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I. Auigaben

Die Aufgaben der Biologischen Bundesanstalt sind durch das Pflanzenschutz
gesetz vom 10. 5. 1968 (Bundesgesetzblatt I S. 352) neu umrissen und gegenuber 
dem Gesetz zum Schutze der Kulturpflanzen in der Fassung vom 26. 8. 1949 er
heblich vermehrt warden. Sie umfassen das Gesamtgebiet der Phytomedizin ein
schliefllich des Pflanzen- und Vorratsschutzes. 

Das Forschungsprogramm ist insbesondere auf die folgenden Arbeitsgebiete aus
gerichtet: 

Das Studium der tierischen Schadlinge und der Erreger von Pflanzenkrank
heiten {Pilze, Bakterien, Viren) sowie die Entwicklung von geeigneten Be
kampfungsverf ahren; 

die Suche nach Moglichkeiten, das Auftreten von Schaden durch pflanzen
hygienische, insbesondere pflanzenbauliche und fruchtfolgetechnische Mafl
nahmen zu vermeiden; 

die Bearbeitung der vielseitigen Probleme der durch nichtparasitare Ein
fliisse der verschiedensten Art verursachten· Schaden; 

die Resistenzforschung und die Resistenzprufung als Grundlage fur die Resi
stenzzuchtung; 

die Erforschung der Resistenz von Schadorganismen gegen Pflanzenschutz
mittel; 

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

die Erforschung der Epidemiologie von Krankheitserregern und des Massen
wechsels von Schadlingen, um die wissenschaftlichen Grundlagen fur einen 
wirksamen Prognose- und Wamdienst sowie fur Maflnahmen der Pflanzen
quarantane zu schaffen; 

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

die Erforschung der Wirkungsweise und Einsatzmoglichkeiten von Pflanzen
schutzmitteln sowie ihrer Nebenwirkungen auf die Biozonose; die Bearbei
tung der sich aus dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ergebenden Ruck
standsprobleme im Hinblick auf die Forderungen der Hygiene (Lebensmittel
gesetzgebung!). 

Ziel der Forschungen ist die Erarbeitung von wissenschaftlichen Grundlagen fur 
einen wirkungsvollen, hygienisch unbedenklichen und wirtschaftlich vertretbaren 
Pflanzenschutz. Im Mittelpunkt aller Bemuhungen steht die Gesunderhaltung der 
Kulturpflanzen und die Sicherung der Ertrage in Land- und Forstwirtschaft unter 
Berucksichtigung der Erhaltung der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der 
bisher und in Zukunft aus okonomischen und agrarpolitischen Grunden notwen
digen Veranderungen in Umfang und Technik des Anbaus. 

Neben den Forschungsaufgaben hat die Bundesanstalt auch administrative Auf
gaben erheblichen Umfangs: 
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a) Das Bundesministerium fi.ir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten ist in alien
einschlagigen wissenschaftlich-technischen Fragen zu beraten und mit fach
lichen Unterlagen fi.ir die auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes zu ergreifen
den Mafinahmen zu versehen. Das gilt insbesondere fi.ir die Bekampfung
von Grofischadlingen, fi.ir Abwehrmafinahmen gegen die Einschleppung von
Schadlingen und Krankheitserregern aus dem Ausland sowie fi.ir die Ein- und
Ausfuhrkontrolle von Pflanzen und Pflanzenprodukten.

In steigendem Mafie hat die Biologische Bundesanstalt auch bei Entwicklungs
projekten beratend mitzuwirken.

b) Als weitere Aufgabe ist der Biologischen Bundesanstalt die Funktion einer
Zentrale des Pflanzenschutzmeldedienstes i.ibertragen. Die Auswertung des
statistischen Materials ist fi.ir die unter a) genannte Beratung von wesent
licher Bedeutung.

c) Besonders verantwortungsvolle Aufgaben sind der Biologischen Bundesanstalt
als selbstandige Bundesoberbehorde mit der Pri.ifung und Zulassung von
Pflanzenschutzmitteln sowie der Pri.ifung von Pflanzenschutzgeraten und -ver
fahren i.ibertragen warden. Nach § 7 des Pflanzenschutzgesetzes di.irfen Pflan
zenschutzmittel nur eingefi.ihrt und gewerbsma.Big vertrieben werden, wenn
sie von der Biologischen Bundesanstalt zugelassen sind.

