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I. Aufgaben

Die Aufgaben der Bialagischen Bundesanstalt fur Land- und Farstwirtschaft 
ergeben sich var allem aus dem Pflanzenschutzgesetz vam 10. Mai 1968 (Bundes
gesetzblatt IS. 352). Zu ihnen gehoren: 

Das Studium der ti.erischen Schadlinge (Insekten, Milben, Schnecken, Nage
tiere usw.) und der Erreger van Pflanzenkrankheiten (Pilze, Bakterien, Viren) 
sawie die Entwicklung van geeigneten Bekampfungsverfahren; 

die Suche nach Moglichkeiten, das Auftreten van Schaden durch pflanzen
hygienische, insbesandere pflanzenbauliche und fruchtfolgetechnische Ma13-
nahmen zu vermeiden; 

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

die Resistenzforschung, insbesondere die Resistenzprufung, also die Priifung 
der Kulturpflanzensorten auf Widerstandsfahigkeit gegen tierische Parasiten 
und Krankheitserreger, in enger Zusammenarbeit mit der Resistenzzi.ichtung; 
die Erforschung der Resistenz van Schadorganismen gegen Pflanzenschutz
mittel; 

das Studium der naturlichen Feinde von Krankheitserregern und Schadlingen 
mit dem Ziel ihrer Nutzanwendung bei der biologischen Schadlingsbekamp
fung; 

die Erforschung der Epidemiolagie van Krankheitserregern und des Massen
wechsels von Schadlingen. Diese Untersuchungen schaffen die wissen
schaftlichen Grundlagen fiir eine zuverlassige Vorhersage und damit fur den 
Warndienst sawie fiir Maflnahmen der Pflanzenquarantane; 

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

die Bearbeitung der zahlreichen Probleme des Vorratsschutzes; 

die Erforschung der Wirkungsweise und Einsatzmoglichkeiten van Pflanzen
schutzmitteln sowie ihrer Nebenwirkungen auf das bialagische Gleichge
wicht in der Natur (Umweltschutz); 

die Bearbeitung der sich aus dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erge
benden Ri.ickstandsprobleme im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch uncl 
Tier und die Farderungen der Hygiene, wie sie z. B. durch die Lebensmittel
gesetzgebung vargeschrieben sind. 

Das Ziel der gesamten Forschungsarbeit in der Bialagischen Bundesanstalt fiir 
Land- und Farstwirtschaft ist die Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen 
fiir einen wirkungsvallen, hygienisch und umweltma13ig unbedenklichen und 
wirtschaftlich vertretbaren Pflanzenschutz. Im Mittelpunkt aller Bemi.ihungen 
steht die Gesunderhaltung der Kulturpflanzen mit dem Ziel der Sicherung der 
Ertrage in der Land- und Forstwirtschaft und der Abwendung von Gefahren fiir 
die Gesundheit van Mensch und Tier; d. h. u. a. auch die Gewahrleistung der 
Versargung der Bevolkerung mit gesunden pflanzlichen Ernahrungsgi.itern. Die 
bisher und in Zukunft aus okanamischen und agrarpolitischen Grunden notwen
digen Veranderungen im Anbau unserer Kulturpflanzen werden dabei ebenfalls 
beachtet. 
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Neben den genannten Forschungsaufgaben hat die Bundesanstalt als Bundes
oberbehbrde auch administrative Aufgaben erheblichen Umfanges. Die wichtigsten 
der ubertragenen Aufgaben sind die Prufung und Zulassung von Pflanzenschutz
mitteln sowie die Prufung von Pflanzenschutzgeraten und -verfahren. Pflanzen
schutzmittel durfen gewerbsmaflig nur vertrieben und eingefuhrt werden, wenn 
sie von der Bundesanstalt nach eingehender Prufung zugelassen worden sind. 

Die Sammlung und Auswertung der wissenschaftlichen Literatur uber Pflanzen
krankheiten, Schadlinge und Pflanzenschutz aus den zahlreichen Fachzeitschrif
ten und -buchern der ganzen Welt (zur Zeit mehr als 35 OOO Verbffentlichungen 
jahrlich!) durch die Dokumentationsstelle der Bundesanstalt erlaubt eine schnelle 
Information der Wissenschaftler in Forschung und Praxis. 

Der Pflanzenschutzmeldedienst, der statistisches Material uber das Auftreten und 
das Ausmafl der durch Krankheiten und Schadlinge an Kulturpflanzen verur
sachten Schaden sammelt, hat eine zentrale Bedeutung fur die Beratung des Bun
desministeriums fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten. 

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

Eine Dienststelle der Bundesanstalt befaflt 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
fler Bedeutung. 

Der Anteil der eigenen Erzeugung am volkswirtschaftlichen Gesamtverbrauch an 
Nahrungsmitteln betragt in der Bundesrepublik durchschnittlich 70 °/o; die feh
lenden Nahrungsmittel mussen eingefuhrt werden. Da auch die tierische Produk
tion von dem Umfang der pflanzlichen Erzeugung abhangt, ist der Schutz der 
Kulturpflanzen gegen Krankheiten und Schadlinge, die Ertragsminderungen von 
durchschnittlich 10 bis 15 °/o verursachen, fur 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 unerwunschte 
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 Pe,rsonal

Die Organisation der Biologischen Bundesanstalt ist auf Seite A 8 des Jahresbe
richtes 1962 dargestellt. Auf Grund eines Erlasses des Herrn Bundesministers fur 
Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten vom 24. 9. 1968 sind mit Ablauf des Jahres 
1968 folgende Institute aufgelbst worden: 

a) Institut fur Gerateprufung in Braunschweig,

b) Institut fur gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem,

c) Institut fur Grunlandschadlinge in Oldenburg.
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Die dezentralisierte Organisation der Bundesanstalt ist weitgehend eine Folge der 
historischen Entwicklung vor und der politischen Entwicklung nach dem 
2. Weltkrieg. Durch eine Umgestaltung des Aufbaus der Biologischen Bundesan
stalt, insbesondere durch Verlagerung von nicht standortgebundenen AuBenin
stituten an die Zentralen in Braunschweig und Berlin, wird angestrebt, die ihr
gesetzlich iibertragenen Aufgaben zweckmii.Biger, einfacher und wirtschaftlicher
zu erfiillen.

Gliederung und personelle Besetzung 

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

b) Hauptverwaltung

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

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

Abteilungen, Institute und Aufleninstitute 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Leiter: 

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

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

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

Insti.tut fur Pflanzenschutzmittelpriifung 
33 Braunschweig ,Messeweg 11/12 

Laboratorium fur chemische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Claus-Henning R 6 d e  r , Chemiker 
(Diplom-Chemiker) 
Wissenschaftlicher Rat (bis 30. 6. 1971) 

Dr. rer. nat. Walter D o b r a t , Chemiker 
(Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestell ter 

1) Die Beso!dungsstel!e erledigt auch Geschaftc fiir: 
die Forschungsanstalt fur Landwirtschaft, 
die Bundesforschungsanstalt filr Kleinlierzucht und 
das Luftfahrt-Bundesamt. 

l{Y 
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Dr. rer. nat. Erich F i n g e r, Chemiker 
(Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 
Werner P ii s c h e  1 - Em d e  n, Lebensmittelchemiker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Adolf R 6 p s c h , Chemiker 
(Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Karl Sc h i n k e  1, Chemiker 
(Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 7. 1971) 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. agr. Helmut L y  r e , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. agr. Josef M a r t i n, Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Rat 
Dr. agr. Helmut Eh 1 e , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. agr. Wilfried-Gerd H e  i d 1 e r  , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissens,chaftlic?er Angestellter 
Dr. sc. agr. Gerhard B a r t  e 1 s , Diplom-Landwirt 
wissenschaftliche Forschungskraft (ab 1. 8. 1971) 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Walter H e r  f s, Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

wi.ssenschaftliche Mi tarbeiter: 
Dr. rer. nat. Hans B e c k e r , Zoologe 
Wissenschaftlicher Rat 
Dr. rer. nat. Wolf-Dieter M ii n c h, Forstentomologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Helmut R o  t h e r t  , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter ( ab 1. 2. 1971) 



Institut fur Pflanzenschutzmittelforschung 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 
Leiter: 
Dr. phil. Hans O r t h , Botaniker 
Lei tender Direktor und Professor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr.-Ing. Winfried E b i n  g, Chemiker 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Friedbernd G e i k e , Biochemiker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Adolf Ko 13 m a n  n, Chemiker 
wissensdiaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Ingolf Sc h u p  h a  n, Chemiker 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 6. 1971) 
Jochen P f 1 u g m  a c h e  r, Diplom-Chemiker 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Institut fur Anwendungstechnik 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr.-Ing. Heinrich Ko h s  i e k, Diplom-Ingenieur 
Wissenschaftlicher Rat 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. agr. Dieter B r e d e m e i e r, lic.-nat. und Diplom-Landwirt 
wisse:nsc:haftlid1er Angestell ter 
- Vergutung aus Zuwendungen Dritter -

Botanische und zoologische Abteilung 

J[ I/ 

-

Leiter: 
Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i c h, Biologe 
Leitender Direktor und Professor J/1. IJ 
Institut fur Botanik 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i c h, Biologe 
Lei tender Direktor und Professor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

Dr. rer. nat. Manfred H i 11 e , Phytopathologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 
(beurlaubt ab 1. 3. 1971 zur Wahrnehmung einer Auslandstatigkeit am Plant Pests 
and Diseases Institute, Teheran/Iran) 

Jiri D u b  e n  , Diplom-Landwirt 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 3. 1971) 
Dr. rer. nat. Eva F u c h s  , Phytopathologin 
wissenschaftliche Angestellte 
Dr. phil. Alfred N o 11 , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Barbel Sc h 6 b e  r, Biologin 
wissenschaftliche Angestellte 
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Dr. agr. Eduard L a n g e r  f e I d , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
- Vergi.itung aus Zuwendungen Dritter -

Institut fur Unkrautforschung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitar bei ter: 

Dr. rer. nat. Thomas E g g e r  s , Botaniker 
wissenschaftlicher Angesteilter 

Dr. agr. Jan L e  11 e y, Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. phi!. Wolfram R i c h t e r , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Peter Ni e m  a n  n, Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 
- Vergi.itung aus Zuwendungen Dritter -

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

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

Dr. phi!. nat. Werner R eic h m u  t h, Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Dr. phi!. Dora G o d a n , Zoologin 
wissenschaftliche Angestell te 

Dr. rer. nat. Mechthild S t  i.i b e  n ,  Zoologin 
wissenschaftliche Angestellte 

Dr. rer. nat. Fritz Fr a n k  , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

JlZ 

(Fachgebiet: Erforschung von Biologie und Massenwechsel freilebender Schad
nager, 33 Braunschweig, Messeweg 11/12) 

Institut fur Vorratsschutz 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 

Leiter: 
Dr. phi!. Walter Fr e y, Entomologe 
Direktor und Professor 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: 

Dr. phi!. nat. Richard W o h 1 g e m u t h , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
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Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Leiter: 

Dr. agr. Wolfgang Ge r 1 a c h ,  Phytopathologe 

(Diplom-Gartner) 

Leitender Direktor und Professor 

Institut fi.ir Bakteriologie 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 

Leiter: 

Dr. rer. nat. Hans P e t z o 1 d , Biologe 

Wissenschaftlicher Oberrat 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

Dr. rer. nat. Sigfrid K 6 h n , Botaniker 

wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. rer. nat. Rainer M a r w i t z , Biologe 

wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. rer. nat. Dietrich M a B f  e 11 e r  , Botaniker 

wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. Ph. D. Lesly W e b b  , Phytopathologe 

wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 10. 1971) 

- Vergi.itung aus Zuwendungen Dritter -

Institut fi.ir Mykologie 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 

Leiter: 

Dr. agr. Wolfgang Ge r 1 a c h ,  Phytopathologe 

(Diplom-Gartner) 

Leitender Direktor und Professor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

Dr. agr. Heinz K r 6 b e r  , Phytopathologe 

(Diplom-Landwirt) 

wissenschaftlicher Angestell ter 

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

wissenschaftliche Angestell te 

Dr. rer. nat. Karl-Heinz S c h r a m m, Biologe 

wissenschaftlicher Angestellter ( ab 1. 5. 1971) 

- Vergi.itung aus Zuwendungen Dritter -

Institut fi.ir nichtparasit are Pflanzenkrankheiten 

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

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

(Diplom-Landwirt) 

Direktor und Professor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

Dr. rer. nat. Hans-Otfried L e h  , Botaniker 

wissenschaftlicher Angestellter 

----

V 
-

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

Institut fur Biochemie 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 'Pa 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Hermann St e g e m  a n  n , org. Chemiker und Biochemiker 
(Diplom-Chemiker) 
Direktor und Professor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

Dr. phil. Burkhard Le r c h, org. Chemiker 
(Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. rer. nat. Volkmar Lo e s c h  c k  e, org. Chemiker 
(Diplom-Chemiker} 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. et Dr. med. Kirumakki Narayana Sh iva r a m, org. Chemiker und 
Mediziner 
wissenschaftlicher Angestellter 
- Vergutung aus Zuwendungen Dritter -

Dr. rer. nat. habil. Hartmut F e h r m a n  n , Phytopathologe 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 30. 9. 1971) 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

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

Institut fur landwirtschaftliche Virusforschu11!:i 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

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

Prof. Dr. phi!. habil. Kurt H e  i n  z e , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
(wegen einer Auslandstatigkeit beurlaubt) 

Dr. rer. nat. Winfried H u t h  , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Dietrich-Eckhard L e s e m  a n  n , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. rer. nat. Hans Ludwig W e i d e m a n n , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
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Institut fur Virusserologie 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

Dr. rer. nat. Ruprecht B a r t  e 1 s , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

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

__. 

,, s 
-

(ab 1. 11. 1971 beurlaubt als Associate Professor of Plant Pathology and Foreign 
Research Associate des USDA in Corvallis, Oregon, USA, tatig) 

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

Aufieninstitute 

Institut fur biologische Schadlingsbekampfung 
61 Darmstadt, Heinrichstr. 243 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

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

Dr. phil. Horst B a t h o n , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter ( ab 1. 6. 1971) 

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

Dr. phil. Erwin M ii 11 e r -K 6 g 1 e r , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. rer. nat. Otto Friedrich N i k I a s , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter (verstorben am 23. 11. 1971) 

Dr. rer. nat. Klaus F a  b r i t  i us, Zoologe 
Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stiftung (ab 1. 8. 1971) 

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

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

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

Dr. phil. Hans B o c k m a n n , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 

P 13 



Dr. agr. Wilhelm K r ii g e r , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. sc. agr. Arnulf T e  u t e b e r g  , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 

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

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

Karl-Ernst K n o t h, Diplom-Landwirt 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

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

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

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

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

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

Dr. rer. nat. Dieter S t u  r h a  n, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
(ab 1. 4. 1971 beurlaubt zur Wahrnehmung einer Tatigkeit an der Pflanzen
schutzstation Teheran im Rahmen der Technischen Hilfe fiir Iran) 

Dr. sc. agr. Harro R e e p m e y e r , Phytopathologe 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 3. 1971) 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -
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AuBenstelle
5153 Elsdorf/Rhld. 
Diirener Str. 71 

Leiterin: 
Dr. agr. Rosmarin T h  i e 1 e m a n  n , Phytopathologin 
(Diplom-Landwirtin) 
wissenschaftliche Angestellte 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: 

Dr. agr. Aref N a g i , Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -



Institut fi.ir Gemilsekrankheiten 
5035 Fischenich, Kreis Ki:iln, Marktweg 60 

Leiter: 
Dr. rer. hort. Gerd C r ii g e r, Phytopathologe 

(Diplom-Gartner) 
Wissenschaftlicher Direktor 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: 

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

(Dipl.-Ing. agr.) 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Institut fi.ir Obstkrankheiten 
6901 Dossenheim i.iber Heidelberg, Schwabenheimer Str., P0stfach 73 

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

wissenschaftliche Mitarbei ter: 

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

Dr. agr. Erich D i c k  I e r, Entomologe 

(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Ludwig K u n z  e , Diplom-Biologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 

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

Michael G 6 r i n g , Botaniker 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

lnstitut fi.ir Rebenkrankheiten 
555 Bernkastel-Kues, Briiningstr. 84 
Leiter: 
Dr. der Bodenkultur Wilhelm G a r t  e l , Phytopathologe 
(Di plom-Ingenieur) 
Direktor und Professor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. sc. agr. Gunther S t e l l  m a c  h, Phytopathologe 

(Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Dr. rer. nat. Martin H e  r i n g  , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Institut fi.ir Zierpflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, Ki:inigin-Luise-Str. 19 

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

L 

0 
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wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Volkhard K 6 11 n e r, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

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

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Bernhard H o I z , Diplom-Biologe 
wissenschaftlicher Angestellter ( ah 1. 5. 1971) 

Dr. phil. August K 6 r t i n g , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter (bis 30. 4. 1971) 

Dr. rer. nat. Rolf Si e p m  a n  n ,  Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Bibliotheken, Dokumentation, Informationszentrum 

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

Bibliothek 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Gerhard B o e n i g k , Zoologe 
wissenschaf tlicher Angestellter (bis 30. 9. 1971) 

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

Leiter: 

.. 0 Dr. rer. nat. Wolfrudolf L a ux, Zoologe 
(Diplom-Biologe) 
Wissenschaftlicher Direktor 

o-lGwissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. sc. agr. Dedo BI u m  e n  b a c h, Phytopathologe /�KIJP
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. agr. Peter K o r o n o w s k i , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. agr. Wulf-Joachim P i e ri t z ,  Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. phil. nat. Wolfgang Si c k e r, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Gudrun W e i  1 a n d  , Diplom-Gartnerin 
wissenschaftliche Angestellte 
- Vergiitung aus Zuwendungen Dritter -



Bildstelle 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

Bildstelle 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Ernst s C h a 1 0 w 
technischer Angestellter 

Versuchsfeld 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i c h, Biologe 
Lei tender Direktor und Professor 

Versuchsfeld 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 
Leiter: 
Dr. agr. Wulf-Joachim P i e r i  t z, Phytopathologe 
(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflan
zenschutz 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 

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

wissenschaftlicher Mi tarbei ter: 

Dr. phil. Gunther ·s c h m i d t , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter. 
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Institut/Dienststelle Wisscnschaftler techn. Hilfskrafte Arbeiter Verw. Ge-

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

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 1 1 3 4 

Laboratorium fiir chemische Mittelpriifung 6 6 g 9 3 3 19 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung 4 4 5 5 11 

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung 4 4 5 6 12 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung 4 5 .5 8 14 

Institut fiir Anwendungstechnik 2 1 6 

Institut fiir Botanik 5 6 f) 9 4 4 20 

Institut fiir Unkrautforschung 3 4 3 3 1 9 

Institut fiir Zoologie 5 5 6 6 3 3 15 

Institut filr Vorratsschutz 2 2 3 1 6 

Institut fiir Bakteriologie 4 4 4 5 11 

Institut fiir Mykologie 3 4 4 4 1 9 

Institut fiir nichtparasitcire Pflanzenkrankheiten 3 3 4 9 2 2 15 

Institut fiir Biochemie 3 5 5 2 2 13 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung 6 6 ij 8 4 4 19 

Inst.itut fi.i.r Virusserologie 4 4 ,I 2 9 4 4 17 

lnstitut fiir biologische Schadlingsbekampfung 6 6 8 9 6 6 22 

Institut fur Getreide-, Olfrucht- und 
Futterpflanzenkrankheiten 5 2 8 3 3 13 9 11 2 34 

!nstitut fiir Hackfruchtkrankheiten und 
Nematodenforschung 6 8 5 14 6 7 29 

Institut fi.i.r Gemiisekrankheiten 2 2 5 5 4 4 12 

Institut fur Obstkrankheiten 5 6 8 13 13 2 29 

Institut fiir Rebenkrankheiten 3 3 4 3 7 10 3 13 2 25 

Institut £Ur Zierpflanzenkrankheiten 2 2 3 3 1 1 6 

lnstitut fiir Forstpflanzenkrankheiten 3 3 3 3 3 3 2 11 

Dienststelle fU.r wirtschaftliche Fragen und 
Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz 2 2 2 2 6 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 6 7 15 15 27 27 3 52 

Verwaltung (einschlieB!ich Besoldungsstelle) 8 8 36 36 32 77 

Gcsamt 99 8 5 112 146 20 11 177 145 5 151 63 503 

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

III. Forschung

Zusammenfassung der wichtigsten Forschungsergebnisse 

Auftausalze (vorwiegend Natriumchlorid) zur Bekampfung von Schnee- und Eis

glatte schadigen die Strafienbaume in den Sta.dten zunehmend. In schweren Fallen 

sterben die Ba.ume ga.nzlich ab. Am empfindlichsten reagieren Ahorn, Linde und 

Kastanie, weniger empfindlich sind Pappel, Esche, Eberesche und Platane. An 

Birke, Robinie und Eiche wurden bisher noch keine Scha.den beobachtet. Diese sind 

in erster Linie durch die Anreicherung von Chlorid bedingt, Untersuchungen von 

Bla.ttern und Zweigen gescha.digter Ba.ume ergaben um das 10- bis 20fache erhohte 

Cl-Gehalte. 
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In Hopfenstocken des Tettnanger Anbaugebietes mit virusverdachtigen Erschei
nungen wurden das latente Hopfenvirus und das Virus der Stecklenberger Krank
heit der Kirsche nachgewiesen. Offenbar sind alle Stocke infiziert. Es wird deshalb 

versucht, auf dem Wege der Meristemkultur virusfreies Pflanzmaterial zu ge
winnen. 

Das Himbeerringflecken-Virus vermag bei Reben ungewohnlich schwere Defor
mationen und Panaschierungen hervorzurufen, die bei entsprechenden Versuchen 
schon 14 Tage nach erfolgter Infektion erscheinen konnen. Im Gegensatz zu ande
ren Viren der Ringspot-Gruppe gelang eine Therapie erkrankter Pflanzen durch 
vierwochige Hitzebehandlung wachsender Reben bei 38° C nicht. Das Virus 
konnte nicht eliminiert werden. 

Die Seleldion von virusf:rel.en Reben zur Gewinnung gesunden Pflanzgutes ge

schieht bisher nur durch unzureichende symptomatologische Beobachtungen. Aus 
diesem Grunde wurde eine empfindliche serologische Methode entwickelt, die 

unter geeigneten Bedingungen einen Virusnachweis in Rebenblattern ermoglicht 

und fur Routineuntersuchungen bei der Selektionsarbeit hinsichtlich der Reisig
krankheit eingesetzt werden kann. 

Bei Birnen wurde jetzt auch in der Bundesrepublik die gefahrliche .,pear decline"

Krankheit festgestellt. Sie ist in Siidwestdeutschland allgemein verbreitet und 
kommt auch bei Baumen auf Quittenunterlage vor. 

An Birne, Quitte und Weifldorn wurde, ebenfalls erstmals in Deutschland, und 
zwar im Westen Schleswig-Holsteins, der sehr gefahrliche Erreger des Feuer

brandes, das Bakterium Erwinia amylovora, nachgewiesen. Fur diagnostische 

Zwecke wurde den Pflanzenschutzamtern der Lander entsprechendes Serum zur 
Verfiigung gestellt. 

Auch einige Pilzkrankheiten wurden erstmals in der Bundesrepublik beobachtet, 
u. a. eine durch Kabatiella zeae verursachte Blattkrankheit an Mais, Phytopthora
Wurzelfaule an Freilandspinat und eine Verticillium-Welke an Baldrian. In einer
umfassenden Studie wurden Epidemiologie, Biologie und Bekampfung des Pilzes

Phomopsis, dem Erreger der Schwarzfleckenkrankheit der Rebe, geklart.

Mit Hilfe eines in Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzamtern entwickelten 
amtlichen Priifverfahrens wurden 43 Kartoffelzuchtstamme auf Resistenz gegen 

den Kartoffelnematoden gepriift. Sie erwiesen sich bis auf wenige Ausnahmen als 
hochresistent. AuBerdem wurde eine Methode zur Priifung des Resistenzverhal
tens von Zuckerriibenzuchtstammen gegen den Riibennematoden entwickelt. 

Ein Beispiel fur die Moglichkeit, eine Schadlingskalamitat durch eine einfache 
KulturmaBnahme zu verhindern, liefert der Befund, daB ein Entfernen des Gras
und Unkrautbewuchses an der Stammbasis von jungen Kirschbaumen einen Befall 
durch den Rindenwickler weitgehend ausschalten kann. 

Die Geiahrdung insektenvertilgender Nutzinsekten durch bisher als harmlos gel
tende Pflanzenschutzmittel wie z. B. Fungizide veranlaBte die Entwicklung einer 

empfindlichen auf Entomophagen (Eiparasiten der Gattung Trichogramma) abge
stellten PriifuniJslechnik. Auf dieser Grundlage sollen spater bei der Zulassung 
van Pflanzenschutzmitteln Priifungen durchgefuhrt werden. 

Im Zusammenhang mit dem Umweltschutz sind Verfahren zum Nachweis von 

Pflanzenschutzmitteln wichtig. Es wurde ein diinnschichtchromatographischer 
Nachweis von Quecksilberfungiziden mittels einer Enzym-Hemmung ausgearbei-
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tet. Die Methode gehi:irt zu den empfindlichsten bisher bekanntgewordenen Ver

fahren und durfte sie an Einfachheit ubertreffen. 

Gegenuber dem systemischen Fungizid Benomyl wurde erstmalig ein Stamm des 
Gurkenmehltaupilzes mit erhohter Widerstandsfahigkeit (Resistenz) festgestellt. 
Nach Anwendung von Bodenherbiziden in Getreidefelde·rn treten haufig betracht

liche Schaden auf, deren Ursache die unterschiedliche Reaktion der Weizen- und 

Gerstenarten auf die Herbizide ist. Es wurde eine einfache und sichere Methode 

entwickelt, durch die in kurzer Zeit ein groBes Sortiment von Weizen und Gerste 

auf seine Empfindlichkeit getestet werden kann. Dadurch la.flt sich die Sicherheit 

der Herbizidanwendung erhohen. 

Die mit Braunkohlenflugasche angereicherten Boden im Rheinland weisen u. a. 
einen erhohten Kohlenstoffgehalt auf, der die Adsorptionsfahigkeit verandert. 

Dies hat zur Folge, daB bei der Applikation von Bodenherbiziden eine erhohte 

Aufwandmenge eingesetzt werden muB, um eine ausreichende Wirkung zu er

zielen bzw. daB ein Einsatz von Herbiziden nicht mehr moglich ist. Der Kohlen

stoffgehalt ist allerdings in geringen Grenzen durch ackerbauliche MaBnahmen zu 
verii.ndern. Um eine Aussage uber die !mission von Braunkohlenflugasche zu er

moglichen und einen Anhalt fur die Anwendungsmoglichkeit von Herbiziden zu 

bieten, wurden weitere Bodeneigenschaften ermittelt. 

Abteilung ftir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Institut ftir Pflanzenschutzmittelpri.ifung 

Laboratorium fi.ir chemische Mittelpri.ifung in Braunschweig 

1. Riickstandsuntersuchungen im Auftrage des Deutschen Pflanzenschutzdienstes

1.1 Die Landwirtschaftskammer Hannover, Bezirksstelle Uelzen, wunschte zur 

Klarung der Frage, ob Wuchsstoff-Herbizide zur Unkrautbekampfung in 

Kartoffeln eingesetzt werden konnen, die Untersuchung von drei Proben 

Kartoffeln auf Ruckstande von 2,4-D und MCPA. 89 Tage nach der letzten 
Behandlung konnten keine Ruckstande von 2,4-D oder MCPA mehr nach

gewiesen werden. Von der Ruckstandssituation her erscheint der Einsatz 
dieser Wirkstoffklasse im Kartoffelanbau unbedenklich. 

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

1.2 Fur das Regierungsprasidium Nordbaden, Pflanzenschutzdienst, Karlsruhe, 

sollte gepruft werden, ob das Ruckstandsverhalten von Trichloressigsaure 

den Einsatz gegen einkeimblattrige Unkrauter in Zuckerruben und Zichorien 

erlaube. 217 Tage (Zuckerruben) bzw. 142 Tage (Zichorien) nach der letzten 

Behandlung wurden bei Zuckerruben 0,03 bis 0,045 ppm, bei Zichorien 0,32 

bis 0,85 ppm Trichloressigsaure gefunden. Da die Toleranz in beiden Fallen 

1 ppm betragt, ist gegen den Einsatz von Trichloressigsii.ure im Zuckerruben

und Zichorienanbau von der Ruckstandssituation her nichts einzuwenden. 

(W. Weinmann) 

1.3 Mit dem lnstitut fur Obstkrankheiten der Biologischen Bundesanstalt und in 

Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzamt,Mainz und der Landesanstalt fur 
Pflanzenschutz in Stuttgart sollte die Ruckstandssituation fur Thiram in Apfeln 

bei Spritzungen mit reduzierter Wasseraufwandmenge zur Bekampfung von 

Lagerschaden geklart werden. Die gefundenen Ruckstande bei den 15 Proben 
lagen 14 Tage nach der letzten Behandlung mit Werten zwischen 0,27 und 

1,27 ppm Thiram unter der Toleranz von 3,2 ppm. (W. Weinmann) 
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2. Analytische Entwicklungsarbeiten

2.1 Die gaschromatographische Methode der Europaischen Gemeinschaft zur 
Mehrfachbestimmung der Ruckstande von Phosphorsaureestern und Chlor
kohlenwasserstoffen wurde zusammen mit den Laboratorien der anderen 
Mitgliedslander weiter uberarbeitet. In diesem Rahmen wurden die Recovery
Werte von sechs reprasentativen Wirkstoffen in drei Gemusesorten bei 
Zusatzen von 1/io der Toleranz bestimmt. Die EG-Methode erwies sich hierbei 
aber als nicht ausreichend, daher wurde es notwendig, die ubliche Reinigung 
(Dunnschicht-clean-up) zusatzlich einzuschalten. (W. Dobrat und C.-H. Roder) 

2.2 Fur die Untersuchung der Zuckerruben und Zichorien auf Ruckstande von 
Trichloressigsaure wurde eine Methode entwickelt, da die aus der Literatur 
bekannte Analysenmethode (Abspaltung von Chloroform und Bestimmung 
mit dem Mikrocoulometer) versagte. Diese neue Methode basiert auf der 
gaschromatographischen Bestimmung des Trichloressigsauremethylesters mit 
dem Elektroneneinfangdetektor. (K. Schinkel und W. Weinmann) 

2.3 Fur die Aufnahme in die .,Methodensammlung zur Ruckstandsanalytik" der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft wurde die Methode von QUENTIN zur 
Bestimmung von Chlorkohlenwasserstoffen in Wasser uberpruft. Die Methode 
erwies sich als nicht geeignet. (W. Weinmann) 

2.4 Die fur die Aufnahme in das CIP AC-Handbook vorgesehenen Methoden zur 
Bestimmung der Wirkstoffe Endosulfan (a + /J, IR-Methode, Titrations
methode). Bromophos (GC-Methode), Dichlofluanid (Titrationsmethode) und 
Phenmedipham (Titrationsmethode) wurden uberarbeitet. 

(W. Dobrat und W. Weinmann) 

2.5 Innerhalb des Deutschen Arbeitskreises fur Pflanzenschutzmittelanalytik 
(DAPA) wurde eine Ringanalyse durchgefuhrt, um eine allgemein verbind
liche Methode zur Bestimmung von Dithiocarbamaten zu entwickeln. Weiter
hin wurde im Rahmen des DAPA eine Bestimmungsmethode fur Antu uber
arbeitet. (W. Dobrat und W. Weinmann) 

2.6 Die Entwicklung einer Schnellmethode zur direkten Identitatsbestimmung von 
Spritzpulvern und Granulaten unter Verwendung der IR-KBr-Technik wurde 
abgeschlossen. Die Methode erwies sich fur derartige Formulierungen mit 
Wirkstoffgehalten von uber 20 °/o als hinreichend genau. (W. Do brat) 

2.7 Zur Bestimmung von Thallium in den handelsublichen Rodentiziden wurde 
eine direkte Titrationsmethode entwickelt. (E. Finger) 

2.8 Die BBA-Methode zur Bestimmung von Amitrol in Pflanzenschutzmitteln 
wurde zur Anwendung auf Kombinationspraparate mit den Wirkstoffen der 
folgenden Gruppen weiterentwickelt: Triazine, Harnstoffderivate, Wuchs
stoff-Herbizide sowie Bromacil und Trichloressigsaure. (E. Finger) 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Untersuchungen zur genaueren Erfassung der Beizmittelverteilung auf

Getreidesaatgut mit Hilfe des Agarfolientestes

Die bisherigen Versuche mit Rhizoctonia solani und dem Bakterium Arthro

bacter Stamm AR 18 haben gezeigt, daB sich mit zunehmender Hohe der
applizierten Beizmittelmenge die GroBe der Hemmhofe immer weniger ver-
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andert. Bei den in der Praxis verwendeten relativ hohen Aufwandmengen 
kammen daher Fehldasierungen van ± 50 0/o nach dem bisher iiblichen Ver
fnhren in der Varianz der Hemmhafdurchmesser nicht mehr geniigend zum 
Ausdruck. 

Eine Verbesserung der Versuchsergebnisse kannte erreicht werden, indem 
die Proben var der iiblichen Bebriitung bei 27° C zunachst fur einige Stunden 
bei einer Temperatur van 6° C inkubiert wurden. Eine starkere Varianz der 
Hemmhafgr6Ben kammt dariiber hinaus zum Ausdruck, wenn statt der 
Durehmesser die Flaeheninhalte der einzelnen Hemmhofe miteinander ver
glichen werden. (J. Martin, H. Ehle) 

2. Mikrobiologischer Nachweis Hg-ireier Beizmittel aui Getreidesaatgut

In Laborversuchen wurden hamagenisierte Myzelmatten auf Biamalz-Nahr
losung gewachsener Kulturen van Rhizoctonia solani Kuhn im Gemiseh mit
fhissigem Biomalzagar (ea. 40° C) in ea. 3 mm dieker Sehieht in Petrisehalen
oder auf Glasplatten ausgegossen. Um die nach einer Beizung mit narmaler
Aufwandmenge in dieses Medium ausgelegten Weizenkorner bilden sich je 
naeh verwendetem Beizmittel mehr oder weniger deutlieh ausgepragte
Hemmhofe, deren Gr6Be naeh 48stiindiger Bebriitung (27° C) ausgewertet
werden kann. Die deutlichsten Hemmhofe wurden bei Verwendung van
Faligerm-Schlammbeize erzielt.

Die Frage, inwieweit das Verfahren zum Naehweis der Verteilung dieses
Hg-freien Beizmittels auf Saatgetreide im Rahmen der Priifung von Beizge
raten verwendet werden kann, muB in weiteren Versuchen iiberpriift werden.

(J. Martin) 

3. Untersuchungen iiber die Verwendbarkeit von Rhizoctania solani

Kiihn zum Nachweis von Fungiziden

Intensiv zerkleinerter Kopfsalat, dem jeweils untersehiedliehe Mengen ver
sehiedener Fungizide beigegeben worden waren, wurde mit Wasseragar im
Verhaltnis 1 :1 gemischt, in Petrischalen ausgegossen und im Zentrum der
Sehalen mit einem myzelbewachsenen Agarseheibehen ((/) 5 mm) einer Rhi

zoctania-Kultur beimpft.

Als MaB fiir die Empfindlichkeit des Testarganismus diente die bei der
jeweiligen Dasierung zu beabaehtende Hemmung der Pilzausbreitung im
Verhaltnis zu Kantrollproben ahne Fungizidzusatz, gemessen nach 48stundi
ger Bebriitung bei 27° C. Dasierungen von minimal 0,5 ppm (.,Vitavax") bzw.
2,0 ppm (.,Benamyl") hemmen das Myzelwachstum nach deutlich. (J. Martin)

4. Erstellung von Priifungsrichtlinien
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Die Richtlinien fiir die amtliche Priifung van Pflanzenschutzmitteln liegen
jetzt fur die wiehtigsten Indikatianen var. Entspreehend der fortschreitenden
Entwieklung neuer Pflanzensehutzmittel, miissen sie jedach stets auf den
neuesten Stand gebracht werden, z. T. sind Richtlinien fiir bisher nieht
bekannte Indikatianen neu zu erstellen. Arbeiten und Untersuchungen mit
Fungiziden und Herbiziden in Gewaehshaus und Freiland stellen die wissen
sehaftliehe Grundlage fiir die Erstellung der amtliehen Priifungsriehtlinien
dar.



Im Jahre 1971 wurden in Zusammenarbeit mit Pflanzenschutzamtern und 
einigen Herstellerfirmen von Pflanzenschutzmitteln die Richtlinien bzw. vor
laufigen Richtlinien fiir die Pri.ifung folgender Schaderreger modifiziert bzw. 
erstellt: 

Vorlaufige Richtlinien fiir die Pri.ifung 
des Einflusses von Beizmitteln auf Keimfahigkeit und Triebkraft bei Ge
treidesaatgut 
von Beizmitteln gegen Tilletia controversa Ki.ihn (Zwergsteinbrand) an Wei
zen 
von Fungiziden gegen Rostpilze an Zierpflanzen 
von Fungiziden gegen Calonectria nivalis Schaffnit (Schneeschimmel) an 
Roggen in Hohenlagen 
von Fungiziden gegen Tilletia controversa Ki.ihn (Zwergsteinbrand) an Wei

zen 
von Fungiziden gegen Cereosporella herpotrichoides Fron (Halmbruchkrank
heit) an Getreide 
von Fungiziden gegen Lagerfaulen und Lagerschorf an Kernobst (Neufassung) 
von Fungiziden gegen Phomopsis viticola Sacc. (Schwarzfleckenkrankheit) 
der Reben 
von Fungiziden gegen Botrytis cinerea (Grauschimmel) an Rebholz und 

Pfropfreben 
von Herbiziden gegen Unkrauter in Zier- und Sportrasen 

Richtlinien fiir die Pri.ifung von Praparaten gegen Bananenstammfaule. 
(H. Ehle, G. Heidler, H. Lyre, J. Martin) 

5. Einflufl der Kontaktzeit von Gramoxone S gegeniiber Lemna minor

Die Einwirkungszeiten des Herbizids Gramoxone S auf die Testpflanze Lemna

minor lagen zwischen 4' und 120'. Nach Ablauf dieser Kontaktzeiten wurden
die Testpflanzen in Frischwasser umgesetzt und die Zuwachsrate gegeni.iber
der unbehandelten Kontrolle beobachtet. Erste Versuche, bei denen auch
gestaffelte Aufwandmengen getestet wurden, lieflen irreversible Schaden ab
30' Kontaktzeit erkennen. Dabei zeichnete sich ab, dafl die Kontaktzeiten in
umgekehrt proportionalem Verhaltnis zur Aufwandmenge standen.

Untersuchungen i.iber die Abhangigkeit der Wasserharte und Temperatur
sind z. Z. noch nicht abgeschlossen. (G. Heidler)

6. Untersuchungen Uber die Saatgutverseuchung des Getreides mit pathogenen

Pilzen

Die Notwendigkeit solcher Untersuchungen ergibt sich aus dem Bestreben,.
einen umfassenden Uberblick i.iber Verbreitung und Ausmafl des Saatgutbe
satzes der Hauptgetreidearten in der BRD mit pathogenen Pilzen und seiner
6kologischen Bedeutung fiir die Erkrankung der Feldbestande zu erhalten, um
den Umfang und die Art notwendiger Saatgutbeizungen kennenzulernen.

Mit Hilfe der Samenpri.ifstellen und Pflanzenschutzamter werden reprasenta
tive Saatgutproben entnommen und in Anlehnung an die von der .,Interna
tional Seed Testing Association" empfohlenen Verfahren auf Pilzbefall
untersucht. Die Untersuchungen beschranken sic h im wesentlichen auf Sep

toria-, Helminthosporium- und Fusarium-Arten. Bei diesen Arten wird in
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Freilandversuchen weiterhin geklart, welche Bedeutung der Saatgutiibertra
gung innerhalb der Infektkette beizumessen ist. In erganzenden Untersu
chungen werden in Klimakammern und Gewachshausern die optimalen 
Infektionsbedingungungen ermittelt, um das Erregerpotential am Saatgut mit 
moglichst grofler Sicherheit erfassen zu konnen und die Voraussetzungen fiir 
eine Erkrankung des Getreidebestandes kennenzulernen. 

Die Untersuchungen wurden in der zweiten Halfte des Berichtsjahres 
begonnen und werden fortgefiihrt. (G. Bartels) 

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriiiung in Braunschweig 

Die im Vorjahr genannten Forschungsvorhaben wurden samtlich weiterge
fiihrt. Eine Auswertung konnte wegen der mit der Zulassung von Pflanzen
schutzmitteln zusarnmenhangenden terrningebundenen Arbeiten noch nic ht 
erfolgen. 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

1. Entwicklung eines mehrteiligen Einheitsverfahrens zum diinnschichtchromato ..

graphischen Riickstandsnachweis der Wirkstoffe aus mehreren Herbizid

klassen

Im Jahresbericht 1970 wurden die Nachweisbedingungen fiir die N-Phenyl
harnstoffe mitgeteilt. Inzwischen wurden alle iibrigen Nachweissysteme aus
gearbeitet, mit denen 17 Triazin- (plus Amitrol), 7 N-Phenylcarbamat- plus
5 Thiolcarbamat- plus 9 insektizide Carbamat- und schliefllich 4 Uracil-Wirk
stoffe differenziert und identifiziert werden konnen.

Triazine. System I: Kieselgel-DC-Alufolie, Woelm, Vorklima H2S04 Q = 1,6,
Konterplatte unbeschichtet, Flieflmittel Isopropylather, Strecke 10 cm, Stan
dard GS-14 260, Sollwert hRf = 29; Detektionsmittel 1.) 0,5 ·0/o Malachitgriin in
Aceton 2.) Bromdampfe 3.) sofort auswerten; untere Nachweisgrenzen 0,2
bis 2 µg. - System II: Kieselgel-DC-Alufolie, Woelm, Vorklima H2S04 Q =

1,35, Konterplatte unbeschichtet, Flieflmittel Nitromethan, Strecke 10 cm,
Standard Methabenzthiazuron, Sollwert hRi = 60; Detektionsmittel 1.) 0,01 (J/o
Rhodamin B in Wasser 2.) Auswertung bei J.. = 254 nm; untere Nachweis
grenzen 0,2-2 µg. - System III: 1,0 g Polyamid, Woelm DC, plus 0,02 g
Fluoreszenzindikator W oelm, suspendiert in 9,5 ml Methanol fiir eine 20 X 20-
cm-Platte, Vorklima H2S04 (! = 1,6, Konterplatte unbeschichtet, Flieflmittel
60°/oig. At hanol, Strecke 10 cm, Standard Atrazin, Sollwert hRt = 54; Detek
tionsmittel Auswertung bei J.. = 254 nm; untere Nachweisgrenzen 0,2-2 µg.

Carbamate. System I: Kieselgel-DC-Alufolie, Woelm, Vorklima H2S04 Q 

= 1,6, Konterplatte unbeschichtet, Flieflmittel Cyclohexan-Isopropylather 
(2:1). Strecke 15 cm, Standard CEPC, Sollwert h R1 = 19; Detektionsmittel 
N-Phenylcarbamate: 1.) 30 min Erhitzen auf 150° 2.) L6sung aus 1 g p- (N. N
Dimethylamino-) benzaldehyd plus 5 ml HCl (Q = 1,19) plus 95 ml abs. At ha
nol 3.) ggf. erneut 30 min auf 180° erhitzen; untere Nachweisgrenzen 0,2 bis
2 µg; Detektionsmittel Thiolcarbamate: 1.) Losung aus 0,5 (J/o PdCI2 in Wasser,
der auf je 50 ml 30 Tropfen 25°/oig. HCI zugesetzt werden 2.) Erkennung
geringer Mengen erst nach einiger Zeit; untere Nachweisgrenzen 1-2 µg;
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Detektionsmittel insektizide Carbamate: 1.) 0,01 '0/o Rhodamin B in Wasser 
2.) Auswertung bei }. = 254 nm; untere Nachweisgrenzen 0,3-1 µg. -
System II: 1,0 g Polyamid, Woelm DC, plus 0,02 g Fluoreszenzindikator 
Woelm, suspendiert in 9,5 ml Methanol fi.ir eine 20 X 20-cm-Platte, Vorklima 
H2S04 Q = 1,6, Konterplatte unbeschichtet, Flieflmittel 500/oig. Athanol, 
Strecke 15 cm, Standard Barban, Sollwert h Rt = 17; Detektionsmittel 1.) Aus
wertung der Fluoreszenzlcschung bei Jc = 254 nm; untere Nachweisgrenzen 
0,2-1 µg 2.) Isolan und die Thiolcarbamate werden durch zusatzliches Spru
hen mit 0,01°/oig. Rhodamin B in Wasser/Alkohol erkannt; untere Nachweis
grenzen 0,2-2 µg.

Uracile. System I: Kieselgel-DC-Alufolie, Woelm, Vorklima H2S04 Q = 1,6, 
Konterplatte unbeschichtet, Flieflmittel Toluol-Essigester (3:1), Strecke 15 cm, 
Standard Bromacil, Sollwert hRt = 25; Detektionsmittel 1.) 0,5 0/o Malachit
grun in Aceton 2.) Brom-Dampfe 3.) sofort auswerten; untere Nachweisgren
zen 3 µg. - System II: 1,0 g Polyamid, Woelm, DC plus 0,02 g Fluoreszenz
indikator Woelm, suspendiert in 9,5 ml Methanol fiir eine 20 X 20-cm-Platte, 
Vorklima H2S04 Q = 1,35, Konterplatte unbeschichtet, Flieflmittel 350/oig. 
Athanol, Strecke 15 cm, Standard Terbacil, Sollwert hRt = 38; Detektionsmit
tel Auswertung bei Jc= 254 nm mit und ohne Spruhen mit 0,01 '0/o Rhodamin B 
in Wasser/Alkohol; untere Nachweisgrenzen 0,6-2 µg. (W. Ebing) 

2. Optimierung von selektiven Detektorsystemen fiir den automatischen Dauer
betrieb in der gaschromatographischen Riickstandsanalyse

a) Thermionische Detektoren

Um einen thermionischen Detektor bei maximaler Nachweisempfindlichkeit
vollautomatisch (Gaschromatograph + automatisches Probeaufgabesystem
+ elektronischer Integrator) im Dauerbetrieb unbeaufsichtigt arbeiten zu
lassen, ist es erforderlich, das Langzeitdriften des Ionisationsgrundstromes
und die damit auf das engste verknupften Schwankungen der einmal einge
stellten Nachweisempfindlichkeit zu verhindern. Dies konnte durch den
Einbau von Restriktoren mit variabel einstellbaren Druckabfallbereichen in
die Leitungen von Trager- und Brenngas unmittelbar vor den Durchfluflreg
lern erreicht werden. Dauerversuche (120 Stunden ununterbrochener und
unbeaufsichtigter Betrieb, bei temperaturprogrammierter Arbeitsweise) mit
immer den gleichen Nanogrammengen von Phoshorsaureestern haben
gezeigt, dafl die Signalhohen auf dem Schreiberprotokoll bzw. die Flachen
ausdrucke auf dem Integratorprotokoll eine statistische Schwankungsbreite
von ea. ± 10 0/o aufweisen bei einer Langzeitdrift von ea. ± 1 Zoll des Ioni
sationsgrundstromes. Diese Schwankungen der Empfindlichkeit werden
durch die Relativierung auf die als innerer Standard mitgefiihrte Substanz
vollkommen ausgeglichen.

b) Flammenphotometrische Detektoren

Das beim Betrieb des FPD durch das Losungsmittel der Probe verursachte 
Erloschen der Flamme des Detektors konnte durch den Einbau einer 
Losungsmittelausschwemmvorrichtung verhindert werden. Diese Vorrich
tung besteht aus zwei uber ein Zeitrelais (Zeitwahl 1-20 Minuten, Schritt
weite: 1 Minute) gesteuerten Magnetventilen (je 1 Ein- und zwei Ausgange), 
wovon das eine den aus der Trennsaule kommenden Tragergasstrom und 
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das andere einen Hilfsgasstrom der gleichen Gasart und des gleichen Volu
mendurchflusses steuert. Diese Einrichtung wurde mit dem Startschalter der 
Temperaturregelungseinheit des gaschromatographischen Saulenofens so 
gekoppelt, daB beide Steuereinheiten gleichzeitig gestartet werden konnen. 
Ein automatisches Probeaufgabesystem konnte angeschlossen und die 
gaschromatographische MeBeinrichtung im unbeaufsichtigten Dauerbetrieb 
eingesetzt werden. Nachteile der Losungsmittel-Ausschwemmvorrichtung 
bestehen in der Begrenzung der Betriebstemperatur auf maximal 200° C und 
in dem relativ groBen Totvolumen zwischen Saulenausgang und Detektor. 

