelstark verminderten. Thiophanat-, Folpet-, Captafol
und Captan-Praparate waren nahezu unschadlich. Die Fungizide mit Wir
kung gegen echten Mehltau erwiesen sich gegenuber Trichogramma wesent
lich schadlicher als die Praparate gegen Schorf. Praparate mit starker Initial
wirkung gegenuber Trichogramma wurden auf ihre Wirkungsdauer gepruft. 
Zu diesem Zweck werden Folien behandelt, gelagert und spater in bestimm
ten Intervallen auf ihre Wirkung untersucht. Ein Dichlofluanid-Praparat 
zeigte gegenuber einem Zineb-Praparat eine wesentlich kurzere Schadwir
kung. Die Versuche sollen einerseits zur Erstellung van Prufrichtlinien fuh
ren, andererseits der Praxis die Wahl wenig schadlicher Mittel erlauben. 

3. Daue!'zucht des Apfelwick!ers zur Gewinnung von Granuloseviren

(Bathon, H.)

Nach dem Umzug des Institutes wurde die Dauerzucht des Apfelwicklers
(Laspeyresia pomonella) mit einem neuen Laborstamm weitergefuhrt, und
zwar als Stammzucht auf eingelagerten unreifen .Apfeln, als Infektionszucht
auf einem kunstlichen Nahrmedium. Einige tausend Larven konnten wahrend
des Berichtszeitraumes zur Granuloseinfektion abgegeben werden.

Verschiedene Versuche dienten der Verbesserung der Zuchtmethode. Durch
Halten der Imagines bei einem Hell-Dunkel-Wechsel van 16/8 Stunden, kon
stante Temperatur van etwa 24° C und hohe relative Luftfeuchtigkeit, konnte
bei gleichbleibender Schlupfrate die Eiablage erheblich gesteigert werden.

4. Versuche zur Lagerung der Eier des Apfelwicklers ( L a s p e y r e s i a
po m o n e  11 a) (Bathon, H.)

Um eine oft erwunschte Terminierung der Zucht des Apfelwick.lers zu er
reichen, wurde die Lagerfahigkeit van Eiern bei niedrigen Temperaturen
untersucht. Durch Temperaturen van 13-16° C la.flt sich die Embryonalent
wicklung ohne Schadigung um etwa drei Wochen verzogern. Tiefere Tem
peraturen fuhren zu einer Abnahme der Schlupfrate, wodurch schlieBlich bei
einer Temperatur unter 5° C schon nach zwei Wochen keine Larven mehr
schlupfen. Es ist somit moglich, unter Beibehaltung der ublichen Zuchttem
peratur, <lurch kuhles Lagern der Eier eine genaue Terminierung der Lar
venstadien zu erreichen.

5. Grundlagen zur Bekampfung des Apfelwicklers mit Granuloseviren

(Huger, A. M.)

Die zur gezielten Bekampfung des Apfelwicklers (Laspeyresia pomonella)
mit Granuloseviren erforderlichen Grundlagenstudien wurden nach Anlaufen
der Wick.lerzucht wieder aufgenommen. Bei den derzeitigen Versuchen ste
hen im Vordergrund: a) Der EinfluB von Umweltfaktoren, besonders der
UV-Strahlung, auf die Viren; b) Hemmung der UV-Virusinaktivierung durch
Zusatzstoffe; c )  Techniken der Virusmassenvermehrung. - Die bisherigen
Ergebnisse bestatigen Berichte, wonach durch den Zusatz von 1 0/o Milch
pulver zur Virussuspension die UV-Inaktivierung der Viren deutlich ge
hemmt wird. Die Verwendung von viruskontaminierten Dunnschicht-Nahr
medien verspricht eine spurbare Rationalisierung der Virusproduktion.
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6. Vorv ersuche zur Ermittiung besonders viru ienter B e a u v e r i a

b a s s i a n a - Stamm e gegeniiber L a s p e y r e s i a p o m o n e I I a -
Raup en (Muller-Kogler, E.)

Nach umfangreichen Ermittlungen ist Beauveria bassiana der haufigste in
sektenpathogene Pilz der Apfelwicklerraupen. Seine Wirkung war in ersten
Versuchen aber sehr stark von der Luftfeuchtigkeit abhangig. Es fragte sich,
ob diese Abhangigkeit bei besonders virulenten, evtl. wirtsspezifischen
Stammen weniger ausgepragt ist, wodurch diese fi.ir eine biologische Be
kampfung des Apfelwicklers geeigneter waren. Daher wurden 40 Stamme
zur Pri.ifung isoliert. Nach ersten Versuchen, bei denen ausgewachsene
Apfelwicklerraupen kurz in wa.Brige Suspensionen von 104 bis 108 Konidien/
ml get,mcht. anschlieBend im Luftstrom getrocknet und in feuchte Kammem
gebracht wurden, scheinen Sporenkonzentrationen von 105, 5 x 105 und 106/ml
fi.ir einen Wirkungsvergleich nach 10 Tagen geeignet. Sie brachten deutliche
Mortalitatsunterschiede bei zwei B. bassiana-Sta.mmen, von denen der viru
lentere 1971 aus einer Apfelwicklerraupe isoliert wurde und bisher bei
-18° C eingefroren war.

7. Gewinnung von V iruspr aparaten gegen di e Koh ieule (Ba r a t  h r a

br a s s  i c a e) (Huger, A. M.)

In mehreren Versuchsreihen wurden insgesamt 5 800 L
3 - L4-Raupen der

Kohleule mit einem Mischpraparat von Kern- und Cytoplasmapolyedrose
viren infiziert. Hierbei konnten verschiedene Methoden der Virusvermeh
rung erprobt und zugleich Virusmaterial fi.ir Bekampfungsversuche gewon
nen werden. Durch Bespri.ihen von Larvenpulks mit Polyedern lassen sich 
auch gr6Bere Mengen von Larven auf einfache Weise peroral infizieren. 
Ansatze mit 20 bis 200 Larven in verschiedenen Zuchtbehaltern brachten 
allgemein hohe Ausfalle durch Kannibalismus (bis 45 0/o). Fi.ir die weitere 
Virusproduktion, vor allem fi.ir Biotests mit den einzelnen Virustypen, ist 
daher Einzelhaltung der Larven auf halbsynthetischem Nahrmedium vor
gesehen. 

8. Bekampfung der Kohleule mit B a c i I I u s t h u r i n g i e n s i s

(Krieg, A. und Langenbruch, G. A.)

Im Gegensatz zu den bisher verfugbaren Bacillus thuringiensis-Praparaten
wies ein neues in Laborversuchen eine beachtliche Wirkung gegeni.iber Ei
larven von Barathra brassicae auf. Im Biotest mit getauchten Blattsti.icken
wurden bei einer Konzentration von 0,1 °/o bis zu 50 °/o der Tiere abgetotet.
Weitere Untersuchungen i.iber die notwendige Anwendungskonzentration
und die Applikationstechnik sollen klaren, ob ein praktischer Einsatz dieses
Praparates zur Kohleulenbekampfung in Betracht kommt.

9. Bekampfung des Nashornkaf ers mit Vir en (Huger, A. M., in Zusammenarbeit
mit dem Institut de Recherches pour les Huiles et Oleagineux, Port Bouet,
Elfenbeinki.iste)

Die durch Rhabdionvirus oryctes verursachte Virose des Indischen Nashorn
kafers (Oryctes rhinoceros) konnte in den vergangenen Jahren auf ver
schiedenen Si.idseeinseln erfolgreich zur Bekampfung dieses Palmenschad-

P 66 



lings angesiedelt werden (siehe Bericht 1971). Aufgrund des Interesses, diese 
Virose auch zur Begrenzung anderer Oryctes-Arten zu verwenden, wurden 
Infektionsversuche mit dem vor allem im ostafrikanischen Raum sehr schad
lichen Oryctes monoceros durchgefiihrt. Dabei zeigte sich, dafi Larven dieses 
Wirts gegeniiber dem gleichen Virus weniger empfindlich sind. Wahrend bei 
0. rhinoceros nach peroraler oder intracolomaler Infektion alle La-Stadien
zwischen 8-17 Tagen p. i. an Virose eingingen, hatte bei 0. monoceros die
virusbedingte Mortalitat nach 50 Tagen erst 70 °/o erreicht. Die restlichen
Tiere entwickelten sich z. T. zu Imagines. Untersucht werden soll noch der
Krankheitsverlauf bei den Imagines, zumal diese bei 0. rhinoceros eine
Schhisselrolle in der Epizootiologie der Virose spielen.

10. Pathologisch/toxikologische und taxonomische Untersuchungen an aeroben
Sporenbildnern (Krieg, A.)

Fur diagnostische Zwecke ist eine sichere Abgrenzung der insektenpatho
genen Bacillus-Arten, wie sie in der biologischen Schadlingsbekampfung
benutzt werden, gegeniiber indifferenten und wirbeltierpathogenen Arten
unbedingt notwendig. Bisherige Untersuchungen fiihrten zu einer brauch
baren Differenzierung zwischen Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus und
Bacillus anthracis. Jetzt wurden die Erhebungen auf eine Reihe weiterer
Sporenbildner ausgedehnt. Unter ihnen bilden Bacillus finitimus und Fowler's
Bacillus zwar wie B. thuringiensis neben der Spore jeweils einen paraspo
ralen Kristan, der aber im Gegensatz zu dem des B. thuringiensis keinerlei
Toxineigenschaften besitzt. Beide Arten (charakterisiert durch einen eigenen
Biotyp und Serotyp) bilden lediglich wie B. cereus ein sogenanntes cx-Exo
toxin, welches nach Injektion fiir Insekten und Ma.use toxisch ist. - Bei
Bacillus megaterium lieB sich keines der aus der B. cereus/B. thuringiensis
Gruppe bekannten Toxine nachweisen; dementsprechend stellt er weder ein
Insekten- noch ein Mausepathogen dar.

11. Kontrolle von Industriepraparaten auf der Basis von B a c i 11 u s
t h u r i n g  i e n  s i s  (Krieg, A.)

Die Zuverlassigkeit von Bekampfungsmitteln hangt unter anderem von
deren gleichbleibender Qualitat ab. Entsprechende Priifungen insbesondere
bei mikrobiologischen Praparaten sind daher eine wichtige Aufgabe der
Mittehiberwachung. Ihre Notwendigkeit ergibt sich u. a. aus den bisherigen.
Erfahrungen. So wurde bei 2 neuen Chargen kommerzieller B. thuringiensis
Praparate jeweils eine .Anderung des Serotyps (H1 --+ Ha; H5 --+ Hal fest
gestellt und somit ein Austausch der bisherigen Produktionsstamme nach
gewiesen. Nach den hier vorhandenen Unterlagen gehoren alle zur Zeit im
Handel befindlichen Praparate zwei Serotypen an: H1 (zwei Praparate) und
H3 (drei Praparate). Eine Mischung von Serotypen in einem Praparat war
bisher nicht nachweisbar. - Die Wirksamkeit von B. thuringiensis-Prapara
ten ist hingegen nicht dem Serotyp oder Biotyp direkt korreliert, sondern.
- wie Biotests zeigten - dem jeweiligen Produktionsstamm. und dessen
Kulturbedingungen wahrend des Fermentationsprozesses. Deshalb sind neben
den mikrobiologischen auch toxikologische Untersuchungen bei der Uber
wachung derartiger Praparate notwendig.
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12. Infektionsversuch mit M e t a r r  h i  z i u m a n  i s o p I i a e gegen S i t o n a

Ii n e a t  u s  (Muller-Kogler, E., in Zusammenarbeit mit Stein, W., vom In
stitut fiir Phytopathologie der Universitat GieBen)

Vorversuche hatten gezeigt, daB Konidien des insektenpathogenen Pilzes
Metarrhizium anisopliae im Erdboden bei einer Dosierung von 107 /cm3 

wiihrend 16 Monaten im Laboratorium wie auch im Freiland praktisch un
veriindert lebend bleiben. Im Gegensatz zu Beauveria bassiana trat also bei
M. anisopliae kein nennenswertes Absinken der Keimzahlen ein. So bot
sich dieser Pilz zu einem weiteren Modellversuch im Gewiichshaus gegen die
Larven des Gestreiften Blattrandkiifers (Sitona lineatus) an. Die Konidien
dosierungen betrugen 106, 107 und 108/cm3• Erste Auswertungen zeigten im
Vergleich mit den Kontrollen eine dosisabhiingige Mortalitiit der Larven
(ermittelt an Hand der geschliipften Imagines) von etwa 40, 84, bzw. 98 °/o.

Institut fiir Getreide-, Olfrucht- und Futterpilanzenkrankheiten 
in Kiel-Kitzeberg 

1. Fruchtfolgeuntersuchungen mit Weizen (Bockmann, H. und Knoth, K. E.)

Die in Kiel-Kitzeberg laufenden mehrjiihrigen Fruchtfolge-Versuche mit
Weizen (DFG-Forschungsvorhaben ,,Progressive Weizenmonokultur") erga
ben - in Verbindung mit Befalls- und Ertragsermittlungen in zahlreichen
landwirtschaftlichen Betrieben -, daB die Moglichkeiten zur sog. Frucht
folge-Vereinfachung durch das Auftreten der FuBkrankheiten in erheblichem
Umfange begrenzt werden. Diese Ergebnisse fiihrten zu einer kritischen Be
wertung des neuzeitlichen Anbausystems nach "Thormann". Es widerspricht
siimtlichen bisherigen Erfahrungen, daB eine einseitige Erhohung des Wei
zenanteils an der Getreidefliiche bzw. sogar die Weizenmonokultur zu si
cheren Mehrertriigen fiihrt. Die Regel bilden vielmehr Minderertriige, welche
mehr als 20 °/o der unter abwechslungsreichen Fruchtfolgebedingungen er
reichbaren Ertriige ausmachen konnen (s. Jahresbericht 1971).

Fiir die mit Weizen iiberlasteten Fruchtfolgen wird die Griindiingung mit
Raps als eine MaBnahme empfohlen, welche das Auftreten der FuBkrank
heiten herabmindert. Die in der Frage durchgefiihrten Versuche haben er
geben, daB eine solche Wirkung durchaus nicht immer eintritt, ebensowenig
wie eine Griindiingung in jedem Falle sichere Mehrertriige gewiihrleistet.
Fiir eine Griindiingung mit Olrettich wurde sogar das Gegenteil nachgewie
sen. Die Griindiingung wird daher als pflanzenhygienische MaBnahme iiber
bewertet und berechtigt keineswegs zu der SchluBfolgerung, daB verengte
Fruchtfolgen sowie Weizenmokulturen keinerlei pflanzenpathologische Ge
fahren in sich tragen. Auch andere MaBnahmen werden in ihrer pflanzen
hygienischen Wirkung iiberschiitzt, wie beispielsweise das Abbrennen der
Vorfruchtstoppeln. Auch hier konnte durch spezielle Untersuchungen nach
gewiesen werden, daB eine ausreichende Vernichtung der Erreger auf diesern
Wege nicht moglich ist.

2. Resistenzpriifungen gegen die Erreger der Fu6-, �hren- und Blattflecken

krankheiten des Getreides (Bockmann, H. und Mielke, H.)

Die zu einem einzigen Forderungsvorhaben der GFP zusammengefaBten Re
sistenzpriifungen gegen FuB-, A.hren- und Blattfleckenkrankheiten des Ge-
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treides fiihrten zu dem Ergebnis, daB die Blattfleckenkrankheiten Marssonina 

secalis und Septoria passerinii an Gerste, Septoria tritici an Weizen und 
Septoria avenae an Hafer nur verhiiltnisma.Big geringe Ertragsverluste ver
ursachen, weil die Ahren bzw. Rispen vom Befall verschont bleiben. Inner
halb des vorliegenden niedrigen Befallsbereiches erscheinen eingehende 
Sortenpri.ifungen daher nicht notwendig. 
Im Gegensatz dazu verursacht Septoria nodorum an Weizen schon als Blatt
fleckenerreger {Blattdi.irre) erhebliche Schiiden. Diese werden <lurch den spa
teren Ahrenbefall {Spelzenbraune) betriichtlich erhoht. Dabei hat sich er
geben, daB bei einzelnen Sorten Blattempfindlichkeit und Ahrenempfindlich
keit miteinander parallel gehen. 
Beim Ahrenbefall mit Fusarium culmorum haben sich, ebenso wie bei Sep
toria nodorum, deutliche Sortenunterschiede ergeben, die weiter verfolgt 
wurden. Es konnte im Jahre 1972 erstmalig auch <lurch ki.instliche Feldinfek
tionen festgestellt werden, daB auBer F. culmorum auch F. graminearum 

partielle Taubiihrigkeit an Weizen hervorrufen kann. 
Die Sortenanfiilligkeit gegen die Erreger der FuBkrankheiten, Cercosporella 

herpotrichoides und Ophiobolus graminis, weist hinsichtlich der reinen Be
fallstoleranz (pathologische Veranderungen an den unteren Pflanzenteilen) 
keine tiefgreifenden Unterschiede auf. Die auch hier durchgefi.ihrten ki.inst
Iichen Feldinfektionen haben aber ergeben, daB die Folgeerscheinungen des 
Befalls, niimlich der krankhafte Halmbruch bzw. die Notreife, sortenunter
schiedlich zum Ausbruch kommen. Dari.iber hinaus sind fi.ir das ganze Problem 
der Sortentoleranz Eigenschaften mit zu beri.icksichtigen, die unmittelbar mit 
der Anfiilligkeit in keinem Zusammenhang stehen, mittelbar aber fi.ir die 
Hohe der Schaden eine entscheidende Bedeutung haben, wie z. B. das Ertrags
potential. Es hat sich wiederholt gezeigt, daB Sorten mit einem hohen Er
tragsniveau auch im kranken Zustand hohere Ertrage liefern als Sorten mit 
einem niedrigen Ertragsniveau. 

3. Die cbemiscbe B�kampfung der Full-, �hren- und Blattileckenkrankheiten des

Getreides {Bockmann, H.; Mielke, H. und Knoth, K. E.)

Im Rahmen des steigenden Anteils von Getreide an der Ackerflache sowie
der Zunahme der Getreidekrankheiten haben die Untersuchungen zur che
mischen Bekampfung der FuB-, Ahren- und Blattfleckenkrankheiten erheblich
an Bedeutung gewonnen. Die orientierenden Versuche in dieser Richtung
haben zwar in einigen Fallen Hinweise dafi.ir ergeben, dafl der Befall <lurch
bestimmte Fungizide herabgesetzt wird. In denjenigen Fallen jedoch, in
denen i.iberhaupt eine Wirkung zu verzeichnen war, ergab sich keineswegs
eine vollige Verhlitung des Befalls sondern nur eine Reduktion i.iber einen
bestimmten Bereich. Es muB von den Mitteln verlangt werden, daB sie wenig
stens eine Verminderung der Ertragsverluste bewirken, um sich bezahlt zu
machen. Ein solcher Effekt wurde aber bisher noch nicht in befriedigendem
Ausmafle erreicht. Die Frage der chemischen Bekiimpfung der genannten
Krankheiten bedarf daher noch einer eingehenden Pri.ifung.

4. Untersuchungen iiber die Wurzeliaule, die Stengelfaule und den Beulenbrand

des Maises {Kruger, W.)

Im gesamten Bundesgebiet wurde der Anteil der verschiedenen Pilze an der
Wurzel- und Stengelfiiule bestimmt, um die Hauptschaderreger und ihre
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geographische Verbreitung zu erfassen. Wie in den letzten Jahren war 
Aureobasidium bollegi (friiher als Harposporium lilliputanum angegeben) 
besonders stark im Pilzspektrum vertreten. 

Es folgten Fusarium culmorum, F. moniliforme und F. oxysporum. Die Pilze 
traten geographisch in unterschiedlicher Haufigkeit auf. 

Die unterschiedliche Anfalligkeit der Maishybriden gegen die Stengelfaule
erreger (F. culmorum, F. moniliforme, F. graminearum, F. equiseti) wurde 
gepriift. Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen scheinen alle Hybriden 
gleich anfallig bzw. tolerant zu sein. Die Untersuchungen miissen noch fort
gesetzt werden, um die Reaktion in mehreren Jahren zu erfassen. 

Ein Sorten-, Standweiten- und Bestandesdichte-Versuch wurde in Freising 
ausgewertet. Alle drei Fakto:ren batten einer?. EinfluB auf die Stengelfaule. 

Maishybriden wurden erneut in den verschiedenen Maisanbaugebieten auf 
ihre Anfalligkeit gegen die Stengelfaule untersucht, um die Resultate frii
herer Jahre zu festigen und um besonders die unterschiedlich reagierenden 
Sorten besser beurteilen zu konnen. Der Befall trat in diesem Jahr allgemein 
sehr spat auf, erreichte aber trotzdem noch eine beachtliche Starke, so daB 
hochempfindliche Sorten fast vollig krank wurden. 