Der Anteil der eigenen Erzeugung am volkswirtschaftlichen Gesamtverbrauch 
an Nahrungsmitteln betragt in der Bundesrepublik durchschnittlich 70 0/o; die 
fehlenden Nahrungsmittel miissen eingefi.ihrt werden. Da auch die tierische Pro
duktion von dem Umfang der pflanzlichen Erzeugung abhangt, ist der Schutz der 
Kulturpflanzen gegen Krankheiten und Schadlinge, die Ertragsminderungen von 
durchschnittlich 10 bis 15 (J/o verursachen, fi.ir die Nahrungsmittelproduktion in 
ihrer Gesamtheit - ihr Wert in der Bundesrepublik wurde 1967 mit 30,5 Mrd. 
DM beziffert - von erheblicher Tragweite. Die Erforschung der Pflanzenkrank
heiten und -schadlinge und der zu ihrer Bekampfung geeigneten Moglichkeiten 
ist daher als Voraussetzung fi.ir praktische BekampfungsmaBnahmen auBer
ordentlich bedeutungsvoll. 

II. Organisation und Personal

Die bisherige Organisation der Biologischen Bundesanstalt ist auf Seite A 8 des 
Jahresberichtes 1962 dargestellt. Aufgrund eines Erlasses des Herrn Bundesmini
sters fi.ir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten vom 24. 9. 1968sind mit Ablauf 
des Jahres 1968 folgende Institute aufgelost warden: 

a) Institut fi.ir Geratepriifung in Braunschweig

b) Institut fi.ir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem

c) Institut fi.ir Griinlandschadlinge in Oldenburg.

Die dezentralisierte Organisation der Biologischen Bundesanstalt ist weitgehend 
eine Folge der historischen Entwicklung vor und der politischen Entwicklung 
nach dem 2. Weltkrieg. Durch eine Umgestaltung des Aufbaus der Biologischen 
Bundesanstalt, insbesondere durch Verlagerung von nicht standortgebundenen 
AuBeninstituten an die Zentralen in Braunschweig und Berlin, wird angestrebt, 
die ihr gesetzlich i.ibertragenen Aufgaben zweckma.Biger, einfacher und wirt
schaftlicher zu erfi.illen. 
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Gliederung und personelle Besetzung 

a) Leitung
Prasident und Professor: Gunter M a r t e n s
Vertreter im Arnt: Dr.-lng. Hans Z e u m  e r ,  Leitender Direktor und Professor

b) Hauptverwaltung
33 Braunschweig, Messeweg 11/12

Leiter: Walter P r o p h e t e  , Regierungsrat
Amtskasse (Einheitskasse)I)
3301 Braunschweig Forschungsanstalt, Bundesallee 50
Leiter: Alois D i c k , Regierungsamtmann

Abteilungen, Institute und Aufleninstitute 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Leiter: 
Dr.-Ing. Hans Z e u m  e r ,  Physikochemiker 
Leitender Direktor und Professor 

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

Leiter: 
Dr.-Ing. Hans Z e u m  e r ,  Physikochemiker 
Leitender Direktor und Professor 

Institut fur Pflanzenschutzmittelprufung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. phil. Paul S t e i n e r , Entomologe 
Wissenschaftlicher Direktor 

Laboratorium fur chemische Mittelprufung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Erich F i  n g e r , Chemiker 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Klaus-Michael B 1 i e s e n e r , Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter (bis 31. 3. 1968) 

Dr. rer. nat. Claus-Henning R 6 d e  r , Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Raimund S c h 6 n e m a n  n , Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 9. 1968) 