(A. KoBmann) 

3. Entwicklung eines einheitlichen Extrnktreinigungsverfahrens fiir Riickstande

insektizider Phosphorsaureester auf Erntegiitern mit Hilfe der Gelfiltration

Die Apparatur fur dieses schonende Reinigungsverfahren wurde durch
Einbau neuer Probeninjektions- und Auslaufventile verbessert. - An einer
Sephadex-LH-20-Gelsaule wurden mit 24 insektiziden Phosphorsaureestern
auf 12 verschiedenen Gemusen durchschnittliche Wiederfindensraten zwi
schen 80 und 100 0/o erhalten. Lediglich Disulfoton auf Chinakohl, Fenitro
thion auf Spinat, Ethion auf Salat und Dioxathion allgemein ergaben noch
unbefriedigende Werte. - AuBer dem vorgenannten Gel wurden ebenfalls
Bio-Bead S X 8 und Merckogel OR 500 untersucht. Besonders das letztere
erwies sich als gleichfalls gut geeignet. Interessante Beziehungen zwischen
Struktur der Wirkstoffe und ihrem Elutionsverhalten wurden entdeckt,
woraus sich zusatzliche Informationen fur die Ruckstandsidentifizierung
erhalten lassen. Diese Moglichkeiten werden zur Zeit untersucht und der
stoffliche Anwendungsbereich noch weiter ausgedehnt; denn diese Reini
gungsoperation scheint universell anwendbar zu sein.

(J. Pflugmacher und W. Ebing) 

4. Entwicklung eines vielseitig verwendbaren Extra ktreinigungsverfahrens fiir

Insektizidriickstande fiir Erntegut mit Hilfe der Sweep up-Co-Distillation

Es wurde eine Apparatur konstruiert und gebaut, die die automatische Reini
gung von bis zu 20 Rohextrakten im unbeaufsichtigten Tag- und Nachtbetrieb
nach dem im Titel genannten Reinigungsprinzip durchfuhrt (eine Ansicht
der Versuchsapparatur ist in der Abbildung 1 wiedergegeben). Als vorlaufige
Ergebnisse wurden mit 20 Insektiziden Phosphorsaureestern auf 5 Substraten
Wiederfindensraten zwischen 66 und 103 °/o erhalten. Die Arbeitsbedingun
gen mussen noch optimiert und die zu testenden Proben erheblich vermehrt
werden. (J. Pflugmacher und W. Ebing)

5. Entwicklung einer Riickstandsanalysenmethode zur gaschromatographischen 

Simultanbestimmung von Aldicarb und seinen Metaboliten Aldicarbsulfoxid

und Aldicarbsulfon
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Der Ausarbeitung dieser Methode stehen besonders wegen der uberaus
leichten Zersetzlichkeit des Sulfoxids erhebliche Schwierigkeiten entgegen.
Die Notwendigkeit, neben dem Originalwirkstoff auch diese beiden Metabo
liten mit in die ruckstandsanalytischen Untersuchungen einzubeziehen,
ergibt sich jedoch aus deren Toxizitat.



Abb. 1: Versuchsapparatur zur automatischen Reinigung 

Es zeigte sich, daB der Restsauerstoffgehalt des Tragergases (nachgereinigter 
Stickstoff) mit Hilfe geeigneter Katalysatoren und unter Zumischung geringer 
Mengen Wasserstoff entfernt werden muBte. Sodann wurde eine in der 
Pestizidanalytik neuartige Impragnierung der Saulenfiillung erforderlich, auf 
der das Sulfoxid vom Sulton getrennt und unzersetzt chromatographiert 
werden konnte. Als geeignete Saule erwies sich eine 100/o-Beladung von 
Chromosorb A W-HP-DMCS mit Tri ton X-305 als stationarer Phase. Der 
innere Durchmesser der Saule darf nicht mehr als 2 mm betragen und der 
TragergasdurchfluB sollte 120 ml/min nicht unterschreiten. Obwohl das 
eigentliche Bestimmungsverfahren bereits ausgearbeitet festliegt ( Tempera
turprogramm 80° bis 180°, 10°/min., 5 min. isothermale Endphase), stehen der 
praktischen Anwendung als Routinemethode zur Zeit noch Dichtungs
schwierigkeiten wegen des erforderlichen hohen Eingangsdruckes am Sau
lenkopf entgegen. Eine geeignete Aufbereitung der Rohextrakte wird zur Zeit 
erprobt. (A. KoBmann) 

6. Wirkung insektizider Carbamate aui die saure und alkalische Phosphatase

In einer Versuchsreihe wurde die Wirkung der insektiziden Carbamate auf
die alkalische und saure Phosphatase auf di.innschichtchromatographischer
Basis untersucht. Bei Verwendung von Nitrophenyl- und Naphthylphosphat
als Enzymsubstrate werden sowohl die alkalische als auch die saure Phos
phatase von allen untersuchten Wirkstoffen gehemmt.

Die insektiziden Carbamate sind relativ schwache Hemmer der alkalischen
Phosphatase, wobei die untere Nachweisgrenze je nach Vorbehandlung und
Substrat fi.ir die Monomethylcarbamate zwischen 30 und lOOµg und fi.ir die
Dimethylcarbamate zwischen 50 und lOOµg liegt.
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Die saure Phosphatase wird von den Monomethylcarbamaten stark gehemmt, 
wahrend die Dimethylcarbamate schwachere Hemmer darstellen. Die Nach
weisgrenzen liegen fur die Monomethylcarbamate zwischen 0.3 und 2µg und 

fur die Dimethylcarbamate zwischen 10 und 50µg. UV-Behandlung hat im 
allgemeinen nur einen geringen Einflufl auf die Hemmwirkung; lediglich der 
grbflte Teil der Dimethylcarbamate biiflt nach UV-Bestrahlung seine Hemm
wirkung gegeniiber saurer Phosphatase ein. (F. Geike) 

7. Wirkung herbizider Carbamate auf die saure und alkalische Phosphatase

In einer weiteren Versuchsreihe wurde die Wirkung herbizider Carbamate
auf die alkalische und saure Phosphatase auf diinnschichtchromatographi
scher Basis untersucht. Bei Verwendung von Nitrophenyl- und Naphthyl

phosphat als Substrate werden beide Phosphatasen von alien untersuchten
herbiziden Carbamaten gehemmt. Die N-Phenylcarbamate hemmen sowohl
die alkalische als auch die saure Phosphatase recht stark. Je nach Vorbehand
lung und Substrat liegen die Nachweisgrenzen zwischen 0.3 und 10µg.

UV-Bestrahlung hat kaum einen Einflufl auf die Nachweisempfindlichkeit. Die
Thiolcarbamate sind hingegen nur schwache Inhibitoren gegeniiber der alka
lischen Phosphatase, wahrend sie die saure recht stark hemmen. Die Nach
weisgrenzen der untersuchten herbiziden Carbamate liegen je nach Vorbe
handlung und Substrat zwischen 0.7 und 100µg mit alkalischer und zwischen

0.2 und 5µg mit saurer Phosphatase (F. Geike)

8. Untersuchungen zur Wirkung einiger Pestizide auf die a- und P-Amylase

Die Wirkung einer Reihe von Pestiziden auf die beiden Amylasen wurde auf
diinnschichtchromatographischer Basis untersucht. Dazu war es notwendig,
Methoden zum Nachweis von Amylase-Hemmern an der Hand zu haben.
Wichtiger noch ist die Rolle der Amylasen beim Keimungsvorgang, da sie die
Reservekohlehydrate dem sich entwickelnden Embryo zuganglich machen.
Zurn DC-enzymatischen Nachweis wurde die Anderung der Jod-Starke
Reaktion infolge Amylase-Einwirkung ausgenutzt. Als Substrat kommt nur
Amylose in Frage, damit beide Amylasen erfaBt werden kbnnen; denn Amy
lopektin wi.irde von der P-Amylase nur bis zur Stufe der Grenzdextrine
abgebaut werden, die ebenfalls die Jod-Starke-Reaktion geben.
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Es wurde gezeigt, dafl unter den angewandten Bedingungen die Chlorkoh
lenwasserstoff-Insektizide mit und ohne UV-Behandlung die a- und P-Amy

lase hemmen, wobei die Hemmung der P-Amylase in den meisten Fallen
intensiver ausfallt. UV-Bestrahlung fi.ihrt i.iberwiegend zu einer Verstarkung,
bei einigen Wirkstoffen hingegen zu einer Verminderung der Hemmwirkung ..
Von den untersuchten insektiziden Carbamaten hemmt lediglich Carbary!
die P-Amylase sehr schwach, wahrend die a-Amylase von keinem der Wirk
stoffe gehemmt wird.

Von den Thiolcarbamaten hemmen nur Diallat und Triallat die �-Amylase
schwach, von den N-Phenylcarbamaten wird das Enzym hingegen recht
kraftig gehemmt, doch nimmt die Hemmintensitat nach UV-Bestrahlung stark
ab. Eine Hemmung der a-Amylase durch die herbiziden Carbamate war nicht
festzustellen. (F. Geike)



9. Ausarbeitung eines empfindlichen DC-enzymatischen Nachweises von Queck
silber-Fungiziden und Dithiocarbamaten mit Urease

Die Quecksilber-Fungizide lassen sich nach dilnnschichtchromatographischer
Trennung ilber die Hemmung der Urease recht empfindlich nachweisen. Zu
diesem Zweck werden die DC-Platten nach dem Entwickeln mit Enzym

besprilht und nach einer halbstilndigen Inkubation mit einer Harnstoff-Indi
kator-Li:isung besprilht. Durch den bei der Harnstoffspaltung entstehenden
Ammoniak schlii.gt der Indikator dort um, wo das Enzym nicht gehemmt ist.
Die Nachweisempfindlichkeit liegt im Bereich von 0.05 bis lµg. Die Dithio
carbamate !assen sich nicht so gut nachweisen. Von den untersuchten N.N'
Dimethyldithiocarbamaten ist das Cadmiumsalz, von den ilbrigen untersuch
te:r. Dithiocarbamaten sind Zineb, Maneb und Mezineb ::1icht uber eine
Urease-Hemmung nachzuweisen. Die Nachweisgrenze der Dithiocarbamate
lag im Bereich von 1 bis 10µg. (F. Geike)

10. Wirkung von Quecksilber-Fungiziden und Dithiocarbamaten auf die Leber
esterase und die Amylasen

Die Leberesterase wird von fast allen untersuchten Wirkstoffen mit Aus
nahme des Cadmium- und Kupfer-N.N'-Dimethyldithiocarbamats mehr oder
weniger stark gehemmt. Die Nachweisgrenzen liegen recht unterschiedlich.
Sie streuen im Bereich von 0.6 bis 100µg, wobei der GroBteil der Verbin
dungen im Bereich von 1.0 bis 10,ug nachzuweisen ist. Die Nachweisgrenze
der Quecksilber-Fungizide mit Leberesterase hingegen liegt im Bereich von
1.0 bis 20µg.

Die a-Amylase wird von allen untersuchten Wirkstoffen nicht gehemmt.
Die ji'-Amylase wird nur von einigen Quecksilberverbindungen gehemmt,
wobei die Nachweisgrenze bei l�tg und nur in zwei Fallen bei 0,5 µg liegt.
Damit scheint sich gleichzeitig ein Hinweis zu ergeben, warum die Queck
silber-Fungizide als Beizmittel verwendbar sind. Auf Grund der DC-enzyma
tischen Untersuchungen ki:innte man sogar annehmen, daB die Dithiocarba
mate die P-Amylase aktivieren. (F. Geike)

11. Wirkung von Phenoxyalkancarbonsauren auf sieben Enzyme

Die Wirkung von Phenoxyalkancarbonsii.uren auf Enzyme ist noch immer
nicht ausreichend genug untersucht. Zwar existieren einige Arbeiten ilber
den Wirkungsmechanismus von 2.4-D, doch fehlen vergleichende Untersu
chungen. Der DC-enzymatische Hemmtest liefert hier schnell recht brauchbare
Ergebnisse, von denen ausgehend man gezielt weitere Untersuchungen
anschlieBen kann. Von den untersuchten 19 Wirkstoffen hemmen alle die
Leberesterase, wobei die Nachweisgrenzen im Bereich von 2-90µg, je nach
Vorbehandlung, liegen. Die saure Phosphatase wird ebenfalls von alien Sub
stanzen gehemmt, wobei der Empfindlichkeitsbereich ebenfalls von der Vor
behandlung, vor allem aber vom verwendeten Substrat abhii.ngt. Die Nach
weisgrenzen liegen in der gleichen Gri:iBenordnung wie bei der Esterase.
Die alkalische Phosphatase wird nicht mehr von alien Wirkstoffen gehemmt.
Hier liegt die Nachweisgrenze je nach Vorbehandlung und Substrai im
Dereich von 20-150µg. Trypsin, das in seinem aktiven Zentrum der Esterase
recht ii.hnlich ist, wird wiederum von allen Phenoxyalkancarbonsii.uren ge
hemmt, doch liegen die unteren Nachweisgrenzen noch nicht fest. Die Amy-
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lasen werden von den untersuchten Wirkstoffen am wenigsten beeinfluBt. 
a-Amylase wird mu von sechs der Herbizide schwach gehemmt. Auch die
p'-Amylase eignet sich kaum zu einem DC-enzymatischen Nachweis, obwohl
sie etwas empfindlicher als die a-Amylase reagiert. Die Urease schliefllich
wird von allen Wirkstoffen gehemmt. Auch hier sind die Arbeiten zur Erstel
lung der untersten Nachweisgrenze noch nicht abgeschlossen. (F. Geike)

12. Untersuchungen zur Wirkung einiger Lindan- und theoretisch moglicher DDT
Metaboliten sowie von Pentachlorphenol auf einige Enzyme

In dieser Versuchsreihe wurden die Enzyme Leberesterase, Trypsin, saure
und alkalische Phosphatase sowie a- und p'-Amylase untersucht. Pen
tachlorphenol hemmt alle untersuchten Enzyme recht stark, wahrend Benzo
phenon die alkalische Phosphatase stark, alle iibrigen Enzyme jedoch mit
telmaflig hemmt. Die Lindan-Metaboliten 1.2.4.5-Tetrachlorbenzol, 1.2.3- und
1.2.4-Trichlorbenzol hemmen kaum; selbst nach UV-Bestrahlung sind sie nur
selten nachzuweisen. Dagegen zeigen 4-Chlorbenzaldehyd, 4-Chlorbenzoe
saure und Benzoesaure ein recht unterschiedliches Verhalten gegenuber den
Enzymen. Chlorbenzol laBt sich als einzige Verbindung durch keines der
Enzyme nachweisen. (F. Geike)

13. Versuche zur Klarung der physikalischen und chemischen Eigenschaften von

Harnstoff-Herbiziden

Allgemein gelten Harnstoff-Herbizide als leicht hydrolisierbar (gleichermaBen
durch Sauren und Basen). Kinetische Messungen zeigen jedoch, daB z. B.
Monolinuron in 4n HCl nach 2 Stunden bei 80° C erst zu 15 °/o hydrolysiert
ist. Dagegen sind Harnstoff-Herbizide weit unbestandiger gegenuber Laugen.
In O.ln NaOH zersetzt sich Monolinuron bei 80° C nach 2 Stunden zu 15 °/o,
in 1n NaOH nach 2 Stunden zu 50 0/o. Verdampfungsversuche von Monoli
nuron und dem wichtigsten Metaboliten 4-Chloranilin zeigen, daB viele bis
herige Literaturergebnisse uberpruft werden mussen, da die sehr hohe
Fluchtigkeit des 4-Chloranilins nicht berucksichtigt wurde. (I. Schuphan)

14. Praparative Darstellung moglicher Metaboliten des Harnstoff-Herbizids

Monolinuron

Zur Klarung des Metabolismus eines Wirkstoffes sind Vergleichssubstanzen
unerlaBlich. Einige mi:iglicherweise in Pflanzen auftretende Metaboliten nach
Monolinuron-Behandlung wurden auf verschiedenen Synthese-Wegen erhal
ten.

Die nicht kauflichen aliphatischen Amine, das N.0-Dimethylamin, das
0-Methylamin und N-Methylhydroxylamin wurden aus Fremysalz durch
Methylierung mit Dimethylsulfat und durch Reduktion von Nitromethan mit
Zink-Salzsaure erhalten. Diese Amine sowie das Hydroxylamin wurden mit
4-Chlorphenylisocyanat zu den verschiedenen 4-Chlorphenylharnstoffen
umgesetzt. Diese werden zur Identifizierung von Metaboliten des Monolinu
rons dienen. (I. Schuphan)

15. Dilnnschlchtduomarographische Trennung und Nachweisgrenzen fungizider

Dithiocarbamate

Die Dithiocarbamate des Dimethylamins (z. B. Ziram, Ferbam, NaDMDT
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usw.) des A.thylendiamins (z. B. Nabam, Zineb, Maneb usw.) wurden diinn
schichtchromatographisch auf Kieselgel GF 254 getrennt. Dafiir eignen sich 
besonders Gemische aus Chloroform-Hexan-Essigester und Schwefelkohlen
stoff-Chloroform. Die Nachweisgrenzen bei UV-Bestrahlung liegen fur die 
verschiedenen Verbindungen zwischen 0.5-lOµg. Fur diese Versuche wur
den aus Dimethylamin mit Schwefelkohlenstoff uber das Kahumsalz Eisen-, 
Mangan-, Zink-, Cadmium-, Quecksilber-, Kupfer- und Nickeldimethyldithio
carbamat hergestellt, da sich diese nicht einfach durch Extraktion aus Han
delsformulierungen isolieren lassen (Zersetzung). (I. Schuphan) 

16. Dilnnschichtchromatographische Trennung und Nachweisgrenzen fungizider

Quecksilberverbindungen

Die Quecksilberverbindungen der Ceresan-Gr.uppe, des Cyanoguanidins
(Panogen). des Hydroxychinolats (Ortho LM). Thiosalicylats (Merthiolat). des
Polychlorbicycloheptens (Emmi), des Brenzkatechins, des Methoxyathans
(Agallol) und des Benzols (PMA) wurden auf Kieselgel GF 254 getrennt. Dazu
eignen sich gut Schwefelkohlenstoff-Essigester (azeotropes Gemisch) und
Chloroform-Hexan-Essigester (1 :10:2). Als Spriihreagenz dient eine 5 °/oige
alkalische Natriumsulfid-Losung. Nach UV-Belichtung erscheinen gut sicht
bare dunkle Flecken. Die Nachweisgrenzen liegen zwischen 1 und 10µg. Da
sie auf anderem Wege nicht zugang!ich waren, wurden nachstehend aufge
fuhrte, fungizidwirksame Verbindungen synthetisiert: Methylquecksilberhy
droxid, -sulfat und -chlorid, Methylquecksilbercyanoguanidin, Methylqueck
silber-8-hydroxychinolin, Methylquecksilberthiosalicylat und 1.4.5.6.7.7-
Hexachlorbicyclo-[2.2.1]-hept-5-en-phthalimid-N-meth ylquecksil ber.

(I. Schuphan) 

17. Ausarbeitung einer Mikrosynthesemethode zur Herstellung radioaktiv mar

kierten Monolinurons

Fur die geplanten Metabolismusuntersuchungen in Pflanzen ist radioaktiv
markiertes Monolinuron notwendig. Es soll fur die ersten Versuche in der
0-Methylgruppe mit 14C markiert sein. Dazu wurde als Ausgangsstufe
N-( 4-Chlorphenyl)-N' -methyl-N' -hydroxyharnstoff synthetisiert. Fur die
Markierung vorliegender Verbindung ist die Methylierung mit 14C-Methyl
jodid erforderlich. Zur Optimierung der Ausbeute der radioaktiven Syn
these sind umfangreiche Modellversuche mit inaktivem Material notwendig.
Es gelang nach Einsatz eines richtig dimensionierten geschlossenen Systems,
Einstellung des pH-Wertes und richtiger Wahl des Losungsmittels reprodu
zierbare Ausbeuten von 81 bis 85 °/o an Wirkstoff zu erhalten. (I. Schuphan)

Institut ii.ir Anwendungstechnik in Braunschweig 

1. Einflu.6 des Verschleilles auf die Arbeitsgenauigkeit von Dilsen filr den Pflan

zenschutz in Abhangigkeit von der Einsatzzeit

Die Untersuchungen wurden vor einem Jahr begonnen. Als Versuchsbruhe
dient Cupravit (OB 21) in Wasser mit einer Konzentration von 0,5 °/o.
Abb. 2 a zeigt die Versuchsanordnung.

P 31 



Es werden z. Z. folgende Flachstrahldusen untersucht: Teejet 11002, 11003, 
11004, 11005, 11006, 11008). Weitere Typen werden demnachst in das Ver
suchsprogramm aufgenommen. Nach bestimmten Einsatzzeiten wird ermittelt: 

1. Querverteilung von 7- Dusen gleicher Type und Grofle im Verband auf
einem Rillenblech mit 10 cm Abstand (Druck: 1 bis 10 atu)

2. Querverteilung von je 3 Einzeldusen bei 1 bis 10 atii Druck

3. Austrittsvolumen von 7- Dusen je Dusengrofle und Type bei 1 bis 10 atu
Druck.

4. Veranderung der Dusenaustrittsoffnung infolge Verschleifl. Hierbei wer
den die Dusenoffnungen fotografiert, auf einer optischen Bank projiziert und
vergroflert sowie ihre Bilder ausgemessen

5. Veranderung des Spritzwinkels infolge Verschieifl.

:::-:: BEHALTER /vl/T DUSEN -
VERTE/LER 

-

(6 Rohre mit je 7

Ousenmundstucken) 

t 

l FILTER 

l 
BRLJHEBEHALTER 

PU/v/PE /vl/T 

KVHLUNG 
Abb. 2 a: Versuchsanordnung zur Feststellung des Diisenverschleifles. 

Als Beispiel aus den Untersuchungen werden die Ergebnisse der Querver
teilung der Teejet-Flachstrahlduse 11006 aus Messing in Abb. 2 b wieder
gegeben. 

1.0 

9 0.8 

"' 
..., 0.7 

� 0, 6 

:i, 0.5 

� o., 

jj ijj 

STELLUNG DER DUSEN 

/J. ijj ijj 
I 

0.3�/�/� 

14 25 36 14 25 36 11. 25 36 

0 : > ! 15% AUFFANGZYLINDER 

Abb. 2 b: Querverteilung in Abhangigkeit vom Druck Flachstrahldiise Teejet 11006. 
(D. Bredemeier) 
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2. Schwebeiahigkeit und Teilchengrofle von Cupravit (OB 21) in Verschleifl

versuchen an Pflanzenschutzgeraten

In der amtliehen Geratepriifung werden Cupravit (OB 21) und Pyramin fiir
Versehleiflversuehe eingesetzt. Es war bisher nieht geklart, ob die Teilchen
des OB 21 dabei zerkleinert werden. Untersuehungen der Sehwebefahigkeit
(Fiseher-Methode, CIPAC) haben folgendes Ergebnis gehabt:

Sehwebefahigkeit von OB 21

Dauerlauf in h 

0 
100 
200 

Sehwebefahigkeit 
1/2 Std. 1 Std. 

96 93 

96 93 

96 94 

in °/o naeh 
l 1/2 Std. 

90 
90 
91 

Fiir das OB 21 wurde die unten angefiihrte Korngrofle ermittelt. Es ist keine 
Abnahme wahrend der Versuehszeit feststellbar. Dies stimmt mit Erfahrungen 
aus der meehanisehen Verfahrensteehnik iiberein, naeh denen sieh Teilchen 
in der Groflenordnung von 1 �tm mit meehanisehen Kraften kaum noeh zer
kleinern lassen. 

In weiteren Untersuehungen sollen aueh die Veranderungen des Wirkstoffs 
und der Beistoffe untersueht werden. 

Korngroflenbestimmung von OB 21 

Korngrofle in µm

0,5- 2 
10 -15 

in 0/o 

ea. 85-90 °/o 
ea. 15-10 0/o 

Botanische und zoologische Abteilung 

lnstitut fiir Botanik in Braunschweig 

(D. Bredemeier) 

1. Pathologisch-anatomische Untersuchungen iiber Kartoffelknolleniaulen

Keimsehlauehe, die aus den auf dem Kartoffelblatt befindliehen Sporangien
von Phytophthora infestans, dem Krautfauleerreger, austreten (sog. direkte
Keimung, s. Jahresberieht 1970, S. A 35). dringen nieht in das Blatt ein, son
dern bilden erneut Sporangien. Im Gegensatz dazu dringen derartige Keim
sehlauehe auf Wundstellen von Kartoffelknollen in das Wirtsgewebe ein und
bilden in den Wirtszellen Haustorien.

Wie aus anderen Untersuehungen bekannt ist, verhalten sieh die Fauleerre
ger Fusarium eoeruleum und F. avenaceum im Wirtsgewebe verschieden. Der
erste Pilz wachst zunachst nur in den Zwischenraumen zwisehen den Wirts
zellen (interzellular). wahrend das Myzel des zweiten sofort in die Wirtszel
len eindringt, also intrazellular wachst. Eigene Untersuehungen zeigten, dafl
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ein dritter Erreger, Fusarium sambucinum f. 6, ebenfalls intrazellular wachst 
(Abb.3). 

Im Gegensatz zu dem das Wirtsgewebe schnell durchdringenden Braunfau

leerreger P. infestans kann das Wachstum von Fusarium-Arten unter 
bestimmten Auflenbedingungen durch die Bildung einer Barriere in Form von 
Wundkork zum Stillstand kommen. (J. Ullrich) 

Abb. 3: Intrazelluliires Wachstum des Fiiuleerregers Fusarium sambucinum i. 6 im durch 
Verwundung freigelegten Gewebe der Kartoffelknolle. 

2. Untersudmngen ilber die Wundreaktion von Kartoffelknollen bei niederen

Temperaturen
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Die Wundreaktion spielt bei den verschiedenen Knollenfaulen eine grofle
Rolle. Sie beeinfluflt die Resistenz der Kartoffelsorten gegeni.iber den Fau

leerregern und wird selbst u. a. von der Temperatur gesteuert. Untersuchun

gen der Kartoffelknollen, die bei niederen Temperaturen (4°, 6° C) gelagert
und infiziert worden waren, haben gezeigt, da13 einige Sorten die Infektion mit
dem Erreger der Braunfaule (Phytophthora infestans) abwehren konnten

(s. Jahresbericht 1970 S. A 35). Die Polyphenoloxydase-Aktivitat war bei den

niedrigen Temperaturen nicht geringer als bei 15° C. Die Aktivitat der Pero

xidase hingegen ist temperaturabhangig; sie nimmt mit steigender Tempe
ratur zu. Die Bildung des Wundverschlusses verlauft also im niedrigen Tem
peraturbereich langsamer als im hohen und kann wahrscheinlich nicht die



Ursache der beobachteten nekrogenen Abwehr des Braurifauleerregers sein. 
Die Abwehr erfolgt vielmehr iiber die nicht temperaturabhangigen Reaktio
nen der Polyphenoloxydase (Oxydation von Phenolsauren). Die Untersu
chungen werden mit den Pilzen Fusarium coeruleum und F. sambucinum i. 6 

fortgesetzt. (B. Schober) 

3. Auftreten von Lagerfaulen an Kartoffeln in Norddeutschland

Wie im Vorjahr wurden die Erreger van Lagerfaulen im norddeutschen Raum
ermittelt. Fusarium coeruleum war in der Mehrzahl aller Falle die Ursache.
Daneben in geringerem MaBe auch F. sambucinum i. 6. Weitere Erreger wie
F. avenaceum, Phoma exigua var. exigua und Alternaria porri i. solani

konnten zwar in Faulstellen einzelner Knollen festgestellt werden, nie jedoch
als Ursache von Faulen, die wirtschaftlich ins Gewicht fielen und den Wert
ganzer Partien verminderten. Obwohl die Mehrzahl der Infektionen auf
Knollenverletzungen wahrend der Lagerungsperiode zuriickzufuhren war
(vgI. auch Jahresbericht 1970), scheint es doch einige hochanfallige Neu
ziichtungen zu geben, die bereits zum Erntezeitpunkt Infektionen zulassen.

(E. Langerfeld) 

4. Bekampfung von Lagerfauleerregern durch Knollenbeizung

Auf langere Sicht gesehen, ist die Resistenzziichtung der einzige Weg, das
AusmaB an Lagerfaulen zu vermindern. Trotzdem ist es in Einzelfallen (z. B.
Pflanzkartoffelexport) notwendig, anfallige oder qualitativ hochwertige und
wirtschaftlich bedeutsame Kartoffelsorten vor Infektionen zu schutzen. Daher
wurden einige Chemikalien auf ihre Beizwirkung vor oder nach kiinstlicher
Infektion van Pflanzkartoffeln mit Fusarium coeruleum gepriift. Hierbei
zeigte sich:

a) Die Wirkung der Mittel nimmt ab, wenn die Beizung nicht zu demselben
Zeitpunkt wie Verletzung und Infektion erfolgt.

b) Mittel, die nur die Keimungsphase, nicht aber die Pilzsporen direkt beein
flussen (z. B. Mittel auf Benzimidazol-Basis), haben nur ungeniigende
Wirksamkeit. Fehler bei der Knollenbehandlung lassen sich damit nicht
korrigieren. Dies entspricht auch neueren Beobachtungen an gr6Beren
Knollenmengen. (E. Langerfeld)

5. Unterschiedliche Eigenschaften zweier Lagerfauleerreger

In Laborversuchen zeigten sich Unterschiede im pathogenen Verhalten von
Fusarium coeruleum und Fusarium sambucinum i. 6. F. sambucinum f. 6 kann
z. B. die Knolle iiber Augen und Keime infizieren, F. coeruleum nicht. Beide
Pathogene dringen hauptsachlich iiber Verwundungen ein. Hierbei kommen
die Resistenzunterschiede der Kartoffelsorten gegeniiber F. coeruleum weitaus
deutlicher zum Ausdruck als gegeniiber F. sambucinum i. 6. Die Anfalligkeit
der Knollen gegeniiber F. sambucinum i. 6 steigt wahrend der Lagerungspe
riode friiher und starker an als gegeniiber F. coeruleum. Dies widerspricht
den Beobachtungen in Kartoffellagern, wo F. coeruleum wesentlich haufiger
als Ursache von Lagerfaulen gefunden wurde als F. sambucinum i. 6.

(E. Langerfeld) 
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6. Untersudmngen iiber das Zusammenwirken von Bakterien und Pilzen bei

Knollenfaulen der Kartoffel1

Die bereits im Vorjahr mit dem bakteriellen Nafifauleerreger Erwinia caro
tovora begonnenen Untersuchungen (vgl. Jahresbericht 1970) wurden fort
gesetzt. Hierbei ergaben sich folgende Einzelheiten:

a) Bei 4° C aufbewahrte und dann als Zylinderabschnitte beimpfte Knollen
wurden zumeist schwacher befallen als die bei hi:iheren Vortemperaturen
aufbewahrten.

b) Die einzelnen, aus faulen Knollen oder schwarzbeinigen Stengeln isolierten
Erregerstamme erwiesen sich gegeni.iber derselben Kartoffelsorte als
unterschiedlich aggressiv; nach ki.instlicher Kultur konnte ein Fortbeste
hen dieser Unterschiede beobachtet werden. Erregeraufschwemmungen
fi.ihrten an Wundflachen erst bei einer relativ hohen Keimdichte zu Befall,
dagegen war der Befall von Wundflachen durch den Pilz Fusarium sam

bucinum f. 6 nicht so sehr von der Sporendichte abhangig.

c) Die kombinierte Inokulation anderer Bakterienarten, die aus nafi- oder
trockenfaulen Knollen isoliert worden waren, hatten keinen Einflufl auf
den Grad der durch E. carotovora hervorgerufenen Naflfaule. Die ver
schiedensten Kombinationen solc her Begleitbakterien untereinander
li:isten keine Faulen aus. Dagegen fi.ihrten Suspensionen dieses Bakteriums,
die bei starkerer Verdi.innung allein inokuliert, keinen Befall mehr her
vorriefen, in Kombination mit F. sambucinum f. 6 zu starker bakterieller
Nafifaule, wobei das Pilzwachstum sichtlich unterdri.ickt wurde. (A. Noll)

7. Ubersicht des Auftretens der Rostkrankheiten bei Getreide in der Bundes
republik Deutschland
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Aus verschiedenen Unterlagen wurde eine Ubersicht i.iber das Auftreten der
Getreiderost-Krankheiten im Vergleich zu anderen Getreidekrankheiten- und
-schadlingen wahrend der letzten 10 Jahre zu erarbeiten versucht. Die vor
bereitenden deutschen Beitrage zu dem dritten Band des .. E:uropaischen
Getreide Atlas" erbrachten dabei die aufschlufireichsten Angaben. Es wur
den aufierdem die Unterlagen der Meldestelle der BBA, Ergebnisse aus den
Pri.ifstellen des Bundessortenamtes und - speziell fi.ir Gelbrost - die
Beobachtungen aus dem europaischen Fangsortiment herangezogen. Der
Vergleich der Befunde mit den Veri:iffentlichungen aus der DDR erbrachte
Ubereinstimmung.

Nach Gerstenmehltau, Fuflkrankheiten und Brachfliege bei Weizen, Hafer
nematode, Weizenmehltau, Septoria an Weizen, Schneeschimmel an Roggen 
und Weizen, Fritfliege an Mais und Hafer, nahmen die Getreideroste, voran 
der Gelbrost, nach Ansicht der Beobachter einen grofien Raum ein. Ihr Auf
treten ist jahrlichen Schwankungen unterworfen. 

In den letzten 10 Jahren hat es beim Gelbrost (Puccinia striiformis) auf 
Weizen und Gerste 1961 und 1967 ausgesprochene Epidemien gegeben; 1963 
und 1965 waren Jahre mit regional sehr starkem Befall. 

Der Weizenbraunrost (Puccinia recondita) ist in jedem Jahr deutlich zu fin
den gewesen; 1961, 1963, 1964, 1967, 1968 trat er verstarkt, 1970 und 1971 s.ehr 
stark auf. Auch der Roggenbraunrost (Puccinia dispersa) wurde 1961, 1964, 



1968 in starkerem MaBe beobachtet; besonders aber brachten die Jahre 1970 
und 1971 einen epidemieartigen Befall. Der Gerstenbraun- oder Gers'.en
zwergrost (Puccinia hordei) erscheint ebenfalls in jedem Jahr; verstarkt regi
striert wurde er 1961, 1967, 1968, 1970 und 1971. 

Haferkronenrost (Puccinia corona/a), mitunter auch als Braunrost bei Hafer 
bezeichnet, wurde nur ortlich und nur relativ vereinzelt gefunden; in den 
Jahren 1966 und 1959 wahrscheinlich in verstarktem MaBe. Der Schwarzrost 
(Puccinia graminis) hat wegen seiner hoheren Temperaturanspruche ein 
begrenztes Areal in Deutschland und durfte daher in seiner Gesamtbedeutung 
etwas zurucktreten. Das gilt sowohl fur die Weizen- wie die Roggenform, sehr 
vereinzelt auch fur den Haferschwarzrost. Das ortliche Auftreten war in den 
Jahren 1962, 1963, 1964, 1967 und 1970 verstarkt beobachtet worden. 

Da es angebracht erscheint, ein so umfangreiches und gleichzeitig relativ 
geschlossenes Gebiet wie die Getreide-Rostkrankheiten unter intensiver 
Beobachtung zu halten, wurde eine Form gefunden, die Mitglieder der 
.. Arbeitsgemeinschaft fur Krankheitsbekampfung und Resistenzzuchtung bei 
Getreide und Hulsenfruchten", das Bundessortenamt u. a. an der Ermittlung 
des Rostbefalls nach Starke und AusmaB zu beteiligen. (E. Fuchs) 

8. Untersuchungen iiber die physiologische Spezialisierung des Weizen- und

Gersten-Gelbrostes (Puccinia stliiformis)

Wie in den Vorjahren (s. Jahresbericht 1970, S. A 39/40). ist in Zusammen
arbeit mit dem Institut voor Plantenziektenkundig Onderzoek in Wagenin
gen/Niederlande (Ir. R. W. STUBBS, H. VECHT und H. BASSET) das Rassen
spektrum im europaischen Raume und im Orient beobachtet worden.

Wahrend Gelbrost 1970 und auch 1971 im allgemeinen in Europa vergleichs
weise gering auftrat, wurde aber aus GroBbritannien und aus verschiedenen
orientalischen Landern ein starker Befall gemeldet. Besonders in Gro13bri
tannien traten infolge des verstarkten Anbaues bis dahin relativ resistenter
Weizensorten neue Rassen auf, deren exakte Beschreibung jedoch noch
etwas zuruckgestellt werden muB, da das neue Rassenschema (s. Jahresbe
richt 1970, S. A 40) noch nicht veroffentlicht ist und international diskutiert
werden konnte (Zusammenarbeit mit dem National Institute of Agricultural
Botany, Cambridge/GroBbritannien). (E. Fuchs)

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

Es gelang, den Kronenrost sowohl auf Weidelgras als auch auf dem Kreuz
dorn (Rhamnus cathartica), als Zwischenwirt, auf dem Braunschweiger Ver
suchsfeld anzusiedeln. Damit werden in Zukunft Resistenzuntersuchungen im
naturlichen Bestand moglich werden. Bei der Gewachshauskultur des Pilzes
zeigte sich, daB die Bildung der fur die Uberwinterung bestimmten Teleuto
sporen des Pilzes u. a. von der Tageslange abhangig ist. (J. Ullrich)

10. Resistenzpriifungen an Kartoffeln und Getreide

Im Rahmen der Amtshilfe fur das Bundessortenamt (BSA) wurden "lm
Berichtsjahr 173 Kartoffelzuchtstamme gepruft:
40 Stamme standen in der Krebsresistenzprufung (Synchytrium endobioti

cum),
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67 Stii.mme in der Schorfresistenzprufung (Streptomyces scabies) und 
66 Stii.mme in der Braunfii.uleresistenzprufung (Phytophthora infestans). 

Die Prufung auf Gelbrostresistenz wurde nach kunstlicher Infektion an 166 
Weizen- und 80 Gerstenstii.mmen durchgefuhrt. Beobachtungen uber den 
naturlichen Befall durch Braunrost und Mehltau wurden dem BSA ebenfalls 
mitge(eilt. (J. Duben, E. Fuchs, E. Langerfeld, B. Schober) 

lnstitut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 

1. Unkrautbekampfung in Weifl- und Blumenkohlbestanden

In Freilandversuchen (Humusgehalt 5,5 °/o) bei Vor- und Nachauflaufan
wendung wurde die Wirkung von URA 1562 (Versuchsprii.parat der Fa. Ura
nia), Semeron 25 (enthii.lt 25 °/o Desmetryn), R amrod (enthii.lt 65 °/o Propa
chlor), Butisan (enthii.lt 40 0/o Chloretin), Elancolan (enthii.lt 44, 5 0/o Trifluralin)
und Lasso-Granulat (enthii.lt 10 0/o Alachlor) zum WeiBkohl (Sorten ,,Allfruh",
,,Augustkohl", ,, September") und zum Blumenkohl (Sorte: ,,Delfter Markt")
getestet. Der WeiBkohl wurde gesii.t (pilliert und unpilliert) und gepflanzt, der
Blumenkohl mit Erdti:ipfen und ohne Erdtopfe gepflanzt.

R amrod mit 8 kg/ha Aufwandmenge zeigte bei beiden Kohlarten zufrieden·
stellende Wirkung. Semeron 1,5 und 1,8 kg/ha zeichnete sich beim gesii.ten
WeiBkohl in Vor- und Nachauflaufanwendung ebenfalls mit guter Wirkung
aus. Butisan mit 8 und 10 1/ha wurde beim gepflanzten WeiBkohl mit gutem
Erfolg eingesetzt. Lasso-Granulat 30 kg/ha sicherte bei Blumenkohl bis zum
AbschluB des Versuches vollige Unkrautfreiheit.

Dagegen zeigten URA 1562 und Elancolan in verschiedenen Aufwandmengen
und Ausbringungstechniken nur mittelmii.Bige bis schlechte Wirkung. Nach
haltige Schii.digung der Kulturpflanzen wurde in keinem der Versuche beob
achtet. (J. Lelley)

2. Prilfung der Sortenempfindlichkeit von Getreide gegenilber Bodenherbiziden

Die Samen der zu untersuchenden Sorten wurden in Petrischalen auf mit
Herbizidlosung getrii.nktem Filtrierpapier vorgekeimt. Nach 72 Stunden wur
den die Filtrierpapierscheiben mit den Keimlingen in vorbereitete Topfe
gelegt und weiterkultiviert. Die Versuchsauswertung erfolgte nach sechs
Wochen.
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Es stellte sich heraus, daB zur Bestimmung des Verhaltens von Weizen- und
Gerstensorten gegenuber Bodenherbiziden die Konzentrationen des einge
setzten Herbizides von 1/20 N (N = praxisubliche Aufwandmenge) und 1/50
N geeignet sind. Bei wiederholter Durchfuhrung derselben Versuche zeigte
sich, daB unterschiedliche Temperaturen im Gewii.chshaus kaum nennens
werte Unterschiede in den Ergebnissen hervorrufen.

Die Untersuchungen an zehn Winterweizen- und sechs Wintergerstensorten
gegenuber einigen Bodenherbiziden zeigten Ubereinstimmung mit den
Ergebnissen anderer Testverfahren. (J. Lelley)



3. Der Einflufi der Unkrautkonkurrenz und des Herbizides Chlorpropham auf

den Ertrag und auf einige Inhaltsstoffe von Zwiebeln

Von den Inhaltsstoffen der Zwiebel wurde der Gesamtzuckergehalt (Glucose,
Fructose, Rohrzucker) photometrisch und der Propyldisulfidgehalt gaschro
motographisch bestimmt. Zwiebeln aus den unbehandelten Parzellen wiesen
gegeni.iber den durch Herbizidspritzung unkrautfrei gehaltenen Pflanzen i.iber
den gesamten Untersuchungszeitraum einen um den Faktor zwei hoheren
Gehalt an Zucker auf. Jedoch zeigten die gespritzten Zwiebeln einen
wesentlich hoheren Gehalt an Propyldisulfiden.

Das Gewicht von 50 Zwiebeln aus den unbehandelten Parzellen reprasentierte
zum Abschlufl des Versuches nur 20,4 °/o des Gewichtes der gespritzten
Zwiebeln. (J. Lelley)

4. Einflufi der Unkrautkonkurrenz und des Herbizides Linuron auf den Ertrag
und den Karotingehalt von Mohren

In den Versuchen enthielten Mohren aus den mechanisch unkrautfrei gehal
tenen und auch aus den unbehandelten Parzellen zu Beginn der Vegeta
tionszeit mehr Karotin als die gespritzten Mohren. Die mechanisch unkraut
frei gehaltenden Mohren zeigten in der ersten Halfte des Untersuchungszeit
raumes den relativ hochsten Karotingehalt. In den unbehandelten Bestanden
wurde jedoch infolge der starken Unkrautkonkurrenz die Karotinbildung
stark beeintrachtigt. In den gespritzten Mohren wurde im Laufe der Ent
wicklung eine starke Intensivierung der Karotinbildung beobachtet, so dafl
zum Abschlufl des Versuches der Karotingehalt der gespritzten Mohren den
der gejateten Mohren leic:b.t i.ibertraf.

Die Mohrensorte ,,Rotin", eine karotinreiche Sorte, zeigte zu Anfang der
Vegetationszeit eine etwa 50 °/o hohere Konzentration an Linuron-Ri.ickstan
den in den Ruben als ,,Marktgartner". Der Abbau erfolgte jedoch rasc:b., und
die Ri.ickstandskonzentration sank bei beiden Sorten zum Abschlufl der Ver
suche unter 0,03 ppm.

Bemerkenswert ist, dafl die Ri.ickstandskonzentration von Linuron, die in den
gespritzten Mohren die Karotinbildung nicht mehr negativ beeinfluflte, bei
beiden Sorten unterschiedlich hoch war. Bei ,,Rotin" lagen die Werte zu die
sem Zeitpunkt etwa zweimal so hoch wie bei ,,Marktgartner".

Linuron wirkte sich auf die Ertragsbildung bei Mohren durch die Vernichtung
der Unkrautkonkurrenz positiv aus. Die Untersuchungen ergaben ferner, dafl
die mec:b.anisch unkrautfrei gehaltenen Parzellen bei jeder Probenahme
einen etwas hoheren Ertrag aufwiesen. (J. Lelley)

5. Uber den Einflufl der Sorptionskapazitat des Bodens auf die Wirkung von

Mecoprop gegen Galium aparine L.

Die oft nicht ausreichende Wirkung von Mecoprop u. a. gegen Galium apa

rine wird verschiedentlich auch auf das Vorhandensein widerstandsfahiger
Formen dieser Art zuri.ickgefiihrt. Versuche mit Herki.inften aus Mittelpri.i
fungen mit sowohl guten als auch nicht ausreichenden Bekampfungsergeb
nissen zeigten jedoch unter gleichen Umweltbedingungen keine Unterschiede
in ihrer Reaktion gegen Herbizide. Wohl aber war der Bekampfungserfolg
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gegen Pflanzen auf sandigem Lehmboden mit 1,5 °/o Humus groBer als der auf 
sandigem Lehmboden mit 5,5 °/o Humus. Wahrend eine Behandlung die 
Pflanzen aller Herki.infte im sorptionsschwacheren Boden restlos vernichtete, 
wurden diese im sorptionsreid1en Boden nur vori.ibergehend leicht geschadigt.
Umfangreiche Feld- und GefaBversuche ergaben weiterhin, daB der 
Bekampfungserfolg auch von der Mittelmenge abhangt, die verfi.igbar in den 
Wurzelbereich von Galium gelangt; deshalb wird der Erfolg aum vom 
Gesamtbedeckungsgrad, der Wasseraufwandmenge und der Sorptionskapa
zitat des I3odens zur Zeit der Spritzung beeinfluBt. (G. Maas) 

6. Moglichkeiten der chemischen Unkrautbekampfung in Zuckerriibenbestanden

auf flugaschehaltigen Boden

Eine Fortsetzung der Untersuchungen (s. Jahresbericht 1970, Seite A 44)
bestatigte, dafi die Praparate Jebonyl 451 (Propham + Proxipham + Noru
ron) und Murbetex O (Medinoterbacetat + Propham) auf diesen speziellen
Standorten dem Praparat Pyramin (Pyrazon) in ihrer herbiziden Wirkung
i.iberlegen sind. Unter den trockenen Witterungsbedingungen vor, wahrend
und nam der Applikation im Friihjahr 1971 zeigte sich weiterhin, daB insb2-
sondere das Praparat Murbetex O eine vergleichsweise geringe Bodenfeuch
tigkeit zur Entfaltung seiner herbiziden Wirkung benotigt. Dagegen verlan
gen Pyramin und Venzar (Lenacil) offensichtlich eine hohere Bodenfeuchtig
keit. Die Wirkung von Venzar trat jedoch teilweise 6 - 8 Wochen nach der
Applikation ein, nachdem ergiebige Niederschlage eingesetzt hatten. Es kam
zu typischen Symptomausbildungen (Chlorose der Blattadern), ohne daB die
Wirkung in allen Fallen als ausreichend angesehen werden konnte.