Die Resistenzpriifungen gegen den Maisbeulenbrand wurde ebenfalls fort
gesetzt und besonders wertvolle Daten bei den Hybriden erhalten, die erst 
kiirzlich Sortenschutz erhielten. - Eine Rangliste iiber die Anfalligkeit soil 
der Praxis zuganglich gemacht werden. 

5. Untersuchungen ilber den Rapskrebs ( S c I e r o tin i a s c l e r o t i o r u m )
(Kruger, W.)

Der Rapskrebs trat 1972 an der Westkiiste stark, an der Ostkiiste dagegen
nur schwach auf. Die Ursachen dieser Diskrepanz sind nicht hinreichend be
kannt, denn im Osten wie im Westen des Landes wurden die Fruchtkorper
des Pilzes friihzeitig im Mai gebildet, so daB ein Befall in beiden Landes
teilen hatte erfolgen miissen. Es wird vermutet, daB die Haufigkeit der
Niederschlage fiir eine Ausschleuderung der Asco-Sporen ausschlaggebend
ist. Die Keimung der Fruchtkorper war an der Westkiiste etwas besser.
Dieser geringe Unterschied kann aber nicht als alleinige Ursache fiir den
wesentlich starkeren Befall angesehen werden.

Bei keimungsphysiologischen Untersuchungen wurde festgestellt, daB die
Apothecienbildung des Pilzes nicht nur von dem Medium abhangt, das fiir
die Sclerotienbildung verwendet wird, sondern auch von der Hohe der
Temperatur zur Zeit der Sclerotienbildung. Temperaturwechsel zwischen
18°-25° C wirkten sich am giinstigsten aus. Weiterhin ergab eine unter
schiedliche Temperaturbehandlung von Sclerotien, die im Boden zur Kei
mung ausgelegt worden waren, daB eine 3w6chige tiefe Temperatur von
-15° C die Keimung um etwa 50 °/o verminderte. Einen geringeren EinfluB
haben anscheinend die verschiedenen Bodenarten auf die Apothecienbildung.
In den Marschboden der Westkiiste keimten unwesentlich mehr Sclerotien
als in den leichteren sandigen Lehmboden Ostholsteins.

In Bekampfungsversuchen bestatigte sich erneut die gute Wirkung einer 
Kalkstickstoffgabe, wobei anscheinend der Zeitpunkt der Ausbringung (Ende 
Februar bis Anfang April) kaum einen EinfluB hat. Das bedeutet fiir die 
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Praxis, daB der Kalkstick.stoff selbst dann seine Wirksamkeit behalt, wenn 
er bereits sehr friih angewendet wird. Ganz allgemein wird ein Rapskrebs
befall um etwa 60-70 °/o herabgesetzt, wenn 5-6 dz Kalkstick.stoff/ha ge
geben werden. Die Wirkung des Kalkstick.stoffes scheint nach bisherigen 
Ergebnissen konzentrationsfahig fungizid oder fungistatisch zu sein. 

6. Bekampfung des Echten Getreidemehltaues ( E r y s i p h e g r a m i n i s )
bei Winterweizen (Kruger, W.)

Der friihe und starke Befall des Winterweizens im Jahre 1972 durch den
Echten Getreidemehltau gab Gelegenheit, die Wirkung einer chemischen
Behandlung auch bei Winterweizen zu priifen. In einem Versuch wurde
Winterweizen mit drei Konzentrationen CALIXIN {500 - 't50 - 100 ml/ha)
am 25. 5. oder 5. 6. 72 und zu beiden Zeitpunkten behandelt. Die Wirkung
stieg mit zunehmender Konzentration. Die friihe Applikation war wirksamer
als die spate. Am geringsten war der Befall nach einer zweimaligen Behand
lung. Der Ertrag stieg gegeniiber ,,unbehandelt" hochstens um etwa 10 0/o.
Bei einem zweiten Versuch wurden CALIXIN und IMUGAN wie bei dem
ersten Versuch zeitlich gestaffelt mit 750 ml/ha angewandt. Der Befall nahm
nach der Behandlung nur geringfiigig zu, so daB eine Wirkung der Mittel
nicht erkennbar wurde. Der Ertrag wurde nicht erhoht.

7. Pathogene Pilze an Futter- und Rasengrasern (Teuteberg, A.)

Die Untersuchungen iiber das Vorkommen und die Verbreitung von Krank
heitserregern an Futter- und Rasengrasern wurden fortgesetzt. Der Kontakt
zu Zuchtbetrieben und anderen sich mit Grasern befassenden Institutionen
konnte dabei weiter vertieft werden. Die Beobaditungen an verschiedenen
Standorten in Nord- und Siiddeutschland zeigten ein verbreitetes Vorkom
men der Blattfleckenerreger Helminthosporium vagans an Poa pratensis und
Helminthosporium siccans an Lolium pecenne. Sehr haufig wurden auBer
dem gefunden: Heterosporium phlei an Phleum pratense und Phleum nodo
sum, Mastigosporium spp. an Dactylis glomerata sowie Erysiphe graminis
an Dactylis glomerata und Poa pratensis. Daneben schadigte Corticium tuci
forme in Rasenanlagen vor allem an Festuca-Arten. Hinzuweisen ist auch
auf starke Auswinterungsschaden an Lolium perenne auf Geestboden. Eine
Reihe unbekannter Schadbilder in Zuchtgarten und Rasenversuchsanlagen
bedarf im nachsten Jahr der weiteren Abklarung.

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

Die 1971 bei Erhebungen iiber Blattkrankheiten an Poa pratensis von 13 ver
schiedenen Standorten der BRD aus Zuchtgarten und Sortenvergleichsver
suchen anhand von etwa 100 Proben gewonnenen ea. 1 100 Pilzisolate wur
den weiterhin auf ihre systematische Zugehorigkeit untersucht. Zahlreiche
Isolate muBten im Gewachshaus in Infektionsversuchen auf ihre Pathogeni
tat gepriift werden. Die Isolate sind iiberwiegend der Art Helminthospocium

vagans zuzuordnen. Daneben wurden vor allem Erreger der Gattung Sep
toria isoliert. Mehrfach konnte Septoria oudemansii nachgewiesen werden,
ein Pilz, <lessen Auftreten bisher fiir Deutschland nicht festgestellt wurde.
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9. Sortenresistenz gegen den Kleekrebs ( S c I e r o t i n i a t r i f o I i o r u m )
(Teuteberg, A.)

Der 1971 angelegte Freilandversuc:h zur Prufung von Pannonischem Klee
(Trifolium pannonicum) auf Kleekrebsresistenz wurde ausgewertet. Unter
den Versuchsbedingungen (kunstliche Infektion) erwies sich T. pannonicum

als nicht resistent, aber bedeutend regenerationsfahiger als Rotklee.

10. Entwicklung kultureller und anderer Verfahren zur integrierten Bekampfung
der Fritfliege an Mais (Buhl, C.)

Befall und Sc:hadigung junger Maispflanzen hii.ngt grundsii.tzlich von der
Dauer ab, in der die Pflanzen im empfindlichen Stadium verharren. Es wurde
daher gepruft, ob der Befall durch Staffelung der Saatzeiten und durch eine
Forderung des Wac:hstums im kritischen Stadium gesenkt oder ganz ver
hindert werden kann. Untersuc:hungen an verschiedenen Maissorten, -stam
men und -herkunften in verschiedenen Anbaugebieten haben erkennen las
sen, daJ3 deutliche Unterschiede in der Anfalligkeit der einzelnen Maistypen
gegen Fritfliegenbefall bestehen. Alle die Typen hatten am wenigsten unter
Fritfliegenbefall zu leiden, die uber eine gewisse Kii.ltetoleranz verfiigen,
also verhaltnismii.J3ig fruhzeitig ausgesat werden konnen.

11. Untersuchungen zur Populationsdynamik der Weizengallmiicken

(Schutte, F. und Basedow, Th.)

Die seit dem Sommer 1969 in drei teilisolierten Untersuchungsgebieten
uberwachten Weizengallmuckenpopulationen wurden in ihrer Entwicklung
weiterverfolgt. Es zeigte sich, daJ3 die Populationsdic:hte der Gelben Weizen
gallmucke, Contarinia tritici, in einem der Untersuchungsgebiete wieder
deutlich abgesunken war. Die einzelnen Mortalitii.tsfaktoren konnen bei die
ser Art bereits jetzt einer Analyse unterzogen werden, die es erlaubt, die
Hauptursachen des Massenauftretens zu bestimmen. Zur ursa.chlichen Er
klarung der Populationsdynamik der Orangeroten Weizengallmi.icke,
Sitodiplosis moselJana, bedarf es weiterer Untersuchungen, da sich im Unter
suchungszeitraum noch kein deutliches Uberwiegen eines oder einiger we
niger Mortalitii.tsfaktoren abzeic:hnete. Die kombinierten Untersuc:hungen
meteorologischer sowie phii.nologischer Daten des Weizens und der Gall
mucken zeigten, daJ3 die Bodenfeuc:htigkeit die Sc:hliipfprozente und -zeiten
wesentlic:h beeinflussen kann. Hier - also bei einem abiotischen Faktor -
scheint nach den bisherigen Befunden die Sc:hlusselstellung des Massenauf
tretens zu liegen. Ergii.nzende Versudie zur Unterbauung der Befunde sind
angelaufen.

Das fiir die Eiablage der Weizengallmucke gunstigste Entwicklungsstadium
des Weizens konnte durch zeitlidi gestaffelte Abschirm-Versuche ermittelt
werden. Eine erfolgreiche Eiablage der Gelben Weizengallmucke findet nur
zu Beginn des Ahrenschiebens statt. Die Orangerote Weizengallmucke dage
gen kann ihre Eier erfolgreich nur gegen Ende des Ahrenschiebens, also vor
der Blute, ablegen.

Die Untersudrnngen erbrachten weiterhin im Berichtsjahr Ergebnisse zur Mi
gration, zur Befallsverteilung, zur Wintermortalitii.t, zur Parasitierung der
Weizengallmucken sowie zur Bedeutung der Prii.datoren beim Eindringen der
Larven in den Boden. In Futterungsversuchen erwiesen sich auch Spinnen
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(Lycosidae und Micryphantidae) als Prii.datoren der Larven beider Arten. Die 
Bestimmung der Abundanz der mutmaBlich wichtigsten Rii.uber, der Cara
biden Pterostichus vulgaris und Agonum dorsaJe, ergab in Getreidefeldern in 
den Monaten Juni und Juli eine durchschnittliche Dichte von 6 OOO Ptero
stichus vulgaris und 16 000 Agonum dorsale pro Hektar. Im Berichtsjahr 
konnte auch beim Schlupfen der Mucken eine hohe, durch Bodenrii.uber be
dingte Verlustquote (bis zu 80 °/o) bestimmt werden. 

12. Okologische Untersuchungen zur Populationsdynamik der Rapsschii.dlinge
(Schutte, F.)

Die im Vorjahr begonnenen Untersuchungen zur Populationsdynamik der
drei wichtigsten Rapsschii.dlinge (Ceutorhynchus assimilis, Dasyneura bras
sicae und Meligethes aeneusJ wurden in den drei Gebieten Schleswig-Hol
steins weitergefuhrt. Neben den Verii.nderungen der Populationsdichte wur
den besonders die Uberwinterungsorte und die Art des Zufluges der beiden
Kafer auf die neuen Rapsfelder beobachtet. Es zeigte sich, daB die Kafer hu
musreichen Boden unter Hecken, Strii.uchern und an Waldrii.ndern in unmittel
barer Nii.he der alten Felder bevorzugen. Von hier aus fliegen sie bei der
meist kuhlen Witterung im zeitigen Fruhjahr zunii.chst nur wenig weit (etwa
bis zu einer Tiefe von 30 m) in die neuen Rapsfelder ein.

Durch eine Reise in die skandinavischen Lander bestand die Moglichkeit, die
Hohe des Auftretens von Kohlschotenmucke und -riiBler in Abhii.ngigkeit der
Anbauverhii.ltnisse von Winterraps und Sommerraps in Nordeuropa zu ta
xieren. Hohe Schii.den wurden nicht nur bei gemischtem Anbau von Winter
und Sommerraps (Teile Sudschwedens und Rheiderland) sondem auch bei
alleinigem Anbau von Winterraps festgestellt (Schleswig-Holstein und Teile
Schwedens). Bei alleinigem Anbau von Sommerraps waren die Schii.den da
gegen unbedeutend (Norden Schwedens, Norwegen und Dii.nemark). Diese
Beobachtungen fiihrten zu der Durchfuhrung folgenden GroJ3versuches.

In Zusammenarbeit mit Herrn Brederlow (Pflanzenschutzamt Oldenburg)
wurde ein etwa 800 ha groJ3es, relativ gut isoliert liegendes, einheitliches
Befallsgebiet (Rheiderland) ausgesucht, in dem bisher Winterraps und Som
merraps gemischt angebaut wurden. Die hier ansii.ssigen 29 Betriebsleiter
konnten dafiir gewonnen werden, 1972/73 keinen Winterraps sondem hoch
stens Sommerraps anzubauen, um dadurch die Entwicklung der im Friihjahr
1973 schliipfenden Kohlschotenmucken zu unterbinden und so die derzeitige
Massenvermehrung zu beenden. Da zu erwarten ist, daB die beiden Kafer bis
zum Erscheinen der Knospen und Bliiten des Sommerrapses umherirren, sollen
sie in dieser Zeit mit Fallen gefangen und vemichtet werden. - Zur kiinfti
gen Beurteilung des Erfolges der MaBnahmen wurden in dem Versuchsgebiet
Rheiderland und in einem nahe gelegenen, ii.hnlichen Vergleichsgebiet (Land
schaftspolder) die derzeitige Populationsdichte der Schii.dlinge ermittelt.

13. lnsektizidteste zur Bekampfung der Weizengallmiicken (Schutte, F.)

Zur Uberprufung von Insektiziden zur Bekii.mpfung von Contarinia tritici und
Sitodiplosis moselland wurde jedes Mittel auf einer 900 m2 groBen Flii.che
(30 x 30 m) ausgebracht, von der nur der innere etwa 10 x 10 m groBe Teil
zur Beurteilung des Mittels diente. Alle Parzellen wurden in einer Reihe und
mit einem 5 m breiten Abstand zum Rand angelegt, um die Starke des Zu
fluges jeweils am unbehandelten Randstreifen erfassen zu konnen. Diese
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Versuchsanordnung bewahrte sich bei beiden Arten. Die besten Bekamp
fungserfolge (bis zu 90 °/o) wurden mit Methoxychlor erzielt. 

14. Untersuchungen zur Verbesserung des Pflanzenschutzmeldedienstes

(Schutte, F.)

Eine exakte, quantitative Erfassung der Populationsdichte tierischer Schad
linge und ihrer Schaden wird besonders dadurch erschwert, daB die Tiere
fast immer die Bestandesrander starker besiedeln als die inneren Feldteile.
Weiterhin ist fur die Ermittlung storend, daB die Vertreter der einzelnen
Arten unterschiedlich weit in die Felder eindringen. AuBerdem ist zu beruck
sichtigen, daB die jeweilige Randflache bei kleinen Feldern einen relativ
groBen und bei groBen nur noch einen relativ kleinen Teil der Gesamtflache
der Felder darstellt. Es wurde versucht, diese Fehlermoglichkeiten bei den
Ermittlungen weitgehend auszuschalten und das Verfahren doch einfach zu
halten. Das scheint moglich zu sein, wenn Lage und Zahl der Kontrollstellen
zur Gr6Be des jeweiligen Feldes in Beziehung gesetzt werden. Dieses Ver
fahren sowie weitere Anleitungen zur Erfassung schadlicher Organismen des
Rapses wurden an mehrere Stellen versandt, um ihre Eignung fur den Mel
dedienst zu erproben.

Institut iiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Munster 
mit Auflenstelle Elsdori 

1. Untersuchungen zum Auftreten verschiedener Vergilbungsviren

an Beta-Riiben (Thielemann, R. und Nagi, A.)

In der Bundesrepublik Deutschland konnten in 3jahrigen Untersuchungen
2 nicht miteinander verwandte Vergilbungsviren der Zuckerrube:

a) das Normale Vergilbungsvirus NVV
b) das Schwache Vergilbungsvirus SVV

in allen Anbaugebieten nachgewiesen werden. Am haufigsten ist das Vor
kommen von SVV, lediglich im Rheinland uberwiegt ein Gemisch beider 
Viren. Feldversuche an Ruben mit kunstlicher Infektion .. der Viren zeigen, 
daB NVV und Virusgemisch (NVV + SVV) starker den Ertrag senken als 
SVV allein. Wahrscheinlich wird das rnit einer der Grunde sein, weshalb 
das Rheinland in zuruckliegenden Vergilbungsjahren besonders schwer unter 
Ertragsausfallen zu leiden hatte. Die Verluste nach Infektionen <lurch My
zodes persicae sind dabei doppelt so hoch als nach Infektion mit Aphis fabae. 

2. Untersuchungen iiber die Ubertragung von Rebenvirosen durch

Lo n g  i d  o.r u s  und X l phi n e m  a (Weischer B., in Zusammenarbeit mit
Bercks, R., vom Institut fur Virusserologie und Stellmach, G., vom Institut fur
Rebenkrankheiten)

Im Berichtsjahr konzentrierten sich die Arbeiten auf Versuche mit den Arten
Longidorus elongatus und Xiphinema vuittenezi. In Sellerie wurde eine fur
die Massenanzucht von L. elongatus geeignete Pflanze gefunden, die sich
1-2 Jahre im Topf halten laBt und standig neue Wurzeln bildet. Beides sind
wichtige Voraussetzungen, da sich die Vermehrung dieser Nematoden uber
Monate erstrecken kann. Bei X. vuittenezi waren die Verhaltnisse weniger
gunstig, weil hier offenbar die Bodenart eine wichtige Rolle spielt. Schon
geringe Beimengungen zu L6B, dem bei weitem besten Substrat, beeinfluBten
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die Vermehrung negativ. Versuche, das noch nicht endgiiltig definierte Virus 
aus Elblingstocken von der Untermosel mit den genannten Nematoden zu 
iibertragen, sind noch nicht abgeschlossen. 

3. Versudle zur Bekampfung virusiibertragender Nematoden in Rebschulen

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

Der Einsatz von zwei neuen pflanzenvertraglichen Nematiziden zeigte er
neut die Schwierigkeit einer volligen Abtotung der Nematoden. Sie wurde
auch bei hoheren Konzentrationen nicht erreicht. Versuche mit anderen Arten
haben jedoch gezeigt, dafi schon geringe Konzentrationen derartiger Verbin
dungen eine Virusiibertragung verhindern konnen. Dieser Frage soll weiter
nachgegangen werden. In einem anderen Bekampfungsversuch wurde mit
1 OOO 1 Ditrapex/ha eine durchschnittliche Abtotungsrate der Virusiibertrager
von 93 0/o erzielt, wobei die iiberlebenden Tiere hauptsachlich unterhalb der
Ausbringungstiefe zu finden waren. In den mit 1 500 1/ha behandelten Par
zellen konnten keine virusiibertragenden Nematoden mehr gefunden wer
den. Diese Aufwandmenge ist in der BRD allerdings wegen der Umweltge
fahrdung und wegen der hohen Kosten kaum vertretbar, obwohl z. B. in
Californien zur Nematodenbekampfung in Rebanlagen bis zu 2 750 1/ha Te
lone, einem verwandten Produkt, eingesetzt werden.

4. Untersuchung zur Empfindlidlkeit verschiedener Kartoffelsorten gegeniiber
Rattle-Virus-Befall

(Reepmeyer, H., in Zusammenarbeit mit Bode, 0., vom Institut fiir landwirt
schaftliche Virusforschung)

Auf einer Befallsflache im Kreise Borken/Westf. wurden wie im Vorjahr 45
Sorten gepriift. Der Anteil stippiger Knollen lag gegeniiber dem Vorjahr
nahezu gleich hoch, die Abweichungen bei den einzelnen Sorten waren nicht
signifikant, so dafi die im Berichtsjahr 1971 gegebene Einteilung in 3 Katego
rien zunachst bestatigt wird. Die durchschnittlichen Befallsprozente schwank
ten zwischen O und 37, das Symptommittel lag bei den anfalligen Sorten jedoch
deutlich unter den Werten der Vorjahre. Untersuchungen von Bodenproben aus
Siiddeutschland und besonders aus dem Emsland deuten aber darauf hin,
dafi die Anfalligkeit der Sorten in einzelnen Gebieten stark schwankt. Die
wirtschaftlich wichtige Sorte ,Hansa' ist z. B. im Raum Borken/Bocholt prak
tisch resistent, weist aber im Emsland stellenweise starken Befall auf. Diese
Unterschiede sind wahrscheinlich in unterschiedlicher Aggressivitat der
TR V-Stamme zu such en. Allgemeine Empfehlungen konnen daher nur fiir
das Untersuchungsgebiet gegeben werden.