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

Leiter: 
Dr. agr. Helmut L y r  e , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Rat 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. agr. Helmut E h  1 e , Phytopat hologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 18. 3. 1968) 

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

Leiter: 
Dr. phil. Paul S t e i n e  r, Entomologe 
Wissenschaftlicher Direktor 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Walter H e  r f s , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Institut fur Geratepri.ifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr.-lng. Hans K o ch , Diplom-Ingenieur 
Wissenschaftlicher Oberrat (bis 31. 10. 1968) 

institut fur Pflanzenschutzmittelforschung 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafie 19 

Leiter: 
Dr. agr. Gerhard S c h u h  m a n  n , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr.-Ing. Winfrid E b i n  g, Chemiker 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. rer. nat. Friedbernd G e i k e , Biochemiker 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 11. 1968) 

Botanische und zoologische Abteilung 

Leiter: 
Dr. phil. habil. Karl M a y e r , Zoologe 
Leitender Direktor und Professor 

Institut fur Botanik 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i ch , Biologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 
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wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Manfred H i  11 e , Phytopathologe 
Wissenschaftlicher Rat 

Dr. rer. nat. Eva F u c h s , Phytopathologin 
wissenschaftliche Angestellte 

Dr. phil. Alfred N o 11 , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 

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

Institut fi.ir Zoologie 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 
Leiter: 
Dr. phil. habil. Karl M a y e r , Zoologe 
Leitender Direktor und Professor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. nat. W.erner R e i ch m u  t h, Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

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

Dr. rer. nat. Mechthild St ii b e n, Zoologin 
wissenschaftliche Angestell te 

Institut fi.ir Vorratsschutz 
1 Berlin 33 Dahlem, K6nigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. phil. Walter Fr e y, Entomologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

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

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Leiter: 
Dr. rer. n,a.t. Heinz St o 1 p , Mikrobiologe 
Direktor und Professor 

Institut fi.ir Bakteriologie 
1 Berlin 33 Dahlem, K6nigin-Luise-Stra13e 19 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Heinz S t o I p, Mikrobiologe 
Direktor und Professor 
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wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Sigfrid K 6 h n , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

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

Institut fiir Mykologie 
1 Berlin 33 Dahlem, Ki:inigin-Luise-StraBe 19 

Leiter: 
Dr. agr. Wolfgang Ge r 1 a c h ,  Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
Wissenschaftlicher Oberrat 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. agr. Heinz K r 6 b e r , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

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

Institut fiir nichtparasit are Pflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 

Leiter: 
Dr. agr. Adolf K I o k e , Agrikulturchemiker (Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Oberrat, Privatdozent 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Hans-Otfried L e h , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Gunter S c h 6 n h a r d , Radiochemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Institut fiir Biochemie 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Volkmar L o e s c h c k e , org. Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 

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

Dr. rer. nat. Burkhard L e r ch, org. Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 
- Vergiitung aus Zuwendungen Dritter -

Dr. chem. Vladimir M a c k o , Biochemiker 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 12. 8. 1968) 
- Vergiitung aus Zuwendungen Dritter -
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Dr. rer. nat. Hermann B o s e r, org. Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftliche Forschungskraft (ab 1. 8. 1968) 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Dr. phil. Max L ii d t k e , org. Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftliche Forsdrnngskraft (bis 30. 6. 1968) 
- Vergiitung z. T. aus DFG-Mitteln -

�

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

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

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Otto B o d e , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr: rer. nat. Jurgen B r a n d e s ,  Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter (verstorben am 23. 11. 1968) 

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

Dr. rer. nat. Hans Ludwig P a u  1 , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

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

Institut fii.r giirtnerische Virusforschung 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafie 19 