Die Nachauflaufapplikation von Betanal (Phenmedipham) war in der
Unkrautwirkung den im Vorauflaufverfahren eingesetzten Bodenherbiziden
i.iberlegen. Dies trifft besonders fi.ir Flachen mit einem geringen Besatz an
Matricaria-Arten zu. Auf Standorten mit starker Kamilleverunkrautung
empfiehlt sich die Anwendung von Bodenherbiziden und Betanal im Split
tingverfahren. (P. Niemann)

7. Bekampfung von Ackerfuchsschwanz (Alopecurus mysuroides) in Winter

weizen auf flugaschehaltigen Boden

Im Nachauflaufverfahren wurden vier Praparate mit jeweils zwei Aufwand
mengen auf zwei Boden (1,2 und 2,2 °/o Kohlenstoffgehalt) gepriift. Tribunil
(Methabenzthiazuron), Di cur an (Chlortoluron), Basanor (Brompyrazon +

Isonoruron) und Dosanex (Metoxuron) zeigten auf dem kohlenstoffreimeren
Boden eine deutlich geringere Wirkung. Die Zahl der ahrentragenden
Ackerfuchsschwanzhalme wurde auf dem Standort mit 2,2 °/o Kohlenstoffge
halt am starksten mit Dicuran reduziert. (P. Niemann)

8. Die Aktivitat einiger Bodenherbizide in Hochmoor- und Immissionsboden
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Die Versuche wurden unter kontrollierten Bodenfeuchtebedingungen im
Gewachshaus durchgefi.ihrt. Die Auswertung erfolgte i.iber die Bestimmung
des Trockengewichtes der Testpflanzen nach einer Vegetationsdauer von 21
Tagen. Die biologische Aktivitat von Pyrazon, Benzthiazuron, Lenacil, Pro
pham und Imizolamid war in flugaschehaltigen Immissionsboden mit einem
Kohlenstoffgehalt von 4,6 bzw. 9,9 0/o geringer als in reinem Hochmoor und



in diesem geringer als in dem Vergleichsboden (LoIHehm mit 0,9 °/o C). Pro
ximpham, NaTA und Dalapon zeigten in Hochmoor die geringste Aktivitat. 
Die Einordnung der Herbizide nach ihrer Pflanzenverftigbarkeit in flugasche
haltigen Immissionsboden ergibt folgende Reihenfolge: Pyrazon = Benzthia
zuron < Lenacil = Propham < Imizolamid < Proximpham < Dalapon < 
NaTA. (P. Niemann) 

9. Kriterien zur Charakterisierung der Immission eines Bodens mit

Braunkohlenflugasche

Die mit Braunkohlenflugasche angereicherten Boden im Rheinland weisen
u. a. einen erhohten Kohlenstoffgehalt auf. Dies hat zur Folge, daB bei der
Applikation von Bodenherbiziden ein.e erhohte Aufwaiidmenge eingesetzt
werden muB, um eine ausreichende Wirkung zu erzielen.

Der Kohlenstoffgehalt eines Bodens ist jedoch in geringen Grenzen auch 
durch ackerbauliche MaBnahmen (z. B. Fruchtfolge und Dtingung) zu veran
dern. Es wurden weitere Bodeneigenschaften ermittelt, mit denen sich der 
erhohte Kohlenstoffgehalt eines Bodens mit groBer Wahrscheinlichkeit auf 
die Immission von Braunkohlenflugasche zurtickftihren la.fit. In den unter
suchten Boden besteht eine positive Korrelation zwischen Kohlenstoffgehalt, 
pH-Wert, CaCOa- und Mg-Gehalt. Das C/N-Verhaltnis wird mit zunehmen
dem Kohlenstoffgehalt weiter. (P. Niemann) 

10. Beobachtungen Uber Verunkrautungen im Weser-Ems-Gebiet

Neben einem verstarkten Vordringen von Hirsearten im Weser-Ems-Gebiet
kam es zum ersten Male, vornehmlich im Mais, zu sehr starken Vergrasungen
mit einer durch lange Rhizome sich ausbreitenden massenwtichsigen Zucht
form des Fioringrases (Agrostis gigantea). Ebenfalls in Mais trat erstmalig der
sonst hier als Ackerunkraut unbekannte Rauhhaarige Amaranth (Amaranthus

retroflexus) auf. Im Grtinland ist weiterhin eine auffallige Zunahme der
Rasenschmiele (Deschampsia caespitosa) als Folge von MeliorationsmaBnah
men sowie der Ackerquecke (Agropyron repens) u. a. nach hohen Stickstoff
gaben zu beobachten. In seinen Ursachen bisher nicht gentigend bekannt ist
ein vielerorts zu verzeichnendes Vordringen des Knickfuchsschwanzes (Alo

pecurus geniculatus) und des Flutenden Schwadens (Glyceria tluitans).

(W. Richter) 

11. Untersuchungen iiber das Vorkommen von Galium spurium im Weser-Ems
Gebiet

Im Weser-Ems-Gebiet befriedigten gelegentlich gegen ,,Klebkraut" sonst
bewahrte Herbizide nicht. Da anderenorts bekannt wurde, daB die dem
Kletten-Labkraut (Galium aparine) nahestehende Art Galium spurium wegen
spateren Auflaufens von den chemischen Bekampfungsmitteln nicht gentigend
getroffen wird, wurde auf Anregung und mit Untersttitzung des Pflanzen
schutzamtes Oldenburg eine orientierende Untersuchung tiber das Vorkom
men dieser Art durchgeftihrt. Die im Weser-Ems-Gebiet gesammelten Pflan
zen, auch die von Flachen mit unbefriedigender Herbizidwirkung stammen
den, gehorten jedoch alle zu Galium aparine. (W. Richter)
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12. Versuche zur Bekampfung von Rasenschmiele (Deschampsia caespitosa) und

Quecke ( Agropyron re pens) im Wirtschaftsgriinland

Im Weser-Ems-Gebiet sind zahlreiche Grtinlandereien durch die genannten
Unkrauter entwertet. Da beide Arlen durch landeskulturelle und Bewirt
schaftungsma13nahmen gefordert werden, ist ihre Bekampfung sehr schwierig.
Gegen Rasenschmiele (Deschampsia caespitosa) hat sich die Ganzflachenbe
handlung mit Gramoxone und anschlie13ender Neuansaat, weil sie zu teuer ist
und nicht alle unerwtinschten Pflanzenarten erfa13t werden, nicht durchsetzen
konnen. Dagegen bewahrt sich bislang bei langjahrigen von einer Arbeits
gemeinschaft durchgefiihrten Ganzflachenversuchen eine Grtinlandspezial
frase, welche in einem Arbeitsgang Frasen, Sa.en, Dtingen und Anwalzen
ausfuhrt. Auch b2i den bereits 1969 begonnenen Versuchen sind keine
Rasenschmielepflanzen mehr zu finden, obgleich der Ausgangsbestand tiber
50 °/o ausmachte.

Bei langj ahrig durchgefiihrten Groflflachenversuchen gegen Quecke ( Agro

pyron repens) wurden auch in diesem Jahr gute Ergebnisse erzielt, besonders
dann, wenn 20-25 kg/ha Dalapon ganzfladlig ausgebradlt und etwa 14 Tage
spater gefrast und neu eingesat warden war. Bei sehr guter Zusammensetzung
des Pflanzenbestandes wurde die Quecke restlos vernichtet, und auch die
Ernteertrage lagen sehr hoch. (W. Richter)

lnstitut iilr Zoologie in Berlin-Dahlem 

1. Spezielle Untersuchungen mit Herbiziden iiber Einfliisse auf den Widerstand

von Insekten

Da das Ausma13 der Herbizidanwendung zunimmt und infolgedessen auch
Insekten in haufigen oder sogar standigen Kontakt mit ihnen geraten, ist die
Ausbildung einer Herbizid-Resistenz denkbar. Aus diesem Grunde wird
zunachst an einem Modellinsekt geprtift, ob Herbizide grundsatzlich Resi
stenz verursachen konnen. Versuche mit der 73. bzw. 74. unter Simazin-Ein
flu13 stehenden Generation (R-Stamm) der Diptera-Species Drosophila mela

nogaster Meig. haben gezeigt, da13 zumindest Simazin Resistenz hervor
zurufen vermag: Die Larvensterblichkeit war beim R-Stamm zum Unterschied
von der sensiblen ersten behandelten Generation sehr niedrig. Die Mortalitat
der Puppen jedoch war bei der R-Stamm- und S-Stamm-Generation etwa
gleidl niedrig, wahrsdleinlidl, weil sidl in beiden Fallen lediglich die wider
standsfahigsten Larven verpuppt batten. (D. Godan)

2. Untersuchungen iiber Biologie und Bekampfung von Mollusken
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Da die Wirksamkeit des Metaldehyd stark witterungsabhangig und in
feuchten Biotopen problematisch ist, wurde nach anderen Wirkstoffen mit
molluskizider Eigenschaft gesucht. Wi.inschenswert ware eine solche vor
allem bei Herbiziden, die z. Z. von allen Pflanzenschutzmittelgruppen am
meisten ausgebracht werden. Eine derartige ,.Mehrfachwirkung" hat sich
bereits bei Carbamaten und Ioxynil herausgestellt. Daher wurden Untersu
chungen tiber die toxische Wirkung der Herbizide Simazin, Dowpon und
Venzar auf adulte Schadschnecken und deren Eier begonnen. Die bisherigen
Ergebnisse zeigen, daB zumindest im Laborversuch orale Anwendung (Frafl



behandelter 1 mm <licker Kartoffelscheiben) einen besseren toxischen Effekt 
als der Sohlenkontakt erzielt, wobei Unterschiede in Abhii.ngigkeit von der 
Artzugehi:irigkeit der Schnecke und der Dosierung des Herbizids vorhanden 
sind. (D. Godan) 

3. Untersudmngen zur Resistenz der Pfirsichblattlaus gegen verschiedene
Phosphorsaureester

Vier Laborstii.mme der Pfirsichblattlaus (Myzus persicae) wurden hinsichtlich

ihrer Empfindlichkeit gegeniiber Phosphorsii.ureester mit einem Gewii.chs
hausstamm vom Versuchsgelii.nde der Biologischen Bundesanstalt in Berlin
Dahlem verglichen. Die Herkiinfte der Laborstii.mme sind:

Institut fur Entomologie der Tschechoslowakisc:hen Akademie der Wis
senschaften, Prag 

Farbenfabriken Bayer AG (2 Stii.mme) 

Eidgeni:issische Forschungsanstalt fur Landw. Pflanzenbau, Ziirich-Rek
kenholz. 

Als Insektizide wurden Parathion, Malathion und Phosphamidon angewandt. 
Erste Ergebnisse zeigen, daB der Gewii.chshausstamm gegen Parathion 
unempfindlicher ist als die Laborstii.mme. (W. Raflmann und A. W. Steffan) 

4. Nachweis von Vitamin A in der Spinnmilbe Tetranychus urlicae Koch

Bei Pigment-Untersuchungen an der Spinnmilbe Telranychus urticae gelang
der Nachweis von Vitamin A. Extrakte der Hii.molymphe mit Petrolii.ther
zeigten in Spektrogrammen ein Absorptionsmaximum bei Y 328 mm. Die
Peststellung dieser UV-Absorption gehi:irt zum physikochemischen Nac:h
weis von Vitamin A. Der peak bei y 328 nm gilt als ein Kennzeichen dieses
Polyens.

Mit Hilfe der Diinnschichtchromatographie (Trennmittel: Cyclohexan-Ather
Gemisc:h 80:20; Entwicklung der Chromatogramme mit Molybdii.nphosphor
sii.ure) lieB sich nach Auftrennung der Hii.molymphe das Vitamin A unter der

11Fluotest"-UV-Analysenlampe in gleicher Weise anzeigen wie bei dem 1967 

in Larven des Kartoffelkii.fers gefiihrten Nachweis. Wurden die in der diinn
schichtchromatographischen Trennung der Hii.molymphe gefundenen 
Rf-Zonen der charakteristischen Fiecke ausgehoben, in Petrolii.ther eluiert 
und spektralphotometrisch kontrolliert, so war wiederum das kennzeich
nende Maximum bei A 328 nm feststellbar. (W. Reichmuth) 

5. Versuche iiber die Sensibilitatsbeeinflussung von Insekten und Milben gegen
iiber Insektiziden durch Differenzdiingung

Die Versuche, in Hopfenanlagen durch Differenzdiingungen Empfindlich
keitsverii.nderungen van schii.dlichen Blattlii.usen (Phorodon humuli Schrank)
und Spinnmilben (Tetranychus urticae Koch) zu erzielen, wurden fortgesetzt.
AuBer MgS04 und Na2MoQ4 konnten CuS04 und ZnS04 in die Beob
achtungen aufgenommen werden. Wie im Vorjahr fiihrte Mo-EinfluB zur
verstii.rkten und Mg-Einwirkung zu einer verminderten Blattlausbesiedelung.
Cu- und Zn-Diingung ergaben auch Widerstandsii.nderungen der Schii.dlinge.
Gegeniiber den Kontrollparzellen war der Befall erhoht, erreichte aber bei
weitem nicht die Starke wie nach Molybdii.n-Behandlung.
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Untersuchungen mit Differenzdungungen an der Zwiebelfliege (Hylemyia 
antiqua Meigen) im Freiland verliefen in gleicher Richtung, wenngleich der 
Befall unterhalb der Schadensschwelle lag. 

(W. Reichmuth in Zusammenarbeit mit K. Warmbrunn und E. Zohren, Lan
desanstalt fur Pflanzenschutz Stuttgart und Auflenstelle Tettnang, sowie mit 
W. Kaiser, Pflanzenschutzamt Frankfurt/Main)

6. Erarbeitung praxisnaher und umweltschonender Verfahren zur genetischen

Bekampfung von schadlichen Blattlausarten
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Die bisher noch nicht zur Anwendung genetischer Bekampfungsmethoden in
Betracht gezogene Schadlingsgruppe der Blattlause (Aphidina) wurde auf die
i:ikologischen und eidonomischen Vorbedingungen zum Einsatz des Steril
partner-Freiiassungsverfahrens uberpruft. Es stellte sich heraus, dafl eine
gro.Be Reihe schadlicher Blattlausarten, die folgende Voraussetzungen erful
len, diesem Verfahren zuganglich sind: 1. Es muB Heterogonie vorliegen;
au.Ber den pathenogonen Generationen muB also rege!ma.Big eine bisexuelle
auftreten. 2. Die Uberwinterung muB ausschlieBlich in Form der gamogon
erzeugten Dauereier erfolgen. 3. Die bisexuelle Generation darf nur am Ende
der pathenogonen Vermehrungsphase innerhalb eines eng begrenzten Zeit
raumes auftreten; sie soll praktisch einen genetischen und eidonomisch
i:ikologischen EngpaB darstellen. 4. Das zu sterilisierende und freizulassende
Sexualis-Mannchen (oder auch umgekehrt das Sexualis-Weibchen) muB
geflugelt sein und damit einen gri:i.Beren Aktionsradius besitzen als das zu
neutralisierende, moglichst ungeflugelte Sexualis-Weibchen (bzw. Sexualis
Mannchen) der zu kontrollierenden Freilandpopulation. Alle anderen Aphi
dina-Biospecies und vor allem die nur aus pathenogonen Weibchen beste
henden Agamospecies sind einer Bekampfung durch Aussetzen sterilisierter
Geschlechtspartner nicht zuganglich. Gunstige Voraussetzungen bieten z. B.
die folgenden forst- oder landwirtschaftlichen Schadarten: Die Wei.Btannen
Trieblaus (Mindarus abietinus), die Buchen-Zierlaus (Phyllaphis fagi), die
Buchenkrebs-Rindenlaus (Schizodryobius pallipes), die Sitkafichtenlaus (Lio

somaphis abietinum), die Mehlige Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea), die
Mehlige Birnenblattlaus (Dysaphis pyri), die Apfelblatt-Faltenlaus (Dysa

phis devecta), die Grune Apfellaus (Medoralis pomi) und die Hopfen
blattlaus (Phorodon humuli). Gewachshaus-Zuchten der Mehligen Apfel
blattlaus und der Hopfenblattlaus wurden bereits in Gang gebracht, um
die unvollkommen bekannten Generationsfolgen, weitere eidonomisch
i:ikologische Eigenheiten und die zytogenetischen Voraussetzungen dieser
Arten zu studieren. (Abb. 4). In Zusammenarbeit mit dem lnstitut fur
Angewandte Zoologie der Universitat Bonn ist die Erprobung kunstlicher
Nahrmedien zum Aufbau von Massenzuchten dieser Arten in Angriff
genommen worden. Ferner wurden Vorbereitungen getroffen, um verschie
dene Anlockungsverfahren und Sterilisierungsmethoden zu erarbeiten.

(A. W. Steffan in Zusammenarbeit mit W. J. Klaft, Institut fur Angewandte
Zoologie der Universitat Bonn)



Abb. 4: Die Generationsfolge im Entwicklungszyklus der Mehligen Apfelblattlaus, Dys
aphis planlaginea (Passerini 1860), mit Angaben fiir MaBnahmen zur genetisc:h.en 
Kontrolle. 

(1) Fundatrices, (2) Civis-virgines-apterae, (3) Civis-virgines-alatae (in der 1 von
5-7 Civis-virgo-Generationen nur ungefli.igelte, dann zunehmend mehr gefliigelte
und in der letzten ausschlieBlic:h. gefliigelte Tiere = Alatae-migrantes), (4) Exsulis
virgines (im Laufe des Sommers folgen 4-14 Generationen ungefliigelter Tiere
aufeinander), (5a) Andropara-aptera, (5b) Gynopara-alata, (6a) Sexualis- o -alata,
(6b) Sexualis-S?-aptera. Das Blitzzeichen gibt an, welche Morphen der Einwirkung
von sterilisierenden Strahlen oder von Chemosterilantien ausgesetzt werden soll
ten. Der dicke Punkt kennzeic:h.net das unbefruchtete Ei der Sexualis-Generation,
die beiden Balken die Stelle, an der der Entwicklungszyklus unterbrochen wird.

7. Untersuchungen zur Eidonomie, Okologie und Systematik von Koniferen
Blattlausen

Die seit mehreren Jahren laufenden Untersuc hungen an einheimischen und

aus Nordamerika eingeschleppten Adelgidae-Species fuhrten zu einer
zusammenfassenden Darstellung der Befunde in einem Kapitel ,,Blattlause -
Aphidina" im Handbuch der europaischen Forstschadlinge. Vom Department
of Entomology, University of Nairobi, eingesandte Blattlause, die an den seit

P 45 



einigen Jahren im Hochland von Kenia angepflanzten Kiefernarten Schiiden 
hervorrufen, konnten als zur Adelgidae-Species Pineus boerneri Anand 

gehorig identifiziert werden. In Isolierzuchten werden Eidonomie und Oko
logie dieses bisher noch unzureichend bekannten Koniferenschiidlings weiter 
untersucht. (A. W. Steffan) 

8. Untersuchunyen ilber Graswurzellause

Fur Versuchszwecke im Institut fur Kulturtechnik und Grilnlandwirtschaft
der TU Berlin angebaute einheimische und eingefilhrte Kulturgrasarten
zeigten starke Welkeerscheinungen. Als Ursache dieses Schadens konnten an
den Graswurzeln saugende Blattliiuse festgestellt werden, die uberwiegend
der Pemphigidae-Species Byrsocrypla pe1sonata Borner 1950 angehoren.

Untersuchungen zur Eidonomie, Okologie und Morphologie dieser bisher
unzureichend bekannten Graswurzellause sind noch im Gange.

(A. W. Steffan) 

9. Erprobuny eines Schreckstofies gegen landwirtschaftliche Schadinsekten

Ein von der Firma BASF entwickelter Schreckstoff (BASF 40 881), der sich in
firmeneigenen Prufungen als wirksam gegen hygienische Schiidlinge erwie
sen hatte, wurde gegen die Zwiebelfliege (Hylemyia antiqua) und die Mit
telmeer-Fruchtfliege (Ceratitis capitata) eingesetzt. Sowohl in Eiablage- als
auch in Anlockungsversuchen im Flugkiifig bewirkte dieses Mittel im Ver
gleich zu den Kontrollen bei beiden Schadfliegen eine starke Verminderung
des Befalls. Weitere Prilfungen gegen andere land- und forstwirtschaftliche

Schadinsekten sind noch im Gange. (A. W. Steffan)

10. Vergleichende Priifung der Haftfahiykeit von rodentiziden Streupulvern und

ihres Haftortes an Rattenhaaren

Drei amtlich geprufte und zugelassene rodentizide Streupulver wurden auf
ihre biologische Wirksamkeit zur Rattenbekampfung analysiert. Bei verglei

chenden lichtmikroskopischen Untersuchungen und Wageversuchen stellte
sich heraus, daB die einzelnen Mittel eine unterschiedliche Haftfiihigkeit an
den Bauchhaaren der Ratten besitzen und dadurch mit dem Putzvorgang wohl
auch in unterschiedlicher Menge dem Darmtraktus zugefuhrt werden. Durch

rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen der Oberflachenstruktur
von sauberen und von rodentizid-kontaminierten Rattenhaaren wird gekliirt,

wo und in welcher \!Veise die Pulverbestandteile an den Haaren anhaften.

(A. W. Steffan in Zusammenarbeit mit E. Becker vom Bundesgesundheitsamt
sowie R. Marwitz und H. Petzold vom elektronenmikroskopischen Labor des
Instituts fur Bakteriologie)

11. Beitrage zur genetischen Bekampfuny der Zwiebelfliege
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In Zusammenarbeit mit dem Institut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
sowie der Afdeling Erfelijkheidsleer van de Landbouwhogeschool in Wage
ningen, Holland, wurden Plane aufgestellt, in welchem Umfang sich Institute

der Biologischen Bundesanstalt und andere Einrichtungen des deutschen
Pflanzenschutzes im Rahmen einer deutsch-niederliindischen Zusammenar
beit auf dem Agrarsektor an dem Ausbau einer Methode zur genetischen



Bekampfung der Zwiebelfliege beteiligen k6nnen. Im Vordergrund des Inter
esses stehen hierbei: a) die Durchfuhrung gr6J3erer Feldversuche, die parallel 
zu den hollii.ndischen anzulegen sind und die die Verwendbarkeit in Holland 
produzierter Steriltiere zur Vernichtung deutscher Populationen dieser 
Schadfliegenart klaren sollen, b) die Erarbeitung anderer genetischer 
Bekampfungsmethoden (Selektion und Einkreuzung konditioneller Letalfak
toren) und Sterilisierungsverfahren (Blitzlicht-Sterilisation). c) die Untersu
chung noch unklarer 6kologischer (Wirtspflanzenkreis) und eidonomischer 
Eigenheiten (Paarungsverhalten, Diapausefaktoren). Zur Einleitung dieser 
Versuche wurden sowohl auf natiirlichem als auch auf kiinstlichem Substrat 
Zuchten der Zwiebelfliege in Gang gebracht. (A. 'vV. Steffan und M. Stiiben) 

12. Beeinflussung der Mortalitat und Fertilitat von Insekten durch Bliizbeleuch

tung (Impulsbiologie)

Nachdem eine Verminderung der Nachkommenschaft der Stubenfliege Musca

domestica <lurch Blitze einer Wellenlange von 715 nm festgestellt werden
konnte, wurde untersucht, welches Geschlecht dieser Behandlung zugii.ngli
cher ist. Es zeigt sich, daJ3 die Mannchen starker beeinfluflt werden als die
Weibchen. Bei Untersuchungen an der Mittelmeerfruchtfliege Ceratitis capi

ta/a riefen ebenfalls Blitze der Wellenlii.ngen 715 nm und dariiber die gr6J3te
einschrankende Wirkung auf die Fertilitii.t hervor, wii.hrend Blitze mit
UV-Licht bzw. <lurch Quarzfilter die Mortalitat steigerten.

Die lii.ngere Bestrahlung von Stubenfliegen und der Kohleule Barathra bras

sicae (L.) mit schwachem, kurzwelligem UV-Licht der Wellenlange 245 nm
zeigte keine deutliche Wirkung. (M. Stiiben)

13. Die Wirkung einiger Akarizide und Fungizide als Chemosterilantien

Bei der Fortfuhrung der Versuche, die chemosterilisierende Wirkung eines
Zusatzes von Fungiziden zum Futter der Stubenfliege Musca domestica zu
priifen, lag der Schwerpunkt auf der unterschiedlichen Wirkung auf die
Geschlechter. Dabei zeigte sich, daJ3 die organische Zinnverbindung Brestan
vor allem die Weibchen beeinfluBte. Ein Zusatz von 0,05 °/o zu ihrem Futter
ergab nur wenige Nachkommen. Das Thiocarbamat Ferbam hingegen wirkte
besonders bei 1 °/oiger Anwendung starker auf die Mannchen, wahrend die
Weibchen kaum in ihrer Fruchtbarkeit beeintrachtigt wurden. (M. Stiiben)

14. Freilandversuche zur Priiiung der Beeinilussung der Populationsentwkklung

und -zusammensetzung durch einige Akarizide und Fungizide

Der Versuch vom Vorjahr, fur den ein Kleefeld in Parzellen aufgeteilt warden
war, die mit verschiedenen Fungiziden und Akariziden behandelt wurden,
konnte fortgesetzt werden. Zur Trennung der einzelnen Versuchsglieder
dienten Streifen von Winterroggen. In jeder Parzelle wurden je eine blaue
und zwei gelbe Fangschalen aufgestellt, die w6chentlich geleert wurden. Die
Auszii.hlung ergab, daB vor allem Diptera, Aphidina und Thysanoptera
gefangen wurden. Hierbei zeigte sich, daB Zweifliigler und Fransenfliigler
zwei bis dreimal haufiger die Blauschalen bevorzugten, wii.hrend Blattlii.use
und Zikaden drei- bis neunmal haufiger in den Gelbschalen zu finden waren.
Im ganzen wurden in dem sehr trockenen Sommer etwas weniger Insekten
gefangen als in dem vorhergehenden feuchteren. Die Zusammensetzung der
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Fauna war aber in beiden Jahren ahnlich. Welche Faktoren der Witterung 
unc;\ der Behandlung ausschlaggebend fiir die Verteilung waren, muB noch 
eitje genaue Analyse ergeben. Bei einer weiteren Wiederholung soil eine 
Festigung der Ergebnisse und die Beobachtung einzelner Arten erfolgen. 

(M. Sti.iben) 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen iiber die Wirksamkeit von Phosphorwasserstoffbegasungen

zur Bekampfung von Motten in Getreidelagern
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Ein weitverbreitetes Verfahren zur Bekampfung der Speidl.ermotte (Ephestia
elutella) in Getreidelagem bestand in der Anwendung lindanhaltiger Veme
belungsmittel. Nachdem bei systematischen Untersuchungen des Getreides
auf Insektizidriickstande nach Inkrafttreten der Hochstmengenverordnung in
den La.gem vielfach Uberschreitungen der Toleranzen festgestellt worden
waren und jetzt durch die Verordnung iiber Anwendungsverbote und
-beschrankungen fiir Pflanzenschutzmittel vom 23. 7. 1971 die Lindanan
wendung in belegten La.gem ganz verboten wurde, kommt der Anwendung
von Begasungsmitteln, insbesondere Phosphorwasserstoff, zur Mottenbe
kampfung erhohte Bedeutung zu. Da Begasungsmittel aber im Gegensatz zu
Kontaktinsektiziden keine Dauerwirkung haben, wurde bei mehrjahrig
lagemden Getreidepartien untersucht, inwieweit durch Abdeckung der
Getreideoberflache mit Plastikplanen ein erneuter gefahrlicher Mottenbefall
verhindert oder doch zumindest hinausgeschoben werden kann. Die im
Herbst 1969 in 4 Berliner GroBlagem mit insgesamt 12 145 t Getreide ange
iegten Versuche wurden auch 1971 in 8- bis 14tagigen Abstanden in bezug auf
Mottenflug und Larvenauftreten kontrolliert.

In 2 von diesen GroBlagem, die sich in relativ undichten Fabrikhallen befin
den, und von denen eines nicht und das andere ohne besondere Sorgfalt mit 
Plastikplanen abgedeckt worden war, stieg der Befall bis September 1971 
wieder so stark an, daB emeut begast werden muBte. Die beiden anderen 
Lager zeigten einen geringeren Befallsanstieg. In einem der letztgenannten 
Lager, das praktisch hermetisch mit bis auf den Boden herabgezogenen Pla
stikplanen abgedeckt war, wurde erstmals im Spatherbst 1970 ein bedeu
tungsloser Larvenbefall in einer Ecke des Lagers unter der Plane bemerkt. 
Dieser stieg in dem sehr warmen Sommer 1971 so an, daB in einem Viertel des 
Lagers unter der Plastikplane Larven und auch Falter in nennenswertem 
Umfang auftraten. Der Ausgangspunkt fiir diesen Befall muB in einer nicht 
restlosen Abtotung versponnener Larven oder Puppen in den Ritzen der die 
Getreidescheibe umgrenzenden Holzwande bei der Begasung 1969 gesucht 
werden. Der iibrige Teil des Lagers blieb bisher befallsfrei. 

Aus den bisherigen Versuchen ergibt sich also, daB in Behelfslagem in alten 
Gebauden, die relativ undicht sind und zahlreiche Schlupfwinkel fiir Mot
tenreservoire aufweisen, nach 2 bis 3 Jahren mit einer Wiederholung der 
Begasung gerechnet werden muB. Die Frage des Schutzes durch eine herme
tische Plastikabdeckung kann noch nicht als befriedigend geklart angesehen 
werden. 



Im Rahmen dieser Versuche wurden 1971 zwei weitere Getreidelager mit 
anniihernd 3000 t mit Phosphorwasserstoff begast und der Erfolg <lurch zahl
reiche Testproben genau kontrolliert. Bemerkenswert ist dabei, daB bei einer 
Dosierung von nur 5 Phosphorwasserstoffbeuteln unter einer Plastikplane auf 
10 m2 Getreideoberflii.che die Abtotung nicht nur im Getreide, sondern auch 
im Luftraum dariiber bei Larven und Faltern noch praktisch 100 °/oig war. Die 
gemessenen Phosphorwasserstoffkonzentrationen erreichten in einer Getrei
detiefe von 25 cm nach 4 Tagen mit 1600 ppm und in 2 m iiber der Getreide
oberflache nach 3 Tagen mit 39 ppm ihren Hohepunkt. Bei der Fortfiihrung 
dieser Versuche soll auch gepriift werden, ob durch Aushangung von 
DDVP-Streifen ein verlangerter Dauerschutz zu erzielen ist. 

(W. Frey und R. Wohlgemuth) 

2. Untersuchungen i.iber die Wirksamkeit von Phosphorwasserstoff auf Eier und

Larven verschiedener Mottenarten

Erganzend zu den Begasungen in Speichern wurden im Laboratorium
Untersuchungen zur Ermittlung der Minimaldosen, die zur Abtbtung ver
schiedener Entwicklungsstadien von Eiern und Larven der Mehlmotte
(Ephestia kiihniella) erforderlich sind, durchgefiihrt. Grundsatzlich ergab sich
bisher, daB die Giftempfindlichkeit der Eier am 3.-4. Tag der Entwicklung
den Hohepunkt erreicht und dann wieder etwas zuriickgeht. Mit der gering
sten bisher untersuchten Dosierung von 30 ppm Phosphorwasserstoff wurde
bei Eiern aller Altersstufen nach 5 Tagen ein Wirkungsgrad von 100 0/o
erzielt, nach 3 Tagen wurde dieses Resultat nur bei 2 - 4 Tage alten Eiern
erreicht. Bei O - 1 Tag alten Eiern betrug der Wirkungsgrad nur etwa 10 °/o.
Bei mittleren bis alteren Larven wurden bei 45 ppm nach 24 Std. 100 °io
erreicht. (W. Frey)

3. Untersuchungen Uber die Wirksamkeit von gestrecktem Tricalciumphosphat

auf Eilarven von Motten der Gattung Ephestia

Mit Tricalciumphosphat durchgefiihrte Untersuchungen batten eine sehr gute
Wirkung auf die aus den Eiern schliipfenden Larven von Motten der Gattung
Ephestia ergeben. Um bei einer Anwendung als Oberflacheneinstaubemittel
zum vorbeugenden Mottenschutz in Getreidelagern das Verfahren eventuell
wirtschaftlicher gestalten zu kbnnen, wurde jetzt untersucht, ob eine Strek
kung des Wirkstoffes mit Talkum oder Kaolin, wie sie bei Praparaten auf
Kontaktinsektizidbasis iiblich ist, ohne Wirkungsminderung vorgenommen
werden kann. Sowohl chemisch reines als auch technisch reines Tricalcium
phosphat wurde im Gewichtsverhaltnis 0,5:1, 0,75:1 und 1 :1 mit Talkum bzw.
Kaolin gestreckt. Gegen die Eilarven der fiir die Praxis besonders wichtigen
Speichermotte (Ephestia elutella) wurde bei einer Dosierung von 1 g/kg die
100 °/oige Wirkung der reinen Verbindungen von keinem der gestreckten
Praparate erreicht. Der Wirkungsgrad (nach Abott) schwankte bei letzteren
von 79-99 0/o. Die Wirkung gegen Eilarven der Mehlmotte (Ephestia kiih

niella) war durchschnittlich etwas giinstiger. (W. Frey)

4. Untersuchungen i.iber das Feuchteunterscheidungsvermogen von Staublausen

(Copeognatha)

Die Abhangigkeit der Staublause von der relativen Feuchte der Umgebung
erfordert eine gute Entwicklung des Feuchtesinnes. Bisher konnte nachge-
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wiesen werden, daB adulte Staublause, die bei 25° C auf 70 bzw. 80 0/o relati
ver Feuchte adaptiert waren, ihre Adaptationsfeuchte gegeniiber einer um 
10 0/o hoheren bzw. niederen Feuchte bevorzugen. (R. Wohlgemuth) 

5. Untersuchungen iiber die Bekampfung der Dorrobstmotte (Plodia interpunc

tella) in Schokoladenprodukten

In Schokoladenfabriken werden vor allem mandel- und nuBhaltige Produkte
zwischen Herstellung und Verpackung von Faltern der Dorrobstmotte (Plodia

interpunctella) mit Eiern belegt. In Zusammenarbeit mit dem Institut fur
Strahlentechnologie der Bundesanstalt fur Lebensmittelfrischhaltung in
Karlsruhe soll gepriift werden, ob die Abtotung der Eier durch ionisierende
Strahlen als BekampfungsmaBnahme in Frage kommt. Erste Versuche mit
einer 60-Co-Quelle ergaben, daB ein- bis zweitagige Eier schon mit Strah
lendosen von ea. 6 bzw. 8 krad abgetotet werden, wahrend z. B. viertagige
Eier selbst bei einer Bestrahlung mit 50 krad noch zum Teil schliipfen und sich
bei Dasen bis 20 krad bis zum Falter entwickeln konnen. (R. Wohlgemuth)

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut fur Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen ilber die Ursache eines Absterbens von Sii6kirschen

In Siiddeutschland tritt in den letzten Jahren zunehmend eine Absterbeer
scheinung an SiiBkirschen auf, die fur den Erwerbsanbau starke wirtschaft
liche EinbuBen bringt. Um die Ursache zu ermitteln, wurden zahlreiche Pro
ben auf Bakterienbefall untersucht. Dabei konnte erstmals aus nekrotischen
Rindenstellen von einjahrigen Trieben der Erreger des Bakterienbrandes an
Obstbaumen, Pseudomonas morsprunorum, isoliert werden neben zahlreichen
anderen Bakterien, deren systematische Zugehorigkeit und Bedeutung fur das
Kirschensterben in Einzelfallen noch nicht geklart werden konnte. In den
'verholzenden alteren Zweigen sind d'ie pathogenen Bakterien nicht mehr
nacnzuweisen. In diesem Stadium der Krankheit, bei dem es zu Rindenrissen
mit starkerem GummifluB kommt, treten Pilze und saprophytische Bakterien
in den Vordergrund. Pseudomonas morsprunorum wirkt hier an einem
Krankheitskomplex mit, der an bestimmten Sorten (z. B. ,Haumiiller·, ,Glem
ser', ,Wahler' und ,Hardy Giant') in extremen Anbaulagen vorkommt.

(D. MaBfeller) 

2. Wucherungen an Mtihren, verursacht durch Streptomyces sp.
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Vom Pflanzenschutzamt Rheinland wurden in den beiden vergangenen Jahren
Mohren eingesandt, deren Oberflache so starke Wucherungen aufwies, daB
die Ware nicht mehr marktfahig war. Die mikrobiologische Untersuchung der
Proben von Pflanzen und Ertle aus den Befallsflachen der Mohren mittels
Spezialnahrboden hat einen besonders starken Anteil von verschiedenen
Streplomyces-Arten ergeben. Bei Inokulation verschiedener Isolate an Moh
ren der Sorten ,Nantaise' und ,Lange Rote Stumpfe ohne Herz (Herkunft
Berlikumer)' konnten in Gewachshausversuchen leichte Krankheitssymptome
reproduziert werden; moglicherweise sind fur starkere Symptomauspragun
gen im Befallsgebiet klimatische und andere Griinde entscheidend.

(D. MaBfeller) 



3. Bekii.mpfungsversuche gegen den Bakterienbrand an Sauerkirschen mit

Kupferoxychlorid

Die Versuche zur Bekampfung von Pseudomonas morsprunorum an Sauer
kirschen mit Kupfermitteln wurden 1971 unter variierten Bedingungen fort
gesetzt. Da durch die Trockenheit im Friihjahr ungiinstige Voraussetzungen
fur die Entwicklung der Bakteriose herrschten, wurde sie durch kunstliche
Beregnung gefordert. Die Zahl der Behandlungen wurde reduziert auf 3
Spritzungen in 3w6chigem Abstand bzw. auf 6 Behandlungen bei wochentli
cher Spritzfolge. Es ergab sich infolge des erhohten Infektionsdruckes (durch
die Beregnung) eine vollig unzureichende Wirkung der Spritzungen mit 0,2 0/o
Kupferoxychlorid. (D. MaBfeller in Zusammenarbeit mit A. Schmidle vom

Institut fur Obstkrankheiten)

4. Untersuchung der Resistenz von Sauerkirschsorten gegen Pseudomonas

morsprunorum

Als Vorbereitung fur die in Zusammenarbeit mit dem Institut fur Obst
krankheiten vorgesehenen Untersuchungen uber die Resistenz von Sauer
kirschsorten gegen den Erreger des Bakterienbrandes, Pseudomonas mor

sprunorum, wurde die zur Inokulation der Bakterien erforderliche Methodik
erarbeitet. Nach dem Austrieb der Kirschbaume wird rnittels einer Farb
spritzpistole eine Bakteriensuspension in die Unterseite von Blattern infil
triert, die Baume werden (erforderlichenfalls <lurch kilnstliche Beregnung)
feucht gehalten. Bei nicht zu hohen AuBentemperaturen sind die ersten
Krankheitssyrnptome bereits innerhalb von 5 bis 7 Tagen zu erkennen. Bei
Sorten mit hohen Resistenzgraden (z. B. ,Schattenmorelle' und ,Koroser
Weichsel') kommt es zu kaurn sichtbaren feinsten Nekrosen, die sich nicht
weiter vergr613ern. Es ist zu erwarten, daB sich' auf diese Weise eine Stan
dardisierung der Untersuchungen uber das Verhalten verschiedener Sorten
gegen den Erreger erreichen la.flt. (D. MaBfeller)

5. Erstes Auftreten des Erregers der Feuerbrandkrankheit (Erwinia amylovora)

in Deutschland

Nachdem der Feuerbrand im nordlichen Nachbarland Danemark seit einigen
Jahren sich immer weiter ausbreitet, war zu erwarten, daB er auch auf das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ubergreifen wurde. Unter zahlrei
chen Proben aus verschiedenen Teilen Schleswig-Holsteins (Fehmarn, Nord
seekuste und N ordfriesische Inseln) ergaben sich irn Herbst 1971 positive
Befunde bei Crataegus-, Birnen- und Quittenzweigen von einigen Inseln und
kustennahen Stellen im Westen des Landes; dagegen kann der Ostseebereich
Schleswig-Holsteins und der Norden Niedersachsens zu dieser Zeit als
befallsfrei angesehen werden. Der sichere Nachweis der Bakterien erfolgt
nach deren Isolierung u. a. <lurch Serumdiagnose. Wegen der Gefahrlichkeit
dieser Bakteriose rnussen die Untersuchungen unter strengsten Sicherheits
vorkehrungen durchgefuhrt werden. (D. MaBfe!ler)

6. Entwicklung eines Bioschnelltestes zum Nachweis von Corynebacterium

fascians

Corynebacterium fascians ist schon seit vielen Jahren irn Gemuse- und
besonders im Zierpflanzenbau bekannt, da es an den von ihm befallenen
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Pflanzen zumeist hexenbesenartige Wucherungen hervorruft. Es war aber 
bislang kein Verfahren verfiigbar, das einen relativ schnellen Nachweis des 
Bakteriums sowie eine Pri.ifung von bereits vorhandenen Isolaten auf ihre 
Pathogenitat zulie13. Aus einer Reihe von Vorversuchen ergab sich, da13 Erb
sen fur einen derartigen Schnelltest besonders gut geeignet sind. La.flt man 
Erbsen in ,Perlite' keimen, das mit einer Suspension von C. fascians (107 

Keime/ml) getrankt ist, so zeigen die Keimpflanzen schon nach 8 Tagen eine 
typische Vieltriebigkeit. Alle bisher untersuchten Erbsensorten geben diese 
Reaktion. Erst bei einem schwacheren Infektionsdruck (z. B. 1Q3 Keime/ml) 
treten Unterschiede in der Reaktionsstarke einzelner Sorten auf. (S. Kohn) 

7. ,,Schilfsterben" an Berliner Gewassern

Seit einigen Jahren ist an Berliner Gewassern ein starker Ruckgang des
Schilfbestandes zu verzeichnen. Um Maflnahmen zur Sicherung des fur die
Landschaftserhaltung und Uferbefestigung sowie als Vogelbrutstatte not
wendigen Rohrichtbestandes treffen zu konnen, haben Berliner Dienststellen
Untersuchungen eingeleitet, die die Ursachen des ,.Schilfsterbens" ergri.inden
sollen. In diesem Zusammenhang war an einer Anzahl von Pflanzenproben,
die aus den besonders stark betroffenen Bestanden des Tegeler Sees ent
nommen wurden, zu pri.ifen, ob und in welchem Umfange phytopathogene
Bakterien an dem Ruck.gang des Rohrichts beteiligt sind. Ein eindeutiger
Nachweis von phytopathogenen Mikroorganismen war jedoch bislang nicht
moglich. Die Arbeiten werden fortgesetzt. (S. Kohn)

8. Uniersuchungen ii.her die Na6faule an Kartofielknollen

Aus faulenden Kartoffelknollen, wie sie alljahrlich in Kartoffellagern auftre
ten, wurden als Erreger wiederholt Pilze der Gattung Fusarium zusammen mit
dem Bakterium Erwinia carotovora isoliert. In Laborversuchen zeigte sich an
Kartoffelsti.icken, die mit F. sambucinum und E. carotovora infiziert waren,
da13 die beiden Pathogene eine faulnisfordernde Wirkung aufeinander
ausi.iben. Ein Infektionsdruck, der bei Einzelinfektionen fur eine Faulnis nicht
hinreichend ist, bewirkt bei einer Mischinfektion eine starke Gewebeerwei
chung. Dieser Befund ist sicher fi.ir die Frage der Knollenfaulen, besonders in
Lagern, von Bedeutung.

(S. Kohn in Zusammenarbeit mit A. Noll vom Institut fi.ir Botanik) 

9. Zytologische Untersuchungen an den durch Agrobacterium tumefaciens und

2,4-Dichlorphenoxyessigsaure verursachten Sproflwucherungen
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Ziel der Untersuchungen ist es, mittels elektronenmikroskopischer Beobach
tungen mogliche zytologische Unterschiede in den sowohl <lurch Agrobacte

rium tumefaciens als auch <lurch 2,4-Dichlorphenoxyessigsaure an verschie
denen Wirtspflanzen hervorgerufene Wucherungen aufzuzeigen, um auf
diese Weise die unterschiedliche Wirkungsweise der beiden Agenzien auf
zuhellen. Die ersten Untersuchungsergebnisse zeigen, da13 die zytologischen
Unterschiede sehr komplex sind und ihre genaue Analyse nur an zahlreichen
elektronenmikroskopischen Untersuchungen vorgenommen werden kann.
Soweit jetzt schon erkennbar, lassen die durch 2,4-D.-Behandlung ausgelosten
Sproflwucherungen geordnetere Zellverbande erkennen, anders als dies in
den <lurch Agrobacterium tumefaciens ausgelosten Wucherungen der Fall ist.

(H. Petzold) 



10. Elektronenmikroskopische Beobachtungen an vermutlich viruskranken

Begonien

Die elektronenmikroskopischen Untersuchungen an den Blattern virusver

dachtiger Begonien wurden auf andere Pflanzenteile ausgedehnt. Da es nicht

mit Sicherheit moglich war, in allen untersuchten Pflanzenteilen ein fur die

Krankheitserscheinung verantwortliches infektioses Agens aufzufinden,
wurde die Suche hiernach abgeschlossen und die Beobachtungen an den

pathologischen Veranderungen der Mitochondrien vertieft. Hierbei konnten

neben der extremen VergroBerung der Mitochondrien eigentumlidie Veran

derungen innerhalb derselben beobachtet werden. Die von den Cristae mito
chondriales umschlossenen Lakunen zeigen blaschenartige Einsdiliisse, die
von einer einfachen Membran umgeben werden und im Innern teilweise

fadige oder granulare Einschlusse aufweisen. (H. Petzold)

Abb. 5: Ein krankhaft verandertes Mitochondrium aus der Blattzelle einer Begonie. 
Vergr. 1 :27 OOO. 

11. Aufbau einer Sammlung von Reinkulturen phytopathogener Bakterien

Unter Verwendung der Institutssammlung werden phytopathogene Bakte

rienstamme durdi Gefriertrocknung konserviert. Im Zusammenhang mit dem

Vorhaben ,.Deutsche Sammlung fiir Mikroorganismen" ist die Abgabe von
Stammen an Interessenten, nach Moglichkeit auf der Basis eines gegen

seitigen Austausdies, vorgesehen. (L. E. Webb und D. MaBfeller)
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Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen tiber eine ftir Deutschland neue Blattfleckenkrankheit bei

Mais

Als Erreger der im Berichtsjahr wiederum festgestellten Blattfleckenkrank
heit bei Mais konnte durch Isolierungs- und lnfektionsversuche der Pilz
Kabatiella zeae nachgewiesen werden. Inzwischen ist iiber das Auftreten der
gleichen Krankheit auch aus den USA und Kanada berichtet warden, wo sie
stellenweise beachtliche Schaden verursacht hat.

(R. Schneider in Zusammenarbeit mit W. Krii.ger vom 
Institut for Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzen
krankheiten) 

2. l\tiologie einer W elkekrankheit bei Pierdebohnen

In Vierlanden trat 1970 in den Monaten Mai/Juni eine Welkekrankheit bei
Vicia iaba auf. Der Ernteausfall betrug in einem betroffenen Betrieb etwa
60 0/o. 1971 lag der Ausfall auf einem benachbarten Feld bei 20 0/o. Als Erreger
der als Tracheomykose erkannten Krankheit wurde ein Pilz aus dem For
menkreis von Fusarium oxysporum nachgewiesen. Erste Infektionsversuche
iiber den Wirtspflanzenkreis des vorliegenden Pilzes ergaben, daB dieser
nicht auf andere Vicia-Arten und auch nicht auf Erbse und Edelwicke iiber
geht. (R. Schneider in Zusammenarbeit mit J. Dalchow von

der Firma W. Siiptitz, friiher Pflanzenschutzamt Ham
burg)

3. Untersuchungen Uber eine atiologisch unklare Achsenfaule bei Digitalis lanata

In Vermehrungsbestanden von Digitalis lanata, die im Vertrag for die phar
mazeutische Industrie angelegt wurden, trat in verschiedenen Gegenden
Baden-Wiirttembergs eine als Achsenfaule bezeidmete Krankheit auf. Diese
hat in den letzten Jahren zu wirtschaftlich beachtlichen Verlusten gefiihrt.
Auf Grund eingehender Beobachtungen in der Praxis und der Ergebnisse von
Isolierversuchen wird als Ursache Befall durch den Pilz Ascochyta digitalis
in Verbindung mi.t physiologischen Storungen vermutet. Diese Vorstellungen
sollen durch entsprechende Versuche gepriift werden.