5. Untersuchungen zur Biologie von Tr i c h o d  o r  u s  s p p. (Reepmeyer, H.)

Versuche bei einer konstanten Temperatur von 20° C ergaben, daB die Ge
nerationsdauer bei 2 Arten 7 (T. teres) bzw. 8 (T. similis) Wochen betragt.
Die Vermehrung der parthenogenetischen Art T. teres erfolgt gegeniiber der
sich geschlechtlich fortpflanzenden Art T. similis betrachtlich schneller. Als
geeignetste Wirtspflanze erwies sich bisher Stellaria media; T. teres ver
mehrte sich unter dieser innerhalb von 8 Wochen um das 14- bis 30fache,
Nahrungsmangel bewirkte ein nahezu vollstandiges Absterben der Versuchs
tiere nach 14 Tagen. Eine einmalige Gabe eines mineralischen Volldiingers
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in sehr geringer Konzentration fiihrte zu einer wesentlich starkeren Vermeh
rung der Tiere gegeni.iber der Kontrolle, es ergab sich aufierdem eine stii.rkere 
Reservestoffanlagerung bei den Tieren, deren Wirtspflanzen mit minerali
scher Di.ingung behandelt waren. Die Vermehrung der Tiere korreliert mit 
den ermittelten Wurzelfrischgewichten der jeweiligen Wirtspflanzen. Die 
Eiablage erfolgt kontinuierlich i.iber einen Zeitraum von wenigstens 2 Mo
naten. Infektionsversuche mit verschiedenen Stii.mmen bzw. Herkiinften des 
Rattle-Virus wurden eingeleitet, wobei als Infektionsquelle Stellaria media 
diente. Das Verhalten infektioser und virusfreier Tiere soll im Zusammen
hang mit der Weitergabe des Virus in nii.chster Zeit studiert werden. 

6. A p h a n o m y c e s s p. ( Ty p c o c h I i o i d e s ) als Fruchtfolgeschad ling

hei Zuckerriiben (Steudel, W.)

Der Daueranbau von Zuckerriiben auf mit Aphanomyces sp. (Typ cochlioides)
verseuchtem Boden, wurde im Versuchsjahr fortgesetzt und unter Einsatz
von Aldicarb und Dexon mit der i.iblichen dreijii.hrigen Fruchtfolge vergli
chen. Ungewohnliche Witterungsbedingungen im Fri.ihjahr fiihrten zu spii.ter
Aussaat und erschwerten Aufgang der Keimlinge, wobei deutliche Unter
schiede bei behandelten und unbehandelten Parzellen beobachtet werden
konnten. Auch im Sommer waren, allerdings bei stii.rkerem Auftreten von
Vergilbungsviren, Wachstumsunterschiede zu beobachten, <loch steht die
Auswertung der Ernteergebnisse noch aus.

7. Untersuchungen zur Populationsdynamik des Riibennematoden
Hete r od e r a s cha c h t ii (Steudel, W. und Thielemann, R.)

Die in zahlreichen rheinischen Praktikerbetrieben laufenden Feldversuche
wurden weitergefiihrt. Nach Auswertung der Durchschnittswerte von neun
Jahren ergibt sich fi.ir die untersuchten Flii.chen eine allmii.hliche Zunahme der
Population von H. schachtii im Laufe des Untersuchungszeitraums, die im
einzelnen sowohl fi.ir die Zahl der Zysten als auch fi.ir die des lebensfii.higen
Inhalts derselben nur die Rotation ,,Zuckerriiben alle drei Jahre" statistisch
gesichert werden konnte. Bei der vierjii.hrigen Rotation nahm zwar die Zahl
der Zysten statistisch gesichert zu, nicht aber die ihres lebensfii.higen Inhalts,
so dafi in dieser Hinsicht die Ergebnisse weiterer Versuchsjahre abgewartet
werden mi.issen. Der Einsatz von Aldicarb (5 kg AS/ha nach der Saat auf die
Reihe) hemmte die Vermehrung des Schii.dlings im Laufe der Vegetations
periode auch unter praktischen Bedingungen. Im Durchschnitt aller Ergebnisse
aus vier Versuchsjahren betrug der mittlere Vermehrungsindex in den be
handelten Parzellen 2,6 gegeniiber 5,3 in der Kontrolle. Die Differenz war
statistisch gesichert. Die Auswirkungen der Behandlung auf die Populations
dynamik des Schii.dlings in der Rotation werden zur Zeit in weiteren lang
fristig angelegten Versuchen untersucht.

Auch im Jahre 1972 wurden die fur Griindiingungszwecke wichtigsten Kreuz
bli.itler auf dem Versuchsfeld in Elsdorf auf ihre Wirtseignung fi.ir H. schachtii
in einem Versuch mit zwei Saatterminen untersucht. Der Schadling vermehrte
sich in diesem Versuch an allen Arten bei Aussaat Ende Juli erheblich, wenn
auch an Olrettich und Gelbsenf etwas weniger als an anfii.lligeren Rapsarten.
Wie in friiheren Versuchen war an allen Arten die Zahl der Zysten erheblich
geringer, wenn die Aussaat einen Monat spii.ter erfolgte.
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8. Versuche zur Bekampfung von H e t e r o d e r a - Arten mit systemisch

wirksamen Substanzen (Steudel, W. und Thielemann, R.)

Im Vordergrund der Versuche des Jahres 1972 stand der Vergleich des Pra
parats DUPONT 1410 (Vydate) und Aldicarb. Das Versuchspraparat wurde
als Granulat zur Saat und auch als Spritzmittel nach dem Aufgang von Zuk
kerriiben im Vierblattstadium gegen Heterodera schachtii eingesetzt. Mit bei
den Methoden wurde ein gewisser Schutz gegen Friihbefall durch den Schad
ling erzielt, doch war die Dauerwirkung vielfach geringer als die des Aldi
carb. AuBerdem war das Praparat in hoheren Aufwandmengen phytotoxisch.
Die auf dem Versuchsfeld angelegten Feldversuche sind noch nicht ausge
wertet.

9. Monokultur von Zuckerriiben auf dem mit H e t ., r o d e r a s c h a c h t ii
verseuchtem Elsdorfer Versuchsfeld (Thielemann, R.)

In Weiterflihrung des langjahrigen Versuchsprogramms wurden im 9. Jahr
ohne Unterbrechung Zuckerriiben auf dem gleichen, von Anfang an mit
H. schachtii verseuchtem Feldteil angebaut. Wahrend die Gesamtzahl der
Zysten weiter anstieg, hat sich der Befall mit lebensfahigen Eiern und Larven
gegeniiber dem Vorjahr nicht entscheidend verandert. Da die Witterungsbe
dingungen des Versuchsjahres allgemein wenig giinstig waren, lag der Ertrag
im Jahre 1972 in den nicht behandelten Parzellen etwa 10 °/o unter dem lang
jahrigen Mittelwert. Durch den Einsatz von Aldicarb wurde ein Me hrertrag
von 17 °/o erzielt.

10. Versuche zur Bekampfung von T r i c h o d o r u s s p p.

(Reepmeyer, H. und Steudel, W.)

1972 wurden insgesamt 4 Nematizide bzw. Substanzen mit moglicher nemati
zider Wirkung eingesetzt. Als Testsorte diente auf dem Versuchsfeld Borken
die Kartoffelsorte ,Grata', auf dem Institutsversuchsfeld die Sorte ,Omega'.
Das Praparat Nemacur P wurde nach den giinstigen Ergebnissen der Vor
jahre in 3 verschiedenen Aufwandmengen jeweils als Granulat und Emul
sion eingesetzt. Wie in den vergangenen Jahren zeigten Nemacur P sowie
auch die anderen Mittel keinen sichtbaren nematiziden Effekt. Ein EinfluB
der Nematizide auf die Ubertragung des Rattle-Virus und damit eine Unter
bindung der Stippigkeit der Kartoffel lieB sich im Gegensatz zu den Vorja h
ren nicht nachweisen, da der Befall allgemein zu gering war. Die Zahl der
isolierten Trichodoren lag ebenfalls deutlich unter der in vergangenen Jah
ren, so daB eine gewisse Ubereinstimmung zwischen Anzahl infektioser Tiere
und Starke im Auftreten der Stippigkeit sich zu bestatigen scheint. Der relativ
geringe Besatz mit Trichodoren beruht wahrscheinlich auf einer natiirlichen
Dezimierung durch den vorangegangenen trockenen Sommer 1971 und die
trockene Frostperiode im Februar/Marz 1972.

11. Untersuchungen iiber den EinfluD von Kulturmallnahmen auf die

Nematodenfauna urspriinglicher Biotope (Weischer, B.)

1972 wurden in erster Linie Proben aus norddeutschen Mooren und angren
zenden Kulturflachen untersucht. In der Schwingrasenzone unmittelbar um
die offenen Wasserflachen konnten keine pflanzenschadigenden Nematoden
gefunden werden. Sobald aber Bentgras und Heidekraut auf der Torfmoos-
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ded<:e wac:hsen konnten, traten schon Helicotylenc:hen auf. Sie erreichten ihre 
groBte Dichte auf abgetorften Flachen mit vielseitigem natiirlichen Bewuchs 
von Grasern und Krautern. Vertreter der Gattungen Pratylenchus und Tylen
chorhynchus, die in normalen Ad<:erboden haufig sind, wurden erst dort ge
funden, wo abgetorfte Flachen kultiviert und landwirtschaftlic:h genutzt wa
ren. 

12. Untersuchungen Uber interspezifische Konkurrenz bei pflanzenschadigenden

Nematoden (Weischer, B.)

Die Frage der gegenseitigen Beeinflussung mehrerer Nematodenarten an
einer Pflanze ist noc:h wenig untersuc:ht, obwohl das gleic:hzeitige Auftreten
gemischter Populationen eher die Regel als eine Ausnahme ist. Da mit den in
oberirdischen Pflanzenteilen lebenden Nematoden noc:h keine Untersuchun
gen durchgefiihrt bzw. veroffentlicht worden sind, wurde mit Stengelalc:hen
(Ditylenchus dipsaci) und Blattalchen (Aphelenchoides ritzemabosi) begonnen.
Bei gleich starker und gleichzeitiger Ausgangsinfektion wurden die Stengel
alc:hen an Samsuntabak von den Blattalchen innerhalb weniger Wochen fast
vollig unterdriickt. Das Ausgangsverhaltnis von 1 : 1 ging auf 1 : 1 OOO und
weniger zuriid<:. Trotzdem traten nur Stengelalchensymptome auf. AuBerdem
lebten Massen von Blattalchen im Stengelgewebe, was normalerweise nicht
vorkommt. Bei gleichzeitigem Auftreten beider Nematoden sind also sowohl
Populationsentwicklung als auch Sc:hadbild verandert.

13. Untersuchungen iiber die Nematodenfauna des Iran (Sturhan, D.)

Die vorlaufige Sic:htung eines in vielen Gebieten des Iran gesammelten Ne
matodenmaterials erbrachte den Nachweis von bisher 125 Gattungen boden
bewohnender Nematoden (Erstnac:hweise von 92 Gattungen fiir den Iran),
darunter 26 Gattungen phytoparasitarer Nematoden (11 neu fi.ir den Iran).
Der Anteil noch unbeschriebener Arten ist hoch; auc:h einzelne Gattungen
waren bisher noch unbekannt. Unter den Phytonematoden sind insbesondere
die Gattungen Tylenchorhynchus, Helicotylenchus, Pratylenchus und auc:h
Meloidogyne stark vertreten und weit verbreitet, wahrend z. B. Trichodorus,
Heterodera, Tylenchulus, Rotylenchus, Hirschmanniella und Rotylenchulus

meist nur lokal vorkommen. Die Verbreitung zahlreicher Arten und etlicher
Gattungen (Hoplolaimus, Hemicriconemoides) ist aus klimatisc:hen Grunden
auf bestimmte Teile des Landes beschrankt.

14. Nematoden als Pflanzenschadlinge im Iran (Sturhan, D.)

Im Verlauf von Untersuchungen iiber die Bedeutung phytoparasitarer Nema
toden fiir die iranisc:he Landwirtsc:haft wurden Boden- und Pflanzenproben
von 55 verschiedenen Kulturpflanzen aus dem ganzen Land untersucht. Ne
matodenschaden - zum Teil von betrac:htlichem AusmaB - wurden unter
anderem festgestellt bei Pistazien, Citrus, Bananen, Zuckerrohr, Tabak, Zuk
kerriibe, Luzerne, Tomate, Eierfrucht, Weizen, Reis, Erdbeere und Obstsam
lingen. Als pathogene Nematoden wurden verbreitet vor allem Arten der
Gattungen Meloidogyne, HelicotyJenchus und Pratylenchus nachgewiesen,

daneben in bestimmten Kulturen Anguina tritici, Tylenchorhynchus martini, 
Ditylenchus dipsaci, Heterodera schachtii, Tylenchulus semipenetrans und
etliche weitere Arten. Es ergaben sich Hinweise, daB auch in Persien Xiphi
nema-Arten als Virusvektoren eine Rolle spielen.
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15. Beoba chtungen zur Biologie 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 it z em a b o s i (Burckhardt, F.)

Bei der Extraktion von Aphelenchoidesarten aus zerkleinerten Pflanzenteilen 
wurde festgestellt, daB noch nach einer Woche aus den Proben Blattalchen, 
und zwar mit hohem Anteil Larven auswandem. Eingehende Versuche zur 
Eiablage mit beiden Arten, bei denen gravide Weibchen jeweils fiir einige 
Tage auf neue Wirtspflanzen iibertragen wurden, zeigten, daB innerhalb von 
16 Tagen bei A fragariae bis zu 25, bei A ritzemabosi bis zu 22 Larven ge
funden wurden. Nach 16 Tagen fand keine Eiablage mehr statt und die Weib
chen wurden inaktiv. Demnach konnen bei verzogerter Auswanderung und 
langerer Extraktionszeit durch Eiablage und Auswanderung frisch geschliipfter 
Larven iiberhohte Befallszahlen gefunden werden, was fur die Methodik 
wichtig ist. Die Auswanderung der Blattalchen auf mit Nematodenfiltern aus
gelegten Sieben in Trichtern ist namlich gegeniiber der Spriihtrichtermethode 
nach Seinhorst verzogert, weil bei letzter standig neues Wasser hinzugefiihrt 
wird, wahrend in Trichtern oder Schalen durch sich zersetzendes Material 
leicht Sauerstoffmangel auftritt und die A.lchen inaktiviert werden. Im Spriih
trichterverfahren sind bei frischen Proben 95 °/o der Tiere nach 48 Stunden 
ausgewandert, wahrend bei verzogerter Auswanderung ohne Spriihen im 
Gewebe Eier abgelegt werden und frischgeschliipfte Larven auswandern 
konnen. 

16. Untersudmngen iiber das Vor kommen von A p he I e nc ho ides s p e c.

in Pfla nzensamen (Burc:khardt, F.)

Die Untersuchung von schlecht keimenden Asternsamen (Callistiphus chinen
sisJ ergab, daB nicht nur die Verunreinigungen der Probe (Blatt- und Stengel
stiickchen) durch Aphele,nchoides spec. infiziert waren, sondern daB auch die
ausgelesenen und gewaschenen Samen Blattalchen enthielten. Aus den ge
quoilenen Samen isolierten wir Adulte und Larven IV von Aphelenchoides
ritzemabosi und A. blastophthorus. Die Tiere wurden beim Aufpraparieren
zwischen den Samenschalen und den Keimlingen gefunden: die Keimlinge
selbst enthielten keine Tiere. A. blastophthorus ist die dritte Art der Gattung
Aphelenchoides fur die Samenbiirtigkeit festgestellt wurde. Vier Wochen
alte Keimlinge aus infizierten Samen enthielten bereits so individuenreiche
Populationen, daB MiBbildungen an den Blattern verursacht wurden.

17. Untersudmngen zur Bekampfung von Blatta lchen ( A p he I e nc ho ides
i r a g a r i a e und A p h e I e n c h o i d e s r i t z e m a b o s i ) in Erdbeer
vermehr ungsbesta nden (Burc:khardt, F., in Zusammenarbeit mit Krczal, H.,
vom Institut fiir Obstkrankheiten)

In Gewachshausversuchen wurden kiinstlich mit Aphelenchoides tragariae
und A. ritzemabosi infizierte Erdbeersamlinge mit den systemisch wirkenden
Praparaten DP 1410 Granulat (Dupont) und Nemacur P (Bayer) behandelt. Bei
Aufwandmengen von 10 g/qm (1 g Aktivsubstanz je qm) wurden befallsfreie
Pflanzen gewonnen. In stark infizierten Erdbeervermehrungsbestanden (Vor
befall von 3 225 Blattalchen in 20 g Pflanzenherzen) waren bei Friihjahrsbe
handlung die mit Nemacur P 10 g/qm und Temik 5 g/qm behandelten Par
zellen zu allen Entnahmeterminen frei von Aphelenchoides spec., wohingegen
in den DP 1410-Parzellen die Mutterpflanzen geringen Befall zeigten. Die
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Jungpflanzen waren befallsfrei. Auf allen behandelten Parzellen wurden mehr 
Jungpflanzen gebildet und die Gewichte der Jungpflanzen lagen uber denen 
der Kontrollen. 

18. Untersuchungen iiber die scbwarze Wurzelfaule bei Erdbeeren

(Burckhardt, F., in Zusammenarbeit mit Seemuller, E., vom Institut fi.ir Obst
krankheiten)

Die schwarze Wurzelfaule wird haufiger bei Erdbeermonokulturen beobach
tet. Diese Krankheit ist komplexer Natur. Zur Klarung der Zusammenhange
wurden in Dossenheim und Munster Feldversuche mit der anfalligen Sorte
Gorella angelegt und Bodenproben aus den Parzellen mit Monokultur und
mit aufgelockerter Fruchtfolge auf pflanzenparasitare Nematoden untersucht.
Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen ist bei Monokultur von Erdbeeren
keine starkere Vermehrung der pflanzenparasitaren Nematoden zu beob
achten als in den Fruchtwechsel-Parzellen. Nur einzelne Pflanzen zeigten die
Symptome der schwarzen Wurzelfaule. Die Versuche werden fortgesetzt.

19. Klassifizierung der in der Bundesrepublik vorkommenden Pathotypen des
Kartoffelnematoden (Rumpenhorst, H.J.)

Vom Pathotyp A abweichende Populationen des Kartoffelnematoden sind in
der Bundesrepublik sehr wahrscheinlich wesentlich starker verbreitet, als bis
her angenommen. Durch gezielte Untersuchungen wurden in letzter Zeit
mehrfach Populationen gefunden, welche die A-Resistenz durchbrechen. All
diese Neufunde gehoren zur Art Heterodera rostochiensis mit goldgelben
Zystenstadium. Nach bisherigen Untersudrnngen unterscheiden sie sidl nur
sehr geringfi.igig in ihrer Pathogenitat gegenuber den Gentragern, die in der
praktischen Zuchtung verwendet werden. Bei einer Vergr6Berung des Test
sortiments um weitere Zuchtklone ex Solanum spegazzinii, S. vernei und
S. oplocense lassen sich mehr Typen charakterisieren. Fur die Praxis ist
letzteres jedoch von geringer Bedeutung.

Die sdlon Hinger bekannten Populationen von Winsen a. d. Luhe und Frens
wegen (Emsland) gehoren zu einer neuen noch nicht beschriebenen ,,Art" 
des Kartoffelnematoden. Die Zysten dieser ,,Art" durchlaufen kein Gelbsta
dium, sondern bleiben nach dem Sichtbarwerden fi.ir ea. 34 Tage weiB, um 
dann unmittelbar in die Braunfarbung uberzugehen. Die Pathogenitat ist gro
Ber als bei der goldgelben Form. Sie vermehren sich fast ausnahmslos an 
alien bisher vorhandenen Resistenztragern. Im Gegensatz zu England und den 
Niederlanden scheinen sie fiir die Bundesrepublik von geringer Bedeutung 
zu sein. 