Leiter: 
Prof. Dr. phil. habil. Kurt H e i n z e , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
(mit der vertretungsweisen Leitung des Instituts beauftragt) 

wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Hans P e t z o 1 d , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Institut fii.r Virusserologie 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Ruprecht B a r t  e 1 s , Mikrobiologe 
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wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Rudolf Ca s p e r, M. Sc., Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Renate K o e n i g , Diplom-Biologin 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 8. 1968) 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -
wissenschaftliche Angestellte (ab 1. 9. 1968)

Aulleninstitute 

Institut fur biologische Schadlingsbekampfung 
61 Darmstadt, Kranichsteiner Strafle 81 
Leiter: 
Prof. Dr. rer. nat. Jost F r a n z, Zoologe 
Wissenschaftlicher Direktor 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Aloysius K r i e g , Mikrobiologe 
Wissenschaftlicher Rat 
Dr. rer. nat. Alois H u g e r ,  Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. phil. Erwin M ii 11 e r - K o g 1 e r , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Otto Friedrich Ni k 1 a s, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. phil. Konrad K e r c k , Zoologe 
wissenschaftliche Forschungskraft (ab 24. 1. 1968) 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

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

Leiter: 
Dr. phil. C 1 a u  s B u h  1 , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Direktor 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Friedrich S c h ii t t e , Entomologe 
Wissenschaftlicher Rat 
(beurlaubt ab 1. 3. 1968 zur Ubernahme einer Auslandstatigkeit im Rahmen cl.er 
Entwicklungshilfe fur El Salvador) 
Dr. rer. nat. Hans B e c k e r , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. phil. Hans B o c k m a n n , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dr. agr. Wilhelm K r ii. g e r  , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 16. 4. 1968) 
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Dr. rer. nat. Uwe S c h 1 i::i s s e r , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter (bis 30. 11. 1968) 
Horst M i e 1 k e , Diplom-Landwirt 
wissenschaftlicher Angestell ter 
- Vergiitung aus Zuwendungen Dritter -
Dr. phil. nat. Algard B e c k e r , Zoologin 
wissenschaftliche Forschungskraft (ab 1. 6. 1968) 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -
Karl-Ernst K n o t h  , Diplom-Landwirt 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -
Dr. sc . agr. Reinder S o l , Phytopathologe .(Diplom-Landwirt) 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Institut fiir Griinlandschiidlinge 
29 Oldenburg i. 0., Philosophenweg 16 
Leiter: 
Dr. phil. Hans M a e r c k s , Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat (bis 30. 6. 1968) 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Fritz F r a n  k , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
(ab 1. 7. 1968 mit der kommissarischen Leitung des Instituts beauftragt) 
Dr. phil. Wolfram R i c h t e r, Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

lnstitut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
44 Munster (Westf.), Toppheideweg 88 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Werner St e u d e  l, Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 
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-Giirtnerin) 
wissenschaftliche Angestellte 
Dr. rer. nat. Dieter S t u r h a n  , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

AuBenstelle 
5153 Elsdorf/Rhld. 
Zuckerfabrik Pfeifer & Langen 
Leiterin: 
Dr. agr. Rosmarin Th i e  1 e m  a n  n , Phytopathologin (Diplom-Landwirtin) 
wissenschaftliche Angestellte 
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wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. agr. Aref Na g i , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Institut fiir Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung 
5035 Fischenich, Kreis Koln, Marktweg 60 

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

Wissenschaftlicher Oberrat 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. hort. Gerd C r ii g e r , Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
Wissenschaftlicher Rat 

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

Dr. rer. nat. Claus H ii l s e n  b e r g , Botaniker 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

lnstitut fiir Obstkrankheiten 
69 Heidelberg, Tiergartenstrafle 20, Postfach 269 

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

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

Dr. agr. Erich D i c k  I e r ,  Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 7. 10. 1968) 

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 (ab 18. 3. 1968) 

Dr. rer. nat. Karl-Heinz W i 11 e r , Diplom-Biologe 
wissenschaftlicher Angestellter (bis 30. 4. 1968) 