(R. Schneider in Zusammenarbeit mit G. Schwerdtfe
ger vom Institut fur Obstbau und Gemiisebau der 
Universitat Hohenheim) 

4. Klarung der systematisch-taxonomischen Verhaltnisse in der Pilzgattung

Pyrenochaeta
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Von den bis heute beschriebenen etwa 120 Arten dieser phytopathologisch
wichtigen Gattung ist die iiberwiegende Mehrzahl nur wenig bekannt und
unzureichend charakterisiert warden. Im Rahmen einer langfristigen Bear
beitung der Gattung Pyrenochaeta wurden bisher 52 Arten an Hand von
Herbarmaterial bzw. Reinkulturen iiberpriift. Dabei erwiesen sich 44 zu
Pyrenochaeta gestellte Pilze als Vertreter anderer Gattungen. (R. Schneider)



5. Elektronenmikroskopisc:he Untersuchungen iiber die Konidienbildung bei

Pyknidienpilzen

Um die Konidienbildung an Pyrenochaeta lycopersici in ihrer Feinstruktur
eindeutig beurteilen zu konnen, werden eine Reihe von Fixierungsmethoden

ausprobiert. Erst nach Erhalt optimaler Bildinformationen konnen weitere

Pyrenochaeta- und Phoma-ahnliche Pilze untersucht werden, mit dem Ziel,
diese beiden Formengattungen voneinander trennen zu konnen.

(R. Schneider und K.-H. Schramm in Zusammenarbeit 
mit H. Petzold vom Institut fur Bakteriologie) 

6. Phytophthora-Beiall an Usambaraveilchen

Bei der Kultur von Saintpaulien kam es in mehreren Gartenbaubetrieben zu
empfindlichen Ausfallen durch eine Welkekrankheit. Als Erreger wurde zum
ersten Male an dieser Zierpflanze Phytophthora nicotianae var. parasitica
(Dast.) Waterh. nachgewiesen. Gegen diesen Pilz erwiesen sich in einem

Infektionsversuch mit acht Sorten drei als anfallig und fiinf als resistent. Das
Auftreten der Krankheit konnte auch in einem stark verseuchten Kultursub

strat durch Anwendung von Dexon verhindert werden. Phytotoxische Scha
den traten nicht ein. Dexon erwies sich jedoch nur als ein Fungistatikum und

muflte in Abstanden wiederholt wahrend der gesamten Dauer der Kultur
angewendet werden. (H. Krober in Zusammenarbeit mit H.-P. Plate vom

Pflanzenschutzamt Berlin)

7. Befall an Spinat durch Phytophthora cryptogea im Freiland

In Spinatbestanden im Freiland traten stellenweise betrachtliche Schaden auf,

die auf eine auch die Hauptwurzel erfassende Paule zuruckgingen. Als

Ursache dieser Paule wurde erstmals an Spinat Phytophlhora cryptogea Laff.
et Pethybr. festgestellt. Die eingeleiteten Untersuchungen sollen klaren, ob

es sich bei dieser Krankheit primar um eine Infektionskrankheit handelt, oder

ob der Pilz die Pflanzen sekundar befallt.
(H. Kri:iber in Zusammenarbeit mit E.-0. Beckmann 

vom Institut fur Gemusebau der TU Berlin) 

8. Histologisc:h-zytologische Untersuc:hungen iiber das Wirt-Parasit-Verhaltnis

an Tabak und Spinat nach Befall mit Peronospora tabicina bzw. P. farinosa

f. sp. spinaciae

Die licht- und elektronenmikroskopischen Untersuchungen zeigten bisher, 

da13 die postinfektionell einsetzenden histologisch-zytologischen Vorgange 

im Blattgewebe von Tabak und Spinat grundsatzlich ubereinstimmen. Im 

Blattgewebe von Pflanzen anfalliger Sorten degenerieren die befallenen 
Wirtszellen und der Erreger erst nach mehreren Tagen nach der Inokulation, 

in denjenigen von Pflanzen resistenter Sorten dagegen meistens schon nach 

mehreren Stunden. Uberwiegend sterben zunachst die befallenen Wirtszellen, 
sodann der eingedrungene Pilz ab. Da in manchen Fallen die Reihenfolge der 

Degeneration auch umgekehrt ist und die Zersti:irung des Protoplasten kurz

fristig und radikal verlauft, durfte jedoch - entgegen der haufig geauflerten 
Vermutung - das vorzeitige Absterben der Wirtszelleri nicht die primare 

Ursache fur die Abtotung des Pilzparasiten, sondern nur eine Begleiterschei-
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nung des Abwehrprozesses seitens des Wirtes sein. Der Abwehrprozefl ver
lauft bei alteren Sorten schneller als bei sehr jungen, in denen die Pilze auch 
bei resistenten Sorten stellenweise mehrere Tage lebensfahig bleiben und 
wahrenddessen mehrere Zellagen des vVirtsgewebes zerstoren konnen. 

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

9. Rostbefall an Orchiti€en

Erstmalig wurde in der Bundesrepublik an gartnerisch kultivierten Orchideen
Rostbefall festgestellt. Er trat in dem betroffenen Spezialbetrieb nur an Laelia

gouldiana auf. Unmittelbar daneben ste hende Pflanzen anderer Laelia spp.
sowie anderer Orchideengattungen waren nicht befallen. Der bisher nur im
Uredostadium vorgelegene Pilz stimmt morphologisch weitgehend mit Uredo

behnickiana P. Henn. tiberein.
(W. Gerlach in Zusammenarbeit mit G. Esser von den 
Lemforder Orchideenkulturen) 

10. Atiologie von Wurzelfaule und Welke bei Baldrianpflanzen

In wiederholten, umfangreichen Gewachshaus- und Freilandversuchen wur
den die im vergangenen Jahr aus kranken Baldrianpflanzen isolierten Pilze
der Gattungen Verticillium, Rhizoctonia, Thielaviopsis und Cylindrocarpon

auf ihre Pathogenitat gepruft. Sie fuhren tibereinstimmend zu dem Ergebnis,

dafl mu V. dahliae als Erreger der in Schleswig-Holstein aufgetretenen Wel
kekrankheit dieser Arzneipflanze in Frage kommt. Bereits nach 4 Wochen
begannen Pflanzen aller Altersstadien in verseuchter Ertle zu welken; nacb
2 bis 3 Monaten waren die Versuchspflanzen der Verticillium-Parzellen fast
ausnahmslos mit typischen Bildern einer Tracheomykose abgestorben. Bisher
war Verlicillium-Befall an Baldrian unbekannt. Thielaviopsis basicola ver
ursachte charakteristische Lasionen an den Wurzeln, die teilweise abstarben.
Oberirdisch war von diesem Pilz befallenen Pflanzen praktisch nichts anzu
sehen. Vertreter der Gattungen Rhizoctonia und Cylindrocarpon riefen keine
eindeutigen Krankheitssymptome hervor.

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

11. Beitrag zur Kenntnis der phytopathologisdJ. wichtigen Pilzgattung Fusarium

Vertreter der Gattung Fusarium sind auflerordentlich haufig und weit ver
breitet; viele sind Erreger schwerwiegender Pflanzenkrankheiten. Die
Bestimmung von Fusarien bereitet vielen nach wie vor grofle Schwierigkei
ten. Es wird langfristig an einem moglichst einfachen und anschaulichen
Bildwerk gearbeitet, das vor allem fur Mitarbeiter des Pflanzenschutzdienstes
und weniger erfahrene Phytopathologen gedacht ist. Im Verlauf langjahriger
Untersuchungen wurden bisher mehr als 50 eindeutig verschiedene Fusa

rium-Arten bzw. -Varietaten ermittelt und mit ihren charakteristiscben ma
kroskopischen und mikroskopischen Merkmalen erfaflt. Von allen liegen mafl
stabgerechte Bildtafeln (Handzeichnungen) sowie photographische Abbil
dungen - einschlie13lich farbiger Aufnahmen von Reinkulturen - var. Wei
tere, bisher noch nicht verfiigbare Vertreter sollen beschafft und fi.ir den
genannten Zweck ebenso bearbeitet werden. (W. Gerlach)
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12. Aufbau einer Sammlung von Reinkulturen phytopathogener Pilze

Auf der Grundlage der im Institut bereits gehaltenen Pilzkulturen wurde der
systematische Aufbau einer Reinkulturensammlung als Teil des Vorhabens
,,Deutsche Sammlung fur Mikroorganismen" eingeleitet. Eine erste Auswahl
van etwa 700 Stammen wird gegenwartig auf Reinheit, Identitat und Halt
barke1t in sterilisierter Ertle uberpruft. Mit der Abgabe definierter Stamme an
Interessenten soll 1972 begonnen werden. (K.-H. Schramm und W. Gerlach)

13. Untersuchungen iiber Colletotrichum als Krankheitserreger bei gartnerisch

wichtigen Orchideen

In die Untersuchungen wurden bisher 45 Colletotrichum-Herkunfte van 20
Orchideengattungen sowie 40 van 16 anderen Pflanzengattungen aus 16 Fa
milien einbezogen. Es zeigte sich, daB alle an Orchideen pathogenen Stamme
auch morphologisch weitgehend ubereinstimmen. Alle nicht pathogenen,
ebenfalls van Orchideen stammenden Isolate weichen dagegen morpholo
gisch ab. Colletotrichum-Sta.mme anderer Herkunft sind nach bisher vorlie
genden Befunden an Orchideen nicht pathogen. Hinweise auf eine biologi
sche Differenzierung zeichnen sich somit ab. Die Artzugehorigkeit der Stam
me wird zur Zeit ermittelt. (G. Schulz)

14. Untersuchungen iiber die morphologische und biologische Differenzierung in 

der Fusarium-Sektion Liseola

Diese nur wenige Arten umfassende Fusarium-Gruppe enthalt mit F. monili

forme einen sehr weit verbreiteten und bedeutsamen Erreger von Pflanzen
krankheiten mit einem kaum zu ubersehenden Wirtspflanzenkreis. Neben
wirtschaftlich so wichtigen Kulturpflanzen wie Mais, Reis und Zuckerrohr
befallt dieses Fusarium auch eine Reihe van Zierpflanzen. Die eingeleiteten
Untersuchungen sollen auf breiter Grundlage Moglichkeiten der Abgrenzung
verschiedener Typen auf Grund morphologischer Merkmale und des biologi
schen Verhaltens klaren. Mit der Isolierung van ii.her 50 Pilzstammen ver
schiedener Herkunft wurde dafur eine erste Basis geschaffen. (H. Nirenberg)

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen iiber den Einflufl der Kalium- und Stickstoffversorgung auf

die Entwicklung von Bormangelsymptomen sowie iiber sortenbedingte Unter

schiede in der Anfalligkeit fiir Bormangel in Kohlriiben

In einem Feldversuch nahmen die Anteile bormangelkranker Kohlruben und
die Befallsintensitat sowohl mit steigendem Angebot an Kalium als auch mit
steigendem Angebot an Stickstoff betrachtlich zu. Der fordernde EinfluB des
Kaliums auf die Entstehung van Mangelsymptomen war van der Hohe des
N-Angebots weitgehend unabhangig, wahrend der EinfluB des Stickstoffs in
Verbindung mit niedriger K-Versorgung starker zum Tragen kam. - In einem
weiteren Versuch ergaben sich bemerkenswerte Sortenunterschiede hin
sichtlich der Anfiilligkeit gegen Bormangel: Der Anteil bormangelkranker
Ruben und die Befallsintensitat nahmen in der Reihenfolge ,Seefelder' <
,Frankengold' = ,Frankenstolz' < ,Vogesa' < ,Hoffmans WeiBe' signifikant zu.

(H.-0. Leh) 
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2. Untersuchungen iiber die Blattrandnekrose (Blattrandbraune, Randen) bei
Kopfsalat

Die sortenunterschiedliche Anfalligkeit gegen Blattrandnekrose (.Neckarrie
sen' ;;,: ,Brunhilde' > ,Attraktion' > ,Suzan') sowie der fordernde Einflu13
steigender Stickstoffgaben (Ammonsulfatsalpeter > Kalksalpeter) konnten
bestatigt werden. Neue Erkenntnisse bezuglich Bekampfungsmoglichkeiten
haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben. - Die Vermutung, da13 evtl. (auch)
Bormangel an der Entstehung der Krankheit beteiligt sein konnte, lie13 sich
nicht bestatigen. (H.-0. Leh)

3. Untersuchungen zur Calciumaufnahme von Pflanzen

Untersuchungen an Apfeln, Gurken und Tomaten haben gezeigt, da13 die
Calciumaufnahme der Fruchte nur unwesentlich durch Dungungsma13nahmen
und Spritzbehandlungen gesteigert werden kann. Der Calciumgehalt ist sor
tenbedingt und vielfach von der Unterlage (Apfel) abhangig. Bei gepfropften
Pflanzen (z. B. Gurke auf Kurbis) behindert die Pfropfstelle den Calciumtrans
port; auch werden bei gepfropften Gurken geringere Wanderungsgeschwin
digkeiten des Calciums gemessen als bei ungepfropften Pflanzen. Ausrei
chende Calciumgehalte sind nur dort zu erwarten, wo ein ausgeglichenes
Nahrstoffangebot eingehaiten wurde. Vor allem kann eine uberhohte Kali
umdungung Calciummangel induzieren. (G. Schonhard)

4. Untersuchungen iiber Bliitenendfaule an Wassermelonen (Citrullus vulg<iris

Schrad.)

Blutenendfaule, die auf Calciummangel zuruckzufuhren ist, ist bei Tomaten
und Paprika bekannt. Sie tritt auch an Wassermelonen in Iran auf. In gezielt
angelegten Versuchen im Gewachshaus (in Teheran) ist es erstmalig gelun
gen, diese Calcium-Mangelkrankheit unter kontrollierten Bedingungen zu
erzeugen. Wenn die Frucht etwa 20 cm lang ist, verfarbt sich an der Stelle,
an der die Blute inseriert war, das Gewebe braunlich. Mit fortschreitendem
Verlauf der Krankheit sinkt das Gewebe ein, stirbt ab und wird schwarz
braun. Schneidet man eine kranke Frucht durch, so erkennt man, da13 auch
das ubrige Fruchtfleisch beeintrachtigt und die Frucht ungenie13bar wird. Da
diese Calcium-Mangelkrankheit in Iran auch auf Boden mit hohem Calcium
carbonatgehalt auftritt, ist anzunehmen, da13 die Mobilitat von Calcium in
Boden und Pflanze durch die Antagonisten des Calciums beeintrachtigt wird.
(A. Kloke in Zusammenarbeit mit M. Foroug-hi, Pflanzenschutzinstitut

Teheran) 

5. Untersuchungen iiber die Belastbarkeit des Bodens mit Zink, Kupfer,
Magnesium und Molybdan
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In einem Felddungungsversuch werden seit 1965 jahrlich 50 kg Zn/ha als Zn
S04 · 7H20, 100 kg Cu/ha als Cu S04 · 5H20, 300 kg Mg/ha als Mg
S04 · 7H20 und 4 kg Mo/ha als Na2Mo04 · 2H20 neben der ublichen
NPK-Dungung wahrend der Bodenbearbeitung einige Zeit vor der Aussaat zu
verschiedenen Pflanzen gegeben, um festzustellen, mit welchen Mengen die
ser Salze der Boden belastet werden kann. In den nunmehr 7 Versuchsjahren
konnte lediglich durch die Kupferdungung eine Ertragsdepression beobachtet
werden, wahrend die hoch angesetzte Magnesiumdungung die Ertrage sogar



steigerte. Eine nach siebenmaliger Anwendung der genannten Salze durch

gefuhrte Bodenuntersuchung auf den pflanzenaufnehmbaren Gehalt dieser 
Elemente im Boden ergab folgende Werte: (erster Wert = Kontrollparzelle, 
zweiter Wert = mit dem entsprechenden Salz gediingte Parzelle): 

3; 10 ppm Zn - 7; 113 ppm Cu - 5; 16 ppm Mg - 0,2; 2,7 ppm Mo. 
Befurchtungen, bei einmaliger Anwendung der genannten Mengen zur 

Bekampfung von Mangelkrankheiten Pflanzenschaden zu erhalten, sind also 
unbegriindet. Der Versuch wird fortgesetzt. (A. Kloke) 

6. Untersuchungen Uber die Kontamination von Weifl- und Wirsingkohl durch

Blei aus Kraftfahrzeugabgasen

Die Untersuchung von Kopfkohlproben, die (an verschiedenen Standorten)
aus verschiedenen Abstanden von Bundesautobahnen entnommen warden

waren, ergab z. T. betrachtlich erhohte Pb-Gehalte in Proben aus StraBennahe,
jedoch beschrankte sich die Pb-Kontamination iiberwiegend auf die Umblat
ter, wahrend die zum Verzehr kommenden inneren Teile (Kopfe) in den mei
sten Fallen vergleichsweise niedrige Pb-Gehalte aufwiesen.

Analysen von Bodenproben, die in verschiedenen Abstanden von der Fahr

bahn aus 0-20 cm Tiefe entnommen worden waren, zeigten (im Gegensatz
zu den aus den USA beschriebenen vVerten) nur eine vergleichsweise geringe
Anreicherung von Pb in Fahrbahnnahe. Die natiirlichen Pb-Gehalte der
untersuchten Boden wiesen demgegenuber starkere Schwankungen auf.

(H.-0. Leh) 

7. Untersuchungen Uber den EinfluB von Cadmium, Quecksilber und Blei im

Boden auf die Pflanzenentwicklung

In einem Gefa.Bversuch, in dem Cadmium, Quecksilber und Blei in steigenden
Mengen als Nitrat und Chlorid zu Weidelgras als Versuchspflanze verab
reicht wurden, zeigte sich, daB auch sehr hohe Gaben von Blei den Ertrag
kaum driickten. Dagegen minderten Cadmium und Quecksilber mit steigen

den Gaben den Ertrag erheblich und erlaubten bei den hochsten Mengen, bei
denen Blei kaum einen EinfluB ausiibte, keinen Pflanzenwuchs. Die Chloride
aller drei Elemente wirkten starker toxisch als ihre Nitrate. Cadmium zeigte
etwa eine zehnmal hohere Giftigkeit als Quecksilber. Die Untersuchungen
werden besonders im Hinblick auf die Cadmium-Emissionen aus Industrie,
Verkehr und Ballungszentren fortgesetzt. (A. Kloke)

8. Untersuchungen Uber Seba.den an StraHenbaumen in Berlin durch Einwirkung

von Auftausalzen und Entwicklung von GegenmaHnahmen

Analysen von Blattern und Zweigen geschadigter und nicht geschadigter
Baume verschiedener Gattungen und Arten ergaben in den geschadigten
Baumen ganz betrachtlich erhohte Chlorid- und groBtenteils auch erhohte
Natrium-Gehalte. Die Chlorid-Anreicherung geht mit den Empfindlichkeits
unterschieden der verschiedenen StraBenbaumgattungen weitgehend parallel:
Die groBte Empfindlichkeit gegeni.iber den phytotoxischen Tausalzkompo
nenten (und die starksten Anreicherungen von Cl- und Na+) besitzen die
Ahorn-Arten, gefolgt von Kastanien und Linden, wahrend Pappeln, Eschen
und Platanen ma.Big empfindlich, Birken, Robinen und Eichen weitgehend
widerstandsfahig sind.
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In Zusammenarbeit mit den Gartenbauamtern von West-Berlin wurden Ver
suche angelegt, mit dem Ziel, durch Verbesserung der Standortbedingungen 
(Diingung, verbesserte Humus- und Wasserversorgung) die Widerstandsfa
higkeit der Baume zu erhohen bzw. von Natur aus widerstandsfahigere 
Gehi:ilze zu ,.selektieren". (H.-0. Leh) 

9. Entwicklung einer artefaktfreien Praparationsmethode von Oberflachen
biologischer Objekte fiir die Rasterelektronenmikroskopie

Eine artefaktfreie Praparationsmethode von Oberflachen biologischer Objekte
wurde mit Hilfe der Gefriertrocknung entwickelt. Dazu wurden die Objekte
bei ea. minus 190° C in Propan schockartig eingefroren und in die Gefrier
trocknungsanlage der Firma Leybold GT 001 iiberfiihrt. Um Artefakte durch
die bei minus 60° C starker werdende Rekristallisation des Eises zu verhin
dern, wurde das Kiihlsystem der Anlage verandert. Eine Kiihlsohle von minus
25° C wurde direkt durch die Durchfiihrung der Peltierkaskade geleitet,
wodurdJ. die Trocknung bei einer Temperatur unter minus 85° C ermoglicht
werden konnte. Die anschlieflende Untersuchung der so praparierten Objekte
mufl schnell erfolgen, um die Wasseraufnahme aus der Luft so gering wie

moglich zu halten. Die direkte Dberfiihrung der Objekte aus der Gefrier
trocknung in die Bedampfungsanlage und das Rasterelektronenmikroskop
wird angestrebt. (G. Schonhard in Zusammenarbeit mit H. Petzold und

R. Marwitz vom Ins1itut fiir Bakteriologie)

Institut fiir Biochemie in Braunschweig 

1. lsolierung und Charakterisierung von Phosphodiesterase aus Zuckerriiben

blattern

Die Versuche iiber Phosphodiesterase aus Zuckerriibenblattern wurden fort
gesetzt und zu einem gewissen Abschlufl gebracht. Das Reinigungsverfahren
wurde weiter verbessert, so dafl groflere Mengen des Enzyms als elektro
phoretisch reines Protein gewonnen werden konnten. Sein Molekulargewicht
wurde zu 110 OOO bestimmt. Von einer Reihe verschiedener Nucleotide und
Nucleotidderivate wurden die p-Nitrophenylester synthetisiert und an ihnen
Untersuchungen zur Substratspezifitat ausgefiihrt. Hochmolekulare Ribo- und
Desoxyribonucleinsauren werden wesentlich langsamer abgebaut als die
niedermolekularen Derivate, sie sind deshalb wahrscheinlich nicht die na
tiirlichen Substrate des Enzyms.

Es wurde gefunden, dafl die Phosphodiesterase durch ihre Endprodukte, die
5'-Nucleotide, stark gehemmt wird. Ihre Aktivitat unter physiologischen Be
dingungen wird wahrscheinlich durch diese Endprodukthemmung reguliert.

(B. Lerch in Zusammenarbeit mit G. Wolf vom Institut fiir Pflan
zenpathologie der Universitat Gottingen) 

2. Untersuchungen zur Verwandtschaft verschiedener Triticum-Arten auf Grund

der lsoenzyme der Phosphodiesterase
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Ausgehend von der Beobachtung, dafl Extrakte der Blatter von Triticum

aestivum So1te Nordgau nach Disc-Elektrophorese drei Banden mit Phos
phodiesteraseaktivitat zeigen, wurde an verschiedenen Primitiv- und Kultur
formen des Weizens gepriift, ob sich diese drei Phosphodiesterasen je einem
der drei Genome des hexaploiden Weizens zuordnen !assen. Es zeigte sich,



daB alle acht untersuchten hexaploiden Arten bzw. Sorten drei Isoenzyme der 
Phosphodiesterase enthalten. 

Di- und tetraploide Arten enthalten nur eine Phosphodiesterase. Bei T. mo
nococcum, T. aegilopoides und Aegilops speltoides (diploid) und bei T. di

caecum und T. durum (tetraploid) lauft deren Bande zusammen mit der dritten 
(schnellsten) Bande von T. aestivum. Eine Ausnahme bildet Aegilops squar

rosa (diploid, Donor des D-Genoms). dessen Bande elektrophoretisch der er
sten Bande von T. aestivum gleicht. 

Ausnahmen bilden auch die diploiden T. dicoccoides und T. timopheevi, die 
eine Doppelbande mit Phosphodiesteraseaktivitat zeigen, die mit keiner der
jenigen von T. aestivum identisch ist. Die Herkunft dieser Doppelbande ist 
noch ungeklart. Die Versuche werden fortgefiihrt. 

(G. Wolf vom Institut fur Pflanzenpathologie der Universitat Gi:it
tingen in Zusammenarbeit mit B. Lerch) 

3. Untersuchungen zur Frage, oh der Einsatz von Pflanzen- und Vorratsschutz
mitteln die Proteine und einige lsoenzyme der Kartoifelknolle beeintrachtigt

Eine erhebliche Verstarkung der kathodennahen Isoenzymgruppe der Pero
xidasen im Knollensaft bei einer Praxisprobe, die mit Keimhemm-Mittel (Ti
xit) eingekellert war, veranlaBte die Untersuchung eines gri:iBeren Materials
(Sorten Maritta, Hansa, Isola, Sieglinde, Bintje), das unter exakten Ver
suchsbedingungen im November/Januar mit !PC-Aerosol bzw. mit Ront
genstrahlen behandelt war. Ende April sowie im Juni waren bei den Proteinen
sowie den Peroxidase- und Esterase-Isoenzymen keine Unterschiede zur
Kontrolle festzustellen. Das Programm wird noch erganzt durch Probenah
men, die in kiirzeren Abstanden nach der Behandlung erfolgen. - AuBerdem
laufen entsprechende Versuche iiber mogliche Nachwirkungen von Herbizi
den, Fungiziden und Insektiziden.

(V. Loeschcke in Zusammenarbeit mit Ch. Patzold vom Institut fur 
Pflanzenbau und Saatgutforschung der Forschungsanstalt fur 
Landwirtschaft Braunschweig-Volkenrode und W. Dobrat vom 
Laboratorium fur chemische Mittelpriifung) 

4. Praktischer Einsatz der elektrophoretisdJ.en Methoden zur ldentifizierung von

Karloffelsorten

In zunehmendem MaBe werden wir um Sortenidentifizierung gebeten. Es war
in jedem Falle moglich, innerhalb von 3 Tagen Auskunft zu geben, was wegen
Reklamationen wichtig ist. Ein als GRATA gehandelter Waggon enthielt z.
B. auBer dieser Sorte noch Partien von DIGNA und SATURNA. - Die Er
ganzung der Proteinmuster durch die Muster der Peroxidase- und Esterase
Isoenzyme verleiht dem Verfahren erhebliche Sicherheit.

Zur Absicherung der Methode untersuchten wir auBerdem, ob ein friihes 
Totspritzen oder Schlagen des Krautes die typischen Muster verandert. Dies 
war nicht der Fall, wenn man van Intensitatsunterschieden schneller Peroxi
dasen absieht. Die Proteinmuster sind im wesentlichen bereits im Friihstadi
um der Knolle vorhanden, jedoch sollte diese keinen kleineren Durchmesser 
als etwa 3 cm haben. 

(V. Loeschcke und H. Stegemann in Zusammenarbeit mit H. 
Hoppner, Bundessortenamt Bemerode und mit den Landwirtschafts
kammern Hannover und Munster) 
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2 3 4 5 6 7 8 

Abb. 6: Esterasen in Kartoffelknollen-Gefriersaft nach Elektrophorese von je 10 µI bei 
pH 8,9. - Substrat: a-Naphthylacetat pH 7,5. 

1 Ceres 
2 Elke 
3 Rheinhort 
4 Grata 

5 Maritta 
6 Erstling 
7 Mentor 
8 Sieglinde 

5. Gelelektrophoretische Untersuchungen von Kartoffelknollen nach Aufzucht

aus Meristemkultur

Zwei <lurch Meristemkultur erhaltene S-virusfreie Klone der Sorte ,,Mensa"
zeigten im Feldanbau von der Bliite an Unterschiede im Habitus und im Ab
reiftermin im Gegensatz zu etwa 20 anderen Sorten. - Die Elektrophorese
Versuche und der Lichtkeimtest gaben keine Unterschiede bei diesen ,,Men
sa"-Kartoffeln aus verschiedenen Meristemkulturen, auch nicht in den S-vi
rusverseuchten Knollen. Die ,,Mapping-Technik" lieferte bei mehreren Be
zugspunkten im pH-Bereich 5-7 praktisch keine, im Bereich 4-6 geringe
Unterschiede.

(H. Stegemann und V. Loeschcke in Zusammenarbeit mit 0. Bode 
und H. Huth vom Inst.itut fiir landwirtsch. Virusforschung und H. 
Platzer von den Vereinigten Saatzucbten, Ebstorf) 

6. Apparatur zur waagerechten Plattenelektrophorese in Polyacrylamid
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Die Vertikalelektrophorese bei pH 9 liefert ein Muster von dem iiberwie
genden Teil der Proteine und Enzyme in Pflanzensaften. Bei Kartoffelknollen
werden jedoch einige starker basische Proteine und Peroxidasen nicht erfaflt;
es war bisher ein zweiter Lauf mit umgekehrter Polung notig. -

Durch Konstruktion einer Plexiglasapparatur in horizontaler Anordnung
wurde die gleicbzeitige Auftrennung nacb beiden Polen moglicb. Die Scbarfe
der Zonen hangt von der Technik der Probenzufuhr ab und wird sich noch
steigern lassen. - Neben der Zeit- und MaterialeinslJarung erlaubt dieses 



Gerat auch Pherogramme im physiologischen pH-Bereich, was zur Vermei
dung von Artefakten von Interesse sein kann. (V. Loeschcke) 

7. Grassamen; Erkennung von Sorten durch Elektrophorese

Die bei Kartoffeln von uns eingefi.ihrte Moglichkeit, durch Elektrophorese in
Polyacrylamid Sorten zu identifizieren, wurde jetzt auf Grassamen ange
wendet. Die Samen liefl man 2 Tage quellen, gefolgt von Einfrieren, Tauen,
Homogenisieren und Pufferextraktion, wobei der Extrakt (100 mg Samen in
1 ml Losung) ohne weiteres Einengen zur Elektrophorese eingesetzt werden
kann. Wir untersuchten Agrostis tenuis .,Astoria", Festuca rubra commutata

.,Koket" und .,Topie", Phleum pratense .,Erecta", Lolium perenne .,Semper
weide" und Paa pratensis .,Merion" (Bahn 2-7, verglichen mit Kartoffelsorte
LORI). Die Differenzierung der Festuca-Sorten .,Koket" und .,Topie" war
weniger befriedigend, die anderen Proben lieflen sich einwandfrei unter
scheiden. (H. Stegemann)

{-) 

Abb. 7: Trennung von Proteinen aus Grassamen durch Polyacrylamid-Elektrophorese hei 
pH 8, 9. Kathode oben. Linke Bahn Proteine einer Kartoffelknolle LORI zum 
Vergleich, weitere Reihenfolge siehe Text. 

8. Zur Erkennung von Rlibsenarten

Die Proteine aus dem Samen von Brassica-Proben (Gesamtsamen gefroren,
getaut, homogenisiert und mit Puffer extrahiert) wurden durch Gel-Elektro
phorese im anodischen und kathodischen Lauf untersucht. Ausgangsmaterial
waren die Samen von Sommer- und Winterriibsen, von Herbst- und Kohlrii
ben und von Sommer- und Winterraps.
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Die Ergebnisse zeigen, dafi auch bei Brassica-Arten genetische Unterschiede 
im Proteinmuster auftreten, die zur Diagnose verwendet werden ki:innen, vor 
allem im Bereich basischer Proteine. Winterrubsen und Herbstruben ki:innen 
aber nicht unterschieden werden, auch sind die Proteinspektren nicht immer 
so individuenreich wie bei Kartoffeln oder Getreide. 

(H. Stegemann in Zusammenarbeit mit H. Eifrig vom Arnt fur 
Saatgutuntersuchung, Munster) 

9. Erfahrungen mit Austauscheriiillungen im automatischen Aminosa.ure

Analysator

Bei der Analyse reiner Kartoffelproteine mit einem Technikon-Autoanalyzer
nach dem .,6-Stunden-Programm" ergaben sich Schwierigkeiten. Von Lauf zu
Lauf nahm die Fliefigeschwindigkeit ab, offentar wegen partieller Verfor
mung der kugelfi:irmigen Teilchen infolge der benotigten hohen Drucke, je
doch nicht wegen einer Verstopfung durch Zersetzungsprodukte im Hydro
lysat. Dabei prefit sich das Austauscherbett immer mehr zusammen; das zu
nehmende Totvolumen fuhrt zu unkontrollierbaren .Anderungen des Elu
tionsgradienten und damit zu nicht reproduzierbaren Analysen-Ergebnissen.
- Wir hatten mit mehreren Chargen des empfohlenen Technikon-Harzes Typ
A (14-16 µ) Schwierigkeiten, aber Erfolg bei fast ebenso guten Trenner
gebnissen mit Harz Chromorex A 26 (Korngro13e 26 ,u) von Machery &
Nagel, Duren. (V. Loeschcke)

10. Das Verhalten sta.rkeabbauender Enzyme in der Kartoffelknolle

Bei der Gelelektrophorese in Polyacrylamid als Trager wurde beobachtet, da13
Phosphorylasen nach einer Vorinkubation mit Agarose und der dann an
schliefienden Glykogen- und Glukose-1-phosphat-Inkubation im Starkeaufbau
gehemmt werden. Aus noch unbekannten Grunden versagt oder verlangsamt
sich die Enzymwirkung. Da es sich hier um einen Inhibitor handelt, der ein
Zuckerderivat ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen polymerem Koh
lenhydrat und Protein, was fur die physiologische Wirkung beim Starkeauf
und -abbau Bedeutung haben durfte. Daruber hinaus wurde in der Agarose
eine toxikologisch unbedenkliche Substanz gefunden, die Zuckerbildung zu
beeinflussen, was in der Praxis Bedeutung haben kann.

(H. Stegemann und K. N. Shivaram) 

11. Die lsoenzyme der Kartoffelphosphorylase
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In der Kartoffel fanden wir 9 verschiedene Isoenzymformen der Phosphory
lase, davon sind 2 dominierend und sie laufen bei pH 8,2 in der Polyacryla
mid-Elektrophorese mit mittlerer Geschwindigkeit. Die schnellere der beiden
ist vor allem am Abbau der Starke beteiligt, die langsamere Zone ist unter
Synthesebedingungen des Gewebes verstarkt. Letztere findet man haupt
sachlich in jungen Knollen und bei Kartoffeln neuer Ernte, bei keimenden
Kartoffeln dagegen die schnellere Zone. Innerhalb einer Knolle kann man im
Mark andere Phosphorylasen beobachten als in der aufieren Gefa13bundel
sdJ.idlt, entspredl,end der versdliedenen physiologi'schen Stoffwechsellage.

Die lsolierung erfolgt durch Hitze und Ammoniumsulfat-Fallung und Sau
lenchromatographie an DEAE-Cellulose. Die Phosphorylase enthaltenden



Fraktionen werden konzentriert und weiter gereinigt durch praparative Gel
elektrophorese. Die Elektrophorese mit Natrium-dodecylsulfat lieferte das 
Molekulargewicht der Untereinheiten des Hauptenzymes mit ea. 92,500. 

(K. N. Shivaram und H. Stegemann) 

12. Inkludierte Kartoffelesterase

Enzyme, die tragergebunden sind, besitzen eine wesentlich hohere Stabilitat
als solche in Losung. Polyacrylamid eignet sich a!s inerter Trager. Das Enzym
kann zuvor elektrophoretisch in diesem Trager von Verunreinigungen ge
trennt werden und wird - noch im Polyacrylamid - erneut mit Acrylamid
polymerisiert und dadurch unloslich gemacht.

Dieses Verfahren wurde auf Esterasen angewendet. Die Kartoffelesterase
wird aus einem Gemisch durch Elektrophorese in 5°/oigem Cyanogum ge
trennt und erneut in 7,5°/oigem Gel eingeschlossen.

Das im Gel inkludierte Enzym kann mit 4 1 Puffer in 24 h nicht ausgewaschen
werden und behalt 98 °/o seiner Aktivitat in 12 Tagen, wahrend das freie
Enzym seine Aktivitat schon nach 24 h verloren hat. Das Optimum ist fiir das
freie Enzym pH 7, fiir das gebundene 6, das Temperatur-Optimum fiir beide
+ 37° 

c.

Derartige Enzyme eignen sich als lagerfahige Katalysatoren fur Verfahren, 
bei denen Fermente wegen der hohen Spezifitat wiinschenswert waren, we
gen der geringen Haltbarkeit aber bisher nicht verwendet werden konnten. 

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

13. Pektinauflosende Enzyme aus Fusarium oxysporum

Das Verfahren der Substratinklusion von Pektinsaure in Polyacrylamid ge
stattet es, pektolytische lsoenzyme und deren Aktivitatsanderungen zu un
tersuchen. Der Pilz Fusarium oxysporum und seine in die Kulturfliissigkeit
abgegebenen Pektinasen wurden durch Versuche erneut bestimmt. Es ergab
sich, dafl im Nahrmedium je nach Ansatz die Enzymaktivitaten bei niedriger
und hoher Temperatur stark schwanken. Die Proteinkonzentration (bestimmt
nach Folin- bzw. Biuret-Methode) korrellierte nicht mit der Polygalacturona
se-Altivitat. Aber auch Falin- und Biuret-Werte verlaufen nicht parallel, was
auf betrachtliche Anteile van phenalartigen Exsudaten zuriickgefiihrt wird.
Temperatur und Pufferung beeinflussen die Aktivitatsrelatian der einzelnen
Isaenzyme der Pektinasen im Pherogramm nicht.

(K. N. Shivaram in Zusammenarbeit mit G. Menke vam Phytopa
thalagischen Institut, Universitat Hahenheim) 

Abteilung fiir pilanzliche Virusforschung 

lnstitut fiir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

1. Untersuchungen Uber das Atropa mild mosaic virus

In Fartsetzung der Untersuchungen iiber das Varkammen des Atropa mild
mosaic virus (AMMV) wurden Ubertragungen van im niedersachsischen
Raum gesammelten Atropa-Pflanzen auf Testpflanzen durchgefiihrt. Da fast
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alle Pflanzen vom belladonna mottle virus (BMV) infiziert waren, waren 
Passagen uber Filterpflanzen bzw. Blattlausubertragungen erforderlich. Es 
zeigte sich, da13 Infektionen des AMMV seltener vorkamen als die des BMV 
und da13 das AMMV bei Freilandpflanzen au13er einer schwachen Chlorose 
keine sichtbaren Symptome verursacht. Aufler diesen Viren wurden verein
zelt Infektionen des Kartoffel-Y- und -A-Virus sowie des Blattrollvirus ge
funden. Fur das AMMV wurde eine serologische Verwandtschaft zum hen
bane mosaic virus nachgewiesen. 

(0. Bode, H. L. Weidemann in Zusammenarbeit mit R. Bartels vom 
Institut fur Virusserologie) 

2. Untersuchungen iiber das tobacco rattle virus als Ursache der Stippigkeit bei

Kartoffeln

Da die Reaktion von Kartoffelsorten auf Infektionen durch Stamme des to

bacco rattle virus unterschiedlich ist, wurden aus Feldern mit abweichender
Reaktion Virusisolate gewonnen. Durch Ubertragung auf eine Reihe von
Wirtspflanzen ist eine Differenzierung von 16 Stammen gelungen. Besonders
starke Unterschiede in den Symptomen traten bei Atropa belladonna auf. Da
die Infektiositat mancher Stamme bei Kultur auf Tabak oft zuruckgeht
(Wintertyp), wurde Physalis iloridana als Vermehrungswirt ausgewahlt. Zur 
weiteren Charakterisierung der Virusstamme wurden Bestimmungen der
Partikellangen vorgenommen. Bis auf eine Ausnahme (ea. 205 nm) wiesen die
langeren Teilchen eine Lange von 180 bis 190 nm auf. Die Werte fur die
kurzen Partikeln lagen zwischen 50 und 90 nm. Eine klare Gruppierung der
Stamme an Hand der Partikellangen war bislang nicht moglich. Weiterhin
soll versucht werden, auf Grund der serologischen Reaktion eine Charakte
risierungsmoglichkeit zu prufen. Fur 3 Stamme wurden Antiseren gewon
nen. Auf Grund von Feldversuchen wurde gepruft, wie weit sich Sorten
unterschiede im Befall ergaben. Dabei zeigte sich, da13 etwa 1/5 der 65 unter
suchten Sorten eine deutliche Resistenz gegenuber Virusinfektionen zeigte.

(0. Bode und D. Lesemann in Zusammenarbeit mit R. Casper vom 
Institut fur Virusserologie und W. Steudel und H. Reepmeyer vom 
Institut fur Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung) 

3. Untersuchungen iiber Virosen des Hopfens
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Im Tettnanger Hopfenanbaugebiet wurden Pflanzen, die gesund erschienen
und solche mit verschiedenen virusahnlichen Symptomen ausgewahlt. Aus
Fechsern dieser Pflanzen wurden Pflanzen angezogen und auf Virusinfektio
nen getestet. Alle Pflanzen waren auf Grund elektronenmikroskopischer Un
tersuchungen vom latenten Hopfenvirus infiziert. Ubertragungen auf Test
pflanzen (Chenopodium quinoa und Gurke) unter Zusatz von reduzierenden
Substanzen zeigten, da13 alle Pflanzen zusatzlich vom prunus necrotic ring
spot virus infiziert waren. Unterschiedliche Symptome bei Hopfen wurden
vermutlich durch verschiedene Stamme des Virus ausgelost. Auch im sero
logischen Test konnte der vollstandige Befall des Hopfens durch das letztere
Virus bestatigt werden. Zur Gewinnung virusfreier Pflanzen wird die Virus
eliminierung uber Meristemkultur versucht.

(0. Bode, W. Huth und D. Lesemann in Zusammenarbeit mit R. 
Casper vom Institut fur Virusserologie) 



4. Virosen an Futtergrasern

Auf Grund zunehmender Schaden im Grunland- und Futtergraserbau, die of
fenbar auf den Einflu.B von Viren zuruckgefuhrt werden mussen, wurden im
Berichtsjahr mehrere Zuchtbetriebe in Nord- und Suddeutschland besucht.
An Hand von Proben wurden das Vorkommen und die Verbreitung der ver
schiedenen Gramineenviren analysiert. Das haufigste Virus war das barley
yellow dwarf virus, welches insbesondere auf Lolium perenne betrachtliche
Vvuchsdepressionen hervorruft. Starkere Schaden wurden durch das cocks
foot streak virus auf Lolium perenne, L. multiflorum und Dactylis glomerata
verursacht. Daruber hinaus traten Wachstumsstorungen, die schlie.Blich zum
Absterben der ganzen Pflanze fuhrten, durch Infektion mit dem cocksfoot
mild mosaic virus bei Lolium perenne und Festuca pratensis auf.

Die Haufigkeit der Schaden war in den einzelnen Zuchtbetrieben unter
schiedlich. In Betrieben mit alteren Klonkulturen (bis 13 Jahre) wurden die
meisten Erkrankungen durch Viren beobachtet. Die im Vorjahr begonnenen
Untersuchungen uber Resistenzen bei Futtergrasern gegenuber rye grass
mosaic virus, cocksfoot streak virus, cocksfoot mild mosaic virus und brome
mosaic virus wurden fortgesetzt. Nur in wenigen Fallen der bisher gepruften
etwa 150 Grasersorten und -stamme ergaben sich Resistenzen gegenuber
einzelnen Viren. (W. Huth)

5. Untersuchungen iiber das cocksfoot mild mosaic virus

Von diesem neuen Virus, welches vor mehreren Jahren aus nur einer Dac

tylisptlanze isoliert werden konnte, wurden erstmals im Berichtsjahr weitere
Standorte in Nord- und Suddeutschland gefunden und damit eine gro.Bere als
bisher angenommene Verbreitung nachgewiesen. Nach ersten Untersuchun
gen verhalten sich die einzelnen Isolate gegenuber i.hren Wirtspflanzen un
terschiedlich, so da.B es sich hier um mehrere Stamme dieses Virus handeln
durfte. (W. Huth)

6. Vergleich physikalisch-chemischer Eigenschaften des cocksfoot mild mosaic
virus (CMMV) mit denen des Phleum mottle virus (PMV)

Das neu beschriebene CMMV (vgl. auch Jahresbericht 1970) hatte sich als
serologisch verwandt mit dem in England gefundenen PMV erwiesen. Da fur
dieses bislang kaum Daten bekannt sind, wurde PMV in Kultur genommen
und gereinigt. Dieses Material zeigte praktisch identische Werte fur hydro
dynamische und optische Eigenschaften im Vergleich zum CMMV. Auch die
Polyacrylamidgel-Elektrophorese der Proteinuntereinheiten lieferte recht
ahnliche Werte fur die Molekulargewichte der Proteine, mit dem Unterschied
allerdings, da.B beim PMV-Protein mehrere Banden auftraten, wogegen
CMMV-Protein einheitlich blieb. Die Untersuchungen werden fortgefuhrt.

(H. L. Paul und W. Huth) 

7. Sedimentation und Grofle der Teilchen des maize rough dwarf virus
in gereinigtem Zustand

Das komplex aufgebaute maize rough dwarf virus (Durchmesser ea. 70 nm)
lie.B sich zwar mittels schonender Methoden reinigen, jedoch enthielten diese
Praparate das Virus nicht in seiner kompletten Form; es lagen vielmehr
kleinere Teilchen mit einem Durchmesser von et.wa 50 nm vor. Sie enthielten,
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wie das Absorpt.ionsspektrum und auch chemische Priifungen zeigten, Nu
kleinsaure und Protein. Aus dem Verhalten bei der Sedimentation in 
Zuckergradienten in der analytischen Ultrazentrifuge war zu schlieBen, daB 
frische Praparationen je nach der Reinigungsmethode 1 bis 2 Komponenten 
enthielten, die sich durch einen verschiedenen Gehalt an Nukleinsaure un
terschieden, im Elektronenmikroskop aber gleich aussahen. Da in der iso
lierten, nukleinsaurereichen Komponente, die in sich einheitlich war, nach 
einiger Zeit bzw. nach einer Differentialzentrifugation auch die nukleinsau
rearmere gefunden werden konnte, stellte diese wahrscheinlich ein Abbau
produkt dar. Die Sedimentationskonstante der nukleinsaurereichen Kompo
nente lag bei 400 S. Komplette Teilchen des maize rough dwarf virus waren 
bislang nicht in gereinigtem Zustand zu erhalten gewesen. 

(H. L. Paul in Zusammenarbeit mit P. Redolfi und S. Pennazio vom 
Laboratorio di Fitovirologia Applicata, Turin/Italien) 

8. Elektronenmikroskopische Untersuchung von Partikeln des

maize rough dwarf virus

An weiterem infiziertem Pflanzenmaterial, das vom Laboratorio di Fitoviro
logia Applicata, Turin, zur Verfiigung gestellt wurde, konnte die Untersuchung
der Partikelstrukturen fortgesetzt werden. Insgesamt ergab sich, daB in Ultra
diinnschnitten und in Rohextrakten die kompletten Viruspartikeln einen
Durchmesser von 65 bis 70 nm aufwiesen. Sie enthielten einen 40 bis 50 nm
dicken Kern. In Ultradiinnschnitten traten auBerdem zwei verschiedene klei
nere Partikeltypen von 40 bis 45 nm auf, in Rohextrakten neben kompletten
Partikeln solche von 50 nm Durchmesser. Gereinigte Viruspraparate enthiel
ten nur Partikeln von 40 bis 45 nm Durchmesser. Sie konnten durch Degra
dation kompletter 65 bis 70 nm-Partikeln entstanden sein, sie konnen aber
auch selektiv angereicherte Teilchen der obengenannten kleinen Partikel
typen darstellen.