Fur eine gultige Klassifizierung der in der Bundesrepublik vorkommenden 
Pathotypen des Kartoffelnematoden reicht das bisher vorhandene Material 
noch nicht aus. Die Arbeiten werden fortgesetzt. Unter Mitwirkung der Nie
derlande und England wurden Arbeiten begonnen, die zu einer international 
brauchbaren Klassifizierung der Pathotypen fi.ihren sollen. In Zusammen
arbeit mit Dr. Behringer von der Bayer. Landesanstalt fi.ir Bodenkultur, Pflan
zenbau und Pflanzenschutz wurde eine ,,Arbeitsrichtlinie zur Rassenfeststel
lung beirn Kartoffelnernatoden" ausgearbeitet. 
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20. Methodische Versuche zur Entwicklung von Resistenztesten bei Kartoffeln

(Rumpenhorst, H.J.)

Um aufgetretene technische und organische Schwierigkeiten bei der amtlichen
Resistenzprufung zu beseitigen und um eine Harmonisierung der Prufmetho
den innerhalb der EWG zu erreichen, wurden Untersuchungen methodischer
Art durchgefiihrt mit dem Ziel, das Testverfahren von Feld- auf Topfversuche
umzustellen. An den Experimenten beteiligten sich auch einige Pflanzen
schutzdienststellen. Fur die Infektion erwiesen sich natiirlich verseuchte
Boden giinstiger und weniger arbeitsaufwendig als kiinstliche Infektion ste
riler Bodenmischungen. Eine ausreichende Gleichmafligkeit im Verseuchungs
grad der Versuchserde laflt sich am besten durch Misch.en von maximal 50 l
Boden erzielen. Auch bei annahernd gleichmafliger Zystenverteilung kann
die Verseuchung bezogen auf Eier und Larven pro 100 cm3 Boden noch stark
variieren. Ein ausreichend genauer Mittelwert ist jedoch mit fiinf Proben a
100 cm3 pro 50 l Erdmischung zu erreichen. Die Fragen der Gefaflgr6Be und
des Materials, Ton oder Plastik, ist noch nicht endgultig entschieden. Am ge
eignetsten sind offenbar 1,5-1-Gefafle. Die besten Werte fiir zeitlich gleichen
Ablauf und gute Durchwurzelung werden mit Augenstecklingen erzielt. Fur
eine sichere Aussage uber die Resistenzeigenschaften einer Sorte reicht die
Auswertung von 5 Gefaflen bei der .,A"- und 7 bei der .,B"-Resistenz.

21. Versuche zur Resistenzpriifung von Zuckerriiben gegen He t e r  o d e  r a
S c h a  c h t ii (Steudel, W.)

Die im Vorjahr (vergl. Jahresbericht 1971) in einem temperaturkonstanten
Raum eingeleiteten Versuche wurden weitergefiihrt. Es gelingt ohne weiteres,
unter den Versuchsbedingungen das ganze Jahre uber vergleichbare Ergeb
nisse zu erzielen. Zusatzliche Versuche in einem beleuchteten Klimaschrank
bei ± 25° C ergaben eine raschere Bildung der Zysten und somit eine fruhere
Auswertung der Ergebnisse, doch muflte zunachst die Frage gepruft werden,
ob Untersuchungen bei so hohen Temperaturen nicht von unerwunschten
Ausleseeffekten begleitet sind. Versuche mit verschieden hoher Ausgangs
verseuchung ergaben hochste Vermehrung bei mittleren Werten in vergleich
barer Zeit, weil bei sehr niedriger Bodenverseuchung zu lange Zeit vergeht,
bis sich zahlreiche Zysten entwickelt haben, bei hoher Verseuchung die
Wurzeln dagegen so geschadigt werden, daB keine grofle Vermehrung des
Schadlings mehr moglich ist. Das Alter der Versuchspflanzen spielte in den
ersten Vergleichsversuchen nur eine geringe Rolle. Um zu priifen, ob das
Verhaltnis zwischen Gesamtzystenzahl und den von auBen sichtbaren kon
stant ist oder bei unterschiedlichen Voraussetzungen variiert, wurden auch
andere Wirtspflanzen des Schadlings (Raps, Olrettich) in die Versuche ein
bezogen.

22. Feldversudle zur Populationsdynamik und zum Auftreten biologischer Rassen
von H e t e r o d e r a a v e n a e bei Daueranbau von anfalligen und resisten
ten Getreidesorten (Steudel, W. und Rumpenhorst, H.J.)

Der im Bericht des Vorjahres diskutierte Dauerversuch auf dem mit Hetero

dera avenae verseuchten Teilstuck des Versuchsfeldes Munster wurde wei
tergefiihrt. Auf beiden Bodenarten kamen wieder die anfallige Hafersorte
,Flamingskrone' und die resistente Sorte ,Silva' zum Anbau. Je ein Teil
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der mit den beiden Sorten bestellten Flache wurde nach der Saat mit dem 
Wirkstoff Aldicarb (5 kg AS/ha) zur Ausschaltung der Ertragsverluste behan
delt. Bei der Sorte ,Flamingskrone' traten im Versuchsjahr auf leichtem 
Boden schwere, auf schwerem Boden dagegen erheblich geringere Schaden 
auf, die alle mit Aldicarb ausgeschaltet werden konnten. Bei der Sorte ,Silva' 
waren die sichtbaren Schaden sehr gering, Die Ertragsfeststellungen brachten 
infolge starker witterungsbedingter Lagerschaden kein zutreffendes Ergebnis. 
Entgegen der Erwartungen ging die Population von H. avenae in allen Ver
suchsgliedern erheblich zuriick, obwohl zum Teil hochanfallige Wirtspflanzen 
angebaut worden waren. Uber die Erklarung dieses unerwarteten Be
fundes sind zur Zeit nur Vermutungen moglich. Untersuchungen iiber die Po
pulationsdynamik wandernder Wurzelnematoden in den Versuchsgliedern 
wurden aufgenommen. 

Institut fiir Gemiisekrankheiten in Fischenich 

1. Untersuchungen zum Gurkenmehltau (Criiger, G.)

Im Jahre 1972 konnten an Laub von Freilandgurken (Einsendung Bezirks
pflanzenschutzamt Neustadt/Weinstr.) Perithecien von Erysiphe cichoracea
rum gefunden werden. In ihren Abmessungen fiigten sie sich weitaus besser
in die aus der Literatur bekannten Grofienordnungen fi.ir Perithecien von
E. cichoracearum ein, als die im Vorjahr an benachbarten Standorten gefun
denen Fruchtkorper.
Bei der · Priifung eines Sortiments von Freilandgurken zeichnete sich die
Sorte ,Witlo' durch eine deutlich hohere Toleranz gegeniiber dem Gurken
mehltau aus, Dies zeigte sich in einem verzogerten und verminderten Befall.

2. Resistenz von Gurkenmehltau gegen Benzimidazole (Criiger, G.)

Im Gewachshaus (Giefi- und Spritzverfahren) und im Freiland (Spritzung)
zeigte sich auch in diesem Jahr eine vollig unzureichende Wirkung von Ben
zimidazol-Praparaten gegen den Gurkenmehltau. Neben Benomyl versagten
auch Thiophanat und Methylthiophanat. Gegeniiber der unbehandelten Par
zelle war jedoch eine leicht verzogerte Ausbreitung des Gurkenmehltaus in
den behandelten Parzellen festzustellen. Bei dem gegen die Benzimidazole
resistenten Gurkenmehltau zeigte Dimethirimol volle Wirksamkeit.

3. Zur Bekampfung der S e p t o r i a - Blattfleckenkrankheit beim Knollensellerie

(Criiger, G.)

Fiir die Priifung des Knollenselleriesortiments auf Anfalligkeit gegeniiber
der Septoria-Blattfleckenkrankheit wird ein Gewachshaustest an Jungpflanzen
verwendet.
Eine neue Untersuchungsreihe priift, inwieweit sich Herkiinfte von Septoria
apiicola in ihrer Aggressivitat unterscheiden,
In einem Freilandversuch erwies sich das Zinn + Maneb-Standardpraparat
im Grad der Befallsminderung den Wirkstoffen Benomyl, Kupferoxychlorid
und Mancozeb iiberlegen.
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4. Verfahren der Kohlfliegenbekampfung bei der Kohldirektsaat (Criiger, G.)

Fur den Einsatz von Insektiziden zur Bekampfung von Kohlfliegen im grofl
flad:iigen Anbau von Kohl (Weiflkohl, Wirsingkohl, Kohlrabi) wurden wei
tere Versuche zur optimalen Dosierung und Technik bei verschiedenen
Ausbringungsverfahren (Reihenbehandlung mit Granulaten, Ganzflachen
spritzung) durchgefuhrt.

In der Dosierung 4,8 1 AS/ha in 1 OOO 1 Wasser fuhrte eine Chlorfenvinfos
emulsion-Anwendung zu Weiflkohldirektsaat nach dem Vereinzeln zu einer
starken Schadigung der Kohlpflanzen, die sich auch in einer Ertragsminde
rung (ea. 15-20 °/o) auswirkte.

In Zusammenarbeit mit 10 weiteren Versuchsanstellern (Pflanzenschutzdienst
der Lander) wurden nad:i einem gemeinsamen Plan Versuche zur Wirksam
keit von Insektizidzusatzen zu Kohlsamenpillen angelegt. In erster Linie
kam Pillensaatgut mit verschiedenen Dosierungen von Men::aptodimethur
in der Kombination mit Thiram zum Einsatz. Als erstes Ergebnis kann neben
einer Auflaufsicherung ein guter Effekt dieses Wirkstoffes gegen Kohlerd
flohbefall verzeid:inet werden.

5. Anwendungsverfahren zur Mohrenfliegenbekampfung mit Chlorfenvinfos

(Criiger, G.)

In den Versuchen erwies sich eine Bandapplikation eines Chlorfenvinfos
granulats (100 mg AS/lfd. m) der breitwurfigen Anwendung (5 kg AS/ha)
bei Friihmohren von gleid:ier, bei Spatmohren von iiberlegener Wirksamkeit.
Flachenspritzungen mit einer Chlorfenvinfosemulsion blieben im Bekamp
fungserfolg - bei gleid:iem Wirkstoffaufwand - hinter der breitwiirfigen
Granulatausbringung zuriick.

6. Priifung der Wirksamkeit von Fungiziden gegen die Kohlhernie

(Mattusch, P.)

Die Frage der Bekampfbarkeit des Erregers der Kohlhernie, Plasmodiophora

brassicae, mit chemischen Wirkstoffen wurde weiterverfolgt und auf Freiland
versuche ausgeweitet. Die Beimengung von Fungiziden zur Anzud:iterde
diirfte vor allem darin ihre Wirkung haben, dafl die Wurzelentwicklung im
Jugendstadium nicht durch bodenbiirtige Erreger beeintrachtigt wird und die
einzelne Pflanze die Moglichkeit hat, der PJasmodiophora-lnfektion einen
hoheren Anteil gesunder Wurzeln entgegenzusetzen.

7. Untersudmngen zur Frage der in der Bundesrepublik Deutschland auftreten

den Rassen von P 1 a s m o d i o p h o r a b r a s s i c a e sowie des Resistenz
verhaltens von B r a s s  i c a spp. gegeniiber der Kohlhernie (Mattusch, P.)

Mit Hilfe niederlandischer und englischer Testsortimente von Brassica rapa

var. rapa und B. napus gelang es unter den zunachst erfaflten Erregerher
kiinften entspred:iend der niederlandischen Nomenklatur die Rasse (physio)
b nachzuweisen. Neben den Versuchen zur Ermittlung der Verbreitung der
Rassen von P. brassicae in der BRD werden die Handelssortimente der Kohl
arten und Wildkruziferen auf ihre unterschiedlid:ie Anfiilligkeit gegeniiber
P. brassicae gepriift.

P 83 



8. Zur Pathogenitat von P y t h i  u m  - Arten gegenUber GemUseerbsen

(Mattusch, P.)

Nach den bisherigen Ergebnissen scheint unter den verschiedenen Pylhium

Arten vor allem Pythium ultimum als pre- und post-emergence-damping
off-Erreger Bedeutung zu haben. Daneben muB aber auch anderen Pythium

Arten, wie z. B. P. irregulare oder P. debaryanum, eine recht hohe Aggressi
vitat zugesprochen werden. Weitere Untersuchungen befassen sich mit der
Verbreitung und Bedeutung der einzelnen Pythium-Arten als Erreger von
Keimlingskrankheiten im praktischen Anbau von Gemiiseleguminosen.

Bei der Priifung eines umfangreichen Erbsensortiments ergaben sich Hin
weise auf eine sortenunterschiedliche Empfindlichkeit gegeniiber pre- und
post-emergence-damping-off-Erregern aus der Gattung Pylhium, die in der
physikalischen und physiologischen Samenbeschaffenheit begriindet zu sein
scheinen.

Institut fiir Obstkrankheiten in Dossenheim 

1. Untersudmngen Uber die Triebsucht des Apfels (Kunze, L.)

Nachdem in den vergangenen Jahren ein zuverlassiges Verfahren entwickelt
worden war, das die einheitliche Infektion gro.Berer Versuchsreihen ge
stattete, konnte jetzt im Freilandversuch mit Sicherheit nachgewiesen wer
den, daB bei der Triebsucht Krankheitsherkiinfte unterschiedlicher Virulenz
auftreten. Je nach ihrer Starke beeinflussen sie das Wachstum und den
Fruchtbehang der infizierten Baume in unterschiedlichem AusmaB.

Auch in einem Versuch, in dem die Anfalligkeit van 5 Apfelsorten gepriift
wird, lieB sich bereits im zweiten Standjahr ein unterschiedlicher EinfluB der
drei zur Infektion verwendeten Krankbeitsherkiinfte auf das Wachstum der
Jungbaume erkennen. Die starksten Wachstumshemmungen treten bier bis
jetzt bei ,Golden Delic ious· auf, die geringsten bei ,Goldparmane'.

2. Untersuchungen Uber den Mineralstoffgehalt der Blatter von Apfelbaumen,
die von der Triebsucht befallen sind (Schmidle, A. und Kunze, L.)

In den bisberigen Untersuchungen wurde festgestellt, da.8 bei experimentell
infizierten Jungbaumen der N-Gebalt der Blatter maximal bis zu 23 °/o, der
K-Gebalt bis zu 36 0/o und der Ca-Gebalt bis zu 43 0/o unter dem Wert der
gesunden Kontrollpflanzen liegt. Das AusmaB der Mineralstoffreduktion in
den Blattern ist auch von der Virulenz der Krankbeitsberkunft abbangig, wie
durch parallele Versuche mit verschieden starken Infektionsquellen nach
gewiesen werden konnte. Experimentell mit der Quelle ,,S" (stark) infizierte
Jungbaume von ,Golden Delicious' auf M IV batten bereits 17 Monate spater
einen deutlich geringeren N-, K- und Ca-Gehalt als die Kontrollbaume. Die
Unterschiede waren bochsignifikant. Bei den mit den Quellen ,,L" (schwach)
infizierten Baumen war zu diesem Zeitpunkt nur der N- und Ca-Gebalt signi-
fikant geringer. Erst im Sommer des nachsten Jabres zeigten auch die mit
den Quellen ,,L" infizierten Baume signifikant niedrigere K- und P-Werte.
Im Mg-Gebalt traten keine Unterschiede zwischen den kranken und den
Kontrollpflanzen auf.
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3. Einflufl systemisdler Fungizide aui das Krankheitsbild der Triebsudlt
(Kunze, L. und Schmidle, A.)

Die Fortsetzung der Versuche zeigte ebenso wie im Vorjahr, daB durch regel
maBige Anwendung hoher Benomyl-Konzentrationen in der Zeit von Mai
bis September bei triebsuchtkranken Jungbaumen die Ausbildung der cha
rakteristischen Besentriebe weitgehend unterdri.ickt werden kann. Dagegen
lieB sich keine Wirkung auf die Ausbildung vergr6Berter Nebenblatter im
Fri.ihjahr erkennen. Auch in der Wuchsleistung und im Stickstoffgehalt der
Blatter ergaben sich bisher keine gesicherten Differenzen zu triebsucht
kranken Vergleidlsbaumen, die mit Dinocap in normalen Aufwandmengen
behandelt wurden.

4. Untersuchungen iiber Fruchtvirosen des Apiels (Kunze, L., in Zusammenarbeit
mit Kennel, W., von der Forschungsstation fur Obstbau, Bavendorf, der Uni
versitat Hohenheim)

Aus Nordamerika und mehreren europaischen Landern ist seit langerer Zeit
eine Virose bekannt, die auf den Fri.idlten der Apfelsorte ,Golden Delicious·
ringformige Berostungen hervorruft (Russet ring). Durdl einen erfolgreidlen
Ubertragungsversuch konnte jetzt geklart werden, daB die Krankheit audl
in der Bundesrepublik auftritt. Die Symptome dieser Ringberostung wurden
hier schon vor einigen Jahren beobachtet, sind aber bisher nur an wenigen
Baumen festgestellt warden. Sie erscheinen Ende Juni oder Anfang Juli auf
der Fruchtoberflache, verursachen aber in der Regel keine Frudltdeformation.

5. Untersuchungen zur Ubertragung des Scharkavirus durch Blattlause
(Krczal, H. und Kunze, L.)

Wie im vorausgehenden Beridltsjahr wurden 1972 vor allem soldle Faktoren
untersucht, die fur die Ausbreitung des Scharkavirus durdl Blattlause von
Bedeutung sein konnen. Nachdem wir bereits fri.iher festgestellt hatten, daB
fur die Aufnahme des Virus durdl den Vektor eine Saugzeit von 5 Minuten
ausreidlend ist, wurde gepri.ift, wie sidl eine Verlangerung der Infektions
saugzeit auf die Ubertragungsrate auswirkt. Mit Myzus persicae durchge
fi.ihrte Versuche zeigten, daB die Zahl der Ubertragungen abnimmt, wenn
die Tiere 15 Minuten an der Infektionsquelle saugen. Nach einer 30minutigen
Nahrungsaufnahme an den Virusquellen sinkt die Infektionsrate offenbar
noch weiter ab. In einem entspredlenden Versuch erkrankten bisher noch
keine Indikatoren. Untersuchungen zur Ermittlung der Saugzeit, die zur In
fektion gesunder Pflanzen erforderlich ist, zeigten, daB das Scharkavirus von
M. persicae bereits innerhalb einer Zeitspanne von nur 5 Minuten i.iber
tragen wird. Im Hinblick auf die kurze Infektionszeit wurde von uns ge
pri.ift, in welchem AusmaB gesunde Pflanzen durch eine Insektizidbehandlung
vor einer Infektion mit dem Scharkavirus geschi.itzt werden ki:innen. Die
Versuche ergaben, daB eine Ubertagung des Scharkavirus durch Spritzungen
mit Demeton-S-methylsulfoxid oder Parathion nicht unterbunden werden
kann. 24 Stunden nach der Insektizidbehandlung der Testpflanzen wurden
mit M. persicae sogar relativ hohe Ubertragungsraten erzielt. Diese Ergeb
nisse unterstreichen unsere bereits fri.iher erhobene Forderung nach einer
Rodung der scharkakranken Baume vor dem 1. September. Alle festgestell
ten Infektionsquellen mussen aus den Anlagen entfernt sein, bevor der
Ri.ickflug der Vektoren von den Sommer- zu den Winterwirten einsetzt. Die

P 85 



Insektizidbehandlung im Friihjahr und Herbst sind vor allem fur die Unter
driidrnng einer starken Ubertragerpopulation in den Anlagen von Bedeu
tung. 

6. Untersudmngen zur Ubertragung nichtpersistenter Erdbeerviren durch die

Schalottenlaus M y z u s a s c a 1 o n i c u s (Krczal, H.)

Die Schalottenlaus Myzus ascalonicus ist nach auslandischen Untersuchungen
zur Ubertragung nichtpersistenter Erdbeerviren befahigt. Da das Insekt in
der Bundesrepublik in Erdbeeranlagen auftritt, und zwar auch in Gebieten,
in denen der wichtigste Ubertrager von Erdbeerviren, die Erdbeerblattlaus
Pentatrichopus fragaefolii fehlt, wurden die Vektoreigenschaften der Scha
lottenlaus eingehend untersucht. Die Versuche wurden fur jedes Entwick
lungsstadium des Insekts getrennt, mit 2 verschieden starken Stammen des
Erdbeervirus 1 (strawberry mottle) durchgefii.hrt. In keiner der zahlreichen
Versuchsreihen erfolgte eine Virusubertragung. Damit konnten die Ergeb
nisse der orientierenden Versuche erhartet werden. Unter Beriicksichtigung
der bei uns auftretenden nichtpersistenten Erdbeerviren besteht somit kaum
die Gefahr, daB die Erdbeerblattlaus in Gebieten, in denen sie nicht auftritt,
durch die Schalottenlaus als Vektor vertreten werden kann.