Institut fiir Rebenkrankheiten 
555 Bemkastel-Kues, Briiningstrafle 84 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. sc. agr. Gunther S t e 11 m a c h , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Rat 
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Dr. rer. nat. Gunter B r e  n d e  l , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

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

lnstitut fur Zierpflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 

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

wissenscha,ftlicher Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Volkhard K 6 l l n er, Biologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Institut fur Forstpflanzenkrankheiten 
351 Hann. Munden, Kasseler Strafle 22 

Leiter: 
Prof. Dr. phil. habil. Herbert Z y ch a , Botaniker 
Wissenschaftlicher Direktor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Heinz B u t i n , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent 
(beurlaubt ab 1. 8. 1966 zur Wahrnehmung einer Lehrtatigkeit an der Forstwis
senschaftlichen Fakultat der Universidad Austral de Chile in Valdivia) 

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

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

Dr. forest. Lyubomir D i m i t r i ,  Forstbotaniker (Assessor des Forstdienstes) 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 30. 4. 1968) 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Bibliothek 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. phil. habil. Johannes K r a u s e , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

Bibliothek und Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten 
und Pflanzenschutz 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Wolfrudolf L a ux, Zoologe (Diplom-Biologe) 
Wissenschaftlicher Rat 
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wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. nat. Wolfgang S i ck e r, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. sc. agr. Dedo B 1 u m  e n  b a c h , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 
-- 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-Strafle 19 
Leiter: 
Ernst s C h a 1 0 w 
technischer Angestellter 

Versuchsfeld 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i ch, Biologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Versuchsfeld 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 
Leiter: 
Dr. agr. Gerhard S c h u h  m a n  n , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent (bis Juli 1968). 
Dr. agr. Wulf-Joachim P i e r i  t z , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 
(m it der Leitung des Versuchsfeldes seit August 1968 beauftragt) 

Dienststelle fur Grundsatzfragen 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Ludwig Qu a n t  z, Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Dienststelle fur Melde- und W amdienst 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Albert H a r 1 e , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. agr. Peter K o r o n o w s k i , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter1) 

Dr. agr. Wulf-Joachim P i e r i  t z, Phytopathologe (Diplom -Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter1) 

Dr. phil. Gunther S c h m i d t , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

1) Diese beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter gehoren der Zentralstelle filr Pflanzenschutz in tropischen und 
subtropischen Landern an, die ab !. 11. 1968 mit dem Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und 
Pflanzenschutz bei der Bibliothek in Berlin-Dahlem verbunden ist. 
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Anzahl der Hilfskrafte (am 1. Juli 1968) 

316 technische Hilfskrafte (einschlieBlich Arbeiter) 
- hiervon 23 aus Zuwendungen Dritter

und 21 aus DFG-Mitteln -

5 Doktoranden und Volontarassistenten 
74 Verwaltungs- und Kassenbeamte bzw. -angestellte (einschl. Stenotypistinnen) 

III. Forschung

Abteilung fiir Pilanzenschutzmittel und -gerate 

Institut fiir Pilanzenschutzmittelpriiiung 

Laboratorium fiir chemische Mittelpriifung in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Bestimmung der Riickstande von Chlorkohlenwasserstoffinsektiziden in Moh
ren, die auf Boden definierten Insektizidgehaltes gezogen wurden

Die im Vorjahr begonnenen Versuche zur Feststellung, in welchem MaBe
Riickstande im Boden zu Riickstanden in darin gezogenem Wurzelgemiise fiih
ren, wurden fortgesetzt und abgeschlossen. Es zeigte sich, daB Riickstande
im Boden von einigen Tausendstel ppm - wie sie durch die heute erlaubte
Anwendung dieser Mittel entstehen - in Mohren zu Riickstanden von etwa
der gleichen Gr6Benordnung (0,001-0,005 ppm) fiihren. DDT macht in der
Reihe der Wirkstoffe Aldrin, Dieldrin, Heptachlor, Lindan, DDT insofern eine
Ausnahme, als die Riickstande im Boden bei Durchhihrung zulassiger Pflan
zenschutzmaBnahmen in der Gr6Benordnung von einigen Hundertstel ppm
liegen. Der experimentell entsprechend kontaminierte Boden des Beton
kastenversuches zeigte demzufolge auch etwas hohere Riickstande in den
Mohren (0,005-0,01 ppm). (W. Weinmann)