Die Feinstruktur der MRDV-Partikel ist in vielen Punkten der der tierpatho
genen Reoviren ahnlich, es bestehen allerdings auch Unterschiede. Ob eine
nahere Homologie zwischen der Struktur des MRDV und der ahnlich aufge
bauter Pflanzenviren (Wundtumorvirus, rice dwarf virus u. a.) besteht, ist am
bisher vorliegenden Material nicht zu entscheiden. (D. Lesemann)

9. Untersuchungen Uber Proteinuntereinheiten von Viren
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In Fortfiihrung der Versuche iiber die Molekulargewichte und die Einheit
lichkeit der Proteinuntereinheiten von Viren wurden die Untersuchungen mit
Hilfe der Polyacrylamidgel-Elektrop horese erweitert. Als neues Virus wurde
das Atropa mild mosaic virus (Verwandter des henbane mosaic virus) unter
sucht. An Stelle von gereinigten Viren wurden auch lediglich durch Zentri
fugieren fraktionierte Rohsafte infizierter und gesunder Pflanzen benutzt. Es
stellte sich heraus, daB zumindest bei einigen Virus-Wirt-Kombinationen die 
Proteinuntereinheiten des infizierenden Virus klar sichtbare Zonen verursa
chen, manchmal sogar die einzige definierbare Zone im Pherogramm hervor
rufen. Die Versuche werden erweitert und fortgesetzt mit dem Ziel, den Ein
fluB von Behandlungsarten bzw. Agentien auf die Untereinheiten (z. B. Bil
dung von mehr als einer Virusproteinzone) kennenzulernen. (H. L. Paul)



10. Elektronenmikroskopischer Nachweis eines bazilliformen Virus in

Phalaenopsis

In Ultradunnschnitten einer Pflanze von Phalaenopsis liiddemanniana, die
starke Blattfleckung aufwies, wurden im Kern und im Zytoplasma annahernd

zylindrische Partikeln von 110 nm Lange und 30 nm Dicke gefunden. Die
Mehrzahl dieser Partikeln schien im Kern vorzuliegen, wo sie entweder frei
liegend auftraten oder senkrecht an die Innenseite der inneren Membran der
Kernhulle angeheftet waren. Im Zytoplasma lagen solche Partikeln meist,
ahnlich wie an der Kernhulle angeheftet, in von einer Doppelmembran ge
bildeten Vesikeln. Seltener waren im Zytoplasma die Partikeln von auflen in
Eindellung von Vesikeln eingesetzt, die dem endoplasmatischen Retikulum
anzugehoren schienen. Innerhalb ahnlicher Vesikeln wurden auflerdem 130
bzw. 255 nm lange und 55 nm dicke "bullet"- bzw. bazilliforme Partikeln
nachgewiesen, die innerhalb einer membranartigen Hu.He ein bzw. zwei
110x30-nm-Partikeln enthielten. Diese dicken Partikeln wurden als gereifte
Form eines bazilliformen Virus gedeutet, das den vorlaufigen Namen Pha
laenopsis virus erhielt. Ahnliche Strukturen konnten vor kurzem auch in
einer Pflanze von Coelogyne speciosa nachgewiesen werden. Da ahnliche
Partikeln auflerdem schon von Dendrobium beschrieben worden sind, schei
nen bei Orchideen nicht selten solche Infektionen vorzukommen. Ihre Er
kennung wird bisher dadurch erschwert, daB der eindeutige Nachweis nur an
Hand von Ultradunnschnitten aus verdachtigem Material moglich ist.

(D. Lesemann in Zusammenarbeit mit J. Begtrup, Statens Plante
patologiske Forsog, Lyngby, Danemark) 

11. Wirtspflanzenkreis, Elektronenmikroskopie und Serologie zweier Virus

isolate von Solanum dulcamara

Aus wildwachsenden Solanum duJcamara-Pflanzen wurden zwei sich ah
nelnde Viren isoliert, die nach Vorversuchen nahe Beziehungen zum Kartof
fel-M-Virus (PVM) erkennen lieflen. Fur eine Differenzierung beider Isolate

sowie fur Vergleiche mit dem PVM wurden umfangreiche Wirtskreisunter
suchungen durchgefuhrt. Nach diesen Untersuchungen ist das lsolat 1 da
durch charakterisiert, daB es Chenopodium quinoa systemisch infiziert und
auf den Folgeblattern chlorotische Flecken und Adernaufhellungen hervor
ruft. Nicotiana clevelandii ist fur dieses Isolat nicht anfallig. Das Isolat 2
zeichnet sich dadurch aus, daB die Infektion auf Ch. quinoa lokal bleibt,
wahrend N. clevelandii latent systemisch infiziert wird. PVM, lsolat 1 und
Isolat 2 haben eine Reihe gemeinsamer Wirtspflanzen. Daneben gibt es aber
auch Wirte, die aufler von PVM und von einem der beiden Isolate infiziert
werden.

Nach einem vorlaufigen Test ist zumindest das lsolat von N. clevelandii
durch Blattlause ubertragbar. Die Normallange wurde beim ,,Ch. quinoa" -
Isolat zu 663 nm, beim ,,N. clevelandii"-Isolat zu 676 nm bestimmt. Die beiden
Isolate sind damit untereinander und vom PVM nicht an Hand der Partikel
lange zu unterscheiden. Ultradunnschnitte infizierter Pflanzen zeigen Virus

partikeln einzeln liegend oder in dichten Aggregaten. Teilweise war eine
Anordnung von Partikeln parallel zu zytoplasmatischen Membranen zu er
kennen. Die beobachteten Strukturen ahneln denen in Pflanzen, die mit PVM
oder anderen Viren der M-Virusgruppe infiziert sind.
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Erste serologische Ergebnisse deuten auf eine Beziehung zwischen den beiden 
Virusiolaten und PVM. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse bisher, daB die beiden fraglichen Isolate 
zumindest enge Beziehungen zum PVM aufweisen, es scheint aber keine 
Identitat mit den bisher nur van Kartoffel gewonnenen PVM-Isolaten zu be
stehen. (D. Lesemann, H. L. Weidemann, in Zusammenarbeit mit R. Bartels 

vom Institut fur Virusserologie) 

12. Nachweis eines Vektors filr das Scrophularia mottle virus

Von wildwachsenden Scrophularia nodosa-Pflanzen, die mit dem Scrophularia

mottle virus infiziert waren, wurden verschiedene Insekten gesammelt und
auf ihre Vektoreigenschaften fur dieses Virus untersucht. In Ubertragungs
versuchen stellte sich heraus, daB als Vektor der auf S. nodosa haufig vor
kommende Russelkafer Cionus tuberculosus (Scop.) (Curculionidae) in Frage
kommt. Damit wurde zum ersten Male ein Kafer auBerhalb der Familie der
Chrysomeliden als Ubertrager fur Viren aus der turnip yellow mosaic-Vi
rusgruppe aufgefunden. (H. L. Weidemann)

13. Einflufi von Tetracyclin auf die Ubertragungsrate des Potato leafroll virus

durch Myzus persicae

Myzus persicae wurden auf Physalis floridana-Pflanzen, die mit dem Potato

leafroll virus infiziert waren, mit Tetracyclinlosung (Hostacyclin) bespruht.
In 1 tagigen Abstanden wurden die Blattlause anschlieBend auf gesunde P.

floridana-Pflanzen gebracht. Die Ubertragungsversuche ergaben, daB sich
nach 1- bis 4tagiger Behandlung die Ubertragungsquote von 80 °/o (Kontrolle)
auf unter 10 °/o verringerte. Eine einmalige Behandlung verminderte die
Ubertragung nur nach dem ersten Tag, die an den folgenden Tagen verwen
deten Blattlause ubertrugen das Virus ebenso gut wie die der Kontrolle. Die
Hemmwirkung des Hostacyclins ist demnach reversibel. An Hand von Zell
kernmessungen soll weiterhin untersucht werden, inwieweit sich der EinfluB
des Hostacyclins auf den Stoffwechsel der Blattlausorgane, insbesondere der
Speicheldrusenzellen auswirkt. (H. L. Weidemann)

14. Untersuchungen zur Ubertragung von Cucurbitaceen-Viren aus dem Iran

Gurken- und Melonenbestande sind in einzelnen Regionen des Iran oft voll
standig van Viren infiziert. Die Pflanzen zeigen durchweg starke Mosaik:
symptome. An Hand van Testpflanzen wurden aus Gurken hauptsachlich da�
Cucumber mosaic virus (CCMV) und aus Zuckermelonen das Watermelon
mosaic virus 2 (WMV 2) bestimmt. Das WMV 2 wurde damit zum ersten Male
fur den Iran nachgewiesen. Ubertragungsversuche sollen Auskunft uber die
Vektorspezifitat fur verschiedene Isolate des CMV und des WMV 2 geben.
Bei der Ubertragung des CMV ist bemerkenswert, daB Myzus persicae kaum
ubertragt. Die Vek:toreignung der ubrigen Blattlause fallt in der Reihenfolge
Aphis frangulae gossypii, A. nasturtii, Macrosiplmm euphorbiae, M. persicae.

Beim WMV 2 dagegen fallt die Ubertragbarkeit in der Falge M. persicae, A.

frangulae gossypii, M. euphorbiae und A. nasturtii. Okologische Untersu
chungen, die AufschluB uber den naturlichen Wirtspflanzenkreis, die Uber
winterung und die Verbreitung der Viren geben sollen, sind vorgesehen.
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(H. L. Weidemann in Zusammenarbeit mit M. Mostafawy, Plant 
Pests and Diseases Research Institute, Teheran, Iran) 



Institut fiir Virusserologie in Braunschweig 

1. Untersuchungen iiber Viren in Reben

In Fortfiihrung der Untersuchungen iiber die Verbreitung von Viren in deut
schen Weinbaugebieten wurden erstmals Proben aus Franken serologisch
und z. T. durch Abreibungen auf Testpflanzen untersucht. Wegen der hohen
Sommertemperaturen zur Zeit der Probeentnahme waren die Viruskonzen
trationen sehr gering, so daB teilweise eine Konzentrierung der Viren mit der
Ultrazentrifuge vorgenommen werden muBte. Bisher konnten mit Sicherheit
in Reben ·der Sorte Silvaner grapevine fanleaf virus und arabis mosaic virus
nachgewiesen werden.

Die Moglichkeit von serologischen Reihenuntersuchungen zum Zwecke der
Auslese von virusfreiem Pflanzgut wurde an Gewachshausmaterial aus Ver
suchen von S t  e 11 m a c  h (Institut fur Rebenkrankheiten) gepriift. Es handelte
sich entweder um Stecklinge von naturlich infizierten Pflanzen, deren Erkran
kungen aus friiheren Priifungen bekannt waren, oder um kiinstlich mit ein
zelnen Viren oder Virusgemischen infizierten Pflanzen verschiedener Sorten,
die unter bestimmten Temperaturbedingungen kultiviert wurden. Folgende
Viren waren dabei verwendet worden: arabis mosaic virus, grapevine fan

leaf virus, raspberry ringspot virus, tomato black ring virus. Ein groBer Teil
der Pflanzen wurde wiederholt untersucht. In iiber 80 °/o der Falle konnten
die Viren bereits bei der ersten Priifung nachgewiesen werden, bei ungefahr
15 °/o gelang der Virusnachweis erst bei einer der folgenden Priifungen.

Die Analyse bisher nicht geklarter Viruserscheinungen wurde ebenfalls
fortgesetzt. In einem Weinberg in Baden-Wiirttemberg traten unbekannte
Symptome auf. Nach vorlaufigen Ergebnissen wurden sie durch ein zwar
bekanntes, aber bislang noch nicht in Reben nachgewiesenes Virus verur
sacht. Ein Virusisolat von der Mosel konnte ebenfalls noch nicht eindeutig
identifiziert werden. (R. Bercks)

2. Serologischer Routinetest zum Nachweis des Prunus necrotic ringspot virus
in Kirschen (Stecklenberger Krankheit)

Ein einfacher serologischer Test, der bei hoher Zuverlassigkeit den Nachweis
des Prunus necrotic ringspot virus (PNRV) in Sauerkirschen mit Stecklen
berger Krankheit ermoglicht, wurde fur die Praxis entwickelt. Antiseren
wurden in ausreichender Menge hergestellt, um den Pflanzenschutzamtern
die Routinetestung von Mutterbaumen fur die Obstbaumvermehrung in gro
Bem Umfang zu ermoglichen. Als Massentest auf PNRV bringt dieses zeit
sparende Verfahren gegeniiber dem Nachweis mit Indikatorpflanzen erhebli
che wirtschaftliche Vorteile.

(R. Casper in Zusammenarbeit mit L. Kunze vom Institut fur 
Obstkrankheiten) 

3. Untersuchungen iiber Vorkommen und Verbreitung des Prunus necrotic ring

spot virus

Aufler gegen das Prunus necrotic ringspot virus (PNRV) aus Kirsche wurden
auch Seren gegen den zweiten serologisch wichtigen PNRV-Stamm, das
Apple mosaic virus (AMV), hergestellt. Damit ist eine serologische Identifi
zierung der bisher bekannten Stamme des PNRV m6glich.
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Bei der serologischen Untersuchung von Hopfenpflanzen aus dem Tettnanger 
Anbaugebiet konnte PNRV nachgewiesen werden. Der isolierte Stamm steht 
dem AMV naher als dem die Stecklenberger Krankheit der Sauerkirsche 
verursachenden Stamm. 

In serologischen Untersuchungen, die in Corvallis, Oregon, USA, durchge
fi.ihrt wurden, konnte festgestellt werden, dafl das in den westlichen USA in 
Kirschen verbreitete PNRV mit dem in Deutschland vorkommenden, die 
Stecklenberger Krankheit verursachenden Stamm identisch ist. Dagegen steht 
der in Kirsc:b.en selten auftretende ,,recurrent strain" des PNRV serologisch 
dem AMV naher. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

(R. Casper in Zusammenarbeit mit 0. Bode vom Institut fiir land
•.virtschaftl. Virusforschung und R. H. Converse vom USDA, Cor
vallis, Oregon, USA) 

4. Versuche zur chemischen Spaltung des Odontoglossumringflet'ken- und des

Cymbidiummosaikvirus fiir den serologischen Nachweis in Agargeldiffusions

testen

Odontoglossumringfleckenvirus und Cymbidiummosaikvirus - die beiden
haufigsten bei Orchideen gefundenen Viren - lassen sich wegen ihrer Lange
nur schlecht bzw. iiberhaupt nic:b.t in Agargeldiffusionstesten nachweisen. Da
diese Tests fiir den Praktiker besonders leicht zu handhaben sind und keine
kostspieligen Gerate wie Zentrifuge und Dunkelfeldmikroskop erfordern,
wurden in Anlehnung an ein in USA fiir Kartoffelviren entwickeltes Verfah
ren Antiseren gegen die im Agar leicht diffundierenden Spaltprodukte dieser
Viren hergestellt. Wie bei den Kartoffelviren S und M waren verdiinnte
Pyrrolidinkisungen fiir die Spaltung am besten geeignet. Die Empfindlichkeit
der Einfach- und Doppeldiffusionsteste mit gespaltenen Viren und deren An
tiseren war eb,:mso hoch wie die des Tropfentestes mit intakten Viren. Der
storende Einflufl von unspezifischen Reaktionen mit Normalseren, die be
sonders bei Cymbidium gelegentlich beobachtet wurden, konnte durch In
tragelabsorption mit Normalserum eiiminiert werden.

Der hohe pH-Wert kann nicht allein fiir die gi.instige Spaltwirkung des Pyr
rolidins entscheidend sein, da mit stark alkalischen Puffern (z. B. Glycinpuf
fern mit pH-Werten zwischen 9,2 und 12) viel schlechtere Ergebnisse erzielt
wurden. Auch die Ubertragung einer starken Ladung, die bei der Spaltung mit
anionischen Detergentien wahrscheinlich zur elektrostatischen AbstoBung
der Spaltprodukte fiihrt, scheint beim Pyrrolidin keine entscheidende Rolle
zu spielen. Praparate, die mit den Detergentien Natriumdodezylsulfat oder
Natriumisobutylnaphthalinsulfonat gespalten worden waren, wanderten in
der Immunelektrophorese bei neutralem pH-Wert stark anodisch. Die mit
Pyrrolidin erhaltenen Spaltprodukte zeigten dagegen nur eine schwac:b.e
anodische Wanderung. (R. Koenig)

5. Serologisch.e Beziehungen von Virusisolaten aus Solanum dulcamara zu Viren
der Kartoffel-S-Gruppe
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Untersuchungen im Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung von zwei
Isolaten aus Solanum dulcamara hatten eine Zugehorigkeit zur Gruppe des
Kartoffel-S-Virus ergeben. Durch serologische Priifungen mit einer Reihe von
Antiseren gegen Viren dieser Gruppe konnte das Ergebnis bestatigt werden.



Beide Isolate reagierten in unterschiedlicher Starke mit Antiseren gegen 
Kartoffel-M-Virus, nicht aber gegen Kartoffel-S-Virus. Auflerdem durfte eine 
Verwandtschaft mit dem Passiflora latent virus und dem Cactus virus 2 vor
liegen, da Uberkreuzreaktionen mit den entsprechenden Seren positiv ver
liefen. Keine Beziehungen scheinen zu carnation latent, red clover vein und 
pea streak virus zu bestehen. 

(R. Bartels in Zusatnmenarbeit mit D. E. Lesemann und H .. -L. Wei
demann vom Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung) 

6. Serologische Verwandtschaft des Atropa mild mosaic virus

Das von Bode, Weidemann und Lesemann beschriebene Atropa mild mosaic
virus erwies sich auf Grund seroiogischer Prufungen als sehr nahe verwandt
mit dem henbane mosaic virus (HMV). Eine besonders enge Beziehung be
stand zum HMV-Stamm ,,alkengi mosaic". Die Frage, ob das Virus als selb
standige Art oder als Stamm des HMV anzusehen ist, soll durch weitere
Versuche geklart werden.

(R. Bartels in Zusammenarbeit mit 0. Bode, H.-L. Weidemann und 
D. E. Lesemann vom Institut fiir landwirtschaftliche Virusfor
schung)

7. Untersuchungen Uber sonstige aus Zierpflanzen isolierte Viren

Ebenso wie in den Vorjahren wurde eine Reihe von Zierpflanzen, die von
Pflanzenschutzamtern und Gartenbaubetrieben eingesandt worden waren, au!
das Vorkommen von Viren untersucht. Aus Impatiens walleriana mit Blu
tenmiflbildungen wurde ein Stamm des Gurkenmosaikvirus, aus Chrysanthe
men Chrysanthemum virus B isoliert. Als Vorbereitung fur die Herstellung
von Antiseren wurde bei beiden Viren mit Versuchen: zur Reinigung und zur
physikalischen Charakterisierung begonnen.

In Hortensien konnte auch in diesem Jahr nur Hydrangearingfleckenvirus
(HyRV) nachgewiesen werden. Um den Einflufl der Infektion mit HyRV auf
Wuchs und Ertragsleistung bei Hortensien studieren zu konnen, wurde mit
der Anzucht HyRV-freier Stecklinge begonnen. (R. Koenig)

8. Untersuchungen Uber das Infektionsverhalten sowie Uber physikalisch
chemische und morphologische Eigenschaften eines aus Gladiolen isolierten
Stammes des bean yellow mosaic virus

Bei einem aus Gladiolen isolierten Stamm des bean yellow mosaic virus
wurden neben der Partikelflexibilitat und der Normallange, die zwischen ea.
700 und 850 nm schwanken kann, auch die Infektiositat <lurch die An- oder
Abwesenheit van zweiwertigen Metallionen beeinfluflt. In Gegenwart des
Metallkomplexbildners EDT A unterbleiben auf dem Lokallasionswirt Cheno
oodium quinoa die Infektianen, auf dem systemischen Wirt Nicotiana cleve
landii ist die Entwicklung der Symptome um 2 bis 3 Tage verzogert.

Das Virus, das van Gladialen zuerst nur auf N. clevelandii iibertragen werden
konnte, fuhrt bei Uberimpfung auf Vicia faba erst nach langer Inkubatian bei
wenigen Pflanzen zur Ausbildung van Symptomen. In symptomlosen Pflanzen
ist es elektronenmikroskopisch nicht nachweisbar. \A/erden Blatter von Vicia
mit Symptamen als Impfmaterial fiir Vicia benutzt, so entwickeln sich auf fast
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allen Pflanzen in kurzer Zeit Symptome. Auch nach einer Zwischenpassage 
auf N. clevelandii bleibt die hohe Infektiositat fiir Vicia erhalten, im Laufe 
von mehreren Passagen auf N. clevelandii klingt sie allerdings wieder ab. Da 
diese Erscheinung auch nach fiinf Lokallasionspassagen iiber Chenopodium 

quinoa beobachtet wurde, ist es fraglich, ob sie lediglich auf das Vorliegen 
von Stammgemischen und die selektive Vermehrung einzelner Stamme mit 
besonders hoher Pathogenitat fiir Vicia zuriickzufiihren ist. 

Das Virus konnte bisher nur von Vicia in befriedigender �inheit und Kon
zentration erhalten werden. In der Polyacrylamidelektrophorese mit Dode
zylsulfat zeigten gut gereinigte Praparate eine einzige Proteinbande, fiir die 
ein Molekulargewicht von 30 OOO berechnet wurde. 

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

9. Untersuchungen iiber das Aporocactus virus

Aus Aporocactus ilagelliformes wurde ein Virus isoliert, das sich bei der
elektronenmikroskopischen Untersuchung als isometrisch erwies. Ringflek
kensymptome, groBer Wirtspflanzenkreis, Temperaturinaktivierungspunkt,
die Stabilitat und hexagonale Form des gereinigten Virus sowie der hohe
RNS-Gehalt lassen eine Zuordnung zur Tobacco ringspot virus-Gruppe mog
lich erscheinen. Ein Antiserum zur Pri.ifung serologischer Verwandtschaften
wurde hergestellt.

(R. Casper in Zusammenarbeit mit D. Lesemann vom Institut fiir 

landwirtschaftliche Virusforschung) 

10. Herstellung von Seren gegen verschiedene Viren

In deutschen Kartoffelanbaugebieten tritt das tobacco rattle virus in ver
schiedenen Stammen auf und verursacht z. T. erhebliche wirtschaftliche
Schaden. Gegen drei Stamme, die sich bei verschiedenen Wirtspflanzen
symptomatologisch unterscheiden, wurden in Zusammenarbeit mit 0. Bode
(Institut f. landwirtschaftl. Virusforschung) Antiseren hergestellt, um die
Eigenschaften dieser Stamme zu pri.ifen und ihre Identifizierung zu erleich
tern.

Die Scharkakrankheit der Pflaume ist eine so bedrohliche Krankheit, daB eine
Verordnung die Vernichtung befallener Baume verlangt. Fi.ir die Identifizie
rung kann die Serologie gute Dienste leisten. Aus diesem Grunde wurde ein
Serum gegen den Erreger der Krankheit, das Plum pox virus, hergestellt.

Das Tobacco necrosis virus ist weit verbreitet und komrrH - meist latent -
in vielen Pflanzen vor, es kann jedoch als Erreger der Augusta-Krankheit der
Tulpe erhebliche Schaden verursachen. Um bei Verdacht auf diese Krankheit
eine schnelle und sichere Diagnose zu ermoglichen, wurde ein Serum gegen
den bei Tulpen vorkommenden Virusstamm hergestellt. (R. Casper)

11. Serologische Beziehungen zwischen einem gestredden (tobacco mosaic) und

einem isometrischen (cocksfoot mild mosaic) Virus

P 74 

Zwischen dem gestreckten tobacco mosaic virus (TMV) und dem isometri
schen cocksfoot mild mosaic virus (CMMV) wurden serologische Uber
kreuzreaktionen beobachtet. Dieser iiberraschende Befurid machte eingehen
de Pri.ifungen notwendig, um auszuschlieBen, daB die Reaktionen durch



Pflanzenantigene und entsprechende Antikorper verursacht wurden. Mit dem 
Intragelabsorptionstest, der Immunelektrophorese, der Polyacrylamid-Elek
trophorese mit anschlieBendem Agargeldoppeldiffusionstest und dem Latex
test wurde bewiesen, daB normale Pflanzenproteine nicht die Ursache der 
Reaktionen waren. Ebenso konnte die Vorstellung, daB fest an die Viren ge
bundene fremde Antigene fur die serologischen Reaktionen verantwortlich 
sind, ausgeschlossen werden. Aus diesem Grunde ist anzunehmen, daB die 
Reaktionen, die nicht nur zwischen CMMV und dem Normalstamm des TMV, 
sondern auch mit serologisch stark abweichenden Stammen erhalten wurden, 
tatsachlich eine serologische Beziehung zwischen den genannten Viren an
zeigen. Dabei bleibt die Frage offen, ob die Beziehung als Ausdruck einer 
Verwandtschaft im Sinne einer Evolution auszulegen ist oder ob sie durch 
eine Konvergenz, die sich an der Virusoberflache manifestiert, zustande 
kommt. vVare das erstere der Fall, so ware zum erstenmal eine Verwandt
schaft zwischen einem gestreckten und einem isometrischen Virus aufge
deckt worden. (R. Bercks und G. Querfurth) 

12. Untersuchungen iiber die Beteiligung von Antikorpern aus verschiedenen

Immunglobulinklassen bei Verwandtschaftsreaktionen

Der groBte Teil der im Serum vorhandenen Antikorper gehort zu der Im
munglobulinklasse IgG (Molekulargewicht = 150 000). Daneben existieren
Antiki:irper der Immunglobulinklasse IgM (Molekulargewicht = 900 OOO).
Die wenigen in der Literatur vorliegenden Untersuchungen uber die Bedeu
tung dieser verschiedenen Antikorper fur Verwandtschaftsreaktionen bei
pflanzenpathogenen Viren haben keine unterschiedlichen Qualitaten erken
nen lassen. Wir haben dieses Problem trotzdem, und zwar wegen des auBer
gewohnlichen Befundes einer serologischen Beziehung zwischen dem isome
trischen cocksfool mild mosaic virus (CMMV) und dem gestreckten tobacco

mosaic virus (TMV) nochmals aufgegriffen. Fur die Untersuchungen ist es
notwendig, eine Trennung der Globulinklassen vorzunehmen. Wir benutzen
dazu saulenchromatographische Methoden und die Elektrofokussierung.
Nach den bisherigen Befunden sind in den Antiseren gegen CMMV die IgG
Antikorper entweder allein oder zumindest uberwiegend an der Reaktion mit
TMV beteiligt. Dagegen fanden wir bei vier Antiseren gegen verschiedene
Stamme des TMV nur in der IgM-Fraktion Reaktionen mit CMMV. Dies ist
somit das erste Beispiel, daB IgM allein fur eine serologische Reaktion bei
pflanzenpathogenen Viren verantwortlich ist. Die Untersuchungen werden
fortgesetzt und auf serologische Beziehungen zwischen anderen Viren aus
gedehnt. (R. Bercks und G. Querfurth)

13. Untersuchungen iiber serologisdle Beziehungen zwischen cocksfoot mild

mosaic virus und der turnip yellow mosaic virus-Gruppe

Im Verlauf der Untersuchungen i.iber die serologische Beziehung zwischen
cocksfoot mild mosaic virus (CMM) und tobacco mosaic virus wurde bei
Kontrollprufungen eine unerwartete schwache Reaktion zwischen einem
CMMV-Serum und belladonna motile virus (BMV) beobachtet. Weitere Prti
fungen mit dem Agargeldiffusionstest ergaben bisher, daB nur eines von vier
CMMV-Seren mit BMV und Dulcamara mottle virus reagierte. Ein anderes
CMMV-Serum reagierte schwach mit Scrophularia mottle virus. Bei immun-
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elektrophoretischen Untersuchungen traten die Prazipitate an den gleichen 
Stellen wie die homologen Reaktionen auf. Die Untersuchungen werden 
fortgesetzt. (R. Bercks und G. Querfurth) 

14. Langfristige Immunisierung von Versuchstieren

Nachdem die Qualitat von Antiseren gegen Kartoffel-M- und -S-Virus durch
Veranderung der Virusreinigungsmethode verbessert werden konnte (siehe
Jahresbericht 1968, S. A 69), wurde die Spritztechnik zur Immunisierung der
Versuchstiere abgewandelt, um die Zeitspanne zu verlangern, in der die Tiere
hochtitriges Serum erzeugen.

Bei der bisher iiblichen Methode wurde das in Adjuvans emulgierte Antigen
in einer Dosis von je 1 ml zweimal in jeden Hinterschenkel des Tieres intra
muskular appliziert. Bei 15 von 16 auf diese Weise gegen S-Virus immuni
sierten Kaninchen sanken die Serumtiter bereits nach knapp vier Monaten
auf mittlere bis niedrige Werte ab.

Die abgewandelte Methode sieht eine sich iiber fiinf Wochen erstreckende
Immunisierung mit Kleinstdosen von 0,1 ml vor, die an vielen Stellen des
Tieres subkutan verteilt werden. Die damit gewonnenen Serumwerte sind
vielversprechend: drei Tiere lieferten neun Monate lang Antiseren gegen
S-Virus mit Ti tern zwischen 1 :2048 und 1 :8192, wahrend bei zwei nach dem
iiblichen Verfahren immunisierten Tieren das oben erwahnte Absinken der
Titer wieder zu verzeichnen war. Die Versuche werden fortgesetzt.

(R. Bartels) 

15. Untersuchungen Uber die elektrophoretische Wanderung des Scrophularia
mottle virus

Ein Praparat des Scrophularia mottle virus aus dem Jahre 1962 wanderte in 
der Immunelektrophorese bei neutralem pH-Wert zur Anode. Alle Praparate,
die nach neuerlicher Abimpfung dieses Praparates gewonnen wurden sowie
neue Isolate des Virus aus der Umgebung von Braunschweig, Celle, Hildes
heim und Holzminden wanderten dagegen zur Kathode. Passagen iiber ver
schiedene Wirtspflanzen (Antirrhinum, Datura, Pisum), verschiedene Reini
gungsmethoden, Behandlung von teilgereinigten Praparaten mit Rohsaften
von verschiedenen Pflanzen und mit verschiedenen Proteasen, Zusatz von
Cialit, Extran und Aceton sowie wiederholtes Einfrieren und Auftauen fiihr
ten zu keiner A.nderung der elektrophoretischen Wanderung. Die Ursachen
der beobachteten Unterschiede zwischen dem alten und den neuen Praparaten
blieben daher unklar. Serologisch wurden keine Unterschi'ede zwischen dem
alten und den neuen Praparaten gefunden. 

, 
(R. Koenig)

Aufleninstitute 

Institut ftir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 
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Durch die Vorbereitungen fiir den Umzug in das neue Institutsgebaude, der 
nach mehreren Verschiebungen Mitte Dezember 1971 stattfand, und durch 
den vorhergehenden Verlust von Gewachshaus und Versuchsflachen muBte 
die Forschungstatigkeit im Berichtsjahr notgedrungen stark eingeschrankt 
werden. 



1. Laborpriifungen der Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln

auf Entomophagen

In dem Bestreben, standardisierte Pri.ifmethoden zu entwickeln, um - den
Forderungen des Pflanzenschutzgesetzes entsprechend - den Grad der 
Gefahrdung von ni.itzlichen Gliedertieren durch Pestizide zu ermitteln, wur
den die entsprechenden Arbeiten fortgesetzt. Mit dem leicht zi.ichtbaren und
geni.igend empfindlichen Eiparasiten der Gattung Trichogramma lieB sich die
Eignung einer neuartigen Versuchsanordnung zum Nachweis z. T. subletaler
Schadigungen im Laborversuch demonstrieren. Ein Dauerkontakt mit frischen
Fungizid-Ri.ickstanden von TMTD- und ZINEB-Praparaten reduziert z. B. die
Parasitierungsleistung der Trichogrammen um 95 bis 99 °/o. Innerhalb der
ZINEB-Praparate ergaben sich statistisch signifikante Unterschiede in der
untersuchten Wirkung. Die durch Du Pont BENOMYL bei den Schlupfwespen
venusachie Leistungsminderung war sehr viel geringer und praktisch nur
durch Auswertung der Laufaktivitat erfaBbar. Ein ZINEB-Praparat hatte nach
12 Tagen 50 0/o, nach 33 Tagen die gesamte Schadwirkung eingebi.iBt. Obwohl
im Freiland nicht die gleichen Wirkungen wie im Laboratoriumsversuch zu
erwarten sind, deuten vorlaufige Ergebnisse aus Freilandzwingern doch in die
gleiche Richtung. (J.M. Franz und K. Fabritius)

2. Bekampfung des Apfelwicklers durch Granuloseviren

Die Dauerzucht des Apfelwicklers (Carpocapsa pomonella) wurde verbessert
und weitergefi.ihrt. Mehrere 1000 Raupen dienten nach der Virusinfektion zur
Gewinnung von Ausgangsmaterial fi.ir anwendungsnahe Infektionsversuche.

(A. M. Huger und 0. F. Niklas t) 

3. Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen zur Patbologie

der .,Malaya disease" bei Imagines des lndischen Nashornkafers (Oryctes
rhinoceros)

Die von uns als ,.Malaya disease" beschriebene, durch Rhabdionvirus oryctes

hervorgerufene Virose des Indischen Nashornkafers (Oryctes rhinoceros)

konnte inzwischen auf verschiedenen Si.idseeinseln sowie auf Mauritius als
Begrenzungsfaktor in die dortigen Oryctes-Populationen eingefi.ihrt werden.
Dabei bewahrten sich viruskontaminierte Sagemehlhaufen, in denen die
Weibchen bevorzugt ihre Eier ablegen. Die Virose breitete sich z. T. mit
erstaunlicher Geschwindigkeit in den Populationsarealen aus und erreichte
dart epizootische Ausmafle. Als Vektoren erschienen vor allem die Kafer
verdachtig. Dies gab AnlaB, nach eingehenden Studien an Larven auch die
Pathologie der Oryctes-Virose bei den Imagines zu untersuchen.

Die aus technischen Grunden vom UNDP (SF)/SPC Rhinoceros Beetle Projekt
auf Samoa vorgenommenen Infektionsversuche zeigten, daB die Viren peroral
auch fi.ir die Kafer hochinfektios sind. Da bei deren vermuteter Vektorfunk
tion einer Mitteldarminfektion besondere Bedeutung zukommt, konzentrier
ten sich unsere histopathologischen Studien besonders auf diesen Darmab
schnitt. Schon die lichtmikroskopische Untersuchung von Schnittpraparaten
infizierter Tiere zeigt die typischen, virusbedingten Veranderungen der
Zellkerne des imaginalen Mitteldarmepithels. Was aber noch weit mehr ins
Auge fallt, ist die extrem starke Proliferation der ebenfalls virosen Zellen in
den Regenerationskrypten, die zunac:hst zum Aufbau eines hypertrophen,
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vielschichtigen Mitteldarmepithels fiihrt. Bereits etwa 7 Tage nach der 
Infek,tion ist das Darmvolumen mit einer dichten Aggregation von Epithel
zellefi gefiillt (Abb. 8 a). - Dafl di.eser explosiven Zellvermehrung auch eine 
maqsi\re Virusreproduktion entspric ht, beweisen die elektronenmikroskopi
schen Befunde an Ultradiinnschnitten: Sowohl die Kerne der dichten Zellag
gregation im ehemaligen Darmlumen als auch die der Regenerationskrypten 
sind bereits 7 Tage nach einer Infektion sehr stark mit Viren besiedelt (Abb. 
8 b). Obgleich die von den Larven her bekannten Details der Virogenese und 
Virusmorphologie (Stabchen und Filamente) im Prinzip auch fiir die Kafer 
gelten, weisen deren virose Kerne dennoch 2 deutliche Unterschiede auf: 1. 
Die vielfach im larvalen Mitteldarm gebildeten polyedrischen Virusein
schlieflungskorper fehlen vollig. 2. Die virosen Kerne der Kafer entwickeln 
eine markante epinucleare Zisterne mit lockerem, fibrillarem bis lamellina
rem Inhalt, deren Bedeutung bislang unbekannt ist (Abb. 8 b). 

Diese Befunde erharten die Vermutung, dafl die Imagines bei der raschen 
Virusausbreitung im Freiland maflgeblich beteiligt sind. Offenbar erfolgt 
durch die nachweislich stark virushaltigen Fazes der Weibchen eine ober
flachliche Kontamination der Eier mit Viren, die zur Infektion der Fi
Generation fiihrt, wie sie sowohl im Labor als auch im Freiland beobachtet 
wurde. - Die bei der Orycles-Virose gewonnenen pathologischen und prak
tischen Ergebnisse sollen nun als Model! fur weitere Studien am Maikafer 
(Melolontha spp.) dienen, der fur diese Viren auch empfanglich ist. 

P 78 

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

Abb. Sa: 

Teil eines Langsschnitts durch den imagina
len Mitteldarm vonOryctes rhinoceros 7Tage 
p. i. Durch extrem starke Proliferation der
Zellen in den Regenerationskrypten (R)
wurde das Darmlumen (L) dicht mit Epithel
zellen besetzt; die virushaltigen Kerne (K)
sind schwarz gefiirbt. Vergr. 45X.

Abb. 8b: 

Ultradiinnschnitt durch imaginalen Mittel
darmkern (Kl 7 Tage p. i., der dicht mit 
Virusstabchen und -filamenten (V) besiedelt 
ist. Beachte die epinucleare Zisterne (Z) mit 
lockerem, fibrillarem Inhalt. Vergr. 11400X. 



4. Zur Taxonomie der Bacillus cereus/Bacillus thuringiensis-Gruppe

Serologische und biochemische Befunde an Typen der morphologisch ein
heitlichen Bacillus cereus/Bacillus thuringiensis-Gruppe wurden zu toxiko
logisd:J.en Untersuchungen in Verbindung gebracht. Auf Grund der Analyse
der Daten lassen sich z. Z. 13 Serotypen (Ht ... H13). 10 Biotypen (Fer
mentation von Mannose, Salicin, Saccharose, Harnstoff sowie Pigment-Pro
duktion) und 6 Toxitypen (a-Exotoxin, ,8-Exotoxin, b-Endotoxin) unter
scheiden. Diese Merkmale konnen zur Charakterisierung von Typen der o. g.
Gruppe von aeroben Sporenbildnern in einem 9-stelligen Kryptogramm ver
wendet werden. Beispielsweise besitzt der Stamm Berliner von Bacillus thu
ringiensis das folgende Kryptogramm: H1; Mn+ , sn+, sa+ , u-, P-; a+, ,8+,
b+. Die Benutzung derartiger Kryptogramme, durch die zugleich die
Leistungen des jeweiligen Bakterienstammes genannt werden, kann den
Bearbeiter dieser Gruppe von Mikroorganismen vor nomenklatorischen
Schwierigkeiten bewahren. AuBerdem erlaubt diese Kennzeichnung bei
neuen Bakterienpraparaten auf der Basis des Bacillus thuringiensis eine ein
deutige Definition des verwendeten Erregers und damit eine gewisse Vor
aussage tiber seine Wirksamkeit. (A. Krieg)

5. Verhalten von Sporen insektenpathogener Pilze im Boden

Sporen von Beauveria bassiana, die einem Boden im Freiland zugemischt
warden waren (107/g), zeigten im Laufe von 15 Monaten ein starkes Absin
ken ihrer Keimzahlen. -- Nach Versuchen im Laboratorium wurde vermutet,
daJ3 Metarrhizium anisopliae-Sporen sich im Boden besser halten wtirden_. Ein
jetzt uber 12 Monate laufender Versuch im Freiland bestatigte dies. Die
Keimzahlen des Pilzes im Boden (107/g) blieben wahrend der angegebenen
Zeit annahernd konstant. Nach diesem Ergebnis liegt es nahe, M. anisopliae
fur biologische Bekampfungen speziell dort zu verwenden, wo eine Jang
anhaltende Wirkung des Pilzes im Boden notig ist. (E. Muller-Kogler)

6. Insektenpathogene Pilze von Apfelwicklerraupen

Um einen Uberblick tiber Vorkommen und Haufigkeit insektenpathogener
Pilze bei Apfelwicklerraupen zu gewinnen, wurden uber 400 tote, skleroti
sierte Larven untersucht. Bei weitem am haufigsten waren sie von Beauveria
bassiana befallen; Paecilomyces farinosus und Verticillium (Cephalosopo
rium) lecanii fanden sich seltener; P. fumoso-roseus, Metarrhizium anisopliae
und Hirsutella spp. traten vereinzelt auf. Besonders von den· beiden erst
genannten Pilzen wurden zahlreiche Stamme isoliert, die in Virulenztesten
auf ihre besondere Eignung zur biologisd:J.en Bekampfung des Apfelwicklers
gepruft werden sollen. (E. Muller-Kogler)

7. Zur Taxonomie der Entomophthoraceen

Eine erste Veroffentlichung behandelte Arten, die nur durch ihre Dauerspo
ren bekannt und charakterisiert sind. Eine weitere Zusammenstellung und
Beschreibung umfaBt jetzt 34 Arten mit birnformigen bis kugeligen Konidien.
Es wird so in Zukunft leichter moglich sein, die Arten dieser Gruppe ein
wandfrei zu bestimmen und damit auch ihre mehr oder weniger ausgepragte
Wirkung bei Schadinsekten zu erkennen.

(E. Muller-Kogler, in Zusammenarbeit mit D. M. 
Macleod, Insect Pathology Research Institute, Sault 
Ste. Marie, Kanada). 
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Institut fiir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
in Kiel-Kitzeberg 

1. Fruchtfolgeuntersuchungen mit Weizen

Die Weizenernte 1971 hatte nach mehreren Jahren zum ersten Male wieder
stiirkere Verluste durch FuBkrankheiten zu verzeichnen. Auf dem Wege einer
Umfrage in verschiedenen Anbaugebieten der BRD, insbesondere in Schles
wig-Holstein, wurden vergleichbare Unterlagen uber Fruchtfolge, FuBkrank
heitsbefall und Ertrag zusammengetragen. Wie in Abb. 9 zum Ausdruck
kommt, brachten 20 kranke Weizenschlage in 20 Betrieben, die unmittelbar
nach einer anfalligen Halmfrucht standen (meistens nach Weizen), einen
wesentlich niedrigeren Ertrag als 20 gesunde Schlage in den gleichen
Betrieben, die eine gesunde Vcrfrncht hatten. Der Durchschnittsertrag lag im
ersten Falle bei 43,5 dz, im zweiten bei 62,5 dz pro ha. Der Verlust durch die
FuBkrankheiten betrug somit 30, 0/o der moglichen Ernte. Dieses Ergebnis
macht deutlich, daB unter den heutigen Verhiiltnissen einer veriinderten
Anbautechnik des Weizens (fruhe und gleichzeitig dicke Saat, hohe N-Dun
gung und CCC-Anwendung) die Schaden durch die FuBkrankheiten noch

Abb. 9: 
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genauso hoch sind wie friiher. Es wird vermutet und von anderer Seite auch 
bestatigt, daB die Ertragsschwankungen hoher geworden sind. Der Grund 
diirfte darin liegen, daB die genannten ,,neuzeitlichen MaBnahmen" dem 
Weizen in guten Fruchtfolgen nachhaltiger zugute gekommen sind als in 
schlechten, wo auch das Cycocel (CCC) das Auftreten der FuBkrankheiten 
nicht verhindern konnte. Es ist daher keineswegs als ein Fortschritt zu 
bezeichnen, wenn der Weizenbau soweit spezialisiert wird, daB eine reine 
Monokultur angewendet wird. Gegeniiber vereinfachten Mahdruschfrucht
folgen mit einem moglichst vielseitigen Anbau wird die Monokultur immer 
im Nachteil bleiben. (H. Bockmann u. K. E. Knoth) 

2. Sortenresistenz bei Getreide gegen die Erreger der Fuflkrankheiten

(Cercosporella herpotrichoides Fron. und Ophiobolus graminis Sacc.)
In Feld· und Gewachshausinfektionen wurderr die Bemtihungen um die Auf
findung toleranter Weizenformen fortgesetzt. Gepriift wurden umfangreiche
Sortimente von 1500 Arten, Sorten und Stammen. Die Ergebnisse waren wei
terhin negativ. AuBer Weizen wurden auch Gerste, Roggen, Triticale und
Aegilops in die Untersuchungen einbezogen. An Gerste wurde mittelstarker
Cercosporellabefall erzielt. Auf die Gefahr des Auftretens der Halmbruch
krankheit braucht also sortenmaBig keine Riicksicht genommen zu werden.
Dagegen fiihrten die Ophiobolusinfektionen an dieser Getreideart zu mehr
oder minder starken Notreifeerscheinungen, die ein Hinweis darauf sind, daB
eine Monokultur mit Gerste ihre Grenzen hat und die Auffindung toleranter
Sorten nutzlich sein kann. Die Sortenbeurteilung selber erfolgt durch die
(noch nicht abgeschlossenen) Schadensanalysen.
Der Roggen erwies sich gegen beide Fufikrankheitserreger weniger anfallig
als die Gerste. Starkerer Befall wurde dagegen an Weizen-Roggenbastarden
erzielt. Diese ,,Triticale" tendierten in ihrer Anfalligkeit mehr zum Weizen als
zum Roggen. Die hexaploiden Formen scheinen etwas weniger anfallig zu
sein als die octoploiden. Von den 16 gepriiften Aegilopsarten zeigte A. ven
tricosa eine auffallend geringe Cercosporellaanfalligkeit. Gegen Ophiobolus

waren dagegen alle Arten hochanfallig. (H. Bockmann u. H. Mielke)

3. Sortenresistenz des W eizens gegen die Erreger der �hrenkrankheiten,
Septoria nodorum Berk. und Fusarium culmorum Link.

Wie bei den Fufikrankheiten, so wurden auch bei den Ahrenkrankheiten
grofiere Sortimente von Weizenarten, -sorten und -stammen zwecks Auffin
dung von toleranten Formen durchgepruft (ea. 1400). Nach 2jahrigen Versu
chen schalten sich je 12 Sorten gegeniiber Septoria wie auch gegeniiber
Fusarium als weniger anfallig heraus. Alle ubrigen zeigten starken bis sehr
starken Befall. Da unter diesen Verhaltnissen eine Sortendifferenzierung nach
der Ausgepragtheit des Schadbildes nicht mehr sicher genug ist, wird die
weitere Beurteilung nach der Schadensanalyse vorgenommen, die auch hier
noch nicht abgeschlossen ist. In die Sortenprufungen gegen die Erreger der
Ahrenkrankheiten wurden im Berichtsjahr auch Zwerg- und Halbzwergweizen
(zum zweiten Male) eingeschlossen. Sie erwiesen sich alle als stark anfallig,
so dafi wahrscheinlich auch in diesem Material keine ausreichend toleranten
Formen enthalten sind. Auch die gepriiften Triticale- und Aegilopsarten

erwiesen sich gegen Septoria und Fusarium als anfallig.
(H. Bockmann, H. Mielke u. H. S6nnichsen) 
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4. Blattkrankheiten bei Getreide (Marssonina secalis Oud. und Septoria avenae
Franck)

Infektionen mit Marssonina an 8 Wintergerstensorten brachten einen durch
gehenden Ertragsabfall. Dieser ging iiber 10 0/o des Ertrages in den nicht
infizierten Kontrollen jedoch nicht hinaus. Da auBerdem die ermittelten
Befallwerte (nach dem auBeren Schadbild) mit den Verlusten nicht parallel
gingen, sind Sortenunterschiede nicht als gesichert anzusehen. Die Sorten
priifungen sollen daher nicht weitergefi.ihrt werden.