1. Untersuchungen ihber den Einflufl von Temperatur und Feuchtigkeit auf die
Infekt!on durch P s e u d o  m o n  a s  m o r s  p run o r  um und P. s yr i n  g a e

bei Sauerkirschen (Schmidle, A., in Zusammenarbeit mit MaBfeller, D., vom
Institut fur Bakteriologie)

In niederschlagsreichen Jahren tritt die Bakteriose auBerordentlich stark bei
bestimmten Sauerkirschensorten auf. Es ist aber kaum bekannt, welche Rolle
hierbei die Temperatur spielt. Fur die vorliegenden Untersuchungen wurde
deshalb die anfallige Sauerkirschensorte ,Heimanns Rubin' auf Prunus maha
leb in 10 I Kunststoffgefa.Ben angezogen. Im Fruhjahr wurden die Pflanzen
sodann fur verschieden lange Zeit in Klimakammern gebracht und mit einer
Bakteriensuspension bestimmter Konzentration bespruht. Die Untersuchun
gen in den Kammern erfolgten bei Temperaturen von ± 0, + 5, 10, 15, 20
oder 25° C. Die Feuchte betrug 98-99 °/o. Die Auswertungen auf Blattbefall
wurden jeweils 20 Tage nach der Beimpfung durc hgefiihrt. Der starkste
Blattbefall trat bei einer Temperatur von + 10° C und mindestens 12 Stun
den anhaltenden Feuchtigkeit auf. Die Untersuchungen werden fortgefiihrt
und sollen als Grundlagen· fur einen Warndienst dienen.

8. Untersuchungen iiber Pilzbefall an Obstbaumen in Abhangigkeit von der 

Stickstoffdiingung (Schmidle, A.)

1n einem Gefa.B-Diingungsversuch mit ,Golden Delicious· auf M IX zeigten
die Baume mit steigenden Stidcstoff-Gaben (NH4N03) deutliche Befallsunter
schiede durch Podosphaera Jeucotricha. Die Wertzahlen fur den Mehltau
befall betrugen fur Diingungsstufe I (2 g rein N) 1,19, II (8 g) 1,55 und III
(14 g) 1,43. Die Unterschiede zwischen den Diingungsstufen I und II bzw.
I und III sind hoch signifikant.

9. Untersuchungen iiber pilzliche Rindenschaden an Sti.8kirschen (Goring, M.)

Die Versuche, das Eindringen von VaJsa-Arten in die Rinde von SiiBkirschen
zu klaren, wurden fortgesetzt. Die bisherigen Untersuchungen ergaben, daB
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es dem Pilz nicht moglich ist, durch das unverletzte Periderm und durch die 
Lentizellen in die Rinde einzudringen. Als Infektionsstellen kommen aber 
nach den bisherigen Ermittlungen Wunden in Frage, die durch mechanische 
Einwirkung entstehen. 

Die Ausdehnung der im Winter 1971/72 durch Beimpfung mit Myzel ktinst
lich hervorgerufenen Nekrosen kam im Frtihjahr und Sommer bei erhohter 
Aktivitat des Baumes zum Stillstand, begann jedoch erneut im Herbst. Die 
histologisch-anatomischen Untersuchungen dieser Nekrosen zeigten, daB die 
Wirtspflanze das befallene Gewebe durch Peridermbildung abtrennt. Da die 
Abschirmung der Wunde offenbar aber nur unvollstandig ist, kann der Pilz 
bei nachlassender Aktivitat des Baumes im Herbst wieder in die gesunde 
Rinde eindringen. Die Sommermonate tiberdauert Valsa in den Rissen und 
Zwischenraumen des vom Uberwallungswulst gebildeten Phellems. 

10. Untersuchungen zur Biologie und Populationsdynamik des Rindenwicklers

En arm on i a i or mos an a Scop. (Dickler, E.)

Unter Freiland-, Gewachshaus- und Laboratoriumsbedingungen wurden die
Arbeiten zur Biologie und Populationsdynamik des Rindenwidders fort
gesetzt. Neben Untersuchungen tiber das Verhalten der Falter bei der Ei
ablage, das Orientierungsverhalten der Eiraupen und die Entwicklungs
geschwindigkeit unter konstanten Zuchtbedingungen, interessierte vor allem
das Artenspektrum der natiirlichen Feinde und deren regulatorische Wirk
samkeit.

In Schlupfkafigen, die um Stamme lebender Baume angebracht waren, wur
den alle Tiere abgefangen. Dabei zeigte sich, daB mehrere Schlupfwespen
arten die Raupen des Rindenwicklers parasitieren. Wahrend 1970 bei 518
Rindenwicklerraupen nur ein Parasitierungsgrad von 1,2 °/o festgestellt wer
den konnte, waren 1971 von 285 Raupen 8,8 °/o und 1972 von 203 Raupen
8,9 0/o parasitiert. Eine endgiiltige Determination der Ichneumoniden steht
noch aus.

11. Untersuchungen zur Bekampfung des Rindenwicklers En arm on i a
form o s an a Scop. (Dickler, E.)

In 2jahrigen Untersuchungen konnte in einer 15jahrigen Stiflkirschenanlage
durch Entfernen des Pflanzenbewuchses an der Stammbasis der Befall durch
den Rindenwickler unter die Schadensschwelle gedruckt werden. Vorver
suche hatten gezeigt, daB diese befallsreduzierende Wirkung nur eine in
direkte sein kann. Offenbar tritt eine Veranderung des Okoklimas zu Un
gunsten des Schadlings ein, deren Ursachen noch zu untersuchen sind. Das
Freihalten der Stammbasis der Baume erfolgte aus versuchstechnischen
Grunden mit Herbiziden, kann aber ebenso auf mechanischem Wege mit der
Hacke durchgefuhrt werden. Wahrend in den gemulchten Kontrollparzellen
die Populationsdichte (gemessen in Wertzahlen) von durchschnittlich 2,44
auf 3,89 anstieg, fiel sie in den bodenbewuchsfreien Parzellen vom gleichen
Ausgangswert auf 0,89 ab.

Bei Anwendung dieser KulturmaBnahme kann bei schwachem Befall auf den
Einsatz von Insektiziden ganzlich verzichtet werden.
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Selbst bei starkstem Larvenbesatz fiihrte eine einmalige Applikation an der 
Stammbasis von Folidol-01 (2,5 °/o) zu einer vi:illigen Abti:itung der Tiere an 
dieser Hauptbefallsstelle. Der optimale Bekampfungszeitpunkt liegt auf 
Grund vorjahriger biologischer und populationsdynamischer Freilandunter
suchungen nach der Ernte der spa.ten Si.iBkirschensorten. Eine Kontamination 
des Erntegutes mit dem Insektizid ist somit ausgeschlossen. 

Bei der Kombination Herbizid + Insektizid wurde bereits nach einem Jahr 
vi:illige Befallsfreiheit ermittelt. 

12. Un t ersuchungen zur Wi ndv erwehung der San-Jose-S childlaus

Quad r asp i dio t us pe r n i c i o s us Comst (Dickler, E.)

Die San-Jose-Schildlaus ist auf Grund der Sessilitat der Weibchen nicht zur
aktiven Dispersion befahigt. Ihre Ausbreitung erfolgt passiv, vor allem durch
den Transport von Wirtspflanzen und Wirtspflanzenteilen. Dariiber hinaus
ist eine Verschleppung der raumlich begrenzt bewegungsaktiven Junglause
durch Vektoren und Luftstri:imungen mi:iglich.

Zur Ermittlung der Windverwehung wurden Fangpflanzen und verschiedene
automatische Fanggerate eingesetzt. Mit umkonstruierten Saugfallen des
Typs .,Johnson Taylor", die in Abstanden von 2 und 4 m von einer Befalls
stelle entfernt standen, wurden abgewehte Junglause in groBer Zahl aus der
Luft abgesaugt. Dabei konnte eine deutliche Abhangigkeit der Dichte ab
gewehter Tiere von der Tageszeit, mit einem Optimum zwischen 14 und 16
Uhr, nachgewiesen werden.
Weitere Untersuchungen sollen AufschluB dari.iber geben, ob Wechselbezie
hungen zwischen dem EinfluB klimatischer Faktoren auf die Bewegungs
aktivitat der Junglause auf der Wirtspflanze und der Dichte abgewehter
Tiere bestehen.

13. Versuche zur chemischen Bekampiung von Nematoden i m  Erdb eeran bau
(Krczal, H., in Zusammenarbeit mit Burckhardt, F., vom Institut fi.ir Hack
fruchtkrankheiten und Nematodenforschung)

Die Versuche zur Bekampfung der beiden Blattalchenarten Aphelenchoides

iragariae und A. ritzemabosi in Erdbeervermehrungsbestanden wurden im
Berichtsjahr mit den Praparaten Temik 10 G, Nemacur P und DP 1410 fort
gesetzt. Das Nematizid DP 1410 war 1971 im Spritzverfahren gegen beide
Schadlinge nicht ausreichend wirksam. Es wurde aber noch einmal in das
Versuchsprogramm aufgenommen, weil Laborversuche mit ki.instlich infizier
ten Erdbeersamlingen ergaben, daB mit DP 1410 in Granulatform Aphelen

choides-freie Pflanzen erzielt werden ki:innen. Die Behandlung der Versuchs
parzellen erfolgte am 21. 4. 1972. Alle 3 Granulate wurden dabei in der glei
chen Aufwandmenge von 10 g/qm ausgebracht. Im Juni und August durch
gefi.ihrte Untersuchungen der Erdbeerpflanzen auf Nematodenbefall besta
tigten, daB Temik 10 G sehr gut zur Bekampfung der beiden Blattalchen
arten geeignet ist. Aber auch mit Nemacur P wurden unter den genannten
Bedingungen gleichwertige Ergebnisse erzielt. Sowohl die Mutter- als auch
die Jungpflanzen waren praktisch befallsfrei. Durch die Ausbringung von
DP 1410 als Granulat konnte der Bekampfungserfolg im Vergleich zum Vor
jahr zwar verbessert aber nicht ausreichend gesteigert werden.
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14. Versuche zur Bekampfung von Erdbeerblattalchen an Erdbeerjungpflanzen
mittels Warmwasserbehandlung (Krczal, B., in Zusammenarbeit mit Burck
hardt, F., vom Institut fi.ir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung
und Kock, Th., Bezirksstelle fi.ir Pflanzenschutz, Offenburg- Elgersweier)
Die Verschleppung der beiden Blattalchenarten Aphelenchoides iragariae
und A ritzemabosi erfolgt vornehmlich mit befallenem Pflanzgut. Eine
Entseuchung der Setzlinge durch Warmeeinwirkung ist moglich, wenn sie
fi.ir die Dauer von 10 Minuten in ein Wasserbad von 46° C getaucht werden.
Dieses Verfahren, das den Bestrebungen entgegenkommt, den Gebrauch von
Pflanzenschutzmitteln einzuschranken, wurde jedoch in seiner bisherigen
Form relativ wenig in der Praxis angewandt, weil die Pflanzenverluste
haufig sehr hoch waren. Erfahrungen in der Schweiz haben gezeigt, daB der
Entwicklungsz-:.;.stand der Pflanzen z. Z. der Behandiung fi.ir das AusmaB der
Ausfalle von groBer Bedeutung ist. Deshalb wurden nach Erstellung einer
geeigneten Warmeanlage zunachst gesunde Pflanzen verschiedener Sorten
unterschiedlicher Entwicklungsstufen behandelt und danach in einem Ge
wachshaus unter Spriihnebel angezogen. Am widerstandsfahigsten gegen die
Warmeeinwirkung zeigten sich die Jungpflanzen, wenn sie in praktisch
unbewurzeltem Zustand in das Wasserbad getaucht wurden. Die Untersu
chungen werden im nachsten Jahr mit befallenen Pflanzen fortgesetzt. Es soll
dabei auch gepriift werden, ob mit Hilfe der Warmwasserbehandlung eine
Bekampfung von Erdbeerviren moglich ist.

Institut fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

1. Untersuchungen iiber den Chloridgehalt von Traubenstielen, Most und Wein

(Gartel, W.)

Die Chloridbestimmungen wurden im Rahmen von Untersuchungen i.iber die
Bedeutung des Cl fi.ir das Auftreten von Welkeerscheinungen am Stielgeriist
der Trauben (Stiellahme) polarographisch durchgefi.ihrt. Hierbei wurden
auch deutsche und auslandische Weine verschiedener Herkunft analysiert.
Auflerdem wurde der Gehalt an Calcium, Magnesium, Kalium und Natrium
ermittelt. Zur Bekampfung der Stiellahme werden die Trauben mit CaC12 

und MgC12 gespritzt, wobei sowohl das Anion als auch die Kationen in die
Gewebe eindringen und teilweise weiter verfrachtet werden. Das Natrium
interessierte vor allem bei der Analyse auslandischer Weine; es gestattet
unter Umstanden Ri.ickschli.isse auf den Ursprung des Chlorids (Zusa.tze oder
die nati.irliche Aufnahme von NaCl).
Die Analyse in- und auslandischer Weine besta.tigte im wesentlichen die von
den a.lteren Autoren angegebenen Werte. Allerdings liegen heute die Durch
schnittswerte; vor allem aber die Hochstwerte, betrachtlich tiefer als um die
Jahrhundertwende. Diese Tendenz ist schon in den wenigen alteren Weinen
der Jahrgange 1920-1943, die analysiert werden konnten, erkennbar. Der
hohere Cl-Gehalt alterer Weine hangt mit dem fri.iher fast ausschlieBlich ver
wendeten Kaliumchlorid als Diingemittel zusammen. Bei dell' Untersuchungen
i.iber den Cl-Gehalt des Stielgeri.ists der Trauben fiel auf, daJ3 die Rappen
wesentlich reicher an Cl sind als die Beeren bzw. der Most. Zwischen dem
Cl-Gehalt in den Beeren und im Stiel besteht jedoch eine positive lineare
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Korrelation. Untersucht man den Most einzelner Beeren aus Weinbergen, 
die ausschliefllich mit Kaliumchlorid gediingt warden sind, stellt man zu
nachst einen uberraschend geringen Cl-Gehalt fest, der unter dem Durch
schnitt deutscher Weine liegt. Ganz klar la.flt sich allerdings die Cl-Dungung 
in den Rappen nachweisen. Es mufl also angenommen werden, dafl ein Teil 
des im Wein vorhandenen Cl wahrend des Kelterns aus den stets Cl-reiche
ren Rappen in den Most gelangt. Der Chloridgehalt der Moste und Weine 
hangt daher auch von der Art des Maischens und Kelterns ab. 

Die erheblichen Fluktuationen des Na-Gehalts deutscher Weine hangt eben
falls von der Art der Dungung ab .. Wo vorwiegend mineralisch gedungt wird, 
ist der Natriumge halt der Moste sehr gering. Wo reichlich mit Stallmist, 
Jauche, Klarschlamm oder Mull gedungt wird, findet man hohere Natrium
gehalte. Zwischen dem Kalium-, Calzium- und Magnesiumgehalt einerseits 
und dem Cl-Gehalt der Moste andererseits sind keine Beziehungen nach
weisbar. Eindeutig lassen sich aber Spritzungen mit Calcium- und Magnesi
umchlorid im Lesegut nachweisen. Die Werte konnen hierbei die empfohlene 
Grenze von rund 200 mg/I Cl entsprechend rund 500 mg/I NaCl leicht errei
chen oder sogar iiberschreiten. 

2. Versuche zur negativen Selektion der Reisigkrankheit und der Rollkrankheit

der Rebe (Stellmach, G.)

Topfreben, die nach serologischen Befunden von Berd<s (Institut for Virus
serologie) einzeln oder im Gemisch mit Viren des Reisigkrankheitskomplexes
verseucht waren, wurden unter milden Gewachshausbedingunngen kultiviert
und im Testpflanzenverfahren unter Verwendung von Chenopodium quinoa

gepruft. Die Inokula wurden mittels Differentialzentrifugation gewonnen. In
der Zeit vom 31. 3. 1972 bis 28. 8. 1972 konnten 93,5 0/o der getesteten Reben
als virusverseucht wiedererkannt werden, spater nahm dieser Prozentsatz
mehr und mehr ab. In der Absicht, das .,Indexing" zu beschleunigen, wurden
weitere im Herbst anwendbare Pfropftechniken erprobt. Die Indikatorreben
reagierten hierdurch eindeutig bereits in der ersten Vegetationsperiode. Ein
Massentest von Reben auf saft- und pfropfobertragbare Viren ist aus wirt
schaftlichen Grunden nicht durchfuhrbar. Demgegenuber sind die Moglichkei
ten einer schnellen und verlustlosen Vermehrung virusgetesteter Einzel
reben bei weitem noch nicht ausgeschopft. Die hierfor einsetzbare Technik der
Grunstecklingsvermehrung unter intermittierendem Spriihregen wurde in Zu
sammenarbeit mit einer Rebenveredlungsanstalt erprobt, die iiber heizbare
Friihbeete mit einer Kapazitat von 700 OOO Jungreben verfiigt. Die bisherigen
Ergebnisse sind sehr ermutigend.

3. Versuche zur Thermo-Therapie viruskranker Reben (Stellmach, G.)

Grune Rebtriebe, die zur Viruseliminierung mit Hitze behandelt werden,
uberstehen die Behandlung am besten, wenn sie bei tiefen Nacht- und hohen
Tagestemperaturen kultiviert warden waren. Reisigkranke Reben der Sorte
FS-4 wurden geheilt, wenn in der Warmekammer intermittierender Spriih
regen gegeben wurde, die Kammertemperatur +35° bis +36° C betrug und
die Behandlung 4 Wochen dauerte. Der Austrieb solcher Reben war und blieb
symptomlos. Die in reisigkranken Reben von Bercks (Institut for Virussero
logie) nachgewiesenen Viren (fanleaf-Virus, Arabismosaik-Virus, Himbeer
ringflecken-Virus und Tomatenschwarzringflecken-Virus) konnten in geheilten
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Reben nicht mehr gefunden werden. Die altesten, warmebehandelten Reben 
der Sorte FS-4 sind inzwischen 3 Jahre alt, ohne dafl Anzeichen einer Rein
fektion durch unvollstandig inaktiviertes Virus zu beobachten ware. Das ist 
bemerkenswert, denn die Sorte FS-4 reagiert schnell und heftig auf eine 
Infektion mit den oben genannten Viren. Unter gleichen Bedingungen wur
den Reben verschiedener Sorten, die ebenfalls nachweislich mit Viren des 
Reisigkrankheitskomplexes verseucht waren, behandelt. Auch bei ihnen ist 
eine vollstandige Heilung wahrscheinlich, denn Virustests blieben bisher 
ohne Reaktion. Diese Untersuchungen deuten erstmalig darauf hin, dafl 
Arabismosaik-Vilus, Himbeerringflecken-Virus und Tomatenschwarzring
flecken-Virus ahnlich dem fanleaf-Virus zu den leicht eliminierbaren Viren 
gehoren. 

4. Uber das Auftreten der Vergilbung der Rebe in Ungarn (Gartel, W.)

Wahrend einer einwochigen Studienfahrt durch die Weinbaugebiete Ungarns
in Begleitung der Phytopathologen I. Le h o z c k y  und G. S a r o s pat a k i
vom Forschungsinstut fiir Weinbau und Kellerwirtschaft in Budapest, wurde in
einem Ort am Plattensee, erstmalig in Ungarn, die Vergilbung an mehreren
Stacken einer neugezi.ichteten Rebsorte festgestellt. Wie in Rumanien, gleicht
die Erscheinungsform der Vergilbung in Ungarn dem ,, bois noir" in Ostfrank
reich und dem in Deutschland beobachteten Syndrom. Ahnlich wie in Ruma
nien, konnte die Krankheit an alten Lokalsorten des Befallsgebietes nicht
gefunden werden.

5. Uber die Ursadte eines ungewohnlich starken B o t r y t i s - Befalls an heran

wachsenden Rieslingtrnuben im Sommer 1972 (Ga.rte!, W.)

Erfahrungsgemafl werden heranwachsende intakte Beeren bis etwa zum
Weichwerden nur selten von Botrytis befallen. MaBgebend fiir diese ,,Sta
dienresistenz" ist die wasserabsto13ende, aus etwa 1 µ dicken Wachsplattchen
bestehende Beerenoberflache (,,Duft"). Botrytis-Infektionen konnen namlich
nur zustande kommen, wenn sich ein Wasserfilm mindestens zwei Stunden

lang auf der Beere halt. Regentropfen perlen von jungen Beeren in der Regel
sofort restlos ab. Aber auch heranwachsende Trauben sind gefahrdet, wenn
Teile des Bli.itenstandes in der Traube hangen bleiben, wenn - wie der
Winzer sagt - die Gescheine sich nicht ,, putzen".