2. Methode zur Pyrethrinbestimmung in Handelspraparaten

Es wurde eine gaschromatographische Methode zur Bestimmung von Pyre
thrinen entwickelt; dabei wurden die optimalen Bedingungen fiir die Extrak
tion, das c lean-up und die gaschromatographische Bestimmung fiir die an
erkannten Pflanzenschutzmittel ermittelt. Speziell fi.ir Praparate, die etwa
1 °/o oder weniger Pyrethrine enthalten, erweist sich dieses Analysenver
fahren als wertvoll.

Durch Variation der gaschromatographischen Bedingungen konnen innerhalb
derselben Analyse weitere in der Formulierung enthaltene insektizide Wirk
stoffe, wie z. B. Lindan oJer der Synergist Piperonylbutoxid, nebeneinander
bestimmt werden. (W. Weinmann und C.-H. Roder)
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3. Teilnahme an Enquete-Untersuchungen im Rahmen des Collaborative Inter
national Pesticides Analytical Committee (CIPAC) zur Bestimmung von
Fenitrothion

Die deutsche Delegation war gebeten warden, die verschiedenen Methoden
zur Bestimmung des Wirkstoffes Fenitrothion in den verschiedensten For
mulierungen der europaischen Lander vergleichend zu prufen und eine Me
thode als CIPAC-Methode fur Enqueten vorzubereiten. Der Gehalt an Feni
trothion in den Praparaten kann nach einer kolorimetrischen Methode der
Bayer-Werke sowie einer ahnlichen der amtlichen danischen Kontrolle be
stimmt werden. Die Abhangigkeit der Extinktionswerte von der Zeit und
dem pH der Losung sowie die davon abhangige Reproduzierbarkeit der
Methode wurden ermittelt und statistisch gesichert. Eine weitere Moglichkeit
zur Fenitrothionbestimmung existierte in einer modifizierten WHO-Methode,
die auf der Messung der UV-Absorption basiert. Das freie 4-Nitro-3-kresol,
das als Verunreinigung des Produktes vorliegt, muB jedoch zuvor abgetrennt
werden. Es gelang, die Bedingungen einer Saulenchromatographie an Kiesel
gel zu ermitteln und zu fixieren, mit der eine einwandfreie Abtrennung des
storenden Phenols gelingt. (W. Weinmann und E. Finger)

4. Mitarbeit im Rahmen der EWG, Sadtverstandigenausschu8 fiir Analysen
methoden der Riickstande von Pflanzenschutzmitteln

Ein in der Kommission der Europaischen Gemeinschaften in Brussel von der
italienischen Delegation vorgeschlagenes Analysenverfahren zum Mehrfach
nachweis von Insektizidruckstanden in Salat und Apfelexfrakten wurde ge
priift. Die von Prof. N. Gandolfo und seinen Mitarbeitern entwickelte Me
thode beinhaltet die Extraktion, die Reinigung der Extrakte (c lean-up) sowie
die gaschromatographische Trennung und Ermittlung von sechs Schadlings
bekampfungsmitteln (Malathion, Parathion, Parathionmethyl, Azinphosathyl,
Ethion und Kelthan). Die vorgeschlagene Saule im Gaschromatographen war
an ihrem Ende mit einem Splitter (1 :1) versehen, der in einen Elektronen
einfangdetektor und einen Phosphordetektor einmundet. Die erzielten Er
gebnisse, die sich mit den Resultaten der iibrigen europaischen Delegationen
deckten, zeigten, dafi sowohl das c lean-up als auch die Beladung der gas
chromatographischen Saule in der vorgeschlagenen Form den Forderungen
nicht gerecht wird und an beiden Punkten der Methode wesentliche Verande
rungen durchgefiihrt werden mussen. (W. Weinmann und C.-H. Roder)