Infektionen mit S.avenae an 34 Hafersorten fi.ihrte:q im Berichtsjahr zum
ersten Male zu parasitarem Halmbruch, der als die eigentliche Schadens
komponente angesehen werden muB. 12 Sorten hoben sich heraus, die nur
einen schwachen Befall und gleichzeitig einen geringen Halmbruch aufwie
sen. Eirre endgiiltige Scrtenbeurteilung kann erst iiber Schadensarralysen
erfolgen. (H. Bockmann, H. Mielke u. H. Sonnichsen)

5. Bekampfung des Echten Getreidemehltaues (Erysiphe graminis)
bei Sommergerste

Alle Versuche bestatigen die gute Wirkung von Ethirimol in Ostholstein,
sofern das Praparat als Beizmittel (1000 ml/ha) angewendet wird. Es war in
beiden Serien (friihe und spate Aussaat) signifikant besser als Calixin (750
ml/ha). Sehr giinstig war eine Beizung mit Ethirimol und eine spatere Nach
behandlung mit Calixin. Das traf besonders fur die spate Aussaat zu, die
allgemein einen hoheren Befall hatte. Ethirimol als Spritzmittel war weniger
wirksam. Ohne besondere Wirkung waren Benomyl und Netzschwefel.
Benomyl wurde in allen drei Applikationsarten angewendet, Schwefel dage
gen nur als Spritzmittel mit und ohne Unkrautbekampfungsmitteln.

Zur Frage der Sortenabhangigkeit wurde je ein Versuch auf der Geest und in
Ostholstein angelegt. Die Behandlungen schlossen ein: Ethirimolbeizung (1).
Calixin + Unkrautmittel (2). Ethirimol + Calixin (3). Calixin spritzen (4) und
Schwefel spritzen (5). Die giinstigste Wirkung wurde mit den Behandlungen
3 und 1 erzielt. Weniger wirksam waren 4 und 2. Schwefel hatte den Mehl
taubefall nur geringfi.igig vermindert. Die Sorten wurden unterschiedlich
befallen. Ortolan und Oriol hatten in den unbehandelten Parzellen den
geringsten Befall. In dem ma.Big stark befallenen Bestand auf der Geest
wurde bei diesen Sorten der Mehltau am wenigsten vermindert. Die Sorten
Asse und Hornisse reagierten am giinstigsten. Im Durchschnitt hatten alle
Behandlungen den Ertrag nur geringfi.igig (signifikant) erhoht.

Verschiedene Auswertungsarten wurden miteinander verglichen. Dabei
wurde die bereits empfohlene Beurteilung des 3. Blattes mit der der vier
oberen Blatter in Beziehung gesetzt. Ebenfalls wurde die Beurteilung in
,.Grad des Befalls" und ,.0/obefallene Flache" ben1dcsichtigt. (W. Kruger)

6. Eine neue Methode zur Priifung des Maises gegen die Stammfaule

Die allgemein angewendete Methode zur Resistenzbestimmung gegen DipJo
dia-Stammfaule erwies sich gegen Fusarium-Faulen (F. culmorum und F.
moniliforme) als nicht brauchbar. Bei dieser Methode wurden die Stamme im
dritten Internodium angebohrt und mit infizierten Zahnstochern oder einer
Sporensuspension beschickt. Die dabei erzielten Ergebnisse stimmten nicht
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mit dem naturlichen Befall uberein. Es wurden nach der kunstlichen Infektion 

Sorten als anfallig klassifiziert, die sich unter naturlichen Bedingungen als 

resistent erwiesen. Andere Hybriden verhielten sich wieder umgekehrt. Sie 

waren nach der kunstlichen Infektion resistent, bei natiirlicher Abreife aber 

sehr anfallig. Es wird daher den Zuchtern empfohlen, die Pflanzen am Ende 

der Vegetationsperiode auf Befall zu untersuchen. Dabei wird der untere 

Stammteil auf Druckfestigkeit gepruft. Gibt das Gewebe nach, so liegt Befall 

vor, weil das Innere des Stammes durch die Pilze zersti:irt ist. (W. Kruger) 

7. Untersudmngen uber Wurzelfaule, Stammfaule und den Beulenbrand
des Maises

Im gesamten Bundesgebiet wurde der Anteil der verschiedenen Pilze an der

Wurzel- und Stammfaule bestimmt, um die Hauptparasiten und ihre geogra

phische Verbreitung zu erfassen. Bei der Wurzelfaule wurden die Erreger
Mitte Juni und Mitte September isoliert, bei der Stammfaule Mitte bis Ende

September. Im Juni war Harposporium lilliputanum der vorherrschende Pilz.

Fusarium culmorum wurde erst im Herbst haufiger isoliert. In fruherenJahren
waren die Fusarien starker vertreten. Bei der Stammfaule dominierten F.

culmorum und F. moniliforme. F. equiseti und F. avenaceum traten in diesem

Jahr etwas mehr in Erscheinung. F. graminearum nahm dagegen nicht zu.

Ein Vergleich des Parasitenspektrums von 30 Hybriden, die auf einem

Standort wuchsen, brachte keine wesentlichen Unterschiede. Endgultige

Aussagen werden jedoch erst nach mehrjahrigen Analysen mi:iglich sein.

Sorten-, Standweiten- und Aussaatzeitversuche wurden auf Stammfaule aus

gewertet. Die Ergebnisse lieBen erneut eine Zunahme der Stammfaule bei
dichtem Stand erkennen. Die einzelnen Sorten reagierten unterschiedlich. 

Hybriden wurden auf Anfalligkeit gegen Stammfaule gepruft. Diese Beob
achtungen machten es mi:iglich, die Hybriden in verschiedene Anfalligkeits

klassen einzuteilen. Den Landwirten kann so die Wahl der Sorten erleichtert
werden.

Bei methodischen Arbeiten zur Resistenzpriifung gegen den Maisbeulenbrand

(Ustilago maydis) wurde der EinfluB der Sporenvorkeimung und des Pflan

zenalters gepriift. Vorgekeimte Sporen verursachten kaum einen hi:iheren

Befall als nicht vorgekeimte. Das Vorkeimen ki:innte nur als ,,Sicherheitsfak
tor" empfohlen werden, wenn die Keimbedingungen ungunstig sind. Das

Alter der Pflanzen zur Zeit der Sporenapplikation spielt eine bedeutende

Rolle. Bei allen Untersuchungen wurden die jiingeren Pflanzen starker als die

alteren befallen. Sobald die Fahnen geschoben waren, fand kaum noch Befall

statt. Um eine gute Infektion zu erhalten, ist darauf zu achten, daB feuchte

Witterung herrscht. Die Temperatur scheint weniger bedeutsam zu sein. Die

Hybriden wurden erneut auf Anfalligkeit gegen den Maisbeulenbrand

gepriift. Die dabei erzielten Ergebnisse erlauben jetzt die Aufstellung einer
Rangliste. (W. Kruger)

8. Untersuchungen iiber den Rapskrebs (Sclerotinia sclerotiorum)

Der Rapskrebs trat im Berichtsjahr infolge der Trockenperiode in den Mona

ten Mai und Juni nur schwach auf, so daB die Feldversuche nicht ausgewertet

werden konnten. Uber Schleswig-Holstein verteilt waren Beobachtungsstel-
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len mit einer abgezi:i.hlten Sclerotienmenge angelegt worden, die im Abstand 
von 10 bis 14 Tagen kontrolliert wurden, um so die Entwicklung der Apo
thecien verfolgen zu konnen. An einigen Stellen, besonders in dichten 
Besti:i.nden, keimten zur epidemiologisch richtigen Zeit mehrere Sclerotien, 
die aber infolge der geringen Niederschli:i.ge eintrockneten. Es kam somit 
auch in diesen Besti:i.nden zu keinem nennenswerten Befall. Bei den meisten 
Beobachtungsstellen keimten die Fruchtkorper in den trockenen Boden 
iiberhaupt nicht. 

In einem Modellversuch wurden mehrere Fungizide in zeitlichen Abstanden 
auf einer Flache ausgebracht, die eine bestimmte Sclerotienmenge enthielt. 
Kalkstickstoff (6 dz/ha = 60 g/m2) verhinderte die Apothecienbildung fast 
vollig wahrend der gesamten Beobachtungsperiode. Nicht ganz so wirksam 
war Brassicol (2,4 g/m2). wenn es auf den Boden gesti:i.ubt wurde. 1,2 g/m2 

Brassicol gespritzt hatte eine noch geringere Wirkung. Vollig ohne Wirkung 
blieben Benomyl und Brestan. Die Art der Wirkung des Kalkstickstoffs wurde 
ebenfalls untersucht. Zu diesem Zweck wurden Sclerotien nach der Behand
lung aus dem Boden gewaschen und in nicht behandelte Ertle zur Keimung 
ausgelegt. Nach vorlaufigen Ergebnissen scheinen viele Sclerotien nachhaltig 
durch die Cyanamidwirkung geschadigt worden zu sein. Die3e \Virkung war 
schon zwei Tage nach der Kalkstickstoffgabe deutlich sichtbar. 

Der pH-Wert ist in dem fiir Kulturboden anzutreffenden Bereich wenig 
wirksam. Nur extrem niedrige Werte verhinderten eine Sclerotienkeimung. 
Die Temperatur iibt einen Einflufi auf die Keimung aus. Gunstig sind niedrige, 
ungiinstig dagegen hohere Temperaturen. Dieser Befund stimmt mit Beob
achtungen im Freiland iiberein. In dichten Besti:i.nden wurden mehr Apothe
cien gefunden als in solchen, bei denen die Sonne auf die Bodenoberfli:i.che 
scheinen konnte. (W. Kruger) 

9. Untersuchungen zur Populationsdynamik und Schadensschwellen

der W eizengallmiicken
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Die fli:i.chenmi:i.fiige Erfassung und Uberwachung von Populationen in drei 25
bis 80 ha groflen, teilisolierten Untersuchungsgebieten in Schleswig-Holstein
und Niedersachsen iiber bisher drei Vegetationsperioden ennoglichten
Berechnungen der Populations-Fluktuationen, die Aussichten auf eine kau
sale Erk.la.rung der Populationsdynamik eroffnen. Als besonders vorteilhaft
erwies sich die Durchfi.ihrung der Arbeiten in geographisch weit auseinander
liegenden Gebieten. Hierdurch konn'.e der EinfluB der Witterungsbedingun
gen auf die Populationsdynamik sehr viel eher erkannt werden als er bei der
Untersuchung in nur einem Gebiet hatte erkannt werden konnen. Fur die
unterschiedliche Entwicklung der Populationen in den einzelnen Untersu
chungsgebieten war das von der Bodenfeuchtigkeit abhangige Uberliegen
besonders entscheidend. Dessen Abhangigkeit von der Bodenfeuchtigkeit
konnte in Laboruntersuchungen gekli:i.rt werden.

Weitere Ergebnisse konnten bezi.iglich der Eiablage, der Koinzidenz, der
Migration, der Befallsverteilung im Feld, der Bedeutung des Weizendurch
wuchses in Wintergerste sowie anderer Mortalitatsfaktoren gewonnen wer
den. Die Aufstellung von ,,life-tables" wird hierdurch bald moglich sein. Hier
soll im einzelnen nur die schon im vorigen Bericht erwi:i.hnte Verlustquote
beim Eindringen in den Boden besprochen werden. Im Berichtsjahr waren nur



bei den Larven der Gelben Weizengallmiicke hohe Verlustquoten feststellbar 
(43-52 °/o), wahrend sich die Verluste der Larven der Orangeroten Wei
zengallmiicke nicht sichern lie13en. Die genaue Betrachtung der Nieder
schlage und der Bodenfeuchtigkeit zur fraglichen Zeit zeigte, daB zu Beginn 
des Abwanderns der Larven der Gelben Weizengallmucke der Boden noch 
sehr trocken und somit hart war. Das Eindringen in ihn war hierdurch 
erschwert, und Bodenrauber hatten verstarkt Gelegenheit zur Vernichtung 
der Larven. Die Larven der Orangeroten Weizengallmiicke dagegen fingen 
erst an abzuwandern, als der Boden feucht und weich war. Fiitterungsver
suche mit rauberischen Ka.fern der Agrofauna lieBen erkennen, dafi pro Tag 
viele Weizengallmiicken-Larven vernichtet werden konnen. 

Die Auswertung der langjahrigen Sortenversuche mit Winterweizen ergab, 
daB unter den 18 gepruften Sorten einige im Schnitt der Jahre weniger 
anfi:illig waren. (F. Schutte u. Th. Basedow) 

10. Entwicklung kulture!ler und anderer Verfahren zur integrierten Bekampfung
der Fritfliege an Mais

Befall und Schadigung der Pflanzen hangt grundsatzlich von der Dauer ab, in
der die Pflanzen im empfindlichen Stadium verharren. Es wird daher gepruft,
ob der Befall durch Forderung des Wachstums in diesem Stadium gesenkt
werden kann. Untersuchungen an verschiedenen Maissorten, -stammen und
-herkiinften in verschiedenen Anbaugebieten haben erkennen !assen, daB
deutliche Unterschiede in der Anfalligkeit der einzelnen Maistypen gegen
Fritfliegenbefall bestehen. Dieser Frage soil in umfangreichen Feldpriifungen
nachgegangen werden. (C. Buhl)

11. Wirkung der Bodenbearbeitung auf die Schadlingsdichte

Schon bei der ersten Erfassung der Populationsdichte der Kohlschotenmiicke,
die vor der Bearbeitung des Bodens durchgefiihrt wurde, zeigte sich, da13 die
Befallsdichte zwisc:hen den einzelnen Parzellen sehr unterschiedlich war. Bei
der zweiten Erfassung, die nac:h der je Parzelle unterschiedlichen Bodenbe
arbeitung bestimmt wurde, ergab sich, daB selbst innerhalb der einzelnen
Parzellen unerwartet hohe Unterschiede existieren. Dagegen waren die
durch die Bodenbearbeitung bedingten Differenzen anscheinend klein. In
folgedessen hatte eine gesicherte Aussage hochstens durch einen nicht ge
rechtfertigten, iibermafiig hohen Arbeitsaufwand erreic:ht werden k6nnen.
Die Untersuchungen wurden deshalb abgebroc:hen und sollen bei anderer,
entsprechend gunstigerer Gelegenheit - bei hoher Dichte eines Schadlings
und gleichzeitiger gleichmaBiger Verteilung - wiederholt werden.

(F. Schutte) 

12. Okologische Untersuchungen zur Entwicklung einer integrierten Bekampfung
der Rapsschadlinge

Die in der Landwirtschaft schadlichsten Insekten wurden nach der Haufigkeit
ihres Auftretens iiberpriift, um entscheiden zu konnen, welche Arten vor
dringend bearbeitet werden miissen. Dariiber hinaus wurde fiir die zehn wic:h
tigsten Schadlinge landwirtschaftlicher Kulturen festgestellt, wie 6kologische
Untersuchungen ausgerichtet werden miissen, um fiir diese in moglichst
kurzer Zeit eine integrierte Bekampfung entwickeln zu k6nnen. - Im Zuge
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dieser Arbeiten zeigte sich, daB fur die beiden gemeinsam auftretenden 
Rapsschadlinge, die Kohlschotenmucke und den KohlschotenruBler, beson
ders gunstige Ansatzpunkte bestehen. Da sich auBerdem in den letzten Jahren 
die Bekampfung dieser Schadlinge als problematisch erwies, wurden fur diese 
Arbeiten entsprechende okologische Untersuchungen in Angriff genommen. 
Mit dem Ziel, moglichst auch klimatische und durch den Standort bedingte 
Einflusse auf die Populationsdynamik zu erfassen, wurden drei verschiedene 
Versuchsgebiete (Nordgrenze Schleswig-Holsteins, Raum Kiel, Sudgrenze 
Schleswig-Holsteins) ausgewahlt. Auf dem zuerst genannten 4 ha groflen Feld 
waren 1971 60 °/o der Schoten geschadigt und auf dem letzten 80 ha groflen 
Feld nur 10 °/o. Dieser Unterschied war zum Teil darauf zuruckzufi.ihren, daB 
auf dem 80-ha-Feld 6 mal Insektizide ausgebracht worden waren und auf dem 
ersten keinmal. Daneben haben aber offensichtlich auch die GroBe der Felder 
und andere, noch zu untersuchende Faktoren EinfluB auf die Hohe der Scha
den gehabt. (F. Schutte) 

Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Miinster 
mit Auflenstelle Elsdorf 

1. Untersuchungen zum Auftreten verschiedener Vergilbungsviren
bei Beta-Rilben

Auf gleicher Grundlage wie in den Vorjahren wurden Zuckerruben der Ernte
1970 aus dem ganzen Bundesgebiet im Gewachshaus auf das Vorkommen des
normalen (NVV) und des schwachen (SVV) Vergilbungsvirus untersucht. Die
Ergebnisse der Vorjahre konnten bestatigt werden. SVV ist nach den drei
jahrigen Ergebnissen im Bundesgebiet haufiger vertreten, und zwar durch
schnittlich zu 50-65 °/o. Eine Ausnahme macht nur Nordrhein-Westfalen, wo
NVV allein oder in Kombination mit SVV deutlich uberwiegt. Das geringste
Vorkommen von NVV wurde in den Landern Schleswig-Holstein, Nieder
sachsen, Baden-Wurttemberg und Bayern beobachtet. In Freiland-Infektions
versuchen mit 3 Virusvarianten verursachte Myzus persicae als Vektor einen
mittleren Verlust von 22-55 °/o an Rubenmasse, Doralis iabae da:gegen nur
von ea. 13 0/o. Der Anstieg der schadlichen Inhaltsstoffe war nach Infektion
mit Myzus persicae besonders hoch. (R. Thielemann und A. Nagi)

2. Untersuchungen Uber Vermehrung und Sdtadwirkung von Aphelenchoides

ritzemabosi und Ditylenchus dipsaci in virusinfizierten und virusfreien
Wirtspflanzen

P 86 

Bei der Prufung weiterer Viren zeigte sich, daB das Himbeerringfleckenvirus
die Blattalchen hemmt, die Stockalchen dagegen kaum beeinfluBt. Dagegen
hemmte das Tabakringfleckenvirus Stockalchen starker als Blattalchen. Erste
Versuche zum Studium des Wirkungsmechanismus ergaben einen deutlichen
EinfluB der Virusinfektion auf das Geschlechterverhaltnis. Durch das Tabak
rattlevirus, das die Nematoden hemmt, wird bei D. dipsaci der Mannchen
anteil gegenuber virusfreien Pflanzen merklich erhoht, wahrend das Toma
tenschwarzringfleckenvirus, das Stockalchen fordert, zu einem uberdurch
schnittlichen hohen Weibchenanteil fi.ihrt. (B. Weischer)



3. Versuche zur Bekampfung virusiibertragender Nematoden in Rebschulen

In Fortsetzung der Versuche wurden im Berichtsjahr mehrere pflanzenver
tragliche Nematizide mit systemischer Wirkung in unterschiedlichen Aus
bringverfahren angewandt. Die Ergebnisse zeigten, dafl selbst bei Ausbrin
gung der Mittel unmittelbar in die Bewurzelungszone der Rebstecklinge (in
etwa 30 cm Tiefe) einige virusi.ibertragende Nematoden in der Rhizosphiire
i.iberleben und somit eine Virusinfektion der jungen Reben nicht mit geni.i
gender Sicherheit verhindert werden kann. Die zum Vergleich eingesetzten
vergasenden Bodenentseuchungsmittel DD und Ditrapex waren in der Wir
kung gegen die Virusi.ibertriiger eindeutig i.iberlegen. Hinzu kommt noch, daft
die wasserloslichen systemischen Verbindungen eine groflere Kontamina
tionsgefahr darstellen als die vergasenden Mittel.

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

4. Untersuchungen i.iber die Ubertragung von Rebenvirosen
durch Paralongidorus

Die fri.iheren Versuche zur Pri.ifung der Vektoreigenschaften von Paralongi

dorus maximus wurden mit anderen Testpflanzen und modifizierter Ver
suchstechnik fortgesetzt. Weder mit nati.irlich verseuchtem Boden noch mit
isolierten Nematoden konnte eine eindeutige Virusiibertragung erzielt wer
den. Es ist daher unwahrscheinlich, dafl P. maximus ein Vektor fi.ir die bisher
gepri.iften Rebvirosen ist.

(B. Weischer in Zusammenarbeit mit G. Stellmach vom 
Institut fi.ir Rebenkrankheiten und R. Bercks vom 
Institut fi.ir Virusserologie) 

5. Untersuchungen zur Empfindlichkeit verschiedener Kartoffelsorten gegeniiber
Rattle-Virus-Befall

Erstmalig wurde 1971 ein Sortiment von 45 Kartoffelsorten gepri.ift. Die Sorten
!assen sich vorlaufig nach ihrer Empfindlichkeit in 3 Kategorien einteilen: 1.
Sorten, die praktisch resistent sind (16), d. h. einen Befall unter 2 0/o aufwei
sen, 2. Sorten mit mittlerer Anfalligkeit, d. h. Befall 2-10

1
>/o (10). 3. Hoch

anfallige Sorten mit mehr als 10·0/o Befall (19). Unter 9 Heterodera-rosto

chiensins-resistenten Sorten zeigten 2 hohe Anfalligkeit gegeni.iber Stippig
keit und 4 Sorten keinen Befall. Die Befallsprozente schwankten zwischen 0
(verschiedene Sorten) und 40 (Amigo). Neben der typischen Stippigkeit trat
in diesem Jahr verstarkt wiederum das Erscheinungsbild der Pfropfenbildung
zutage; die Frage, ob es sich hierbei um unterschiedliche ,.Stamme" des TRV
oder aber um Sorteneigenschaften in Form unterschiedlicher Abwehrreaktio
nen handelt, soll weiterhin verfolgt werden.

(H. Reepmeyer in Zusammenarbeit mit 0. Bode vom Institut fi.ir landwirt
schaftliche Virusforschung und A. Kemper vom Pflanzensdmtzamt Munster) 

6. Untersuchungen zur Biologie von Trichodorus spec.

Die Versuche zur Vermehrung von Trichodorus-Arten unter Laborbedingun
gen wurden fortgefi.ihrt. Bei den zeitweise hohen Gewachshaustemperaturen
von 30

° 
C i.iberlebte nur die Art T. teres. Auch bei einem Angebot von 15

verschiedenen Wirtspflanzenarten wurden 4 weitere Arlen offenbar durch
die hohen Temperaturen eliminiert. Aus diesen Befunden darf geschlossen
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werden, da13 das Optimum fur die Vermehrung der 4 untersuchten Arten weit 
unter 30 ° C liegt. In der Art T. teres, welche aus Diinensand der Nordsee
kiiste isoliert wurde, scheint eine Spezies vorzuliegen, die in ihrer Biologie 
extrernen Lebensbedingungen angepa13t ist. Die Art vermehrt sich offenbar 
hauptsachlich parthenogenetisch. Innerhalb 6 Monaten konnte ein Anstieg 
der Population von 200 auf 3000 Ex. beobachtet werden; darunter befanden 
sich weniger als 1 °/o Mannchen. Ein Umsetzen der Tiere von der natiirlichen 
Wirtspflanze Elymus arenarius auf Poa annua · und Stellaria media brachte 
keinen bemerkenswerten Einflu13 auf die Vermehrung rnit sich. 

Untersuchungen zahlreicher Bodenproben unterschiedlicher Herkunft besta.
tigen die Feststellung des Vorjahres, da13 das Vorkomrnen der heimischen 
T.-Arten an bestimmte Bodentypen gebunden ist. Die extreme Trockenheit des 
Jahres 1971 scheint als Selektionsfaktor gewirkt zu haben. In mehreren hun
dert Bodenproben konnten nur drei Arten festgestellt werden. 

(H. Reepmeyer) 

7. Aphanomyces sp. (Typ cochlioides) als Fruchtfolgeschadling bei Zuckerrii.ben

Im Versuchsjahr wurde der Daueranbau von Zuckerriiben auf rnit Aphano
myces verseuchtern Boden fortgesetzt und rnit dem gleichen Versuch in
dreija.hriger Fruchtfolge verglichen. Obwohl 1971 wieder starke Vergil
bungsscha.den zu verzeichnen waren, zeigte der Vergleich einen deutlichen
Abfall des Ruben- und Zuckerertrages der unbehandelten Kontrolle des
Dauerversuches gegeniiber der Fruchtfolge. Durch eine Kornbination von
Aldicarb und Dexon konnten die Ertra.ge der Fruchtfolge aber auch im
Dauerversuch erreicht werden. Untersuchungen auf Nernatodenbefall erga
ben Fehlen von Heterodera schachtii und keine ungewohnliche Zunahme der
Zahl wandernder Wurzelnernatoden im Dauerversuch gegeniiber der
Fruchtfolge. Diesern Ergebnis ist zu entnehmen, da13 Riibenrniidigkeit auch
ohne Auftreten pflanzenparasita.rer Nematoden verursacht werden kann.

(W. Steudel) 

8. Untersuchungen zur Populationsdynamik des Riibennematoden

(Heterodera schachtii)

Die in 18 Betrieben des rheinischen Zuckerriibenanbaugebietes laufenden
Versuche wurden weitergefiihrt und vervollsta.ndigt. Im Versuchsjahr konn
ten die ersten Parzellen der dreija.hrigen Fruchtfolge auch nach dem dritten
Riibenanbau untersucht werden, so da13 sich bald herausstellen wird, ob die
Zahl der Zysten und der lebensfa.higen Eier und Larven des Scha.dlings nach
mehreren Rotationen weiter signifikant ansteigt. Vergleichsversuche rnit
P_ldicarb ergaben 1971 irn Durchschnitt aller Ergebnisse, da13 der durch H.

schachtii verursachte Ertragsschaden unter den Bedingungen der Versuchs
betriebe nur relativ gering ist. (W. Steudel und R. Thielemann)

9. Versuche zur Bekampfung von Heterodera schachtii mit systemisch

wirkenden Substanzen
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In Feld- und Gewa.chshausversuchen wurden wiederurn einige Versuchspra
parate im Vergleich zu Temik 10 G auf ihre Wirkung gegen den Riibenne
matoden untersucht. In Elsdorf kam das Praparat URA 2065 I im Freiland mit
2,5 und 5,0 kg AS/ha zur Saat zum Einsatz. Es verursachte Pflanzenscha.den;
die nematizide Wirkung war ungeniigend. Bessere Ergebnisse wurden in



Gewachshausversuchen mit Dupont 1410 erzielt. Besonders interessant waren 
die guten Erfolge, wenn das Mittel in fh.issiger Form auf die bereits aufge
laufenen Rubenpflanzdi.en gespritzt wurde. (W. Steudel und R. Thielemann) 

1 O. Versuche zum Einf!ufl der Diingung auf die Populationsdynamik von 

Heterodera schachtii 

Nach Abschlufl der dreijahrigen Versuche zum Einflufi einer verstarkten 
Stickstoffgabe auf die Populationsdynamik des Ri.ibennematoden und die von 
ihm verursachten Seba.den wurden mit der gleichen Fragestellung auf dem 
Elsdorfer Versuchsfeld Versuche mit dem Kernnahrstoff Kali begonnen. Bei 
einem Vorbefall von ea. 2800 Eiern und Larven je 100 ccm Boden wurde im 
ersten Versuchsjahr kein signifikanter EinfluB unterschiedlicher Kaligaben 
auf die Vermehrung des Rubennematoden im Laufe der Vegetationsperiode 
beobachtet. Auch der Rubenertrag erfuhr keine Veranderung; allerdings ist 
zu erwahnen, dafl der Boden des Versuchsfeldes sehr gut mit Kali versorgt 
ist. Aldicarb bewahrte sich 1971 gut. Bei der Fruhsaat erhohte sich der 
Zuckerertrag um 16 °/o gegeni.iber .,Unbehandelt", bei der Spatsaat dagegen 
um 73 0/o, wenn das Praparat zur Saat gegeben worden war. Der Versuch 
demonstriert erneut den grofien Wert einer rechtzeitigen Saat zur Vermei
dung von Nematodensdi.aden bei Zuckerruben. (R. Thielemann) 

11. Versuche zur Monokultur von Zuckerriiben auf dem mit Heterodera schachtii

verseuchten Elsdorfer Versuchsfeld

Die Monokultur von Zuckerruben auf dem Elsdorfer Versuchsfeld wurde im
8. Versuchsjahr weitergefiihrt. Die Population von H. schachtii hat sich im
Versuchsjahr gegeni.iber dem Vorjahr nicht vermehren konnen; es war eher
ein Ri.ickgang der Zahl der Zysten und des Zysteninhalts festzustellen,
obwohl sich im Laufe des Sommers an den Wurzeln zahlreiche neue Zysten
gebildet batten. Der Grund fur diese Beobachtungen ist noch nicht bekannt.
Durch den Einsatz von Temik wurde der Ruben- und Zuckerertrag um 16 °/o
erhoht und erreichte in diesen Parzellen die gleiche Hohe wie in den i.ibrigen
Versuchen. Der Daueranbau von Zuckerri.iben hat demnach auf dem Elsdorfer
Versuchsfeld auch im 8. Versuchsjahr noch zu keinem Ri.ickgang der Durch
schnittsertrage gefiihrt. Der Versuch wird fortgesetzt. (R. Thielemann)

12. Versuche zur Bekampfung von Trichodorus spec.

Eingesetzt wurde wie in den Vorjahren Nemacur P, jedoch in Aufwandmen
gen von 0,5, 1 und 2 g AS/m2

• In ihrer nematiziden Wirkung wichen alle 3
Aufwandmengen kaum von der Kontrolle ab, die Stippigkeit wurde jedoch
von 26 ·Ofo auf durchschnittlich 5 0/o verringert. Nach diesen Befunden mufl
angenommen werden, dafl von der Pflanze der nematizide Wirkstoff aufge
nommen und als Repellent wirksam wird. Auflerdem wurden 2 Herbizide
eingesetzt, die keine nematizide Wirkung zeigten, sondern offenbar durch die
Unkrautabtotung die Nematoden verstarkt zu den Kartoffelpflanzen leiteten.
Samtliche Freilandversuche des Berichtsjahres konnen wegen der extremen
Witterungsbedingungen nicht verallgemeinert werden. Die gegeni.iber den
Vorjahren relativ geringe aufgetretene Stippigkeit di.irfte zweifellos z. T. auf
die hohen Sommertemperaturen zuruckzufiihren sein, die auf dem leichten
Sandboden der Versuchsfelder zu einer erheblichen Abti:itung der Trichodo

ren in der oberen Bodenschicht fiihrten. (H. Reepmeyer und W. Steudel)
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13. Untersuchungen iiber den Einflull von Kulturmallnahmen auf die Nematoden

fauna urspriinglicher Biotope

Die Untersuchung verschiedenartiger Laubwaldformationen ergab, daB die
Reichhaltigkeit der Nematodenfauna sehr stark von dem krautigen Unter
wuchs abhangt. Bei sonst gleichen Voraussetzungen waren Artenreichtum
und Populationsdichte bei Vorhandensein einer Krautsc:hicht erheblich hoher
als in reinem Baumbestand. Bei der Untersuc:hung eines alpinen Hoc:hmoores
mit angrenzendem Kulturgrunland wurde wie fruher schon bei alten Wal
dern beobachtet, daB die hochsten Arten- und Individuenzahlen an der
Grenze zwischen dem ursprunglichen Biotop und dem Kulturland zu finden
sind. (B. Weischer)

14. Untersuchungen iiber pflanzenparasitare Nematoden der Kanaren, Madeiren

und Azoren

Auf Forschungsreisen gesammeltes Material von den nematologisch iiber
haupt nicht oder nur ungeniigend untersuchten Inselgruppen wurde gesichtet.
Die Nematodenfauna ist weitgehend mit der europaisch-mediterranen iden
tisch. Pflanzenparasitare Nematoden sind weit verbreitet, und Schadauf
treten wurde nicht selten festgestellt (z. B. Heterodera rostochiensis an Kar
toffeln auf den Kanaren, Tylenchulus sempipenetrans an Citrus auf allen
untersuchten Inselgruppen, Meloidogyne, Helicotylenchus, Rotylenchulus
und Pratylenchus verbreitet an Bananen, Xiphinema an Reben). (D. Sturhan)

15. Untersuchungen iiber Mutationsinduktion bei Ditylenchus dipsaci

In vorhergehenden Versuchen war bei Stengelalchen, die auf Keimblattern
verschiedener Cucurbitaceen vermehrt wurden, gelegentlich ein gehauftes
Auftreten morphologisch extrem abweichender Mutanten festgestellt warden.
Durch einen Serieninfektionsversuch mit verschiedenen alten Gurkensam
lingen lieB sich nachweisen, daB eine Mutationsinduktion nur in ganz jungen
Keimblattern erfolgt. Der Anteil aberranter Individuen nach drei Wochen
Versuchsdauer sank von ganz jung bis zu im 2-Laubblatt-Stadium infizierten
Samlingen von etwa 15 °/o auf 1 °/o, bei den jung infizierten Keimblattern von
15 °/o nach 23 Tagen auf ebenfalls etwa 1 °/o nach 38 Tagen. (D. Sturhan)

16. Untersuchungen zur Bekampfung von Blattalchen (Aphelenchoides fragariae 
und Aphelenchoides ritzemabosi) in Erdbeervermehrungsbestanden
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Da in Laborversuc:hen mit dem Nematizid DP 1410 (Spritzung 0,1 °/o) an mit
Aphelenchoides ritzemabosi infizierten Tabakpflanzen gute Erfolge erzielt
wurden, setzten wir DP 1410 auch in Erdbeervermehrungsbestanden ein. Es
wurde im April 2mal im Abstand von 16 Tagen mit 0,1 °/o DP 1410 gespritzt.
Kontrolluntersuc:hungen der Mutterpflanzen im Juni und der Mutter- und
Jungpflanzen Anfang Oktober ergaben, daB sich die Befallszahlen in den mit
DP 1410 gespritzten Parzellen nicht wesentlich von den unbehandelten Kon
trollen unterschieden, wohingegen die mit 5 g Temik je m2 behandelten
Pflanzen zu allen Entnahmeterminen frei von Aphelenchoides spec. waren. In
Laborversuchen konnten bei kiinstlich infizierten Erdbeersamlingen mit dem
Wirkstoff DP 1410 in Granulatform Aphelenchoides-freie Pflanzen erzielt
werden. Die Untersuchungen werden an Freilandbestanden fortgesetzt.

(F. Burckhardt in ·zusammenarbeit mit H. Krczal vom 
Institut fiir Obstkrankheiten) 



17. Untersuchungen an Populationen von Aphelenchoides spec. geographisch

weitraumig getrennter Herkunft

Die Untersuchungen mit einigen Herkunften von Aphelenchoides ritzemabosi
und A. fragariae von extremen Standorten sowie mit A. olesistus und A.

blastophthorus wurden fortgesetzt. Die Infektion von Wirtspflanzen ergab,
daB bei den bisher isolierten Herkunften keine groBen Unterschiede bestehen,
so daB man nicht von Rassen sprechen kann. Vergleichsmessungen aus ihren
Wirtspflanzen extrahierter A. ritzemabosi-Populationen ergaben bei den
verschiedenen Herkunften Unterschiede in Lange und Breite bei Mannchen
und Weibchen. Es wird z. Z. untersucht, ob diese Unterschiede bestehen
bleiben, wenn die Vermehrung unter gleichen Temperatur- und Lichtver
haltnissen auf Tabakpflanzen der Sorte Samsun erfolgt. Das Verhaltnis von
Weibchen zu Mannchen variiert bei den verschiedenen Herkunften von 80:20
bis 50:50. Durch Infektion verschiedener Wirtspflanzen wird z. Z. untersucht,
ob das Geschlechtsverhaltnis bei den Herkiinften konstant bleibt oder durch
die Wirtspflanze beeinfluBt wird. (F. Burckhardt)

18. Physiologische Untersuchungen zur Vermehrung und Schadwirkung
von Aphelenchoides ritzemabosi und Ditylenchus dipsaci in virusinfizierten

und virusfreien Tabakpflanzen

In vorausgegangenen Untersuchungen war festgestellt worden, daB Vermeh
rung und Schadwirkung von Blattalchen (Aphelenchoides ritzemabosi) und
Stengelalchen (Ditylenchus dipsaci) durch eine gleichzeitige Virusinfektion
erheblich modifiziert werden konnen (vergl. Ja hresbericht 1969, 1970). Einige
Viren fordern, andere hemmen die Nematodenentwicklung. Verschiedene
Untersuchungen haben ergeben, daB Aminosauren Einflufl auf die Vermeh
rungsrate pflanzenparasitarer Nematoden haben. Durch den Virusbefall
konnte es zu einer Umsteuerung im Aminosaure-Stoffwechsel der Pflanze
kommen, und zwar in einer fur die einzelnen Viren spezifischen Weise.
Dunnschichtchromatographische Analysen uber den Gehalt an freien Ami
nosauren bei den mit verschiedenen Viren infizierten Pflanzen lieBen in 
qualitativer Hinsicht keine Unterschiede erkennen. In bestimmten Entwick
lungsstadien scheinen aber quantitative Unterschiede aufzutreten. Die
Untersuchungen werden fortgesetzt. (H.J. Rumpenhorst und B. Weischer)

19. Feldversuche zur Populationsdynamik und zum Auftreten biologischer Rassen
von Heterodera avenae bei Daueranbau von anfalligen und resistenten

Getreidesorten

1967 wurde auf dem Versuchsfeld des Institutes eine Flache von 1200 m2 

gleichmaBig mit H. avenae infiziert. Sie besteht zu einem Teil aus schwerem
Lehmboden, zum anderen Teil aus leichtem Sandboden. Bis einsdiliefllich 1970
wurde diese Flache jedes Jahr mit der gegenuber H. avenae stark anfalligen
Hafersorte Flamingskrone bestellt. Dieser Monokulturversuch sollte Auf
schluB daruber geben, in welcher Weise eine geringe Nematodenpopulation
auf standigen Getreideanbau reagiert und welche Schaden und Ertragsverlu
ste dabei auftreten. Bis 1970 konnten keine Schaden festgestellt werden.
Ertragsermittlungen ergaben im Jahr 1969 31,7 dz/ha; 1970 27,9 dz/ha Trok
kengewicht. Eine im Friihjahr 1971 vorgenommene Bodenuntersuchung, bei
der Mischproben bis zu 60 cm Tiefe gezogen wurden, erbrachte im Mittel
folgende Verseuchungsgrade:
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Bodentiefe Zystenzahl Zysteninhalt 

(in cm) 
(in 100 ccm (gesamt) 

Boden) 

0-20 68 3821 
Sandboden 20-40 25 1376 

40-60 2 86 

0-20 30 946 
Lehmboden 20-40 5 171 

40-60 2 41 

Auf leichtem Boden ist demnach der Verseuchungsgrad schneller gestiegen 
als auf schwerem. Um zu priifen, inwieweit durch den Anbau einer resistenten 
Sorte Schaden und Ertragsverluste ausgeglichen werden konnen, wurde die 
Flache zur einen Halfte wie bisher mit Flamingskrone, zur anderen Halfte 
mit der resistenten Hafersorte Silva bestellt. Ab Mai traten auf dem leichten 
Boden bei beiden Sorten deutlich sichtbare Wachstumsstorungen auf, die bei 
Silva jedoch geringer waren als bei Flamingskrone. Auf dem Lehmboden 
waren keine Unterschiede festzustellen. 
Ertragsermittlungen ergaben: 

Silva (Lehmboden) 
Silva (Sandboden) 
Flamingskrone (Lehmboden) 
Flamingskrone (Sandboden) 

32, 13 dz/ha 
27,85 dz/ha 
25,76 dz/ha 
14,74 dz/ha 

Trockengewicht 
Trockengewicht 
Trockengewicht 
Trockengewicht 

Der Versuch wird fortgesetzt, um zu prufen, ob das Auftreten biologischer 
Rassen gefordert wird. Auflerdem sollen Aufschlusse uber die Populations
dynamik des Getreidezystenalchens bei einer Getreidemonokultur gewonnen 
werden. (W. Steudel und H. J. Rumpenhorst) 

20. Das Resistenzverhalten einiger auf Solanum tuberosum subsp. andigenum
Basis geziicbteter Kartoffelsorten gegenilber verscbiedenen A-Populationen
des Kartoffelnematoden (Heterodera rostochiensis)
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Im Rahmen der amtlichen Priifung von Kartoffelneuzuchtungen auf Resistenz
gegen den Pathotyp A des Kartoffelnematoden konnte in den letzten Jahren
wiederholt beobachtet werden, dafl manche Prufstamme an einzelnen Priif
stellen eine fur Andigena-Abkommlinge ungewohnlich hohe Zystenneubil
dung aufwiesen, wahrend fiir sie an den iibrigen Prufstellen ein hoher Resi
stenzgrad festgestellt wurde. Die Ursache hierfur kann nicht in einer geringen
Beimischung eines abweichenden Pat hotyps an der betreffenden Stelle liegen,
da sowohl die A-resistenten Testsorten als auch die ubrigen Prufstamme
keinen erhohten Zystenbesatz zeigten. Die A-Resistenz einer Kartoffelsorte
wird wahrscheinlich nicht ausschliefllich <lurch das von Solanum tuberosum
subsp. andigenum stammende dominante Hauptgen bestimmt, sondern kann
durch Nebenfaktoren modifiziert werden. Auflerdem sind auch die A-Popu
lationen des Kartoffelnematoden in ihrer physiologischen Leistung nicht
gleichwertig. Bei einem Zusammentreffen entsprechender Kartoffelsorten und
Nematodenpopulationen kann es dann zu erhohtem Befall kommen. In kiirz-



lich aufgenommenen Arbeiten iiber das Auftreten A-Resistenz brechender 
Pathotypen wurden einige verdachtig erscheinende Populationen unter
sucht. Als abweichende Pathotypen erwiesen sich eine Population aus 
Haren-Erika (Meppen) und Egesdorf, Krs. Harburg. (H. J. Rumpenhorst) 

21. Versuche zur Resistenzprilfung von Zuckerrilben gegen Heterodera schachtii

In einem provisorisch eingerichteten temperaturkonstanten Kellerraum des
Institutsgebaudes wurden Versuche mit dem Ziel eingeleitet, ein Verfahren
zur ganzjahrigen vergleichbaren Priifung von Zuckerriibenstammen aul

Wirtseignung fiir Heterodera schachtii zu entwickeln. Die Untersuchungen
wurden bei ± 20° C und 16 h-Tag in Tontopfen, Zylindern aus Aluminium
folie und Vierkammergefaflen nach Behringer durchgefiihrt. Die Vermehrung
von H. schachtii erfolgte unabhangig von der Jahreszeit in vergleichbarer
Starke, und zwar rascher in verseuchter Ertle als in sterilisierter Ertle bei
Zugabe frischer Zysten. Unter den Versuchsbedingungen war eine erste
zuverlassige Auswertung nach 40 Tagen moglich; die Vermehrung, bezogen
auf 100 ccm Boden, unterschied sich in den verschiedenen Zuchtgefaflen
nicht. Um zu priifen, ob zur Durchfiihrung von Serienversuchen auf das
Ausschlammen der Zysten an den Wurzelballen verzichtet werden kann,
wurden jeweils die auflen am Wurzelballen sichtbaren frischen Zysten
gezahlt, dann die Wurzeln vorsichtig gespiilt, ehe die Zysten der Versuchs
topfe im Seinhorst-Elutriator ausgeschlammt wurden. Dabei wurden fol
gende Gesamtergebnisse erzielt:

ZuchtgefaBe 

Tontopfe (/) 10 cm 
Zylinder aus Alufolie 
(/) 6 cm 
VierkammergefaBe 

Gesamtzahl der 
Zysten an den Zysten an den gezahlten frischen 

Wurzeln haftend Ballen zu sehen Zysten 

28 363 

21 110 
5 642 

in °/o der Gesamtzahl 

2,2 

1,2 
0,3 

4,7 

3,9 
9,1 

Die Versuche werden fortgesetzt. (W. Steudel) 

InsHtui: Hir Gemiisekrankheiten in Fischenich 

J. Untersuchungen zur Bestimmung des Erregers des Gurkenmehltaus

Als Erreger des Gurkenmehltaus kommen die Pilze Erysiphe cichoracearum

und Sphaerotheca fuliginea in Frage. Bisher fehlen Untersuchungen, die
nachweisen, welche spezielle Bedeutung diese beiden Erreger in den Gur
kenkulturen in der BRD haben. Da Perithecien nur auflerst selten gefunden
werden konnen und die Bestimmung mittels der Konidien gewisse Unsicher
heiten in sich birgt, wurden Untersuchungen mit verschiedenen Nebenwirten
des Gurkenmehltaus durchgefiihrt. Besonders leicht gelang eine Ubertragung
des Gurkenmehltaues auf Sonchus asper. Auf dieser Wirtspflanze bildeten
sich nach einiger Zeit Perithecien, die Erysiphe cichoracearum zuzurechnen
waren. In Zusammenarbeit mit dem Bezirkspflanzenschutzamt Neustadt/
Weinstr. konnten 1971 an Freilandgurken Perithecien gefunden werden. Auch
hier handelte es sich um Erysiphe cichoracearum.
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Mit Hilfe eines aus Israel stammenden Melonentestsortiments wurde nach
gewiesen, daB es sich bei dem in den Untersuchungen verwendeten Gurken
mehltaus um den Stamm handelt, der international als Rasse 1 bezeichnet 
wird. (G. Criiger) 

2. Nachweis erhohter Widerstandsfahigkeit eines Gurkenmehltaustammes
gegen Benomyl

An einer Gurkenmehltauherkunft aus Westfalen konnte eine deutlich erhohte
Widerstandsfahigkeit gegeniiber dem Wirkstoff Benomyl nachgewiesen
werden. Derselbe Stamm besaB demgegeniiber normale Empfindlichkeit
gegen Dimethirimol. (G. Criiger)

3. Verfahren der Kohlfliegenbekampfung bei der Kohldirektsaat

In der Praxis nimmt die Bedeutung der Kohldirektsaat standig zu. Versuche
mit pilliertem und normalem Saatgut von Blumenkohl und Kohlrabi befaBten
sich mit zur Kohlfliegenbekampfung geeigneten Methoden und Wirkstoffen.
Im Bei- und Aufdrillverfahren wurden verschiedene Wirkstoffe gepriift. Bei
wirkstoffgleicher Dosierung ergab sich beziiglich biologischer Wirksamkeit
folgende Rangordnung:

Chlorfenvinfos (beste Wirkung), Trichloronat, Fonofos, Diazinon.
Chlorfenvinfos- und Trichloronat-Saatgutpuder (Dosierung 20 und 50 g AS/kg
Samen) ergaben nur einen unbefriedigenden Bekampfungserfolg. Trichloro
nat-Saatgutpuder erwies sich dabei als wirksamer und zugleich vertraglicher
als Chlorfenvinfos-Saatgutpuder. (G. Criiger)

4. Priifung von neuen fungiziden Wirkstoffen gegen verschiedene
Pilzkrankheiten

Im Einsatz gegen Echten Mehltau an Freilandgurken erreichte Thiophanat die
Wirksamkeit von Benomyl erst bei 3- bis 4-facher Dosierung. Thiabendazol
fiel in der Wirksamkeit gegeniiber diesen beiden Wirkstoffen etwas ab.

Im GieBverfahren zur Bekampfung des Echten Mehltaus und der Schwarzen
Wurzelfaule bei Hausgurken wurden Thiabendazol und Thiophanat von
Benomyl iibertroffen. Aussichtsreich fur die Botrytisbekampfung bei Kopfsa
lat unter Glas zeigten sich von den neueren Wirkstoffen neben Benomyl auch
Thiophanat und Thiabendazol sowie Dichlozolin.

Im Einsatz gegen die Septoria-Blattfleckenkrankheit des Selleries erreichte
Benomyl die Wirksamkeit des als Standard anzusehenden Zinn+ Maneb
Kombinationspraparates. (G. Cri.iger)

5. Priifung der Wirksamkeit von Fungiziden gegen Kohlhemie
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Die durch den Erreger der Kohlhernie, Plasmodiophora brassicae, verursach
ten Schaden haben i:irtlich in den letzten Jahren zugenommen. Es wurden da
her verschiedene Fungizide auf ihre Wirksamkeit gegen Plasmodiophora

brassicae untersucht. Zurn Einsatz kamen die Wirkstoffe Dichlozolin, Benomyl,
Thiabendazol, Quintozen sowie - im Vergleich - Kalkstickstoff in verschie
denen Aufwandmengen als Beimengung zu kohlhernieverseuchter Erde. Vollig
befallsfrei bleiben nur die mit 50 mg AS Benomyl/1 Ertle behandelten Pflan
zen, wahrend Quintozen (100 mg AS/1 Ertle) sowie Kalkstickstoff (400 mg/I
Ertle) nur einen Wirkungsgrad von 60 bis 70 °/o erreichten.