Untersuchungen i.iber die Ursache des katastrophalen Botrytis-Befalls an Ries
ling im Moseltal im Sommer 1972 ergaben, da13 die lnfektionen in den mei
sten Fallen von Antheren ausgingen, die nach dem Verbluhen an den Beeren
oder Beerenstielen kleben geblieben waren. Diese wurden bald von Botrytis

besiedelt. Gestarkt durch die saprophytische Lebensweise, entwickelte der
Pilz reichlich Luftmyzel, das sich mittels Apressorien an die Oberflache der

Beere oder des Stiels anhaftet und die Cuticula an einer oder mehreren Stellen
direkt perforierte. Die befallene Beere wurde dann zum Ausgangspunkt einer
generellen Infektion der Traube.

Antheren werden vor allem durch Narbensekret an den Fruchtknoten ge
klebt. Bei warmem, trockenem Wetter verbli.ihen die Gescheine binnen we
niger Tage, die Bli.itenri.ickstande fallen ab. Bei feuchtem, ki.ihlem Wetter

verzogert sich die Bestaubung und das Eindringen des Pollenschlauchs in den
Griffel. Solange dies aber nicht geschieht, scheidet die Narbe erhebliche
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Abb. 4 

Abb. 6 

Abb. 5 

Abb. 4: 

Neben der Narbe angeklebte, von Botrytis 
besiedelte Anthere. Luftmyzel breitet sich 
auf der Oberflache der Beere aus und bildet 
Apressorien. Unter der Anthere ist der Pilz 
bereits in das Gewebe eingedrungen. 

Abb. 5: 
Angeklebte Antheren als Ausgangspunkt der 
Beerenfaule. 

Abb. 6: 
Antheren und ein abgestoBener Fruchtkno
ten als Ausgangspunkt der gefiirchteten Stiel
faule. 

Mengen Sekret, eine klebrige, im wesentlichen aus Zucker bestehende Fhis
sigkeit, aus, die, wenn sie ,.iiberlauft", Filamente, Antheren und MiitzdJ.en 
festklebt. Dieser Vorgang hat 1972, wegen des sehr kiihlen, feuchten Welters 
zur Zeit der Rieslingbliite, den ungewohnlich starken Botrytis-Befall, der bis 
zu 40 °/o der Trauben vernichtete, verursacht. 
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6. Rebensterben nach Befall des Stammchens durch P h o m o p s i s v i t i c o l a

Sacc. (Gartel, W).

Ein bisher noch nie beobachtetes Sterben von Reben der Sorte Mi.iller-Thur
gau konnte auf Vermorschuhgen der Stammchen in Bodennahe durch Ein
wirkung des Pilzes Phomopsis viticola Sacc., dem Erreger der Schwarzflek
kenkrankheit, zuri.ickgefi.ihrt werden. An den gri.inen Organen und dem zwei
jahrigen Holz (Fruchtruten) waren zur Zeit der Untersuchung keine Symptome
erkennbar. Die Infektion der Stammchen hat offensichtlich schon vor mehre
ren Jahren stattgefunden: Regenwasser spi.ilte Sporen aus Pyknidien des da
mals nachweislich erkrankten Fruchtholzes in die Borke der Stammchen, wo
sich der Pilz zunachst saprophytisch ausbreitete. In direktem Angriff, sicher
lich aber auch durch Eindringen in vorhandene Risse (Frostrisse!) und Ver
letzungen, die im Laufe der Bodenbearbeitung entstehen, vermorschte der
Pilz den Holzkorper allmahlich. Die so befallenen Stocke begannen schon in
den letzten beiden Jahren zu ki.immern, trieben im Fri.ihjahr 1972 schwach
oder i.iberhaupt nicht aus und starben schliefilich im Fri.ihsommer ab. Die
Fruchtkorper des Pilzes werden von zahlreichen mykophagen Tieren (Nema
toden, Milben, Insektenlarven) aufgesucht, sie beschleunigen die Ausbreitung
der Sporen in der Borke. Die Stammchen sind daher in den Verbreitungsge
bieten der Phomopsis mit den jeweilig gegen Krankheit und Schadlinge ver
wendeten Bri.ihen sorgfaltig zu waschen.

7. Untersuchungen zur Schwarzfleckenkrankheit (P ho m o p s  i s  v i t  i co l a

Sacc.) der Reben (Holz, B.)

Da Weiden, die zum Binden von Reben Verwendung finden, haufig pilzliche
Fruktifikationsorgane aufweisen, ist gepri.ift warden, ob ein ursachlicher Zu
sammenhang mit der Schwarzfleckenkrankheit der Reben besteht. Einem
aufgelassenen Weinberg an der Mosel sind durch Phomopsis viticola Sacc.
vermorschte Wurzelhalse und Weidenruten entnommen warden, die ehe
mals zum Binden der Reben in diesem Weinberg verwendet warden sind.
Die Mefiwerte der elliptischen Sporen und das haufige Vorkommen von fa
denartigen B-Sporen in den Pyknidien an Vitis sprechen fur eine Zugehorig
keit der Sporen zu Phomopsis viticola. Den Mefiwerten und der Form der
Sporen zufolge werden die Pyknidien, die sich in der Rinde von Salix befin
den, als zu zwei Arten der Gattungen Phoma Fr. und Macrophoma Berl. &
Vogl. gehorig erachtet. Auf Grund morphologischer und kultureller Merkmale
konnte festgestellt werden, dafi es sich bei den auf Weiden vorkommenden
Fruchtkorpern in vorliegendem Fund nicht um Phomopsis viticola handelt.
Weiterhin ist untersucht warden, ob die an Weiden vorkommenden Pykni
diosporen der als Phoma und Macrophoma bestimmten Fruchtkorper sich
pathogen gegeni.iber Reben verhalten. An Blatt und SproB mit einer Sporen
suspension beimpfte junge Mi.iller-Thurgau-Reben liefien nach viermonatiger
Beobachtungsdauer keine Krankheitssymptome erkennen.

8. Vorschlage filr eine Beschreibung der V erteilung von Spritzbriihen in einem

behandelten Pflanzenbestand durch Kennzahlen (Hering, M.)

Fi.ir das Studium von Spritzbelagen kann es vorteilhaft sein, eine Methode
zur Hand zu haben, die die Verteilung der Spritzbrilheflecken in einem be
handelten Pflanzenbestand durch leicht ilbersehbare Kennzahlen eindeutig
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beschreibt. Es geniigt dazu nicht immer die mit chemischen oder physikali
schen Methoden mehr oder weniger leicht zu bestimmende Wirkstoffmenge 
je Einheit der Pflanzenoberflii.die, es ist audi die Anzahl der Spritzbriiheflek
ken (oder ihr Abstand, beide sind voneinander abhangig) notwendig und 
unter Umstanden sogar wichtiger. 
Da die Verteilung im Bestand zufallig ist, bietet sich als Grundgrofle die 
mittlere Flachendichte fi, das arithmetische Mittel der Spritzbriiheflecken ni je 
Fladieneinheit einer Anzahl Pflanzenteile (Blatter, Auffangflachen) an. Er
fahrungsgemafl kann aber die Bedeckung einzelner Auffangfladien sehr un
tersdiiedlich sein. Es ist deshalb wichtig, etwas iiber das Verhaltnis der Ex
tremwerte der Flachendichten nmin und nmax zueinander zu wissen. Je naher 
sie beieinander liegen, um so gleichmafliger ist die Verteilung. Kommen nicht 
getroffene Auffangflachen vor, erreicht nmin den Grenzwert 0, nmax andert 
sich gleichsinnig mit fi. Der Abstand der beiden Extreme mufl sich daher auch 
dann verringern, wenn die ausgebrachte Briihmenge kleiner wird. Verteilun
gen aus Orten, die auf Grund ihrer Gesamtdisposition unterschiedlich mit 
Spritzbriihe versorgt werden, wie z. B. verschiedene Hohensdiiditen (Hori
zonte) im Bestand der Kulturpflanzen oder Blattseiten, sind dann mit Hilfe 
dieser absoluten GroBen nicht mehr vergleichbar. Gibt man aber nmin in Pro-

n

zent van Dmax an, nmp = � · 100, dann nahert sich dieser Wert 100 je gleidi-
Ilrnax 

ma.Biger die Verteilung wird und wird 0, sowie nicht getroffene Auffangfla
chen vorkommen. Weil eine Spritzfleckenverteilung, in der einige nicht ge
troffene Blatter vorkommen, fur die Praxis keineswegs immer unbrauchbar 
ist, kann man diesen Grenzfall durch Angabe des Anteils g der getroffenen 
Auffangfladien in Prozent der ausgewerteten differenzieren. 
Die drei Kennzahlen fi, Dmp und g steigen mit der Qualitat der Verteilung 
gleichsinnig. 
In der nachstehenden Tabelle ist als Beispiel festgehalten, wie die Spritz
briihe auf den Ober- und Unterseiten der Blatter einer Rebanlage in Mosel-

Oo Ou 

2 3 4 

13. 5. 92,8 32,2 
(100) (35)

fi 

16. 7. 43,0 5,1
(100) (12)

13. 5. 71 26
Ilmp 

16. 7. 15 0 

13. 5. 100 100 
g 

16. 7. 100 73 
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Uo Uu 

5 6 

67,9 12,4 
(73) (13)

35,7 0,9 

(83) (21)

42 14

10 0 

100 100 

100 82 

Ko Ku 

7 8 

28,6 0,5 
(67) (12)

12 0 

100 55 



erziehung zur Zeit, als erst 4 Blatter entfaltet waren (13. Mai) und als die 
Reben in vollem Laub standen (16. Juli) nach Behandlung mit dem gleichen 
Hubschrauber verteilt war. Es sind dabei die Horizonte Oo und Ou (oben im 
Stock), Uo und Uu (unten im Stock) und Ko und Ku (im Korb, d. h. zwischen 
den Bogreben) unterschieden worden. Die kleinen Buchstaben o und u in den 
Kurzzeichen for die Horizonte bedeuten Blattoberseite bzw. -unterseite. Die 
in Klammern gesetzten Zahlen in den Zeilen fi. geben zur leichteren Ubersicht 
die Werte in Prozent der gr6Bten Spritzfleckendichte dieser Zeilen an. 

Institut fiir Zierpflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

1. Vom Siidafrikanischen Nelkenwkkler hervorgerufene Seba.den an

nichtbliihenden Nelkenpflanzen (Kollner, V.)

Bei der amtlichen Pflanzenbeschau von Schnittnelken werden Nelkenwickler
raupen praktisch nur noch in den Bhiten gefunden. Da diese .BID.ten durch
aus verkaufsfahig sind, konnte beim Handler und Kunden der Eindruck ent
stehen, ein Nelkenwic:klerbefall sei wirtschaftlich bedeutungslos. Dabei wer
den die Verhaltnisse im Erzeugerbetrieb iibersehen, die Aufwendungen fur
BekampfungsmaBnahmen oder die Ertragsausfalle bei unbehindertem Befall.

Abb. 7: 
Raupe eines Siidafrikanischen Nelkenwick
lers beim Einbohren in einen Nelkenstengel. 
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Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie stark Nelken geschadigt 
werden ki:innen, wenn sich die Nelkenwickler auf ihnen ungesti:irt entwik
keln, wurden befallene Pflanzen im Labor beobachtet. 

Die getopften Pflanzen hatten mehrere, nur vegetative, bis 50 cm lange 
Triebe. Die aus aufgelegten Gelegen geschliipften Eiraupen verteilten sich 
so iiber die Pflanze, dafl jeder Trieb von mehreren Tieren befallen wurde. 
Die Raupen minierten zuerst bevorzugt in den Blattspitzen und gingen dann 
zum Fensterfrafl iiber. Sehr bald jedoch drangen einige in die Triebspitze ein 
und fraflen hier an den jungen Blattern. Andere bohrten sich seitlich in den 
Stengel ein. Die Fraflschaden waren zunachst noch gering, nahmen aber mit 
fortschreitendem Wachstum der Raupen entsprechend zu. Von den in die 
Triebspitzen eingedrungenen Raupen wanderte in vielen Fallen zumindest 
eine an die Basis der jungen Blatter, zerfrafl den Vegetationskegel und 

bohrte sich von oben in den Stengel ein. Eine Bliitenbildung ist in solchen 
Fallen nicht mehr mi:iglich. Die seitlich in den Stengel eingedrungenen Rau
pen (s. Abb.) hohlten ihn teilweise so stark aus, daB der Trieb vertrocknete 
oder abknickte. Ein von mehreren Raupen befallener Trieb wird also vi:illig 
zersti:irt. Weitere Versuche sollen klaren, inwieweit man damit rechnen muB, 
dafl auch eine einzige Raupe einen Trieb zum Absterben bringen kann. 

2. Untersuchungen iiber den Einflufl niederer Temperaturen auf die Lebens

fahigkeit des Siidafrikanischen Nelkenwicklers (Ki:illner, V.)

Alle bisherigen Beobachtungen deuten darauf hin, daB beim Siidafrikanischen
Nelkenwickler (Epichoristodes acerbella Walk.) keine obligatorischen Dor
manzerscheinungen auftreten. Daher kann dieser Schadling auf niedere Tem
peraturen nur mit Quieszenz reagieren. Bei der thermischen Quieszenz nimmt
die Entwicklungsgeschwindigkeit mit sinkender Temperatur ab und nahert
sich asymptotisch dem Wert Null. Ein solcher Entwicklungsstillstand kann
jedoch nur eine begrenzte Zeit lang ohne Schaden ertragen werden. Mit zu
nehmender Dauer treten irreversible Schadigungen und schliefllich der Tod
ein. Die Untersuchungen sollen klaren, welche Temperaturen wie lange vom
Siidafrikanischen Nelkenwickler ert,ragen werden.

Die Versuchstiere wurden in Kiihl-Brutschranken unterschiedlich lange fol
genden Temperaturen ausgesetzt: +10°, +5°, 0°, -2

°

, -5
° 

und-10
° 

C.

Bei einer konstanten Temperatur von + 10° C scheint eine vollstandige Ent
wicklung mi:iglich zu sein. An verschiedenen Versuchstiergruppen wurde der
Ablauf einzelner Entwicklungsabschnitte beobachtet: Kopulation frisch ge
schliipfter Falter und Eiablage sowie die Entwicklung der Eier bis zum
Schliipfen der Raupen, der Eiraupen bis zur Verpuppung und der Puppen bis
zum Schliipfen der Falter.

Bei einer Temperatur von +5° C schliipften in besonderen Fallen noch Rau
pen aus den Eiern, und einige Vorpuppen hauteten sich zur Puppe. Eier iiber
lebten eine Expositionszeit von 30 Tagen, Raupen eine von 35 und Puppen
eine von 45 Tagen. Danach entwickelten sich die Versuchstiere bei Zimmer
temperatur ohne sichtbare Schaden zum nachsten Entwicklungsstadium weiter.
Bei einer Temperatur von 0° C wurden keinerlei Hautungsvorgange beob
achtet. Eier und Puppen iiberlebten eine Expositionszeit von 25 Tagen, 30 Ta
ge wirkten ti:idlich. Raupen waren etwas empfindlicher; sie ertrngen eine
Expositionsdauer von 15 Tagen, aber nicht mehr eine von 25 Tagen.
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Eine Temperatur von -2° C t6tete alle Entwiddungsstadien innerhalb von 

20 Tagen ab; eine Expositionszeit von 10 Tagen wurde aber ertragen. 

Nach einem Aufenthalt von 10 Tagen bei -5° C oder 5 Tagen bei -10° C 
waren alle Versuchstiere abgestorben. 

In weiteren Versuchen sollen die Expositionszeiten genauer bestimmt werden, 
die no& ein Uberleben bei den gewahlten Temperaturen erm6glichen. 

3. Untersudmngen zur Wahl des Verpuppungsplatzes beim Siidairikanischen

Nelkenwickler (K6llner, V.)

Die erwadisenen Raupen des Sii.dafrikanischen Nelkenwicklers (Epichori
stodes acerbella Walk.) sollen sich nach Ja n c k  e (1960) an ihren letzten
FraBstellen verpuppen. In den Zuc:htglasern unserer Laborzudit beobachteten
wir jedodi wiederholt Raupen, die vor der Verpuppung das Futter verlieBen
und sich an anderen Platzen einspannen und verpuppten. Es ist m6glich, daB
dieses Verhalten auf die Zuchtbedingungen zuruckzufii.hren ist. Es ist aber
nicht auszuschlieBen, daB unter naturlichen Verhaltnissen zumindest ein Teil
der Population ebenfalls vor der Verpuppung die jeweils letzte FraBstelle
verla.Bt und einen besonderen Verpuppungsplatz aufsucht. Dern Pflanzen
sdiutzdienst stellen sich dann zwei Fragen:

1. Ist beim Import von Schnittnelken damit zu rechnen, daB Raupen die Nel
ken verlassen und sich im Verpackungsmaterial verpuppen?

2. Ist im Freiland damit zu rechnen, daB die Raupen einen gesdiiitzten Ort
zur Verpuppung aufsuchen und weldie Konsequenzen ergeben sich im Hin
blick auf die Gefahr einer Einburgerung in Deutsdiland?

Zur Klarung dieser Fragen wurden bisher nur Laborversudie in Konserven
glasern durchgefiihrt. Wurden Raupen des letzten Larvenstadiums auf einer 
etwa 10 cm hohen Lage aus locker gekniilltem Filtrierpapier mit Bluten, Trieb
spitzen oder Stengelstiicken gefiittert, so wanderte in allen drei Fallen ein 
Teil von ihnen zur Verpuppung nadi unten in das Filtrierpapier. Wurden 
Futter und Raupen mit gekniilltem Filtrierpapier bedeckt, so wanderte eben
falls ein Teil der Raupen in das Filtrierpapier, diesmal jedoch nach oben. Eine 
geotaktische Orientierung scheint also nicht vorzuliegen. Wurden Raupen auf 
einer 10 cm starken Erdschicht gehalten, so erfolgte die Verpuppung in den 
meisten Fallen am Futter. Von 150 Versuchstieren verpuppten sich 3 an der 
Glaswand unmittelbar unter der Erdoberfladie. Eine weitere Raupe spann sidi 
an der Glaswand zunachst 0,5 cm tief in der Ertle ein und hautete sich zur 
Puppe. Die Puppe bewegte zeitweise ihr Abdomen sehr stark und bohrte sich 
dabei um mehr als 1 cm tiefer in die lockere Ertle. Raupen, die tiefer in die 
Ertle eindringen, wurden bisher nicht beobachtet. Die Versuche werden fort
gesetzt. 

Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Miinden 

1. Untersuchungen iiber die Oko!ogie einiger Blauepilze einschliefllich

holzverfarbender Ambrosia-Pilze (Zimmermann, G. und Butin, H.)

Es wurden vergleichende physiologisdie Untersuchungen an drei 6kologisch
verschiedenen Pilzgruppen vorgenommen, die sidi folgendermaBen charakte
risieren lassen:

P 97 



1. Ambrosiapilze, die mit bestimmten Borkenkafer-Arten in einer obligato
rischen Symbiose Ieben,

2. Assoziierte Blauepilze, die auBer mit verschiedenen Borkenkafern auch
unabhangig von diesen vorkommen,

3. Luftblauepilze, die keine Bindung mit Insekten eingegangen sind.

Bei den Untersuchungen ii.her die Temperatur- und Feuchtigkeitsanspriiche 
der verschiedenen Arten bzw. Gruppen wurde besonders der EinfluB extremer 
Temperatur auf die Lebensfahigkeit der Pilze getestet. Dabei ergab sich, daB 
die Ambrosiapilze im Gegensatz zu den Blauepilzgruppen eine betrachtliche 
Kalteempfindlichkeit aufweisen und auch bei hohen Temperaturen als erste 
der drei okologischen Gruppen letal geschadigt werden. Eine ahnlich geringe 
Widerstandsfahigkeit dieser symbiontisch lebenden Pilze konnte gegeniiber 
einer kurzfristigen Austrocknung beobachtet werden. Diese Befunde, die be
sonders in okologischer Hinsicht bedeutsam erscheinen, stehen in einem auf
fallenden Gegensatz zu der ausgepragten Austrocknungsresistenz der Luft
blauepilze (z. B. Aureobasidium pullulans, Ulocladium consortiale). Die Er
gebnisse iiber die Feuchtigkeitsanspriiche der Ambrosiapilze geben einen er
klarenden Hinweis auf die Vorgange im Freiland, z. B. bei der chemischen 
Lauterung der .Buchen mit Tormona. Die hiermit behandelten Baume besitzen 
einen gegeniiber gesunden Stammen z. T. hoheren Wassergehalt und stellen 
offensichtlich infolge des hohen Feuchtigkeitsbediirfnisses der Ambrosiapilze 
ein ideales Brutmaterial dar. Diese Erscheinung konnte zu einem starken An
stieg der Kaferpopulationen fiihren, so daB u. U. auch gesunde Baume ge
fahrdet sind. Die Untersuchungen wurden abgeschlossen und liegen in Form 
einer Dissertation vor. 

2. Untersuchungen zur Biologie und Pathogenitat von N a e m a c y c I u s
n iv e u s  (Butin, H. und Peredo, H.)

Die urspriinglich unter dem obigen Titel begonnenen Arbeiten wurden auf
morphologische und taxonomische Untersuchungen ausgedehnt. Die auf die
sem Gebiet durchgefiihrten Untersuchungen haben gezeigt, daB der auf Kie
fernnadeln vorkommende Pilz, der bisher mit dem Namen Naemacyclus

niveus bezeichnet wurde, aus zwei morphologisch trennbaren Arten besteht.
Diese Schlufifolgerung basiert auf Messungen der Gr6Benverhaltnisse in den
Apothecien, Asci, Ascosporen und Pyknosporen an Hand zahlreicher Exsik
kate und frischgesammelter Proben. Ein entscheidendes Kriterium zur Unter
scheidung beider Arten wird den unterschiedlich grofien Pyknosporen beige
messen, die allerdings nur in Kultur gebildet werden. Ein weiteres Merkmal,
das zur Aufspaltung der Sammelart Naemacyclus niveus herangezogen wer
den kann, ist die Wirtsspezifitat beider Pilze, wobei die einzelnen Kiefern
arten jeweils nur von einem Pilztyp besiedelt werden.

Die Arbeiten iiber die Morphologie und Taxonomie von Naemacyclus niveus

wurden inzwischen abgeschlossen.

3. Bestimmung von Basidiomyceten in Reinkultur (Siepmann, R.)

Bei der schon seit langerem in Arbeit befindlichen Zusammenstellung der
Myzelmerkmale holzzerstorender Basidiomyceten wurden weitere 100 in
den Tropen und Subtropen vorkommende Pilzarten nach Literaturangaben
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aufgenommen, so daB jetzt Angaben iiber Myzelmerkmale van etwa 600 Basi
diomyceten vorliegen. Die Zusammenstellung konnte durch eigene Pilzisolie
rungen aus Buchenholz erganzt werden. 

4. Untersuchungen Uber ein Triebsterben der Schwarzkiefer (Siepmann, R.)

In einer Schwarzkiefernkultur in der Na.he van Bad Lauterberg (Harz) wurden
die Versuche zur Eindammung des durch Scleroderris lagerbergii verursach
ten Triebsterbens fortgesetzt. Die mit verschiedenen Fungiziden (Maneb,
Mancoceb, Polyram Cambi, Calixin) van Anfang Mai bis Ende Oktober 14-
tagig durchgefiihrten Versuche erbrachten bei einer Konzentration van 0,5 0/o
keine erkennbare Reduktion des Befalles. Da vermutet wird, daB die aufge
wandte Konzentration fur einen positiven Erfolg zu gering war, sollen die
Beka.mpfungsversuche mit hoheren Wirkstoffkonzentrationen fortgesetzt wer
den.

5. Uber den Erreger der Rindenschildkrankheit an der Douglasie

(Holz, B. und Butin, H.)

In Fortsetzung der Untersuchungen wurden Erhebungen iiber das Schadaus
maJ3 der Rindenschildkrankheit an der Douglasie in einem hessischen Forst
amt angestellt. Durch morphologische Vergleiche mit Exsikkatenmaterial so
wie durch Kulturversuche wurde sichergestellt, daB es sich im vorliegenden
Fall um den Pilz Potebniamyces coniferarum (Hahn) Smerlis handelt. Die
Untersuchungen sind inzwischen abgeschlossen und veroffentlicht warden.

6. F o m e s a n  no s u s im Boden von Fichtenwaldern (Siepmann, R.)

Im Rahmen eines Forschungsprogramms der DFG sollte zuna.chst gepriift
werden, in welcher Form und Quantita.t der Wurzelschwamm in Waldboden
vorkommt. Die ersten Resultate haben gezeigt, daB Fames annosus in be
stimmten Waldboden in Form van Sporen oder Myzelfragmenten noch aus
7,1 mg frischer Walderde isoliert werden kann. Die Versuche werden fortge
setzt.

Gemeinschaftliche Ei.nrichtungen 

Dokumeniationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 
in Berlin-Dahlem 

Der Dokumentationsschwerpunkt befaBt sich mit der Erfassung und Auswer
tung und dem Nachweis der wissenschaftlichen Literatur der Gebiete Pflan
zenschutz einschlieBlich Vorratsschutz, Phytopathologie und deren Grenzge
bieten. Die auf Lochstreifen erfaJ3te Literatur wird dem Deutschen Rechen
zentrum in Darmstadt zur Weiterverarbeitung in der elektronischen Daten
verarbeitungsanlage zugefiihrt. Mit ihrer Hilfe wird die Bibliographie der 
Pflanzenschutzliteratur herausgegeben. In fachlicher wie methodischer Hin
sicht erfreute sich der Dokumentationsschwerpunkt auch weiterhin des zuneh
menden Interesses der Fachwelt. Die Zahl der Besucher stieg allein im Be
richtsj ahr auf 131, davon 35 aus dem Ausland. Die Zahl der vom Dokumen
tationsschwerpunkt beantworteten Anfragen stieg weiterhin stark an, obwohl 
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die Herausgabe einer Spezialbibliographie zu Fragen des Umweltschutzes im 
Vorjahr die Beantwortung zahlreicher diesbeziiglicher Fragen unnotig machte. 
Hieraus kann auf einen weiter zunehmenden Nutzen der Dokumentations
arbeit fur das Fachgebiet Phytomedizin geschlossen werden. Mehr als zuvor 
wird die Realisierung eines automatischen Retrievals der Literatur mit Hilfe 
der elektronischen Datenverarbeitung notwendig. Die Bemiihungen darum 
wurden fortgesetzt. 

Im Rahmen eines vom Institut fur Dokumentationswesen, Frankfurt, gefor
derten Forschungsauftrages wurde mit einer Benutzeranalyse fur das Fach
gebiet Phytomedizin begonnen. 

Informationszentrum fiir tropisd1en Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Das mit dem Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzen
schutz und den Bibliotheken der Biologischen Bundesanstalt verbundene 
Informationszentrum fur tropischen Pflanzenschutz (INTROP) konnte seine 
Kontakte im In- und Ausland vertiefen und die Zahl der bearbeiteten Anfra
gen weiter erhohen. Es verstarkt sich der Eindruck, dafl das Informations

zentrum im internationalen Rahmen die einzige Stelle ist, die in der Lage ist, 
Projekte in den Entwiddungsliindern mit der notwendigen Literatur und den 
Sachdaten, die zur Losung wichtiger phytopathologischer Fragen erforderlich 
sind, zu versorgen, so dafl sich bereits ein fester Benutzerkreis gebildet hat. 
Neben Anfragen aus der Bundesrepublik Deutschland besteht ein regelmafli
ger Kontakt zu landwirtschaftlichen Projekten in Tunesien, Marokko, Athio
pien, Thailand und der Dominikanischen Republik. Zahlreiche Besucher aus 
dem In- und Ausland besuchten wiederum das Informationszentrum zur Kon
taktaufnahme bzw. eigenen Informationen. Mit dem Arbeitskreis .,Pflanzen
schutz in den Tropen und Subtropen" der Deutschen Phytomedizinischen Ge
sellschaft wurde die Zusammenarbeit aufgenommen. Aufgrund privater Ini
tiative wurden landwirtschaftliche Forschungsstellen in Mexiko, vor allem 
INIA in Chapingo, und das Forschungszentrum der INTA in Bella Vista 
(Corrientes/Argentinien) besucht und die Verbindungen zu diesen Zentren 
vertieft. 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten 
im Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Zu den Aufgaben, die im Berichtsjahr 1972 in der Dienststelle fortgefiihrt 
wurden, gehort die wissenschaftlich-technische Mitarbeit bei der Vorberei

tung von Rechtsvorschriften, so beispielsweise bei der Novellierung des 
Pflanzenschutzgesetzes, dem Entwurf einer neuen Bienenschutzverordnung, 
der Novellierung der Verordnung iiber Anwendungsverbote und -beschran
kungen fur Pflanzenschutzmittel, des Saatgutverkehrsgesetzes und des Reb
lausrechtes. Ferner wurden Fragen der Pflanzenbeschauvorschriften bearbei
tet, an der Vorbereitung von Vorschlagen von bundeseinheitlichen Gebiihren 
im Rahmen der Pflanzenbeschau mitgewirkt und zu Entwiirfen verschiedener 
einschliigiger EWG-Richtlinien Stellung genommen. Neue Formblatter fiir 
Pflanzengesundheitszeugnisse wurden aufgelegt und Anfragen der mit der 
Pflanzenbeschau betrauten Stellen bearbeitet. Als Grundlage dieser Tatigkeit 
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wurde auch die Sammlung der auf dem Gebiete des Pflanzenschutzdienstes 
im In- und Ausland erlassenen Gesetze und Verordnungen insbesondere iiber 
die Einfuhr von Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen weiter ausgebaut. 
Ausgewahlte Vorschriften wurden iibersetzt und den Pflanzenschutzamtern 
bekanntgegeben sowie in den ,,Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen" ver
offentlicht. Im Rahmen der Bearbeitung von Quarantanefragen nahm der 
Leiter der Dienststelle an verschiedenen Fachsitzungen und an dem EPPO
Kursus iiber die Feuerbrandkrankheit am 29./30. August 1972 in Apenrade 
(Danemark) teil. - Das von der Dienststelle gefuhrte Archiv fur Pflanzen
schutz ist laufend erganzt und geniitzt worden. 

Auf dem Fachgebiet des Melde- und Warndienstes (G. Schmidt) wurde die 
laufende Sammlung und Auswertung von Meldungen und Beobachtungen 
iiber das Auftreten von wichtigen Schadorganismen an Kulturpflanzen in der 
Bundesrepublik fortgesetzt und gleichzeitig das Meldedienstarchiv revidiert. 
Die Meldungen von 1971 wurden zu einem Jahresbericht verarbeitet; auf 
zahlreiche Anfragen wurde Auskunft gegeben und Benutzern Material des 
Archivs zur Auswertung zuganglich gemacht. Um das umfangreiche .Be
obachtungs- und Meldematerial in Zukunft fur alle Interessenten besser und 
schneller erschlieBen zu konnen, ist geplant, das Meldewesen auf eine Aus
wertung durch EDV umzustellen. Ein Arbeitskreis nahm im April 1972 in 
Mainz die ersten Besprechungen iiber eine schrittweise Neugestaltung des 
Meldewesens in dieser Richtung in Zusammenarbeit mit den Stellen des 
Pflanzenschutzdienstes auf. 

Im Berichtsjahr konnte nach langer Unterbrechung die Bearbeitung wirtscbaft

licher Fragen im Pflanzenschutz wieder aufgenommen werden (M. Scholz). 
Die Quantifizierung und Interpretation der okonomisch bedeutsamen Tat
bestande im Pflanzenschutz hat in der Gegenwart eine immer gr6Bere Be
deutung fur die Bewertung dieses Faktors der pflanzlichen Produktion er
langt, nicht zuletzt auch aus Grunden des Umwelt- und Verbraucherschutzes. 
Die Arbeit wurde zunachst auf einem begrenzten Sektor aufgenommen mit 
dem Ziel, ein Bild von den wirtschaftlichen Verlusten zu gewinnen, die durch 
Schadwirkungen bestimmter Pflanzenkrankheiten und Schadlinge entstehen. 
Aus der Bearbeitung der in der Dienststelle seit Jahrzehnten gesammelten 
Meldungen iiber Vorkommen, Starke und Verbreitung der Schadorganismen 
und unter Verwendung der durch die Literatur bekanntgewordenen Kennt
nisse iiber die quantitativen Auswirkungen auf den Ertrag der Kulturpflan
zen soll, ausgehend vom Getreidebau, eine relative Einschatzung der wirt
schaftlichen Bedeutung verschiedener ausgewahlter Schadorganismen fur die 
pflanzliche Produktion in der Bundesrepublik erreicht werden. Diese Ar
beiten sollen durch Untersuchungen erganzt werden, die durch systematische 
Erhebungen und deren statistische Auswertung zuverlassige Daten liefern, 
um 6konomischen Analysen eine steigende Genauigkeit zu geben. 
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IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

a) Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und 0:rganisationen;

Lehrtatigkeit

aa) Inlandische Einrichtungen
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Mit den auf dem Gebiete der Phytopathologie tatigen Universitats- und Hoch
schulinstltuten besteht eine enge Zusammenarbeit, die in der Teilnahme der 
Ordinarien fiir Phytopathologie und Pflanzenschutz an den regelmaBigen Arbeits
sitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und in der Tatsache zum Ausdruck 
kommt, daB wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt Vorlesungen und 
Ubungen an Universitaten und Hochschulen halten. 

Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

a) als auBerplanmaBige Professoren:

Wiss. Direktor Prof. Dr. rer. nat. B u t  i n  ,
Leiter des Instituts fiir Forstpflanzen
krankheiten, Hann. Munden

Direktor und Professor
Prof. Dr. rer. nat. F r a n  z ,
Leiter des Instituts fiir biologische
Schadlingsbekampfung, Darmstadt

Direktor und Professor
Prof. Dr. agr. K 1 o k e ,
Leiter des Instituts fiir nichtparasitare
Pflanzenkrankheiten, Berlin-Dahlem

Prasident und Professor
Prof. Dr. agr. S c h u h m a n n ,
Leiter der Bundesanstalt

Direktor und Professor
Prof. Dr. phil. nat. S t e f f  a n  ,
Leiter des Instituts fiir Zoologie,
Berlin-Dahlem

Direktor und Professor
Prof. Dr. rer. nat. St e g e m  a n  n ,
Leiter des Instituts fiir Biochemie,
Braunschweig

b) als Honorarprofessor:

Direktor und Professor
Prof. Dr. phil. nat. St e f f  a n  ,
Leiter des Instituts fiir Zoologie,
Berlin-Dahlem

c) als Privatdozenten:

Ltd. Direktor und Professor
Dr. agr. G e r 1 a c h ,
Leiter der mikrobiologischen und
chemischen Abteilung, Berlin-Dahlem

Wiss. Direktor Dr. rer. nat. L au x ,
Leiter der Bibliothek und des 
Dokumentationsschwerpunktes Pflanzen
krankheiten und Pflanzenschutz,
Berlin-Dahlem

Wiss. Oberrat Dr. rer. hort. Sa u t h o  f f,
Leiter des Instituts fiir Zierpflanzen
krankheiten, Berlin-Dahlem

Universitat Gottingen 
Forstliche Fakultat Hann. Munden 

Techn. Hochsdmle Darmstadt 
Fakultat fiir Biologie 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftliche 
Entwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftliche 
Entwicklung 

Universitat Mainz 
Naturwissenschaftliche Fakultat 
Fachbereich Biologie 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftlic:he Fakultat 

Freie Universitat Berlin 
Naturwissenschaftliche Fakultat 
Fachbereich Biologie 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftliche 
Entwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftliche 
Entwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftliche 
Entwicklung 



d) als Lehrbeauftragte:

Wiss. Direktor Dr. rer. nat. L a u x ,
Leiter der Bibliothek und des
Dokumentationsschwerpunktes Pflanzen
krankheiten und Pflanzenschutz,
Berlin-Dahlem

Direktor und Professor
Dr. rer. nat. S c h m i d  1 e ,
Leiter des Instituts fi.ir Obstkrankheiten,
Dossenheim

Wiss. Angestellter
Dr. phi!. S c h m i d t
Dienststelle fi.ir wirtschaftliche Fragen
und Rechtsangelegenheiten im 
Pflanzenschutz, Berlin-Dahlem

Freie Universitat Berlin 
Fachbereich Philosophie 
und Sozialwissenschaften 
(Informations- und 
Dokumentationswissenschaft) 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fi.ir Biologie 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftliche 
Entwicklung 

Mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken mit im Rahmen 
des laufenden (einjahrigen) Seminars filr Entwicklungshilfe des Instituts fi.ir aus
landische Landwirtschaft an der Technischen Universitat Berlin und vertreten dort 
Spezialgebiete des Pflanzenschutzes. 

Aufgrund des von der Bundesregierung beschlossenen Sofortprogramms fi.ir den 
Umweltschutz ist eine Projektgruppe .,Umweltchemikalien und Biozide" ins Leben 
gerufen worden, die unter Beteiligung der Biologischen Bundesanstalt einen 
Beitrag :i;um Umweltschutzprogramm der Bundesregierung erarbeitet hat. Inner
halb der Projektgruppe sind unter Mitwirkung der Biologischen Bundesanstalt 
Forschungsplanungsgruppen gebildet worden, die sich unter anderem mit den 
folgenden Themen befassen: Beurteilung von Herbiziden unter Umweltgesichts
punkten, Verminderung des Einsatzes von Pestiziden, Untersuchung der Umwelt
gefahrdung durch Metalle, Organochlorverbindungen, Phosphate, Nitrate, Streu
salze, Waschmittelzusatze und andere Stoffgruppen sowie Automatisierung von 
Analysenverfahren. Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten mit in verschie
denen Arbeitsgruppen, die sich mit Umweltfragen befassen. 

Die praktische Durchfi.ihrung des Pflanzenschutzes obliegt den Pilanzenschutz
amtern (der Lander) und ihren Bezirksstellen. Die enge Zusammenarbeit mit 
diesen fi.ihrt zu standigen Kontakten der Institute der Bundesanstalt mit den an 
ihren Forschungen besonders interessierten Pflanzenschutzamtern und zu regel
ma.Bigen Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzensdmtzdienstes, in denen Fragen 
und Wi.insche, die sich bei der Durchfi.ihrung des Pflanzenschutzes ergeben, an 
die Bundesanstalt herangetragen und die Pflanzenschutzamter von den neuesten 
Forschungsergebnissen unterrichtet werden. Auch mit den Fachinstituten auf den 
Gebieten der Landwirtschaft, des Garten-, Obst- und Weinbaus sowie der Forst
wirtschaft besteht, z. B. durch deren Beteiligung an der amtlichen Pri.ifung von 
Pflanzenschutzmitteln und -geraten, eine gute Zusammenarbeit, ebenso mit dem 
Deutschen Wetterdienst und mit den zahlreichen am Pflanzen- und Vorratsschutz 
interessierten Fadtverbanden und den von diesen gebildeten Arbeitsgemein
schaften. 

Der Leiter der botanischen und zoologischen Abteilung, Ltd. Direktor und Pro
fessor Dr. U 11 r i c h ,  wurde als Mitglied in die Ausschi.isse ,.Kartoffelzi.ichtung 
und Pflanzguterzeugung" und .. Biometrie im Versuchswesen" der Deutschen Land
wirtschafts-Gesellschaft sowie in den LenkungsausschuB der Arbeitsgemeinschaft 
filr Krankheitsbekampfung und Resistenzziichtung gewahlt. Zwei Wissenschaftler 
der Bundesanstalt wirkten als Beisitzer in Fachgruppen des Verbandes Deutscher 
Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten. Die Bundesanstalt 
ist im .,Standigen Ausschu6 fiir Vorratshaltung und Schadlingsbekampfung" sowie 
in der .. Arbeitsgrnppe zur Priifung der Wirkungen von Pilanzensdmtzmitteln auf 
Nutzarthropoden" vertreten. 

Durch Bestrahlungsversuche hat sich zwischen dem Institut fi.ir nichtparasitare 
Pflanzenkrankheiten der Bundesanstalt und dem Hahn-Meitner-Institut fiir Kern
forschung in Berlin-Wannsee eine engere Zusammenarbeit ergeben. Das Institut 
fi.ir Pflanzenschutzmittelforschung pflegt Kontakte mit dem Institut fi.ir okologische 
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Chemie der Gesellschaft fiir Strahlenforschung. Zu dem Institut fiir Strahlen
technologie der Bundesforschungsanstalt fiir Lebensmittelfrischhaltung in Karls
ruhe wurde Verbindung aufgenommen. Der Leiter des Instituts fiir nichtparasitare 
Pflanzenkrankheiten, Direktor und Professor Prof. Dr. K 1 o k e , wirkt als Sach
verstandiger fiir Forschungsvorhaben im Geschaftsbereich des Bundesministers 
fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten zum Thema ,,Strahlenschaden bei 
Nutzpflanzen". 