Weitere Untersuchungen sollen die Frage der Wirksamkeit der Fungizide als 
Beimengung zur Anzuchterde unter Praxisbedingungen klaren. 

(P. Mattusch) 

6. Untersuchungen zur Frage der Resistenz von Brassica oleracea (Gemiisekohl)
gegeniiber verschiedenen Rassen des Erregers der Kohlhernie (Plasmodio

phora brassicae)

Die begrenzten Moglichkeiten der Kohlhernie-Bekampfung durch Kultur
maBnahmen oder chemische Mittel haben den Wunsch nach Kia.rung des
Resistenzverhaltens der Gattung Brassica gegenuber Plasmodiophora brassi

cae entstehen lassen.

Verschiedene Herkunfte des Erregers aus der Bundesrepublik wurden
gesammelt und erste Versuche unternommen, das in der BRD vorkommende
Rassenspektrum des Erregers anhand von niederlandischen Testsorten von
Brassica napus, die nur gegen jeweils einen Erregertyp anfallig sind, zu
erfassen. Parallel dazu wurden Sortimente verschiedener Gemusekohlarten
auf etwaige Unterschiede in der Anfalligkeit gegen die Kohlhernie gepriift.

(P. Mattusch) 

7. Ermittlung der an Erbsen, Busch- und Puffbohnen Auflauf- und Fu6krank
heiten verursachenden pilzlichen Erreger

Untersuchungen iiber das Pathogenitatsverhalten der verschiedenen aus der
Literatur als phytopathogen bekannten pilzlichen Erreger gegeniiber Han
delssortimenten von Buschbohnen, Erbsen und Puffbohnen wurden aufge
nommen.

In die Untersuchungen wurden folgende Erreger einbezogen: Rhizoctonia

solani, Pythium ultimum, Pythium aphanidermatum, Pythium debaryanum,
Pythium intermedium, Pythium splendens, Pythium irregulare, Pythium
anandrum, Fusarium solani f. sp. pisi, Thielaviopsis basicola, Aphanomyces

euteiches.

Ziel der Versuche soll es sein, nach Abklarung der Frage der an den erwahn
ten Kulturen pathogenen Erreger, die spezifische Wirksamkeit der Fungizide
abzuklaren. Dari.iber hinaus konnen die Ergebnisse als Grundlage fur die auf
diesem Sektor in Zukunft durchzufuhrende Resistenzforschung dienen.

(P. Mattusch) 

8. Prilfung verschiedener Fungizide auf ihre Eignung zur Ausschaltung der
sameniibertragbaren Brennfledcenkrankheit (Colletotrichum Jindemuthianum)
der Phaseolus-Bohne

Die bereits in den Vorjahren durchgefuhrten Untersuchungen wurden sowohl
im Gewachshaus als auch im Freiland fortgesetzt. Die Praparate kamen teil
weise zur Beizung, teilweise als Spritzmittel zur Anwendung. Den besten
Bekampfungserfolg gegen die Brennfleckenkrankheit zeigte wiederum die
Benomyl-Saatgutbehandlung. Sowohl 500 als auch 1000 mg AS/kg Saatgut
fuhrten zu ea. 93 °/o befallsfreien Hulsen (Kontrolle 46 °/o). Eine Steigerung des
Bekampfungserfolges auf 98 0/o war durch zusatzliche zweimalige Spritzung
mit Benomyl (0,025 0/o AS, 600 I Wasser/ha) zu erreichen. Mit 500 mg AS/kg
Samen scheint die maximale Aufwandmenge fur eine Saatgutbehandlung von
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Bohnen mit Benomyl gegeben, da hohere Dosierungen zu gewissen phytoto
xischen Reaktionen fiihrten. Das Verfahren konnte zunachst fiir die Gewin
nung brennfleckenfreier Bestande in der Saatgutvermehrung von Bedeutung 
sein. (P. Mattusch) 

Institut iiir Obstkrankheiten in Dossenheim 

1. Untersuchungen iiber Fruchtberostungen von .,Golden Delicious"
in Abhangigkeit von der Stickstoffgabe

In einem Di.ingungsversuch konnte in den Jahren 1963 bis 1965, 1968 und 1969
in den mit steigenden Stickstoffgaben versorgten Baumreihen an Fri.ichten
von .,Golden Delir.ious" eine wesentlich starkere Berostung festgestellt wer
den als bei Baumen der stickstofffreien Parzelle. 1966, 1967 und 1969 war keine
Berostung der Fri.ichte zu beobachten, obwohl die gleichen Stickstoffmenge n
wie in den Vorjahren gegeben warden waren. Es muB daher angenommen
werden, daB aufler der Stickstoffdi.ingung weitere Faktoren wie z. B. niedere
Temperaturen die Berostung mit auslosen. Deshalb wurden 1971 Baume von
.,Golden Delicious", die unterschiedliche N-Gaben erhalten hatten, kurz nach
der Blute 6 Nachte jeweils 13 Stunden lang Temperaturen von + 0,5° C bzw.
-2 ° C bei einer relativen Feuchte von 86-92 °/o ausgesetzt. Trotzdem zeigten 
die Fri.ichte keine Berostungen. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, 
daB <lurch erhohte N-Gaben die Bereitschaft der Fri.ichte zu Berostungen 
gefordert wird, die Auslosung hierzu aber - entgegen den allgemeinen 
Auffassungen - nicht allein von der Temperatur, sondern offenbar auch von 
anderen Faktoren abhangt. (A. Schmidle) 

2. Untersuchungen iiber die Triebsucht des Apfels

Bei der Erprobung von Verfahren fur den Nachweis eines latenten Trieb
suchtbefalls konnten mit zwei Pfropfmethoden gute Anwachs- und Ubertra
gungsergebnisse erzielt werden. Bei dem einen Verfahren, das in der
Tschechoslowakei entwickelt wurde, wird ein Wurzelstuck des zu pri.ifenden
Baumes als Zwischenveredlung zwischen Samlingsunterlage und Indikator
reis eingesetzt, bei dem anderen wird die zu pri.ifende Wurzel an eine Wurzel
der Testpflanzen (Apfelsamling + Indikator) gepfropft. In beiden Fallen dient
.,Golden Delicious" als Indikator, die Testpflanzen bleiben 2 Jahre unter
Beobachtung. Mit beiden Verfahren konnte latenter Triebsuchtbefall nach
gewiesen werden, allerdings sind mit der zweiten Methode erst wenige Pri.i
fungen durchgefi.ihrt warden. Die Wurzelpfropfung erwies sich auflerdem als
sehr geeignet fi.ir die einheitliche Infektion groflerer Versuchsserien.

(L. Kunze) 

3. Einflu6 systematischer Fungizide auf das Krankheitsbild der Triebsucht
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Bei Jungbaumen gleicher Herkunft, die nach einheitlicher Infektion mit der
selben Krankheitsquelle starke Triebsuchtsymptome aufwiesen, konnte durch
regelmaflige Anwendung hoher Benomylkonzentrationen die Symptomaus
bildung deutlich abgeschwacht werden. Vergleichsbaume, die mit Benomyl
bzw. Karathane in normaler Konzentration behandelt wurden, zeigten dage
gen weiterhin kraftige Symptome. Diese Ergebnisse sind ein Anzeichen dafi.ir,
daB die Triebsucht nicht <lurch Viren, sondern <lurch Mykoplasmen hervor
gerufen wird. (L. Kunze und A. Schmidle)



4. Untersuchungen Uber den Mineralstoffgehalt der Blatter von Apfelbaumen,

die von der Triebsucht befallen sind

Die bisherigen Untersuchungen an Baumen in Ertragsanlagen zeigten, daB der
N-Gehalt der Blatter triebsuchtkranker Baume niedriger lag als bei gesunden.
Um die Befunde an einheitlichem Versuchsmaterial iiberpriifen zu konnen,
wurden Jungbaume gleicher Herkunft experimentell mit derselben Krank
heitsquelle infiziert und nach dem Auftreten von Symptomen zusamm�n mit
gesunden Vergleichsbaumen aufgepflanzt. 1970 wurden am 9. 6. und 25. 8.
Blattproben entnommen und im Berichtsjahr analysiert. Zu beiden Terminen
waren N- und K-Gehalt der Proben kranker Baume signifikant niedriger als
bei den gesunden. Im P-Gehalt traten nur zum 1. Entnahmetermin gesicherte
Unterschiede auf, wahrend der Gehalt an Mg und Ca zu beiden Terminen
keine nennenswerten Differenzen zeigte. (A. Schmidle und L. Kunze)

5. Untersuchungen zum Nachweis und zur Verbreitung des Bimenverfalls
(pear decline)

Zur Untersuchung der Verbreitung des Birnenverfalls wurden Rindenproben,
die an 8 verschiedenen Orten Baden-\Viirttembergs und Siidhessens entnom
men worden sind, histologisch untersucht. An allen Stellen konnte die
Krankheit, die wahrscheinlich durch Mykroplasmen hervorgerufen wird,
nachgewiesen werden. Sie scheint daher im siidwestlichen Deutschland all
gemein verbreitet zu sein und diirfte hier eine wichtige Rolle bei den haufig
vorkommenden Verfallserscheinungen spielen. Der Birnenverfall konnte
inzwischen auch experimentell in mehreren Fallen durch Pfropfung iibertra
gen werden, doch war der Infektionserfolg in diesen Versuchen bisher nur
gering und sehr unregelmaflig. Wahrend die Krankheit bisher nur bei Baumen
auf Samlingsunterlagen der Gattung Pyrus (z. B. P. communis) beobachtet
wurde, konnte sie jetzt erstmals bei Baumen auf Quitte mit Sicherheit fest
gestellt werden. (E. Seemiiller und L. Kunze)

6. Histologische Untersuchungen und Starkebestimmungen an verfallskranken
Birnenbaumen (pear decline)

Im ersten Jahr der Erkrankung kommt es an der Veredlungsstelle zu einer
heftigen Reaktion im leitenden Phloem. Zuerst wird auf den Siebfeldern der
Radial- und Querwande pathologische Ka.llose abgelagert. Die betroffenen
Siebrohrenelemente nekrotisieren, oft auch die benachbarten Parenchym
zellen. Diesen Ausfall an Leitgewebe versucht die Pflanze <lurch eine
Phloemneubildung zu kompensieren. Da auch das zusatzlich gebildete Gewebe
zerstort und dadurch die Teilungstatigkeit des Kambiums standig angeregt
wird, kommt es zu einer starken Verbreiterung des Jahreszuwachses.
Die Unterbrechung der Siebrohren an der Veredlungsstelle fiihrt zu einem
Assimilatstau im Stamm. So betrug bei kranken Baumen der Starkegehalt
der Rinde im Durchschnitt 4,7 0/o, bei gesunden dagegen nur 3,0 0/o.
In den folgenden Jahren ist die Auspragung der anatomischen Symptome
meist weit weniger deutlich. Haufig ist nur noch eine maflige Kallosebildung
zu beobachten. Umfangreiche Phloemnekrosen und die Ausbildung eines
Ersatzphloems sind selten. Eine sichere Diagnose, die z. Z. nur anhand der
anatomischen Symptome moglich ist, wird daher in diesem Krankheitssta
dium sehr erschwert. (E. Seemiiller)
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7. Unlersuchungen iiber die natiirliche Ausbreitung der Stecklenberger Krank

heit der Sauerkirsche in einer geschlossenen .,Schattenmorellen"-Anlage

In der seit Jahren untersuchten Anlage zeigten 1971 wieder mehr als 40
Baume Neubefall mit Stecklenberger Krankheit. Damit sind im 14. Standjahr
der Anlage insgesamt 92 0/o von 414 Baumen erkrankt, obwohl im 5. Standjahr
der Anteil der befallenen Baume erst 1,5 0/o betrug. Die rasche Ausbreitung
der Viruskrankheit erfolgt uber Pollen. Der hohe Befallsgrad diirfte daher
charakteristisch fur altere Sauerkirschenanlagen sein. Ma.Bnahmen gegen die
Krankheit in Neuanlagen setzen voraus, da.B fur die Anpflanzung nur virus
getestete Jungbaume verwendet werden. (L. Kunze)

8. Serologischer Routinetest zum Nachweis des Prunus necrotic ringspot virus

in Kirschen (Stecklenberger Krankheit)

Der Nachweis der Stecklenberger Krankheit, die <lurch das Prunus necrotic

ringspot virus (PNRV) verursacht wird, la.flt sich bei der Auswahl von
Mutterbaumen durch die Anwendung eines serologischen Tests auf PNRV im
zeitigen Fruhjahr erheblich verkiirzen. Bei der Erprobung des Verfahrens an
alteren Sauerkirschen konnten Baume mit mehrjahrigem Befall regelma.Big
erfa.Bt werden. Bei Baumen im ersten Jahr nach der Infektion hing das Test
ergebnis davon ab, wie weit das Virus bereits in der Baurnkrone verteilt war.

(L. Kunze in Zusammenarbeit mit R. Casper vom 
Institut fur Virusserologie) 

9. Untersuchungen zur Ubertragung des Scharkavirus durch Blattlause

Die Arbeiten der vorausgehenden Jahre dienten vor allem der Ermittlung der
Ubertrager des Scharkavirus. Dabei wurden bisher vier Blattlausarten als
Vektoren festgestellt. Da die Kenntnis der Vektoren allein noch nicht aus
reicht, um die Moglichkeiten fur die Ausbreitung der Krankheit richtig
abzuschatzen, wurden im Berichtsjahr hauptsachlich die Faktoren und Virus
eigenschaften untersucht, die die Ubertragung der Scharka beeinflussen.
Versuche mit Myzus persicae und Phorodon humuli uber die Persistenz des
Virus im Vektor ergaben, da.B diese etwa eine Stunde betragt, wenn die Tiere
unmittelbar von der Infektionsquelle auf die gesunde Pflanze uberwechseln.
Hungern dagegen die Vektoren nach der Virusaufnahme, z. B. wahrend eines
Fluges, so kann ihre Infektionstuchtigkeit langer bestehen bleiben. In unseren
Versuchen gelangen Ubertragungen noch nach einer Hungerzeit von 3 Stun
den. Untersuchungen, die mit unterschiedlich alten Blattern scharkakranker
Pflanzen durchgefuhrt wurden, zeigten ferner, dafl die Ubertragungsrate am
hochsten war, wenn den Vektoren zur Virusaufnahme 4-5 Wochen alte
Blatter geboten werden. Jungere Blatter waren dagegen ein wesentlich
schlechteres Infektionsmaterial. Fur die Effektivitat einer Blattlausart als
Ubertrager der Scharka kann es deshalb von Bedeutung sein, an welchen
Blattern sie bevorzugt Nahrung aufnimmt. (H. Krczal und L. Kunze)

10. Untersuchungen iiber den Einflufl des virosen Atavismus auf die Ertrags- und
Wuchsleistung der Schwarzen Johannisbeere
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Der Atavismus, auch als Brennesselblattrigkeit bezeichnet, verursacht bei der
Schwarzen Joha.nnisbeere gm.Be Ernteverluste. Da diese Krankheit in der
Bundesrepublik im Vordringen begriffen ist, werden die bei uns weitver-



breiteten Sorten ,,Rosenthals Langtraubige" und ,,Silvergieters Schwarze" 
auf ihre Anfalligkeit fur den Erreger untersucht. Nach der experimentellen 
Infektion traten an den Buschen in vier aufeinanderfolgenden Vegetations
perioden die fur die Krankheit charakteristischen Blatt- und Blutenmiflbil
dungen auf. Die Ertrage der kranken Pflanzen waren im Vergleich zu gesun
den stark, teilweise um 900/o reduziert. 1970, der 5. Vegetationsperiode nach 
der Beimpfung, entwickelten die kranken Busche uberwiegend normal ausse
hende Bluten, hatten aber wie bisher nur geringe Ertrage. 1971 traten an den 
infizierten Pflanzen Bluten- und Blattmiflbildungen nur noch vereinzelt auf. 
Erhebungen uber die Ertragsleistung dieser Busche konnten wegen Aufgabe 
des Versuchsfeldes nicht mehr durchgefuhrt werden. Mit Hilfe eines neu 
angelegten Versuchs soll gepruft werden, ob mit dem Ruckgang der Krank
heitssymptome ein Wiederanstieg der Ertrage verbunden ist. (H. Krczal) 

11. Bekampfungsversuche gegen Pseudomonas morsprunorum bei Sauerkirsche

Zur Bekampfung des Bakterienbrandes stehen vorerst auBer Kupferprapara
ten keine weiteren konventionellen Mittel zur Verfugung. Um einen Befall
sicher verhindern zu konnen, muBte bei anhaltender Nasse Kupfer in 4- bis
5tagigem Abstand gespritzt werden. Versuche, den Bakterienbrand <lurch
Behandlungen in ein- bis dreiwochigem Abstand mit 0,20/o Kupferoxychlorid
zu bekampfen, schlugen bei hoher Feuchte fehl. Der Befall der Fruchte lag bei
einwochiger Behandlung im Mittel immer uber 150/o. AuBerdem verursachte
die verwendete Kupferkonzentration phytotoxische Schaden.

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

12. Untersuchungen Uber pilzliche Rindenschaden an SUllkirschen

Aus den wichtigsten Kirschenanbaugebieten der Bundesrepublik wurden
befallene Zweige und Aste eingeholt und daraus in den meisten Fiillen
Va/sa-Arten iso!iert. Um die Infektionswege der VaJsa-Arten, ihre Ausbrei
tung im Rindengewebe und die Abwehrreaktionen der Baume feststellen zu
konnen, erfolgten histologisch-anatomische Untersuchungen naturlich befal
lener Zweigstucke. Aus den bisherigen Ergebnissen ist zu schlieBen, daB
Wunden, die bei der Ernte und beim Schnitt auftreten, den Eintritt der Pilze
in den Baum sehr begunstigen. ,,Naturliche Infektionswege" scheint es aber
nur sehr wenige zu geben. Zur Klarung dieser Frage werden laufend Infek
tionsversuche im Labor und Freiland bei mehreren Su.Bkirschensorten unter
verschiedenen Bedingungen durchgefiihrt.

(M. Goring, A. Schmidle und K.-H. Willer vom Institut 
fur Systematische Botanik der Universitat Heidelberg) 

13. Untersudmngen Uber eine Verticilliose an Roter Johannisbeere

Ein <lurch Verticillium dahliae an Roter Johannisbeere verursachtes
Anschwellen und AufreiBen der Rinde wurde anatomisch untersucht. Es
zeigte sich, daB diese Symptome hauptsachlich auf eine Hypertrophie der
Zellen des Rindenparenchyms, des Periderms und der Phloemstrahlen
zuruckzufiihren sind. Durch eine gesteigerte, vor allem nach auBen gerichtete
Aktivitat des Kambiums kann ein verbreitetes, aber wenig differenziertes
Phloem gebildet werden. Da die Kambiuminitialen und ihre jungsten Derivate
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radial vergroBert sind, unterscheidet sich diese Zone nur wenig von dem 
pathologischen Phloem. Im Bereich der Phloemhyperplasie wurde auf der 
Xylemseite beobachtet, dal3 die Zellen des Holz- und Strahlparenchyms nur 
stark verzogert lignifizieren. Aul3erdem war haufig das jiingste Holz in tan
gentialen Streifen nekrotisiert. Mitunter waren auch Kambium und das 
jiingste Phloem davon betroffen. In diesem Fall kam es im Phloem zu einer 
Differenzierung van neuem Leitgewebe in Form offener kollateraler Leitbiin
del. (E. Seemiiller) 

14. Untersuchungen Uber die Ursachen des vorzeitigen Absterbens

von Himbeerruten

Als primare Ursache des sogenannten Himbeerrutensterbens kommen
hauptsachlich die Himbeerrutengallmiicke (Thomasiniana theobaldi), Frost,
mechanische Verletzungen und der Erreger der Anthraknose, Elsinoe veneta,

in Betracht. Da eine erfolgreiche Bekampfung und Verhiitung der Schaden die
Kenntnis der Ursache voraussetzt, wurde 1969 und 1970 in der Anlage des
Instituts eine Schadensanalyse durchgefiihrt, die fur das Anbaugebiet um
Heidelberg reprasentativ sein diirfte. Bei einer durchschnittlichen Ausfalls
quote von 63 0/o waren 42 0/o der Ru ten durch die Himbeerrutengallmiicke
geschadigt, 16 0/o wiesen mechanische Verletzungen oder Anthraknosebefail
auf, und an 5 °/o waren keine Beschadigungen zu erkennen. Nur im letzteren
Fall konnten die Ausfalle auf Frost zuriickzufuhren sein. In parallel durch
gefiihrten Bekampfungsversuchen zeigte sich, daB unter den hiesigen Ver
haltnissen nur durch die direkte Bekampfung der Gallmiicke ein befriedi
gender Ertrag zu erzielen ist (s. auch Jahresbericht 1970). (E Seerniiller)

15. Untersuchungen zur Populationsdynamik des Rindenwicklers
Enarmonia formosana Scop.

Die anhaltende Gradation des Rindenwicklers fuhrte auch 1971 zu den bereits
beschriebenen Befallssymptomen an Prunusarten. In zweijahrigen Freiland
untersuchungen wurden mit Hilfe von Lichtfallen, Sexuallockfallen,
Schlupfkafigen und anderen Methoden Grundlagen fur die Flugprognose des
Schadlings erarbeitet. E. iormosana zahlt zu den hellaktiven Insekten und
fliegt in einem weiten Bereich verschiedener Lichtintensitaten. Der Begat
tungsflug der o o beginnt nach Einsetzen der Morgendarnmerung. Auch
wahrend des Tages, besonders an warmen Nachmittagen, fliegen die Falter
lebhaft umher. In Lichtfallen wurde E. formosana in der Abend- und in der
Morgendammerung erbeutet in einem Zahlenverhaltnis von 1 :4,29. Gerade
umgekehrt liegen die Aktivitatsphasen des Apfelwicklers mit einem Fang
verhaltnis Abenddammerung zu Morgendammerung wie 1 :0, 17. Die Flug
phase des Rindenwicklers beginnt Ende April, erreicht ihren Hohepunkt
Mitte Juli und endet Anfang September. Kopfkapselrilessungen zur Bestim
mung der Larvenstadien erwiesen sich fur E. iormosana als ungeeignet. Die
Haufigkeitsverteilung der Kopfkapselbreiten der Larven aus umfangreichen
Messungen ergab keine klare Differenzierung in Altersstadien. Somit bleibt
die Frage nach der Zahl der Praimaginalstadien weiterhin unbeantwortet.
Ebenfalls bleibt ungeklart, ob in Deutschland eine zweite Generation auftre
ten kann. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. (E. Dickier)
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16. Untersudmngen zur Bekampfung des Rindenwicklers Enarmonia formosana

Scop.

In einer Siiflkirschen-Junganlage bei Witzenhausen wurde ein zweijiihriger
Bekiimpfungsversudi durchgefiihrt. Dabei sollte die Wirkung eines Para
thion-Dauerbelages auf der Rinde sowie der Einflufl einer Herbizid-Baum
scheibenbehandlung auf die Larven des Rindenwicklers gepriift werden. Zu
Untersuchungsbeginn waren 57 °/o aller Versuchsbiiume befallen. Die Aus
wertung der Ergebnisse zeigte, dafl durch Freihalten der Stammbasis von
Pflanzenbewuchs das Okoklima zuungunsten des Schiidlings verschoben
wird. In den Herbizidparzellen wurde der Larvenbesatz um 39 °/o reduziert,
bisher gesunde Biiume blieben befallsfrei. Die Parathionbehandlung hatte mit
97 °/o Befallsreduktion eine hervorragende Wirkung; gleiches gilt fiir den
Einsatz von Parathion+ Herbizide mit 95 °/o Riickgang im Vergleich zur
Ausgangspopulation. In den gemulchten Kontrollparzellen wurde dagegen
eine Zunahme des Befallsgrades um 23 0/o festgestellt.

In Fortsetzung der Untersuchungen soll in alteren Ertragsanlagen gepriift
werden, ob die Zahl der Parathionbehandlungen bis auf eine gezielte Appli
kation nach der Kirschenernte eingeschrankt werden kann.

(E. Dickier in Zusammenarbeit mit H. Zimmermann 
vom Pflanzenschutzamt Kassel) 

17. Untersuchungen iiber die Biologie der Erdbeerblattlaus Pentatrichopus

fragaefolii

Aus der Literatur sind zahlreiche Beispiele bekannt, dafl die Ubertragung
bestimmter Viren durch eine Hungerzeit der Vektoren vor bzw. nach der
Virusaufnahme beeinfluflt werden kann. Bei der Untersuchung solcher Fra�
gen mufl bekannt sein, wo die Leistungsgrenze der Versuchstiere liegt, Hun
ger zu ertragen, damit Fehlschliisse durch zu lang gewiihlte Hungerzeiten
vermieden werden. In unseren Versucben mit P. fragaefolii starben bei Tem
peraturen zwischen 20-25° C 85 0/o der gefliigelten Tiere innerhalb einer
Hungerzeit von 24 Stunden ab. Zu diesem Zeitpunkt lebten aber noch alle
Nymphen und ungefliigelten Jungfern. Sie gingen erst innerhalb der niichsten
24-48 Stunden ein. Die bisherigen Versuche lassen erkennen, dafl die
Gefliigelten der Erdbeerblattliiuse nicht so widerstandsfiihig gegen Hunger
sind wie die ungefliigelten Tiere. (H. Krczal)

18. Untersuchungen zumMigrationsverhalten von Thomasiniana theobaldiBarnes

Die an Himbeerfangpflanzen im Vorjahr ermittelte rasche Dispersion der
Gallmiicke wiihrend einer Vegetationsperiode konnte auch durch Fensterfal
lenfange bestatigt werden. Auf einer Brachfliiche in Abstiinden von 10, 20 und
30 m von der befallenen Himbeeranlage entfernt, waren 1971 je zwei Fen
sterfallen aufgestellt worden. Mit vier weiteren Fanggeraten des gleichen
Typs wurde der Fangverlauf in der Himbeeranlage verfolgt. Wiihrend der
Hauptflugphase der drei Generationen wurde in alien Fallen die Gallmiicke
sehr zahlreich erbeutet. Eine Aussage iiber die Ausbreitungsgeschwindigkeit
und iiber eine mi:igliche Abhiingigkeit der Gallmiickendichte zur Entfernung
von der Himbeeranlage wird erst nach Abschlufl der Determinationen mi:ig
lich sein. (E. Dickier)
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Institut fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

1. Storung des Wachstums der Beeren und des Stielgeriists der Traube durch

mangelhafte Zinkversorgung der Rebe

Bei Reben, die unzureichend mit Zink versorgt sind, ist das Langen- und
Dickenwachstum der Triebe beeintrachtigt, die Blatter bleiben klein, sind
sprode, scharf gezahnt und weisen in den Interkostalfeldern ein eigenartiges
chlorotisches Mosaik auf. Der wirtschaftliche Schaden entsteht allerdings vor
allem durch eine gestorte Entwicklung der Trauben: sie sind locker (zasselig),
haben schwache, mangelhaft verholzte Rappen, neigen im Herbst zu Stiel
liihme oder fallen gar, nach Bildung einer Trenn-(Abscissions)zone an der
Ansatzstelle des Traubenstiels ab. Falle nahezu totaler ErnteeinbuBen sind
aus der Bundesrepublik (Saar) und Chile bekannt. Die Schaden lassen sich
durch Zinkzufuhr uber das Holz, das Blatt oder die Wurzeln beheben.

Bei Untersuchungen uber die Beschaffenheit von Rieslingtrauben aus Wein
bergen der Gemarkung Ayl (Saar). deren Reben infolge sehr starker Phos

phatuberdungung an Zinkmangel litten, zeigten sich einige bisher unbekannte
Storungen des Beerenwachstums, insbesondere ein abnormes Verhaltnis
zwischen Befruchtungsgrad und Beerengr6Be. Aus diesen Daten - sie wur
den von Reben unter vergleichbaren Anbaubedingungen gewonnen - geht
hervor: a) die kernhaltigen Beeren der Zinkmangeltrauben waren durchweg
leichter (kleiner) als die entsprechenden gesunden; b) die kernlosen Beeren
waren bei Zinkmangel gr6Ber als bei gesunden Trauben; c) die kernlosen
Beeren waren bei Zinkmangel gr6Ber als die kernhaltigen; sie uberflugelten
selbst die Beeren mit vier Kernen, wenn auch nur um 0,5 °/o; d) bei Zink
mangel waren die einkernigen Beeren um 401 mg (1,86mal) leichter als die
kernlosen; bei gesunden Trauben waren die einkernigen Beeren dagegen 326
mg (1,52mal) schwerer; e) aus den Durchschnittswerten laBt sich errechnen,
daB eine gesunde Traube mit 70 Beeren 71,5 g wiegt und somit �m 33,1 g
(1,86mal) schwerer ist als eine Traube mit der gleichen Beerenzahl von einer
Rebe mit Zinkmangelsymptomen; f) ahnlich wie die Beeren verhalten sich 
auch die Beerenstiele. Das Ubergewicht der Stiele kernloser Beeren ist
innerhalb einer Traube bei Zinkmangel noch ausgepragter: die Stiele kern
loser Beeren (26,4 mg) sind 4,32mal schwerer als die Stiele einkerniger Beeren
(6,1 mg). Die Stiele 2-, 3- und 4kerniger gesunder Beeren sind allerdings viel
schwerer als die schwerste bei Zinkmangel. Dadurch wird auch zahlenmaBig
belegt, daB das Stielgeriist der Traube bei Zinkmangel schwacher entwickelt
ist als bei gesunden. (W. Gartel)

2. Versuche zur Thermo-Therapie viruskranker Reben

Das bisher angewendete Verfahren hat zwei kritische Phasen:

a) die uber 4 Wochen hinausgehende Behandlungszeit,

b) die Bewurzelung kurzer Triebspitzen.

Um diese Phasen zu umgehen, wurden viruskranke Topfreben im Fruhjahr 
unter moglichst hohen Gewachshaustemperaturen angetrieben (Tagesma
xima bei sonnigem Wetter 30-35° C). Sobald die Triebe eine gewisse 
Festigkeit erreicht hatten, wurden sie abgeschnitten, in Lavalit gesteckt und 
in einer Gewachshauskabine intermittierendem Spruhregen ausgesetzt. Die 
Temperaturen in der Kabine wurden so hoch wie moglich gehalten. Sie 
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erreichten haufig mehrere Tage hintereinander fur mehrere Stunden 
40-42° C. Nachdem sich die Reben bewurzelt hatten, wurden sie in die
Warmekammer (konstant 38 ° C) uberfiihrt, die ebenfalls mit einer Einrich
tung fiir intermittierenden Spruhregen ausgestattet war. Das Spruhwasser
wurde auf 38° C vorgewarmt. Nach 4-5 Wochen wurden die Reben in ein
normal temperiertes Gewachshaus zuruckgebracht und weiterkultiviert, bis
die Triebe ausgereift waren. Im Herbst wurde das reife Holz abgeschnitten
und an die Indikatoren ablaktiert, um auf den Erfolg der Warmebehandlung
zu testen. Die Wurzelreben wurden in normale Pflanzerde getopft. Ihr Aus
trieb soll im nachsten Jahre getestet werden. Zuverlassige Ergebnisse, ob die
so behandelten Reben von Virus geheilt worden sind, sind in 2-3 Jahren zu
erwarten. (G. Stellmach)

3. Versuche zur negativen Selektion der Reisigkrankheit und der Rollkrankheit
der Rebe

In den letzten Jahren durchgefuhrte Untersuchungen deuteten darauf hin, daB
der Nachweis der Verseuchung von Reben mit Viren des Reisigkrankheits
komplexes mit Hilfe des Testpflanzenverfahrens vom Temperaturverlauf vor
und wahrend der Probenahme beeinfluBt wird. Deshalb wurden Topfreben,
die einzeln oder im Gemisch mit diesen Viren verseucht waren, vom Fruhjahr
bis zum Fruhsommer unter ,,milden" Gewachshausbedingungen kultiviert.
Aus jungen Blattern wurden mittels Differentialzentrifugation Inokula
gewonnen und diese auf Chenopodium murale verimpft. Die Testpflanzen
waren unter den gleichen Bedingungen gewonnen warden. Nur 50 °/o der
Inokula induzierten eine Testpflanzenreaktion. Dieses Ergebnis zeigt, daB
noch andere, bisher nur zu verrnutende Faktoren den Virusnachweis mit Hilfe
des Testpflanzenverfahrens beeinflussen.

Beim Indexring sollte eine weitere Beschleunigung der bisher angewendeten
Verfahren erreicht werden:

a) die Indikatoren wurden irn Fruhsommer als Grunstecklinge bewurzelt.
Sobald das Holz ausgereift war, wurden die Unterlagen mit Reisern von
Gewachshausreben mittels Flaschenpfropfung zusammengebracht. Ende
November waren die Pfropfpartner zusamrnengewachsen. Im zeitigen
Fruhjahr trieben Unterlage und Reis gleichzeitig aus. Die ersten Reaktionen
auf Ringfleckenviren wurden 14 Tage nach dem Austrieb beobachtet.

b) Die im Gewachshaus wie unter a) herangezogenen Indikatoren wurden
unmittelbar nach der Lese mit Holzproben von Freilandreben zusammen
gebracht (Flaschenpfropfung).

c) Aus dern Freiland wurden nach AbschluB der Lese Reiser und Indikatorholz
entnomrnen. Die Pfropfpartner wurden mittels Beruhrungspfropfung
zusammengebracht. Nach dem Zusammenwachsen wurden sie kuhl und
feucht gelagert und ab Mitte Januar in einem grobkornigen Substrat vor
getrieben. Im Sommer wurden die Reben im Gewachshaus bzw. im Freilanri
weiterkultiviert. Ob und inwieweit das Ziel einer Beschleunigung de:;
Indexing erreicht wurde, werden die Bonituren in den nachsten Vegeta
tionsperioden zeigen.

Z. Z. werden 8 Klone der Sorte Silvaner und 5 Klone der Sorte Riesling, deren 
Reben keine Reaktion auf bekannte Virustests gaben, vermehrt. 

(G. Stellmach) 
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4. Versuche zur Neubeschreibung der infektiosen Rollkrankheit der Rebe

Die zweifelsfreie Bonitur von rollkranken Indikatoren, die an Magnesium
mangel bzw. Kaliummangel leiden, ist schwierig, aber nicht unmoglidl. Eine
wertvolle Hilfe hierbei ist die chemische Blattanalyse. Die Starke der Sym
ptomauspragung an Blattern rollkranker Indikatoren (mehr oder weniger aus
gedehntes Auftreten roter Pigmente in den Interkostalfeldern) ist weitgehend

unabhangig vom Chlorophyllgehalt der Blatter. Die Blatter des Indikators LN
33 haben selbst dann, wenn eine starke Reaktion auf die Rollkrankheit vor

liegt, einen fast normalen Chlorophyllgehalt. Eine Verwechslung der spezifi
schen Rotpigmentierung mit der Altersverfarbung ist kaum moglich. Blatter
rollkranker Reben der Sorte Riesling zeigen schon sehr friih Punkt- und
Fleckenchlorosen. Sie sind im mittleren Bereich der Rebe inseriert. Blatter mit

typischen Symptomen sind fast immer nach Nordosten ausgerichtet. Auf
alteren Blattern und zu einem spateren Zeitpunkt erscheinen die Punktchlo
rosen mehr oder weniger verschwommen; sie gehen nach und nach in

Nekrosen iiber, die aber auf die Epidermis beschrankt zu sein scheinen, da auf
der Blattunterseite keine zu sehen sind. Trotzdem kommt es vor, daB die
Blatter vom Rande her absterben. Punktchlorosen, Oberflachennekrosen und
Absterben der Blattrander treten unregelmaBig auf. (G. Stellmach)

5. Histologische Untersudmngen Uber eine Vergilbungskrankheit der Rebe

an Rhein, Mosel und Saar

Bei der aus Siidfrankreich bekannten flavescence doree, deren Symptome der
Vergilbungskrankheit ahnlich sind, werden Mycoplasma-ahnliche Organis
men als Erreger vermutet. Ein van G i a n o t t i  1969 vorgesdllagener indirekter
Nachweis dieser Erreger erwies sich als ungeeignet. In Ultradiinnschnitten
<lurch das Phloem vergilbungskranker Reben konnten keine Mycoplasma

ahnliche Organismen, wie sie Ca  u d w e  11 in einigen wenigen Fallen nachwies,
gefunden werden. Im Phloem von Reben, welche die ersten Anzeichen der

Erkrankung zeigten, wurden mit virusahnlichen Faden vollgestopfte Zellen
gefunden. Sie sind wie das Vergilbungsvirus der Rube in der Zelle angeord
net. Es fallt auf, daB nur einzelne Zellen, diese aber dann zum gr6Bten Teil,

mit fadigen Partikeln gefiillt sind. Diese Verteilung entspricht dem beim Tri

steza erhaltenen Bild, wahrend bei der Riibenvergilbung meist nur ein Teil
der Zelle mit Faden angefiillt ist. Unsere Beobachtungen lassen sich in diesen
Rahmen einfiigen. Diese Befunde deuten darauf hin, daB es sich bei den
fadigen Partikeln in den krankhaft veranderten Zellen um Viren handelt. Da
die Reben oft latent mit NEPO-Viren verseucht sind, konnten auch diese
fadigen Viren latent im Phloem vorkommen. Gegen diesen Einwand spricht
die Beobachtung, daB die mit Faden gefiillten Zellen gerade in dem Phloem
bereich gefunden wurden, in welchem lichtmikroskopisch die fur die Vergil
bungskrankheit typisch veranderten Zellen mit dichtem Inhalt festgestellt
warden waren. Auf Grund dieses Zusammenhanges erscheint die Beteiligung
eines fadigen flexiblen Virus am Zustandekommen der Vergilbungskrankheit
der Rebe nicht ausgeschlossen. Die krankhaft veranderten Zellen im
Metaphloem kollabieren. Im Elektronenmikroskop ahneln sie dann oft den
obliterierten Zellen im alternden Metaphloem der gesunden Rebe. Im Licht
mikroskop fallen die krankhaft obliterierten Zellen durch die hellgelbe
Fluoreszenz des Inhalts auf, die sie auch van dem im iibrigen ahnlichen
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histologischen Bild bei der Rollkrankheit der Rebe unterscheidet. Der Zell
inhalt lieB sich nicht mit Sudan III, aber mit Phloroglucin-HCl anfarben. 
Einige Zeit nach der Entwicklung der Phloemnekrosen bildet die Rebenrinde 
unterhalb der Spaltoffnungen durch Zellteilungen vermehrt Rindenwarzen 
aus. Das erste Anzeichen der Rindenwarzenbildung ist eine Starke- und 
Gerbstoffanhaufung in der subepidermalen Zellschicht. Durch Teilungen des 
darunterliegenden Gewebes werden die nekrotisierenden hypodermalen Zel
len nach auflen gedruckt. Bei den Rindenwarzen des kranken Triebes, im 
Gegensatz zu ahnlichen Bildungen bei scheinbar gesunden Reben, hort die 
Zellteilung erst sehr spat auf und es entsteht eine besonders breite und hohe 
Warze. 

Die im Institut fur Bakteriologie der BBA in Berlin-Dahlem durchgefuhrten 
histoiogischen Untersuchungen an Ultradunnschnitten boten die Gelegenheit 
zu einer eingehenden Beschreibung des Metaphloems der Rebe. 

(K. Mendgen) 

6. Untersuchungen iiber die Wirkung der Bodenentseuchung auf die Vergilbung
der Rebe

In einem ungewohnlich stark an Vergilbung erkrankten Weinberg im Bop
parder Hamm wurde 1968, nach Herausreiflen der Reben, jedoch ohne vor
hergehendes Rigolen, der Boden mit Di-Trapex entseucht (11 Einstiche/qm in
30 cm Tiefe; insgesamt 1000 I/ha). Im darauffolgenden Jahr wurde die Flache
mit wurzelechten Reben (S 88) bepflanzt. Eine Ende 1971 durchgefuhrte ein
gehende nematologische Analyse ergab, daB die Lage im ganzen verhaltnis
maflig schwach von Nematoden besiedelt war. Trotzdem wiesen die unbe
handelten Parzellen, vor allem auf der oberen Terrasse, im Vergleich zu den
entseuchten, einen artenreicheren und starkeren Nematodenbesatz, darunter
Xiphinema index, auf. Die Behandlung hatte offensichtlich gut gewirkt, denn
in den meisten aus den behandelten Parzellen entnommenen Proben wurden
nur noch einige Saprobionten gefunden. In den beiden ersten Jahren nach der
Anpflanzung blieben die Reben frei von jedem Symptom der Vergilbung. Bei
einer Bonitierung Mitte September 1971 wiesen jedoch 3,8 °/o der Reben
Symptome der Vergilbung auf, und zwar sowohl in den behandelten als auch
in den unbehandelten Teilstucken. Dieses enttauschende Ergebnis deutet
darauf hin, daB die Vergilbungskrankheit sehr wahrscheinlich nicht durch
bodenbewohnende Vektoren ubertragen wird.

(W. Cartel, in Zusammenarbeit mit B. Weischer, 
Institut fur Hackfruchtkrankheiten und Nematoden
forschung) 

7. Untersuchungen iiber das Auftreten der Vergilbungskrankheit in Rumanien

Erstmalig entdeckte der Berichterstatter die Krankheit 1968 im Gebiet von
Valea Calugareasca. Wahrend eines achtwochigen Aufenthalts in allen
Weinbaugebieten Rumaniens zeigte sich, daB die Vergilbung uberall, wo
Tafeltrauben angepflanzt werden, auftritt. Intensitat und Haufigkeit der
Krankheit sind gr6Ber als in der Bundesrepublik. In einigen Gebieten sind die
wirtschaftlichen Folgen verheerend, da die Krankheit in Herden von mehre
ren 1000 qm auftritt und dart praktisch die ganze Tafeltraubenernte vernich
tet. Die Erscheinungsform der Vergilbung in Rumanien gleicht dem ,,bois
noir" in Ostfrankreich und dem in Deutschland beobachteten Syndrom.
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Bemerkenswert ist, daB die Vergilbung in Rumanien vorwiegend an Rebsor
ten beobachtet wird, die zur Erganzung des Tafeltraubensortiments vor 

10-15 Jahren aus Italien importiert worden sind. Dabei ist die Krankheit in
Italien bisher noch nicht nachgewiesen warden. An alten rumanischen
Lokalsorten konnte die Vergilbung trotz sorgfaltiger Suche nicht gefunden
werden. Auch in Rumanien ist der Ubertrager der Krankheit unbekannt. Die

weitere Anpflanzung der gegeniiber der Vergilbung anfalligen Rebsorten soll

durch das Landwirtschaftsministerium aufgrund der 1971 gewonnenen
Erkenntnisse untersagt werden. (W. Gartel)

8. Biologie und Bekampfung der Phomopsis viticola Sacc.,

dem Erreger der Schwarzfleckenkrankheit der Rebe

Seit etwa 60 Jahren breitet sich der Pilz Phomopsis viticola Sacc. in allen

deutschen Weinbaugebieten immer mehr aus. Manches spricht allerdings
dafiir, daB die Krankheit schon vor etwa 100 Jahren an Mosel und Rhein
heimisch war. In den USA ist sie mindestens seit 1907, in Frankreich seit 1921

und in Italien seit 1937 bekannt. Sie kommt auch in Siidafrika und Australien
vor.
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Abb. 10: 

Schwarzfleckenkrankheit 
an einem Muller-Thurgau
Trieb. An Internodien, 
Blattstielen, Ranken und 
Rappen bilden sich nach 

-� ·Eindringen der Infektions
'1 hyphen der Phomopsis

viticola S a c  c. punkt
fi:irmige Abwehrnekrosen. 
Bei groJ3er Dichte 
schlieJ3en sie sich zu trieb
umfassenden schwarz
braunen Flecken zusam
men. Auf den Blatt
spreiten entstehen im 
Bereich der Abwehr
nekrosen Hypoplasien, 
die bei jungen, noch nicht 
voll entfalteten Spreiten 
zu starken Verzerrungen 
und Krauselungen fiihren. 
Befallene Triebe neigen 
zu Kummerwuchs. 



Bei feuchtem Wetter werden aus den meist in der Borke befindlichen 
Fruchtkorpern (Pyknidien) des Pilzes kleine, weiBliche oder gelbliche .,Krin
gel" herausgepreBt, die bis zu 1 Million aneinandergeklebte Sporen enthalten. 
Sie zerflieBen bei Regen oder starkem Tau, die Sporen werden mit Tropfen, 
durch Wind, Insekten und Milben fortgetragen. Auf grunen Rebteilen keimen 
die Sporen, ihre Hyphen dringen gewohnlich durch die Spaltoffnungen in das 
Gewebe ein, werden aber in den meisten Fallen an der Ausbreitung durch 
Abwehrnekrosen eingeschrankt (abgekapselt). Gleichzeitig bilden sich an der 
Infektionsstelle leichte Anschwellungen, die unter dem Mikroskop als kleine 
Beulen zu erkennen sind. Die Abwehrnekrose schimmert durch die intakte 
Epidermis und Cuti cul a braunlich durch (Punktnekrosen). Liegen die Punkt
nekrosen sehr dicht beieinander, bilden sich dunkelbraune bis schwarze 
zusammenhangende scborfige Flecke (Scbwarzfleckenkrankheiti). Man iindet 
sie hauptsachlich an der Basis der Triebe, aber auch an Blattern, Gescheinen 
und Ranken. An Blattern kommt es zu Verzerrungen und Deformationen und 
schlieBlich zur Bildung von Rissen und Lochern. 

Solange sich der Pilz in grunem, d. h. voll funktionsfahigem Gewebe, durch 
Abwehrnekrosen abgegrenzt, befindet, fruktifiziert er nicht. Erst wenn die 
Rinde, gegen den Herbst zu, <lurch einen Korkmantel vom lebenden Gewebe 
als Borke abgetrennt wird, konnen sich die Phomopsishyphen, nunmehr in 
saprophytischer Lebensweise, ungehemmt ausbreiten und Fruchtkorper bil
den. 

Besonders gefahrlich wird der Pilz, wenn er sich in der Borke der Stammchen 
und der Schenkel festsetzt. Von dort dringt er namlich in den Holzkorper ein, 
der vermorscht, so daB die Rebe teilweise oder ganz abstirbt. 

Die Bekampfung kann nach Beendigung der Vegetation bis zum Knospen
schwellen sowie nach dem Austrieb durchgefiihrt werden. Mit der Winter
bekampfung soll einerseits die Ausbreitung des Pilzes in der Borke und die 
Bildung von Fruchtkorpern. verhindert, andererseits sollen die aus den 
Fruchtkorpern herausdringenden Sporen gleich an Ort und Stelle, also auf der 
Borke, unschadlich gemacht werden. Hierfiir eignen sich Gelbole (Nitrophe
nole) und die sehr haltbare, gut haftende Kupfervitriol-Kalkbruhe (2- bis 
4°/oig). Bei der Bekampfung nacb dem Austrieb sollen die jungen Triebe 
durch einen fungiziden Belag geschutzt werden. Als brauchbar haben sich die 
meisten der gegen Peronospora wirksamen Mittel erwiesen. 

Die.MaBnahmen gegen die Phomopsis in einem Befallsgebiet werden dann am 
wi:rksamsten sein, wenn sich moglichst alle Winzer an der Bekampfung 
beteiligen. Vereinzelte, schwer verseuchte Rebanlagen sind unerschooflich2 
Infektionsquellen. (W. Gartel) 

9. Methode zur Priifung von Bodeninsektiziden gegen den Gefurchten Dickmaul

rilfller Brachyrhinus sulcatus F.