Der Prasident und Professor der Bundesanstalt, Professor Dr. S ch u h m a n n ,  
wurde in den Beirat der VDI-Kommission .Reinhaltung der Luft" berufen. Zwei 
Wissenschaftler der Bundesanstalt gehoren dieser Kommission als Mitarbeiter in 
Fachgruppen an. Der Leiter des Instituts fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten, 
Dir.ektor und Professor Prof. Dr. K I o k e ,  wirkt als Sachberater der Zentralstelle fiir 
Abfallbeseitlgung des Bundesgesunciheitsamtes. Der letztere sowie der Leiter 
des Laboratoriums fiir botanische Mittelprtifung, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. 
L y  r e , werden auch zu Beratungen des Wissenschaftlichen Beirats fiir Diln
gungsfragen herangezogen. 

Im Rahmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft wirkten im Berichtsjahr: 
Wiss. Direktor als Mitglied der Kommission fiir Pflanzen-
Dr. W e i n m a n n ,  schutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorrats-
Leiter des Laboratoriums schutzmittel, der Abteilung ,,Analytik" und 
fiir chemische Mittelprtifung der Arbeitsgruppe .Pflanzenschutzmittel -

Direktor und Professor 
Prof. Dr. F r a n z , 
Leiter des Instituts fiir 
biologische Schadlingsbekampfung 

Wasser" 

als Mitglied der Arbeitsgruppe ,,Phytopa
thologie" der Kommission fiir Pflanzen
schutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorrats
schutzmittel 

Der Leiter der Bibliothek und des Dokumentationsschwerpunktes Pflanzenkrank
heiten und Pflanzenschutz der Biologischen Bundesanstalt Berlin-Dahlem, Wiss. 
Direktor Dr. L a ux , der vom Senator fiir Wissenschaft und Kunst, Berlin, in den 
BenutzerausschuB fiir das GroBrechenzentrum filr die Berliner Wissenschait beru
fen worden war, wurde nach Ablauf der zweiten Amtsperiode als stellvertretender 
Vorsitzender von diesem AusschuB wiederum zum stellvertretenden Vorsitzenden 
gewahlt. 

Der mit der Bibliothek der Biologischen Bundesanstalt in Berlin-Dahlem ver
bundene Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 
pflegt im Rahmen der kooperativen Landbaudokumentation mit der Zentralstelle 
fiir Agrardokumentation und -information in Bonn-Bad Godesberg sowie mit an
deren Dokumentationsstellen auf dem Gebiet der Landbauwissenschaften eine 
enge Zusammenarbeit. Der Dokumentationsschwerpunkt ist aktiv tatig im Arbeits
kreis der Berliner Dokumentatlonsstellen in der Deutschen Gesellschaft fiir Doku
mentation, in dessen Vorstand Wiss. Direktor Or. L a ux gewahlt wurde, in der 
GeseUschaft fiir Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues, deren Vor
stand Wiss. Direktor Dr. L a ux als stellvertretender Vorsitzender angehort, und 
im Arbeitskreis Dokumentation, Information und Bibliothek der Deutschen Phyto
medizinischen Gesellschaft, zu dessen Leiter Wiss. Direktor Dr. L a u  x gewahlt 
wurde. Die Deutsche Gesellschait fiir Dokumentation wahlte Wiss. Direktor Dr. 
L a ux 1972 in das Prasidium der Gesellschaft. 

Der Leiter des Instituts fiir Anwendungstechnik, Wiss. Oberrat Dr. K o h  s i e k , 
gehort dem HauptausschuB der Prilfungsabteilung fiir Landmaschinen der Deut
schen Landwirtschafts-Gesellschaft sowie dem AusschuB fiir Mechanisierung von 
Feldversuchen, Bewertungsgruppe ,.Parzellenspritzgerate" der Deutschen Land
wirtsd:J.afts-Gesellschaft an. 

bb) Auslandische und internationale Einrichtungen 
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Internationale Beziehungen werden von der Bundesanstalt und ihren Instituten 
zu den entsprechenden Fachinstituten und Fachorganisationen in der ganzen Welt 
unterhalten. Im Berichtsjahr wurden neue Beziehungen angekntipft bzw. ergab 
sich eine engere Zusammenarbeit mit folgenden Institutionen: 



European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), 
Working Party on Pesticides for Plant Protection 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Division of Atomic Energy 
in Food and Agriculture. 

Kommission der Europaischen Gemeinschaften, 
Generaldirektion Soziale Angelegenheiten, 
Direktion Gesundheitsschutz, AusschuB .,Folgen der Umweltverschmutzung 
durch Organochlorverbindungen fur den Menschen und seinen. Lebensbereich" 

Centre de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer, Republique Francaise, Station Abidjan 
Abidjan/Elfenbeinkuste 

Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria 
Florenz/Italien 

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek 
Lisse/Niederlande 

National Institut Agricultural Botany 
Cambridge/England 

National Vegetable Research Station 
Wellesbourne, Warwick/England 

Pea Growing Research Organisation 
Thornhaugh, Peterborough/England 

Statens Vaxtskyddsanstalt 
Solna/Schweden 

Stichting voor Plantenveredeling 
Wageningen/Niederlande 

Unit of Developmental Botany 
Cambridge/England 

Die Zusammenarbeit mit dem 

Plant Pests and Diseases Research Institute 
in Teheran-Evin/Iran 

wurde enger gestaltet, nicht zuletzt durch eine Informationsreise des Direktors 
des Instituts, Dr. E s  f a n  d i  a r i , durch die Bundesrepublik und die Entsendung 
von Experten nach dem Iran. 

Frau Dr. Eva F u c h s  , wissenschaftlidle Mitarbeiterin am Institut fur Botanik, 
wurde von der .,European and Mediterranean Cereal Rust Foundation" zum 
.. Member of the Board" ernannt. 

Dr. Ku n z  e , wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fur Obstkrankheiten, 
wurde als Mitglied in den wissenschaftlichen AusschuB fur das Scharka-Virus
programm der EPPO berufen. 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. M a a s, Leiter des Instituts fur Unkrautforschung, 
wurde Mitglied des European Weed Research Councils (EWRC) und der Working 
group on Weed control in Vegetable crops der International Society for Horticul
tural Science (ISHS). 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. P a u l  , wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
fur landwirtschaftliche Virusforschung, ist weiterhin als Mitglied des wissenschaft
lichen Beirats des Istituto di Virologia Applicata, Turin/Italien, ti:itig. 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. W e  i n  m a n  n , Leiter des Laboratoriums fur 
dlemische Mittelprufung, ist Mitglied der WHO Expert Advisory Panel of Insec
ticides geworden. 

Im iibrigen wird beziiglich der internationalen Zusammenarbeit auf die Angaben 
in den vorausgegangen�n Jahresberichten, insbesondere auf den Jahresbericht 
1962 (S. A 122), verwiesen. 

b) Mitgliedschaft bei deutschen, auslandisdlen und intemationalen
wissenschaftlichen Organisationen

Unverandert
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V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt

1. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
(erscheint monatlich, Aufl. 1300)
1972 erschien der 24. Jahrgang (208 S.)

2. Mitteilungen der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft Berlin
Dahlem
(erscheinen nadi Bedarf, Auflage untersdiiedlich)
1972 sind erschienen:

Heft 143 Gaschromatographie der Pflanzenschutzmittel.
Tabellarische Literaturreferate II. 
Von Dr. W. Ebing. 108 S. 

Heft 144 Obstkrankheiten. 
Festschrift zur Feier des 50jahrigen Bestehens und der Einweihung der 
Neubauten des Instituts fiir Obstkrankheiten der Biologischen Bundesanstalt 
fiir Land- und Forstwirtschaft in Dossenheim bei Heidelberg am 1. Oktober 
1971. 222 s.

Heft 145 Kulturen phytopathogener Pilze der Deutschen Sammlung fiir Mikroorga
nismen (DSM) am Institut fiir Mykologie der Biologischen Bundesanstalt 
(IMB). 
Von Dr. K.-H. Schramm und Dr. W. Gerlach. 45 S. 

Heft 146 38. Deutsche Pflanzensdmtz-Tagung der Biologischen Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft in Berlin, 11.-15. Oktober 1971. 277 S. 

3. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen
(erscheinen nach Bedarf, Aufl. 750)
1972 erschien: Neue Falge, Band 32, Nr. 1-3, S. 1-203.

4. Pflanzenschutzmittelverzeichnis
(Merkblatt 1, 23. Auflage). Loseblattsammlung. 238 Blatt.
L Erganzungslieferung. 8 Blatt.

5. Flugblatter
(erscheinen nach Bedarf, Aufl. je nach Inhalt 4 OOO bis 20 OOO).

6. Merkblatter
(erscheinen nach Bedarf, Aufl. 4 OOO bis 15 OOO)
1972 erschienen bzw. wurden neu aufgelegt:
Merkblatt Nr. 1 siehe unter 4.
Merkblatt Nr. 20 Verzeichnis der Wirkstoffe zugelassener Pflanzenschutzmittel.

3. Aufl. 48 S. DIN A 4.
Merkblatt Nr. 29 Verzeichnis der als bienenungefahrlidi zugelassenen Pflanzenschutz

mittel. 3. Aufl. 4 S. DIN A 4. 
Merkblatt Nr. 30 Der Feuerbrand der Obstbaume. 

2. Aufl. 6 S. DIN A 5.
Merkblatt Nr. 31 Feuerbrand gefahrdet den Obstbau. 

1. Aufl. Farbiges Plakat. DIN A 3.

7. Bibliographie der Pflanzensdmtzliteratur.
Ein umfassendes Standardwerk von internationaler Bedeutung, das die Weltliteratur
iiber Phytomedizin und Pflanzenschutz seit 1914 erfaBt. Erscheint nach Umstellung der
Dokumentationsarbeiten auf elektronische Datenverarbeitung in neuer Folge (Aufl.
1 OOO). 1972 ,erschien Band 7, Heft 1-4. 639 S. und Register.

8. Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
(erscheinen in Jahresbanden, Aufl. 1 200).

9. Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Pflanzenschutzmitteln.
Hrsg. von der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dalehm.
Bearbeitete von der Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate. Loseblattsamm
lung. 

10. Anleitung fiir die Beobachter und Sachbearbeiter im Pflanzenschutz-Warndienst.
Hrsg. von der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem.
Bearbeitet in der Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten
im Pflanzenschutz, Berlin. Loseblattsammlung.
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b) Veroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter

Leitung der Bundesanstalt

S c h u h m a n n ,  G.: Umweltschonender Pflanzenschutz, Mi:iglichkeiten und Perspektiven.
Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 146. 1972, 61-86. 

S c h u h m a n n ,  G.: Aufgaben und Ziele der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und 
Forstwirtschaft. Ztschr. Pflanzenkrankh. 79. 1972, 145-151. 

Bibliothek Braunschweig, Bibliothek Berlin-Dahlem mit Dokumentationsschwerpunkt 
Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz und Iniormationszentrum fiir tropischen Pflanzen
schutz in Berlin-Dahlem 

B 1 u m  e n  b a c h ,  D.: Chemischer Pflanzenschutz - eine Gefahr fiir den Menschen? Hip
pokrates 43. 1972, 336-360. 

Ko c h ,  W. und S t a r k ,  H.: Zur Verteilung von Universalbeizmitteln auf Gerste in 
GroBbeizanlagen bei gleichzeitiger Saatgutbehandlung gegen Getreidemehltau mit 
Ehirimol. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 24. 1972, 25-27*). 

Ko c h ,  W. und Lu s t ,  S.: Blattversuche fiir die Testung moderner Fungizide. Nach
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschwieg) 24. 1972, 191-195*). 

B r u h n ,  C.; Ko c h ,  W. und S c h m i d t ,  0.: Der Anbau von Pflanzen, insbesondere 
Dioscoreen zur Steroidgewinnung. Tropenlandwirt 73. 1972, 117-125**). 

Ko r o n o w s k i  , P.: Quecksilber in Oberflachengewassern. Der Pflanzenarzt 25. 1972, 
20-22. 

Ko r o n o w  s k i , P.: Quecksilber und Um welt. Landw. im Ausland 6. 1972, 7-9. 

Ko r o n  o w  s k i, P. und M a s s  f e 11 e r ,  D.: Eine Aktinomykose an Radieschen 
(Raphanus sativus L., var. radicula Pers.). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 24. 1972, 152-154. 

Ku r s a w  e ,  G.: Erfahrungen bei einer Bestands- und Katalogrevision in einer wissen
schaftlichen Spezialbibliothek. Mitt. d. Ges. fiir Bibliothekswesen u. Dokumentation 
d. Landbaues, Heft 16, 1972, 37-44.

La ux, W.: Das Iranian Documentation Centre (IRAN DOC). Nachr. Dok. 23. 1972, 279. 

La ux, W.: Probleme des internationalen Literaturaustausches. Mitt. d. Ges. fiir Biblio
thekswesen u. Dokumentation d. Landbaues, Heft 18, 1972, 21-28. 

L a u  x , W.: Pflanzenschutzdokumentation als Voraussetzung eines modernen Pflanzen
schutzes. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 146. 1972, 155-163. 

La ux, W.: Literaturdokumentation in den Fachgebieten der pflanzlichen Produktion -
ein Beitrag zur Umweltschutzforschung. Ber. Landw. 50. 1972, 502-505. 

La ux, W.: Zur Auskunftstatigkeit der Pflanzenschutzdokumentation auf entomologi
schem Gebiet. Ztschr. angew. Ent. 70. 1972, 281-285. 

La ux, W.: Die Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur: Ein traditionsreiches Werk, 
erstellt mit modernen Dokumentationsmethoden. WeltkongreB IAALD 4. 1970 (1971), 
267-270. (INRA Pub!. 1971, 5).

S i c k e r ,  W.: Fachliche Aufgliederung der Literaturanfragen im Pflanzenschutz. Nach
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 24. 1972, 58-61. 

W e  i I a n  d , G.: Pflanzenschutzliteratur in internationalen Referateorganen und in der 
Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 24. 1972, 196-200. 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pilanzenschutz in 
Berlin-Dahlem 
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Abteilung fiir Pilanzenschutzmittel und -gerate 
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Enzyme von Rhizoclonia solani Kiihn und den EinfluB einiger Hemrnstoff.e auf den 
KrankheitsprozeB. I. Auslese wirksamer Enzyminhibitoren. Phytopath. Ztschr. 75. 
l, 38-51. 
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schaften. Gesunde Pflanzen 24. 1972, 113-116. 
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saureestern Bromophos und Diazinon. Nachrichtenhl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 24. 1972, 53-56. 
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M ii n c h , W. D.: Der Eins.atz von Luftfahrze:ugen im Forstschutz in der Bundesrepublik 
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lnsmut filr Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

E b i n  g, W.: Routinemethode zur diinnschichtchromatographischen Identifizierung der 
Pestizidriickstande aus den Klassen der Triazine, Carbamate, Hamstoffe und Uracile. 
J. Chromatogr. 65. 1972, 533-545.

E b i n  g, W.: Gaschromatographie der Pflanzenschutzmittel. Tabellarische Literatur
referate II. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem, Heft 143. Berlin, Februar 1972 . 

E b i n  g, W.: Abbauprodukte von Bioziden. Umwelt-Report, Umschau-Verlag, 1972, 
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Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 24. 1972, 108. 

E b i n  g, W. und S c h u p  h a  n , I.: Umwandlungsprodukte von Pestiziden als umwelt
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Ge i k e, F. und Sc h u p  h a  n, I.: Diinnschichtchromatographischer Nachweis von Orga
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Ge i k e, F.: Diinnschichtchromatographisch-enzymatischer Nachweis einiger Lindan- und 
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Ge i k e, F.: Diinnschichtchromatographischer Nachweis von Carbamaten. III. Nachweis 
insektizider und herbizider Carbamate mit Phosphatase. J. Chromatogr. 64. 1972, 
383-387.

Sc h u p  h a  n, I. und B a  11 s c h m i t  e r, K.: Metabolism of Polychlorinated Norbor
nenes by Clostridium butyricum. Natu,r,e 237. 1972, 100-101. 

Sc h u p  h a  n, I. und B a  11 s ch m i t  e r, K.: Metabolismus von Hexachlorbicyclo
(2 .2 .1)-hept-2 -en: Abbau des polychlorierten Geriistes durch Clostridium butyricum. 
Ztschr. Pfl.krankh. 79. 1, 1972, 2 3-2 6. 

Sc h u p h a n, I.; Sajk o, B. und B a l l s c h m i t e r, K.: Zurn chemischen und pho
tochemischen Abbau der Cyclodien-Insektizide Aldrin, Dieldrin, Endosulfon und wei
terer Hexachlorbicyclo-(2 .2 .1)-hepten-Derivate. Ztschr. Naturforsch. 27 b. 1972, 147 
bis 156. 
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(2 .2 .1)-hepten-Derivaten. Ztschr. analyt. Chemie. 259. 1972, 2 5-2 8. 

Sc h u p  h a  n, I. und B a  11 s c h m i t  e r, K.: Polychlorierte Verbindungen und ihre 
Verwendung zur gas-chromatographischen Bestimmung von Elementen im ng-Bereich. 
II. Polychlorierte Dithiocarbamate. Ztschr. analyt. Chemie. 262. 1972, 183-189.

Institut fiir Anwendungstechnik in Braunschweig 

Ko h s  i e k, H.: Anwendungstechnik im Pf!anzenschutz. Lohnuntemehmen (1972) H. 10, 
S. 330-334 und Landtechnik 27 (1972 ) H. 17, S. 391-393.

Ko h s  i e k, H.: Organisation der Geratepriifung bei der BBA. Landtechnik 27 (1972 ) 
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Ko h s  i e k, H.: Beitrag der Anwendungstechnik zur Minderung der Umweltbelastung 
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Ke r s t i n g, F. r und Ko h s  i e k, H.: Fehler beim Arbeiten mit Feldspritzgeraten. 
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Botanische und zoologische Abteilung 

Institut filr Botanik in Braunschweig 

B a r t e 1 s , G.: Untersuchungen iiber parasitogene Schadigungen an Seitenwurzeln der 
Zuckerriibe unter dem Aspekt einer Schadensprognose. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin
Dahlem Heft 146. 1972, 196-197. 
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F uch s, E.: Importance of wheat stripe rust in the Near East. Rome. Food and Agricul
ture Organisation of the United Nations 1970. Proceeding of the Third FA/Rocke
feller Foundation Wheat Seminar, 232 -238 (Ankara 1970). 
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mycol. Soc. 58. 1972, 475-480. 

N o 11 , A.: Uber das Zusammenwirken von Fusarium sambucinum Fuck. f. 6 -vvr. und 
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee bei den Lagerfaulen deir Kartoffelknol
len. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig), 24, 1972, 1-3. 

S c  h i:i b e  r, B. und H i:i p p  n e r, E.: Zur Methodik der Resistenzpriifung von Kartoffel
knollen gegen den Erreger der Braunfaule, Phytophthora iniestans (Mont.) de Bary. 
Potato Res. 15. 1972, 378----383. 

U 11 r i c h, J.: Vermeidung von Kartoffellagerfaulen. Kartoffelbau 23. 1972, 16. 

U 11 r i c h, J.: Resistenzziichtung. Umwelt-Report, Hi!rausgeber Schultze, H., Umschau
Verlag, Frankfurt/Main 1972, 318----32 1. 
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L e  11 e y, J.: Der Einflufl der Unkrautkonkurrenz und des Herbizideinsatzes auf den Er
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gegeniiber Bodenherbiziden. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 
24. 1972, 168- 171. 

M a a s, G.: Aktuelle Fragen der Herbologie. Ztschr. Pfl.krankh. Sonderh. VI, 1972, 9 -11. 

M a a s  , G.: Unkrautbekampfung in Beta vulgaris esculenta L. 2 .  Intern. Tagung iiber 
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/anogaster Meig. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 24. 1972, 

38----40. 
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Nahrmedien. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 24. 1972, 42 . 

P 110 
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St e f f  a n  , A. W. : Zur Produktions6kologie von Gletscherbachen in Alaska und Lapp
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colloque Europ. Parasitol., Rennes, 1.-4. Sept. (1971) 1972, 438-443. 
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lem 144. 1972, 121-132. 
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H e i n z e ,  K.; P e t z  o 1 d ,  H. und M a r  wi t z ,  R.: Beitrage zur Atiologie der T6dlichen 
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6 27-6 29 . 
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