Aus Grunden des Umweltschutzes durfen die gegen die Gefurchten Dick
maulruBler wirksamen und rationellen Insektizide in Zukunft nicht mehr
angewendet werden. Es ist deshalb wichtig, eine handliche Methode zur
Verfiigung zu haben, mit der neue Praparate gepruft werden konnen, ohne auf

Braunschweig 
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groBere Mengen der wegen ihrer versteckten Lebensweise und langen Ent
wicklungsdauer nur schwer zu beschaffenden Kafer zuriickgreifen zu miissen. 
Infolge der groBen Fruchtbarkeit des adulten Schadlings sind bei Haltung 
weniger Kafer leicht groBe Mengen von Eiern und Eilarven zu erlangen, an 
denen mit einfachen Versuchen in Petrischalen Bodeninsektizide gepriift 
werden konnen. Es konnte festgestellt werden, daB es Streupraparate gibt, die 
auch auf Eier eine schadigende Wirkung haben, so daB ihre relativ kurze 
Wirkungsdauer durch eine Wirkung gegen mehrere Entwicklungsstufen 
wenigstens teilweise ausgeglichen wird. Die Methode la.flt sich auch bei 
anderen Formulierungen der Wirkstoffe anwenden. (M. Hering) 

Institut fiir Zierpflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

1. Untersuchungen iiber Absterbeerscheinungen an Erica gracilis
(Erreger Cylindrocladium scoparium)

Aus kranken und abgestorbenen Erica-Jungpflanzen, die von einer west- und
einer siiddeutschen Gartnerei zur Untersuchung eingesandt worden waren,
wurde Cylindrocladium scoparium isoliert. Dieser Pilz spielt in den USA und
neuerdings auch in der Bundesrepublik eine wichtige Rolle als Krankheits
erreger an Azaleen (vergl. Jahresbericht 1970). In eine der beiden Gartne
reien, in denen er jetzt an Eriken gefunden wurde, ist der Pilz wahrscheinlich
mit Azaleen-Stecklingen aus den USA eingeschleppt worden. Seine Pathoge
nitat an Erica gracilis wurde in Infektionsversuchen nachgewiesen. Bekamp
fungsversuche zeigten, daB ein Cylindrocladium-Befall durch vorbeugendes
GieBen mit einer 0,20/oigen Benomyl-Suspension (Wirkstoffgehalt 50 0/o)
sicher verhindert werden kann. Allerdings ist die Anwendung von Benomyl
bei Erica gracilis problematisch, da an dieser Pflanze eine Phytophthora

vorkommt (Ph. cinnamomi), die gefahrlicher ist als Cylindrocladium und sich
chemisch bisher nicht bekampfen la.flt. Es gibt eine Reihe von Beobachtungen
bei anderen Kulturen, die darauf hindeuten, daB eine Benomyl-Behandlung Z'll 

verstarktem Phytophthora-Befall fiihren kann. Deshalb sollte sich die
Bekampfung des Cylindrocladium in erster Linie auf vorbeugende hygieni
sche Maflnahmen stiitzen. Die Anwendung von Benomyl wird nur als ultima
ratio zur Rettung stark gefahrdeter Bestande empfohlen.

(W. Sauthoff und Evamaria Kruger) 

2. Untersuchungen iiber die Pathogenitat von Ceratocystis stenoceras

an Erica gracilis

Bei der Untersuchung kranker und abgestorbener Eriken aus niederrheini
schen Gartnereien wurde in einigen Fallen neben Glomerella cingulata, die
an Erica gracilis zweifelsfrei pathogen ist (vergl. Sauthoff, W., Nachrichtenbl.
Deutsch. Pflanzenschutzd. 20. 1968, 177-182), Ceratocystis stenoceras gefun
den (vergl. Kiewnick, L., Rhein. Monatsschr. Gemiise, Obst, Schnittblumen 58.
1970, 110). Die Pathogenitat der Ceratocystis wurde in zwei Infektionsver
suchen gepriift. Es wurde mit mehreren Inokulationsmethoden gearbeitet.
Die Versuche wurden jeweils im Winter angesetzt und bis in den Friihsom
mer hinein beobachtet. Die Pflanzen standen bei 18-23° C. In beiden Ver-
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suchen waren an den mit Ceratocystis stenoceras inokulierten Eriken keiner
lei Krankheitserscheinungen zu beobachten. DaB der Pilz an den seinerzeit 
untersuchten Krankheitsfallen ursachlich beteiligt gewesen ist, muB deshalb 
als unwahrscheinlich gelten. (W. Sauthoff in Zusammenarbeit mit 

L. Kiewnick vom Pflanzensdmtzamt
Bonn-Bad Godesberg)

3. Untersuchungen iiber den Einflu6 niederer Temperaturen

auf die Lebensfahigkeit des Siidafrikanischen Nelkenwicklers

Seit 1968 wird an Nelkenschnittblumen, die aus Italien in die Bundesrepublik
importiert werden, in zunehmendem MaBe der Siidafrikanische Nelkenwick
ler (Epichoristodes acerbeiia) festgestellt. Die vorliegenden Daten lassen
darauf schlieBen, daB sidl dieser Schadling, der lange Zeit nur aus Siidafrika
gemeldet war, an der italienischen Riviera eingebiirgert hat. Feststellungen
der Pflanzenbeschaustellen und andere Beobadltungen deuten darauf hin,
daB der Siidafrikanische Nelkenwickler eine greBere ekologische Valenz be
sitzt als der in Italien heimische Mittelmeernelkenwickler (Cacoecimorpha
pronubana) (vergl. Treger, E. J., Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd.
(Braunschweig) 21. 1969, 171-172). Dies war der AnlaB, den EinfluB
niederer Temperaturen auf die Entwicklung des Si.idafrikanisdlen Nelken
wicklers zu untersuchen. Aus technischen Gri.inden konnte bisher nur mit
ruhenden Stadien gearbeitet werden. Puppen und Eier, die 10 Tage lang
einer Temperatur von + 100, + 5° oder o° C ausgesetzt waren, blieben am
Leben. Die wahrend oder nach der Exposition geschh.ipften Falter und Larven
entwickelten sich normal. Puppen und Eier, die 10 Tage lang bei - 5° C
gehalten wurden, starben ab. Der Temperaturbereich von O bis 5° C wird zur
Zeit genauer untersucht. (V. Kellner)

4. Untersuchungen iiber die Wirksamkeit von zwei Carbamaten

gegen Spinnmilben

Es wurde die Wirksamkeit eines Aldicarb-Granulates und eines Mercapto
dimethur-Spritzpulvers gegen 20 Spinnmilbenstamme untersucht. Die Spinn
milben stammten aus Chrysanthemenkulturen verschiedener Gartnereien in
der Bundesrepublik und West-Berlin. Sie waren zuvor auf ihre Empfindlich
keit gegen 10 organische Phosphorverbindungen gepriift worden. 19 Stamme
waren gegen zwei oder mehr organische Phosphorverbindungen resistent.

Die Versudle wurden an Bohnenpflanzen in 8-cm-Tepfen durchgefi.ihrt. Das
Aldicarb-Granulat wurde in einer Aufwandmenge von 5 g/qm auf die Tepfe
gestreut. Nach 7 Tagen wurden die Pflanzen mit Spinnmilben besetzt, und
nach weiteren 7 Tagen wurden die lebenden Tiere gezahlt. Bei der Priifung
des Mercaptodimethur-Praparates wurden die Pflanzen zuerst mit Spinnmil
ben besetzt und einige Stunden spater mit einer 0,1'0/oigen Suspension ge
spritzt. Die Auszahlung erfolgte nach 3 Tagen.

Das Aldicarb-Granulat erreichte bei allen Pri.ifstammen einen Wirkungsgrad
(nach Abbott) von 100

1
1/o. Der Wirkungsgrad des Mercaptodimethur-Spritz

pulvers betrug bei 13 Stammen 100 0/o, bei 5 Stammen 99 0/o, bei 1 Stamm
98 0/o und bei 1 Stamm 97 0/o. (V. Kellner)
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5. Untersuchungen iiber die Pflanzenvertraglkh.keit von Mercaptodimethur
bei Chrysanthemen

In Versuchen zur Bekampfung von Spinnmilben, die aus Chrysanthemen
kulturen stammten, erwies sich Mesurol-Spritzpulver, ein fur den Hopfenbau
zugelassenes Praparat mit dem Wirkstoff Mercaptodimethur, als sehr gut
wirksam, und zwar auch gegen Populationen, die gegen organische Phosphor
verbindungen weitgehend resistent waren. Von dieser Feststellung aus
gehend wurde die Pflanzenvertraglichkeit von Mesurol-Spritzpulver an 30
Chrysanthemensorten gepri.ift.

Die Versuchspflanzen wurden in 11-cm-Topfen in .,Einheitserde" eintriebig
kultiviert. Sie standen unter Langtagsbedingungen und blieben deshalb ve
getativ. Die Pflanzen wurden dreima! in Abstanden von 7- Tagen mit einer
0, 1 °/oigen Spritzbri.ihe tropfnafi gespritzt. Bis zur dritten Spritzung wurden bei
allen 30 Sorten keine Schaden festgestellt. Zwei Wochen nach der dritten
Spritzung zeigten sich bei 7 Sorten an den unteren Blattern punktformige
Nekrosen, die jedoch ohne praktische Bedeutung waren. Mesurol-Spritz
pulver scheint also von Chrysanthemen verhaltnismafiig gut vertragen zu
werden. (V. Kollner)

Institut itir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Miinden 

1. Untersudmngen iiber die Okologie einiger Blauepilze einschlie6lich
holzverfarbender Ambrosia-Pilze

In fri.iheren Arbeiten konnte gezeigt werden, dafi die als ,,Blaue" bekannte
Verfarbung in Laub- und Nadelholz <lurch verschiedene Pilzarten hervorge
rufen wird. Bei der Fortsetzung dieser Untersuchungen wurden zwei neue
Arten der Ascomycetengattung Ceratocystis aus Buchenholz isoliert und
beschrieben. Beide Arten, die eine geringe Braunfarbung des Holzes vernr
sachen, leben in enger Vergesellschaftung mit dem Buchennutzholz-Borken
kafer Xyloterus domesticus.

Um die im Freiland beobachteien okologischen Unlersd1iede der einzelnen
Blauepilze klaren zu konnen, wurden Feuchtigkeits- und Temperaturan
spri.iche sowie die Trocken- und Hitzeresistenz verschiedener Pilzgruppen im
Laboratorium untersucht. Es wurden hierbei deutliche Unterschiede im Ver
halten einzelner Arten festgestellt. Als okologisch von Bedeutung hat sich
vor allem die Trocken- und Hitzeresistenz herausgestellt. Wahrend die mei
sten holzverfarbenden Ambrosia-Pilze schon nach wenigen Stunden Trocken
heit absterben, konnen freilebende Blauepilze (z. B. Aureobasidium pullu
lans) eine Trockenstarre von mehreren Monaten ohne Schaden i.iberdauern.
Ein ahnlich unterschiedliches Verhalten zeigte sich bezi.iglich der Hitzere
sistenz. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

(H. Butin und G. Zimmermann) 

2. Untersuchungen zur Biologie und Pathogenitat von Naemacyclus niveus 

In Fortsetzung der Untersuchungen i.iber den Kiefernnadelpilz Naemacyclus
niveus ist an Hand zahlreicher Exsikkate und verschiedener Herki.infte zu
nachst die morphologische Schwankungsbreite des Pilzes untersucht warden.
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Gr6Benmessungen, vor allem an Ascosporen, haben gezeigt, daB der Pilz aus 
mindestens drei verschiedenen Rassen besteht, die daruber hinaus meist 
wirtsspezifisch an bestimmte Kiefernarten gebunden sind. Die an Ascosporen 
vorgenommene Aufspaltung van Naemacyclus niveus konnte durch gleich
artige Unterschiede der Mikrokonidien untermauert werden. Die wahrschein
lich als Spermatien fungierenden Mikrokonidien wurden bei diesen Ver
suchen erstmals aufgefunden und in Kultur gewonnen. Die vorliegenden 
Ergebnisse bilden den Ausgangspunkt fur eine Prufung, ob mit den morpho
logischen Unterschieden auch ein unterschiedliches pathogenes Verhalten der 
einzelnen Herkunfte verbunden ist. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

(H. Butin und H. Peredo) 

3. Bestimmung von Basidiomyceten in Reinkultur

Nachdem schon vor langerer Zeit mit einer Zusammenstellung der in Kultur
auftretenden 'Myzelmerkmale holzzerstorender Pilze begonnen warden ist,

konnte die Anzahl der aufgefuhrten Arten um einige vermehrt werden, so
daB heute Beschreibungen van etwa 500 Holzzerstorern vorliegen. Die An
gaben dienen der raschen Bestimmung holzzerstorender Basidiomyceten, van
denen keine Fruchtkorper vorliegen.

Bei den Identifizierungsarbeiten wurden van Polyporus melanopus in Kreu
zungsversuchen die Sexualitatsverhaltnisse aufgeklart; die Art ist hetero
thallisch tetrapolar. (R. Siepmann)

4. Untersuchungen iiber ein Triebsterben der Schwarzkiefer

Es wurden die Infektionsvorgange bei Scleroderris lagerbergii weiterver

folgt, wobei sich herausgestellt hat, daB der Pilz sowohl uber Knospen als
auch uber Deckschuppen der Langtriebe in das Innere der Rinde eindringen
kann. Um den genauen Verlauf und den moglichen Zeitpunkt der Infektion
ermitteln zu konnen, sind Infektionsversuche geplant.

Auf Grund ganzjahriger Beobachtungen bildet der Pilz zunachst am einjahri
gen abgestorbenen Trieb fast das ganze Jahr hindurch Pyknidien aus; Apo
thezien finden sich erst an alteren Langtrieben.

Bekampfungsversuche an Schwarzkiefern sind mit folgenden Fungiziden
durchgefuhrt warden: Maneb, Mancozeb, Polyram Cambi und Calixin. Alle
vier Praparate haben sich im Laboratoriumsversuch als wirksam gegen die
Keimung der Konidiosporen erwiesen. Um die gunstigste Anwendungszeit
der Fungizide zu ermitteln, sind im Harz auf einer stark befallenen Flache
parzellenweise von Mai bis August in 14tagigen Abstanden Spruhungen mit
wasserigen Suspensionen durchgefuhrt warden. Die Versuche werden fort
gesetzt. (R. Siepmann)

5. Uber den Erreger der Rindenschildkrankheit an der Douglasie

Nachdem der Erreger der Rindenschildkrankheit an der Douglasie bisher nur
in der Konidienform (Phacidiopycnis pseudotsugae) aufgetreten ist, konnte
erstmals in Deutschland auch die zugehorige Hauptfruchtform (Potebniamyces

coniferarum) aufgefunden werden. Durch Kulturversuche wurde die Zusam
mengehorigkeit der Konidien- und Ascusform sichergestellt. (B. Holz)
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6. Untersuchungen ilber die in Deutschland an Eiche vorkommenden

Mehltaupilze

Neben dem bekannten Vorkommen von Microsphaera alphitoides auf Blattern

verschiedener Eichenarten besteht der Verdacht, dafi eine weitere Mehltau
art, Microsphaera hypophylla, nach Deutschland eingewandert ist. Es wurde
begonnen, das Vordringen dieses neuen Krankheitserregers durch grofiere

Aufsammlungen verschiedener Herkiinfte aus Deutschland sowie aus an
grenzenden Landern zu verfolgen. (H. Holz)

7. Einfilhrung in die Forstpathologie

Um dem Praktiker und dem im Pflanzenschutz Tatigen das Ansprechen von

Baumkrankheiten zu erleichtern, wird zur Zeit an einer Zusammenstellung
der wichtigsten an Waldbaumen auftretenden Schaden gearbeitet. Es werden
sowohl abiotische als auch biotische Schadfaktoren beriicksichtigt, ausgenom
men die durch Tiere verursachten Schaden. Der Schwerpunkt der Darstellung

liegt auf der Behandlung der Mykosen. Der auf das Wesentlichste beschrankt
bleibende Text soll durch zahlreiche Zeichnungen von Krankheitssymptomen
und Erregermerkmalen erganzt werden. Eine Veroffentlichung in Buchform
ist vorgesehen. (H. Butin und H. Zycha)

8. Untersuchungen ilber die Entwicklung des Hausbockkafers

(Hylotrupes bajulus L.)

Die Fortfiihrung der experimentellen Arbeiten iiber die Entwicklung von
Hausbocklarven in einer Holzart erbrachte bei Verwendung von Versuchs
klotzchen, die verschiedenen Holzstammen entnommen wurden, erhebliche
Wachstumsunterschiede. Gleichartige Ergebnisse wurden auch dann erzielt,
wenn die Holzproben von verschiedenen Zonen (Zopf, Stammbasis) eines
einzigen Stammes verwendet wurden. Er wird vermutet, dafi hierfiir die im
Stamm vorliegenden unterschiedlichen Ernahrungsverhaltnisse (Eiweifi) ver
antwortlich sind. - Die Resultate erklaren die Beobachtung, dafi auf einem

befallenen Dachboden stets verschiedene Stadien der Hausbocklarven neben
einander angetroffen werden; eine scharf abgegrenzte Generationenfolge
wird unter praktischen Verhaltnissen nicht beobachtet. Die Untersuchungen
wurden abgeschlossen. (A. Korting)

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Bibliotbeken in Berlin-Dahlem und Braunschweig 

Die Bestande der Bibliotheken in Berlin und Braunschweig mit ea. 80 OOO 
Banden und nahezu 2000 laufenden Zeitschriften konnen als die grofite Spe

zialsammlung wissenschaftlicher Literatur auf dem Gebiet der Phytomedizin 
in Mitteleuropa angesehen werden. Im Berichtsjahr konnte in Berlin eine 
umfassende Bestands- und Katalogsrevision abgeschlossen werden. Mit einer 
Uberpriifung des umfangreichen Literaturaustausches (Anschriften- und 
Tauschgabenkontrolle) wurde begonnen. In Braunschweig wurden die Kata
logiiberarbeitung und Signierung der Monographien abgeschlossen und Ver

besserungen am Sachkatalog vorgenommen. Die Bestande der Bibliotheken 

bilden die Voraussetzung fur die Arbeit des Dokumentationsschwerpunktes 
und des Informationszentrums. 
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Dokumentationsscbwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 
in Berlin-Dahlem 

Der Dokumentationsschwerpunkt befaBt sich mit der Erfassung und Aus
wertung und dem Nachweis der wissenschaftlichen Literatur der Gebiete 
Pflanzenschutz einschlieBlich Vorratsschutz, Phytopathologie und deren 
Grenzgebieten. Die auf Lochstreifen erfaBte Literatur wird dem Deutschen 
Rechenzentrum in Darmstadt zur Weiterverarbeitung in der elektronischen 
Datenverarbeitungsanlage zugefuhrt. Mit ihrer Hilfe wird die Bibliographie 
der Pflanzenschutzliteratur herausgegeben. In verstarktem Umfange stellte 
der Dokumentationsschwerpunkt Informationen zu Fragen des Umwelt

schutzes zur Verfugung, einem Problem, zu dem auch eine Spezialbiblio
graphie erarbeitet und herausgegeben wurde. In fachlicher wie methodischer 
Hinsicht erfru1te sich der Dokumentationsschwerpunkt weiterhin des zu
nehmenden Interesses der Fachwelt. Die Zahl der Besucher stieg im Berichts
jahr auf 113 Besucher, davon 25 aus dem Ausland. Die Zahl der Anfragen, 
die vom Dokumentationsschwerpunkt zu beantworten waren, stieg weiter
hin stark an, und zwar gegenuber dem Vorjahr um 28 °/o, woraus auf einen 
zunehmenden Nutzen der Dokumentationsarbeit fur das Fachgebiet Phyto
medizin geschlossen werden dart. Mit Hilfe der Chemie-Information und 
-Dokumentation in Berlin konnten erste Versuche durchgefuhrt werden,
durch ein automatisches Retrieval Literatur aus der elektronischen Daten
verarbeitungsanlage unmittelbar nachzuweisen.

Im Rahmen eines vom Bundesministerium fur Erna.hrung, Landwirtschaft und 
Forsten erteilten Forschungsauftrages wurde die fur das Fachgebiet Phyto
medizin spezifische Relevanz internationaler Referateorgane unter besonde
rer BerucksichtJ.gung des beim Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrank
heiten und Pflanzenschutz erfaBten Materials untersucht. 

Informationszentrum fiir tropischen 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 
Auskunftsta.tigkeit, die sich sowohl auf Literaturnachweise sowie auf Sach
auskunfte erstreckte, wesentlich versta.rken. Neben Anfragen aus der Bun
desrepublik Deutschland erstreckte sich die Informationsta.tigkeit insbeson
dere auf auBereuropa.ische Lander, wie Nicaragua, Dominikanische Republik, 
Tunesien, Athiopien, Tansania, Japan und Indien. Eine Reihe von Besuchern 
aus dem In- und Ausland, insbesondere eine groBere Gruppe von Seminar
teilnehmern der Zentralstelle fur Landwirtschaft der Deutschen Stiftung fur 
Entwicklungsla.nder unterrichtete sich an Ort und Stelle uber die Arbeit des 
Informationszentrums. Auf Grund privater Initiative wurden wie im vergan
genen Jahr landwirtschaftliche Forschungseinrichtungen der INTA in Argen
tinien besucht. 

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

Im Berichtsjahr wurde die wissenschaftlich-technische Mitarbeit der Dienst
stelle bei der Vorbereitung van Rechts- und Verwaltungsvorschriften uber 
die Beka.mpfung von Pflanzenkrankheiten und Schadlingen sowie bei der 
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Novellierung und Durchfi.i.hrung des Pflanzenschutzgesetzes fortgefi.i.hrt. Da

bei ist die Umwandlung der EWG-Richtlinien zur Bekiimpfung der San-Jose
Schildlaus, des Kartoffelkrebses und des Kartoffelnematoden in entsprechende 

nationale Verordnungen hervorzuheben. Des weiteren wirkte die Dienst

stelle mit bei der Beratung der mit der gesetzlichen Regelung und Durch

fi.i.hrung des Pflanzenschutzes betrauten Stellen sowie bei der Bearbeitung 
von Fragen auf dem Gebiet der Pflanzenbeschau und bei der Erstellung von 
Richtlinien fi.i.r die Untersuchung von Pflanzensendungen bei der Einfuhr. 

Die Sammlung der im In- und Ausland erlassenen Gesetze und Verordnun

gen auf den Gebieten des Pflanzenscliutzes und der Pflanzenbeschau wurde 

weitergefi.i.hrt und ausgewiihltes Material in den ,,Amtlichen Pflanzenschutz

bestimmungen" in Ubersetzung veroffentlicht. Am 21. und 22. September 1971 
wurde vcn der Dienststelle unter Mitwirkung des Pflanzenschutzamtes in 

Oldenburg die 6. Arbeitsbesprechung uber Bisambekiimpfung mit den Fach

referenten und Bisamjiigern der Lander unter Teilnahme von Vertretern fi.i.nf 

ausliindischer Bisambekiimpfungsdienste durchgefi.i.hrt. - Das von der 

Dienststelle verwaltete Archiv fi.i.r Pflanzenschutz wurde fortlaufend ergiinzt 

und fi.i.r verschiedene Anfragen und Auskunfte genutzt. 

Auf dem Fachgebiet des Melde- und Warndienstes wurden die Sammlung 

von Meldungen und Beobachtungen und die Erarbeitung von Ubersichten 
uber das Auftreten und die Verbreitung der wichtigsten Krankheiten und 
Schiidlinge an Kulturpflanzen fortgesetzt; zu den Aufgaben gehort weiterhin 

die Auswertung des im Meldedienst vorliegenden Materials zur Erforschung 

der Beziehungen zwischen dem Auftreten von Krankheiten und Schiidlingen 
und den jeweiligen Umweltbedingungen im Hinblick auf das epidemiolo

gische Geschehen sowie auf die Moglichkeiten der Prognose. Die Bearbeitung 

zentraler Warndienstfragen wurde weitergefi.i.hrt. 

IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

a) Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, lnstituten und Organisationen;
Lehrtatigkeit

aa) Inlandische Einrichtungen 

Mit den auf dem Gebiete der Phytopathologie tatigen Universitats- und Hochschul
instituten besteht eine enge Zusammenarbeit, die in der Teilnahme der Ordinarien 
fi.ir Phytopathologie und Pflanzenschutz an den regelmiiBigen Arbeitssitzungen des
Deutschen Pflanzenschutzdienstes und in der Tatsache zum Ausdruck kommt, daB 
wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt Vorlesungen und Ubungen an Uni
versitaten und Hochschulen halten. 
Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

a) als auBerplanmaBige Professoren:
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Wiss. Direktor Prof. Dr. rer. nat. B u t i n  ,
Leiter des Instituts fi.ir Forstpflanzen
krankheiten,
Hann. Mi.inden

Direktor und Professor
Prof. Dr. rer. nat. F r a n  z ,
Leiter des Instituts fi.ir biologische
Schiid!ingsbekiimpfung,
Darmstadt

Universitat Gottingen 
Forstliche Fakultat Hann. Mi.inden 

Techn. Hochschule Darmstadt 
Fakultat fi.ir Chemie 



Direktor und Professor 
Prof. Dr. agr. K 1 o k e , 
Leiter des Instituts fur 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 fi.ir Zoologie, 
Berlin-Dahlem 

b) als Gastprofessor:

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

c) als Privatdozenten:

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

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

Wiss. Oberrat Dr. rer. hort. S a u t h o f f  ,
Leiter des Institu ts fi.ir
Zierpflanzenkrankheiten,
Berlin-Dahlem

d) als Lehrbeauftragte:

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

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

Direktor und Professor
Dr. rer. nat. S t e g e m a n n  , 
Leiter des Instituts fi.ir Biod1emie, 
Braunschweig 

Techn. Universita.t Berlin 
Fakulta.t fi.ir Landbau 

Techn. Universita.t Berlin 
Fakulta.t fur Landbau 

Universita.t Mainz 
Naturwissenschaftliche Fakulta.t 
Fachbereich Biologie 

Freie Universita.t Berlin 
Naturwissenschaftliche Fakultat 
Fachbereich Biolo gie 

Techn. Universita.t Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftliche 
Entwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftlidle 
Entwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Landwirtschaftlidle 
Entwicklung 

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

Techn. Universita.t Berlin 
Fakulta.t fi.ir Landbau 
und 
Pa.dagogische Hochschule Berlin 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakulta.t 

Mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken mit im Rahmen des 
laufenden (einja.hrigen) Seminars fur Entwicklungshilfe des Instituts fur auslandische 
Landwirtschaft an der Technisdlen Universitat Berlin und vertreten dort Spezial
gebiete des Pflanzenschutzes. 

Auf Grund des von der Bundesregierung beschlossenen Sofortprogramms fur den 
Umweltschutz ist eine Projektgruppe ,.Umweltchemikalien und Biozide;' ins Leben 
gerufen worden, die unter Beteiligung der Biologischen Bundesanstalt einen Beitrag 
zum Umweltschutzprogramm der Bundesregierung erarbeitet hat (Drucksache VI/2710, 
S. 67-107, Deutscher Bundestag - 6. Wahlperiode 1971). Innerhalb der Projekt-
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gruppe sind unter Mitwirkung der Biologischen Bundesanstalt Forschungsgruppen 
gebildet worden, die sich unter anderem mit den folgenden Themen befassen: Beur
teilung von Herbiziden unter Umweltgesichtspunkten, Verminderung des Einsatzes 
von Pestiziden, Untersuchung der Umweltgefahrdung durch Metalle, Organichlorver
bindungen, Phosphate, Nitrate, Streusalze und andere Stoffgruppen sowie Automati
sierung von Analysenverfahren. 

Die praktische Durchfiihrung des Pflanzenschutzes obliegt den Pflanzenschutzamtern 
(der Lander) und ihren Bezirksstellen. Die enge Zusammenarbeit mit diesen fiihrt zu 
stii.ndigen Kontakten der Institute der Bundesanstalt mit den an ihren Forschungen 
besonders interessierten Pflanzenschutzamtern und zu regelma.Bigen Arbeitssitzungen 
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, in denen Fragen und Wiinsche, die sich bei der 
Durchfiihrung des Pflanzenschutzes ergeben, an die Bundesanstalt herangetragen 
und die Pflanzenschutzamter von den neuesten Forschungsergebnissen unterrichtet 
werden. Auch mit den Fachinstituten aui den Gebieten der Landwirtschait, des Gar
ten-, Obst- und Weinbaus sowie der Forstwirtschait besteht, z. B. <lurch deren Betei
ligung an der amtlichen Priifung von Pflanzenschutzmittein und -gerii.ten, eine gute 
Zusammenarbeit, ebenso mit dem Deutschen Wetterdienst und mit den zahireichen 
am Pflanzen- und Vorratsschutz interessierten Fachverbanden und den von diesen 
gebildeten Arbeitsgemeinschaften. 

Der Leiter der botanischen und zoologischen Abteiiung, Ltd. Direktor und Professor 
Dr. U I I r i c h , wurde ais Mitglied in die Ausschiisse .. Kartoffeiztichtung und Pflanz
guterzeugung" und .,Biometrie im Versuchswesen" der Deutschen Landwirtschafts
Gesellschait sowie in den LenkungsausschuB der Arbeitsgemeinschait fiir Krankheits
bekampiung und Resistenzziichtung gewahlt. Zwei Wissenschaftler der Bundesanstalt 
wirkten ais Beisitzer in Fachgruppen des Verbandes Deutscher Landwirtschaitlkher 
Untersuchungs- und Forschungsanstalten. Die Bundesanstalt ist im ,.Standigen Aus
schufl fiir Vorratshaltung und Schadlingsbekampiung" sowie in der ,.Arbeitsgruppe 
zur Priiiung der Wirkungen von Pilanzenschutzmitteln aui Nutzarthropoden" ver
treten. 

Durch Bestrahlungsversuche hat sich zwischen dem Institut fiir nichtparasitii.re Pflan
zenkrankheiten der Bundesanstalt und dem Hahn-Meitner-Institut fiir Kernforschung 
in Berlin-Wannsee eine engere Zusammenarbeit ergeben. Das Institut fiir Pflanzen
schutzmittelforschung pflegt Kontakte mit dem Institut fiir okologisc:he Chemie der 
GesellschaH fiir Strahleniorschung. Zu den Instituten fiir Strahientechnoiogie und fiir 
Zelltedmologie der Bundesforschungsanstalt fiir Lebensmittelirisd,ilaltung in Karls
ruhe wt:rc.e Verbindung aufgenommen. 

Der Prii.5ident und Professor der Bundesanstalt, Professor Dr. S c h u h  m a n  n , wurde 
in den Beirat der VDI-Kommission ,.Reinhaltung der Luft" berufen. Drei Wissen
sc:haftler der Bundesanstalt gehoren dieser Kommission als Mitarbeiter in Fachgrup
pen a�. Der Leiter des Instituts fiir nichtparasitii.re Pflanzenkrankheiten, Direktor und 
Prc,fessor Prof. Dr. K l  o k e ,  wirkt als Sachberater der Zentralstelle fiir Abiallbesei
tigung des Bundesgesundheitsamtes. Der Ietztere sowie der Leiter des Laboratoriums 
fur botanische MittelpriHung, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Lyr e , werden auch zu 
Ceratungen des Wissenschaitlichen Beirats fiir Diingungsfragen herangezogen. 

Im Rahmen C.er Deutschen Forschungsgemeinschait wirkten im Berichtsjahr: 

Wiss. Direktor ais Mitglied der Kommission fiir Pflanzen-
Dr. W e i n m a n n ,  schutz-, Pflanzenbehandiungs- und Vorrats-
Leiter des Laboratoriums schutzmitteI, d.er Abteilung ,,Analytik" und 
fiir chemische Mittelpriifung der Arbeitsgruppe ,,Pflanzenschutzmittel -

Wasser" 

Direktor und Professor 
Prof. Dr. F r  a n  z , 
Leiter des Instituts fiir 
biologische Schii.dlingsbekii.mpfung 

als Mitglied der Arbeitsgruppe .,Phytopa
thoiogie" der Kommission fiir Pflanzen
schutz-, Pflanz.enbehandlungs- und V ::,rrats
schutzmittel 

Der Leiter der Bibliothek und des Dokumentationsschwerpunktes Pflanzenkrankheiten 
und Pflanzenschutz der Biologischen Bundesanstalt Berlin-Dahlem, Wiss. Direktor Dr. 
L a u  x , wurde vom Senator fiir Wissenschaft und Kunst, Berlin, in den Benutzeraus
schuB fiir das GroBrechenzentrum fiir die Berliner Wissenschait berufen und nach 
Ablauf der ersten Amtsperiode als stellvertretender Vorsitzender von diesem Aus
schul3 wiederum zum stellvertretenden Vorsitzenden gewii.hlt. 
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Der mit der Bibliothek der Biologischen Bundesanstalt in Berlin-Dahlem ve,bundene 
Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz pflegt im Rah
men der kooperativen Landbaudokumentation mit der Zentralstelle fiir Agrardoku
mentation und -information in Bonn-Bad Godesberg sowie mit anderen Dokumen
tationsstellen auf dem Gebiet der Landbauwissenschaften eine enge Zusammenarbeit. 
Der Dokumentationsschwerpunkt ist aktiv tatig im Arbeitskreis der Berliner Doku
mentationsstellen in der Deutschen Gesellschaft fiir Dokumentation, in der Gesell
schaft fiir Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues, zu deren zweiten 
Vorsitzenden der Leiter des Dokumentationsschwerpunktes fiir Pflanzenkrankheiten 
und Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem, Wiss. Direktor Dr. L a ux, gewahlt wurde, 
sowie im Arbeitskreis Dokumentation, Information, Bibliothek der Deutschen Phyto
medizinischen Gesellschaft, zu dessen Leiter Wiss. Direktor Dr. L a u  x gewahlt 
wurde. Der Genannte ist auch Mitglied des vom Bundesminister fiir Bildung und 
Wissenschaft berufenen Fachbeirats fiir die Dokumentationsstelle der Deutschen 
Gesellschaft fiir Dokumentation. 
Der Leiter des Instituts fur An.wendungstechnik, 'Niss. Rat Dr. Kc h s i e k , gehort 
dem Hauptausschufl der Priifungsabteilung fiir Landmaschinen der Deutschen Land
wirtschafts-Gesellschaft sowie dem Ausschufl fiir Mechanisierung von Feldversuchen, 
Bewertungsgruppe ,,Parzellenspritzgerate" der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 
an. 

bb) Auslandische und internationale Einrichtungen 

Internationale Beziehungen werden von der Bundesanstalt und ihren Instituten zu 
den entsprechenden Fachinstituten und Fachorganisationen in der ganzen Welt unter
halten. Im Berichtsjahr wurden neue Beziehungen angekniipft bzw. ergab sich eine 
engere Zusammenarbeit mit folgenden Institutionen: 

Kommission fur biologische Versuchsmethoden (C. E. B.) 
der franziisischen Gesellschaft fur Phytiatrie und Phytopharmazie 

Netherlands Coordination Commitee for the Prevention and Control 
of Soilborne Diseases and Pests 

Study Group on Unintended Oc curenc e of Pestic ides in the Environment 
of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

Afdeling Erfelijkheidsleer van de Landbouwhogeschool 
Wageningen/Niederlande 

Institut fur Genetik, Selektion und Pflanzenschutz der Landwirtschaftlichen Fakultat 
A gram/ J ugoslawien 

Institut fur Pflanzenzucht und Saatproduktion 
Fundulea/Rumanien 

Landwirtschaftliches Forschungsinstitut 
Martonvasar/Ungarn 

Maisforschungs-Institut 
Kneja/Bulgarien 

Oregon State University 
Corvallis, Oregon/USA 

Stichting voor Plantenveredeling 
Wageningen/Nieder lande 

Die Zusammenarbeit mit dem 

Plant Pests and Diseases Research Institute 
in Teheran-Evin/Iran 

wurde intensiviert, nicht zuletzt durch eine dreiwiichige Informationsreise des Prasi
denten und Professors der Bundesanstalt, Prof. Dr. S c h u h  m a n  n , nach dem Iran. 

Im iibrigen wird beziiglich der internationalen Zusammenarbeit auf die Angaben in 
den vorausgegangenen Jahresberichten, insbesondere auf den Jahresbericht 1962 
(S. A 122), verwiesen. 

b) Mitgliedschaft bei deutschen, auslandischen und internationalen

wissenschaftlichen Organisationen
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut fur Botanik, Frau Dr. F u  c h s , ist
im Interesse der Bundesanstalt der Europaischen Gesellschaft fur Ziichtungsforschung
(EUCARPIA) beigetreten.
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V. Ve·roffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt

1. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
(erscheint monatlich, Aufl. 1300)
1971 erschien der 23. Jahrgang (192 S.)

2. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft Berlin
Dahlem
(erscheinen nach Bedarf, Auflage unterschiedlich)
1971 sind erschienen:
Heft 140 Beitrag zur Kenntnis der Phytophthora-Arten in Iran und ihrer

phytopothologischen Bedeutung. 
Von Dr. Djafar Ershad. 84 S. 

Heft 141 Pestizide in der Umwelt. Eine Bibliographie i.iber Nebenwirkungen, 
Riickstande und SchutzmaBnahmen. 
Von Dr. Dedo Blumenbach. 146 S. 

Heft 142 Methoden zur Konzentrationsmessung von Methylbromid 
im Vorratsschutz. 
Von Dr. Richard Wohlgemuth. 33 S. 

3. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen
(erscheinen nach Bedarf, Aufl. 750)
1971 sind erschienen:
Neue Folge, Band 31, Nr. 1-4, S. 1-220

4. Liste der vorlaufig zugelassenen Pflanzenschutzmittel
Beilage zum .,Bundesanzeiger" Nr. 116 vom 30. Juni 1971, 15 S.

5. Flugblatter
(erscheinen nach Bedarf, Aufl. je nach Inhalt 4000 bis 20 OOO)

6. Merkblatter
(erscheinen nach Bedarf, Aufl, 4000 bis 15 OOO)
1971 wurden neu aufgelegt:
Merkblatt Nr. 13 Organisation des Pflanzenschutzes in der Bundesrepublik und

Berlin (West). 11. Aufl. 4 S. DIN A 4. 
7. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur

Ein umfassendes Standardwerk von internationaler Bedeutung, das die Weltliteratur
iiber Phytopathologie und Pflanzenschutz seit 1914 erfaBt. Erscheint nach Umstellung
der Dokumentationsarbeiten auf elektronische Datenverarbeitung in neuer Folge
(Aufl. 1000).
Im Jahre 1971 erschienen:
Band 5, Heft 1-4
Band 6, Heft 1-4

8. Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
(erscheinen in Jahresbanden, Aufl. 1200)

9. Richtlinien fiir die amtliche Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln.
Hrsg. von der Biologischen Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem.
Bearbeitet von der Abteilung fi.ir Pflanzenschutzmittel und -gerate. Loseblattsamm
lung. 1971 erschien Lieferung 6.

10. Anleitung fiir die Beobachter und Sachbearbeiter im Pflanzenschutz-Warndienst.
Hrsg. von der Biologischen Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem.
Bearbeitet in der Dienststelle fi.ir Wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten
im Pflanzenschutz. Loseblattsammlung. Berlin.

b) Veroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter

Bibliothek Berlin-Dahlem mit Dokumentationsschwerpunkt Pilanzenkrankheiten und 
Pflanzenschutz und Iniormationszentrum fiir tropischen Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

B I u m  e n b a c h , D.: Pestizide in der Um welt. Eine Bibliographie iiber Nebenwirkungen, 
Riickstande und SchutzmaBnahmen. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 141. 

1971, 146 s.
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Ko r o n o w s k i , P.: Kampagne gegen den Kaffeerost in Brasilien. Landw. Ausld. 5. 
1971, 60. 

Ko r o n  o w  s k i ,  P.: Gefahrdung des Hybridmais durch Helminthosporium. Landw. 
Ausld. 5. 1971, 73-74. 

Ko r o n o w  s k i , P.: Kaffeerost in Brasilien. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 23. 1971, 90-92. 

L a u x , W.: Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz der 
BEA in Berlin-Dahlem: Beitrag in: Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung im 
Informationswesen. Zentralstelle f. masch. Dokumentation Frankfurt M., 1970, 7. 

La ux, W.: Der Einsatz elektronischer Datenverarbeitung fiir die Literaturdokumentation 
der Phytomedizin. Mitt. d. Ges. fiir Bibliothekswesen u. Dokumentation d. Landbaues, 
Heft 15, 1971, 67-71. 

1. a u  x , W.: Die Informations- und Dokumentationseinrichtungen der Biologischen Bundes
anstalt in Berlin. Partner von Forschung und Praxis der Phytomedizin. Gesunde
Pflanzen 23. 1971, 174-177. 

La ux, W.: Fachspezifische Probleme der Literaturdokumentation in Phytopathologie und 
Pflanzenschutz. Ztschr. Pflanzenkrankh. und Pflanzenschutz 78. 1971, 522-529. 

L a ux, W.: Zur Problematik der Benutzergruppen einer Fachdokumentation. Nachr. 
Dok. 22. 1971, 186-190. 

L a ux, W.: Benutzung und Benutzer der Pflanzenschutzdokumentation. Nachrichtenbl. 
Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 23. 1971, 1-4. 

Dienststelle filr wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz in 
Berlin-Dahlem. 

S c h m i d t ,  G.: Laufende Bearbeitung der Sachgebiete ,,Insekten" und ,,Schiidlinge" fiir 
die .,Brockhaus Enzyklopiidie in 20 Bdn." (17. Aufl. des GroBen Brockhaus). Wiesbaden 
1971. Bd. 11-13. 

S c h m i d t ,  G.: Tagung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft am 21. Juni 1971 in 
Oldenburg. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 23. 1971, 188. 

Abteilung filr Pflanzenschutzmittel und -gerate 

lnstitut fiir Pflanzenschutzmittelpriifung in Braunschweig 

Laboratorium flir chemische Mittelpriifung 

W e i n m a n n, W. D.: Quantitative Auswertung von Biotesten zur Bestimmung von 
Pflanzenschutzmittelriickstiinden, Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 23. 1972, 145-149. 

W e  i n  m a n  n , W. D. und F i n  g e r , E.: Analysenmethoden zur potentiometrischen Be
stimmung von Amitrol (3-Amino-1, 2, 4-triazol) in Pflanzenschutzmitteln, Nach
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 23. 1971, 184-188. 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung in Braunschweig 

E h  I e, H.: Mikrobiologisches Nachweisverfahren zur Verteilung von Beizmitteln -
insbesondere Feuchtbeizmitteln - auf Getreidesaatgut. Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 23. 1971, 33-39. 

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung in Braunschweig 

He r f s , W.: Die Auswirkungen des Pflanzenschutzgesetzes der Bundesrepublik Deutsch
land auf die amtliche Pflanzenschutzmittelpriifung nach einjiihriger Erfahrung. 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 23. 1971, 17-19. 

He r f s , · W. und B o d e , 0.: Auftreten und Bedeutung der Salatwurzellaus (Pemphigus 
bursarius L.) als Schiidling an Kopfsalat. Anz. Schadlingskde. 44. 1971, 33-38. 

He r f s , W.: Neuregelung zur Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln unter 
besonderer Beriicksichtigung des Vorratsschutzes. Anz. Scha.dlingskde. 44. 1971, 
81-84. 
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H e r  f s, W.: Zulassung und Anwendung von Vorratssdmtzmitteln in der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Miihle. 108. 1971, 413 -414. 

M ii n c h , W. D.: Zulassung und Anwendung von DDT, techn. Hexa, Amitrol und 2,4,5-T 
sowie Endrin und Giftweizen im Forstschutz. Allgemeine Forstzeitschrift. 26. 1971, 
748. Forst- und Holzwirt. 26. 1971, 406 -407. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd.
(Braunschweig) 23. 1971, 156 .

M ii n c h, W. D.: Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Wasserschutzgebieten. 
Allgemeine Forstzeitschrift. 26. 1971, 641 . Forst- und Holzwirt. 26. 1971, 390. Nach
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 23. 1971, 141 -142. 

M ii n c h, W. D.: DDT im Forstschutz. Allgemeine Forstzeitschrift. 26. 1971, 200. 

Institut filr Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

Ge i k e, F.: Diinnschichtchromatographisch-enzymatischer und gaschromatographischer 
Nachweis von 4.4'-Dkhlorbenzophenon und seine Abbauprodukten. J. Chromatogr. 
54. 1971, 282-283 .

Ge i k e, F.: Diinnschichtchromatographisch-enzymatischer Nachweis von Carbamaten. 
II. Nachweis herbizider Carbamate mit Rinderleber-Esterase. J. Chromatogr. 58. 1971,
257-265.

G e i k e , F.: Ein einfaches Verfahren zum Screening auf Phosphatase-Hemmer. Z.Anal. 
Chem. 255. 1971, 1 34-1 35. 

Ge i k e, F.: Zur Biochemie der Phosphonoaminosauren. Naturwiss. Rdsch. 24. 1971, 
3 35-340. 

Ge i k e, F.: Ein einfaches Verfahren zum Screening auf Amylase-Inhibitoren. Z.Anal. 
Chem. 256. 1971, 203 -204. 

Ge i k e, F.: Diinnschichtchromatographisch-enzymatischer Nachweis und zum Wirkungs
mechanismus von Chlorkohlenwasserstoff-Insektiziden. III. Nachweis <lurch Phospha
tase-Hemmung. J. Chromatogr. 61. 1971, 279-283 . 

Ge i k e, F.: Diinnschichtchromatographisch-enzymatischer Nachweis einiger Pestizide 
<lurch Hemmung der Amylase-Aktivitat. J. Chromatogr. 63. 1971, 343 -347. 

E b i n  g, W.: About the Repeatability in Chromatographic Residue Analysis. 'The Second 
International Congress of Pesticide Chemistry', 21 .-27. 2. 1971,Tel Aviv. Prodeedings. 

Institut filr Anwendungstechnik in Braunschweig 

Ko h s  i e k, H.: Spritz- und Spriihgerate im Feld- und Gartenbau, AID-Heft Nr. 3 28, 
Bad Godesberg 1971 . 

Ko h s  i e k, H.: .. Beitrag der Anwendungstechnik zur Minderung der Umweltbelastung 
mit Pestiziden" im Sammelbericht .,Land- und Forstwirtschaft im Umweltschutz" der 
Forschungsanstalten im Geschaftsbereich des Bundesministers fiir Ernahrung, Land
wirtschaft und Forsten. 

Ke r s t in g , F. und K o h  s i e k , H.: Drehbuch zum AID-Film ,.Anwendungsfehler und 
Geratemangel bei Pflanzenschutzarbeiten". 

K o h s i e k , H. und R e  i n  h a r d t , W.: Anerkannte Pflanzenscb.utzgerate und -gerate
teile (Ausziige aus den Priifungsberichten 1970) Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 23. 1971, 1 1 7-1 25. 

Botanische und zoologische Abteilung 

lnstitut filr Botanik 

F u c h s  , E.: Importance of wheat stripe rust in the Near East. Proceedings of the Third 
FAQ/Rockefeller Foundation Wheat Seminar, Ankara 1970, 23 2-23 8. Rom: Food and 
Agriculture Organization of the United Nations 1970. 

L a n g e r  f e Id, E.: Unterschiedliche Eigenschaften in der Pathogenitat von zwei Kartof
felfauleerregern aus der Gattung Fusarium LK. Nachrichtenbl. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 23. 1971, 1 6 8-1 69. 

P 1 20 



La n g e r  f e Id, E.: Lagerfaulen an Kartoffeln in Norddeutschland. Potato Res. 14. 1971. 
336-337 . 

Sc h i:i b e  r, B.: Physiologische Veranderungen in der Kartoffelknolle nach Verletzung 
und Infektion mit Phytophthora iniestans. Potato Res. 14. 1971, 39-48. 

Sc h i:i b e r, B., und U 11 r i c h, J.: Nekrogene Abwehr von Infektioner. mit Phytophthora 
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