5. Rilckstandsbestimmung chlorierter Kohlenwasserstofiinsektizide in Ernte
giitern und im Boden

Auf der 1966 und 1967 behandelten Freilandflache wurden die Versuche fort
gesetzt. Eine Behandlung des Bodens und der Kulturen erfolgte 1968 nicht.
Auf der Flache baute man je zu einem Viertel Kopfsalat (Bodenprobe A),
Mohren (Bodenprobe B), Weifikohl (Bodenprobe C) und Ruben (Boden
probe D) an. Die Insektizidriickstande wurden nach der Extraktion und dem
c lean-up gaschromatographisch bestimmt.

(W. Weinmann) 
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Riick s t a n d e  in p p m  Er n t e g u t  (M i t t e l w e r t e ) 

Salat Mohren Kohl Ruben 

Dieldrin 0,002 0,002 n.n. <0,001 

Lindan 0,060 0,022 0,015 0,012 

DDT 0,013 0,007 0,003 0,006 

Heptachlor n.n. n.n. n.n. <0,001 

Aldrin 0,015 n.n. n.n. 0,005 

Rii c k s t a n d e  i n  p pm i m  B o d e n
a) v o r  d e  r B e p f l a n  z u n g , b) n a c h d e  r Er n t e

Boden A Boden B Boden C Boden D 

a b a b a b a b 

Lindan 0,04 0,004 0,02 0,008 0,01 0,004 0,005 0,012 

Dieldrin n.n. 0,002 0,01 0,006 0,01 0,006 0,005 0,016 

Aldrin n.n. 0,001 0,002 0,002 0,005 0,002 n.n. 0,001 

Heptachlor n .. n. 0,001 0,005 0,002 n. n. 0,002 n.n. 0,001 

DDT 0,013 0,04 0,025 0,043 0,013 0,022 0,012 0,043 

6. Untersuchung von Staubemitteln auf etwaige Verunreinigungen mit fremden
Wirkstoffen beim Vermahlungsproze.6

Es war zu klaren, ob DDT- und Lindanstaubemittel <lurch fremde Wirkstoffe,
z. B. aus friiheren Vermahlungsprozessen, verunreinigt sind. Mit Hilfe der
Diinnschichtchromatographie sowie der gaschromatographischen Endbestim
mung konnte der Nachweis erbracht werden, da13 keine anderen Wirkstoffe
in den in der Bundesrepublik anerkannten Praparaten enthalten sind.

(W. Weinmann) 

7. Gaschromatographische Rilckstandsbestimmung von Parathion in Salat

Salatproben eines Versuches des Laboratoriums fur zoologische Mittelprii
fung wurden auf Riickstande an Parathion untersucht. In dem Versuch sollte
geklart werden, welche Ausbringungsform von Parathion zur Bekampfung
der Salatwurzellaus beziiglich der Riickstande am vorteilhaftesten ist. Die
fruher benutzte kolorimetrische Methode zur Parathionbestimmung wurde
fur nicht geniigend leistungsfahig erachtet und deshalb eine moderne gas
chromatographische Methode entwickelt. Die Reinigung der Extrakte erfolgte
<lurch kombinierte Saulen- und Diinnschichtchromatographie, die Bestimmung
des Parathions mit einem Phosphordetektor im Gaschromatographen. Die
Riickstande bewegten sich in der Gr613enordnung von einigen Hundertstel
ppm Parathion. (W. Weinmann und C.-H. Roder)
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8. Analysenmethode zur Bestimmung von Amitrol und Rhodanid neben Chlorid
in Kombinationspraparaten

Die im Berichtsjahr 1965 entwickelte potentiometrische Titrationsmethode
zur direkten Bestimmung von Amitrol in fliissigen und festen Formulierun
gen kann auf Kombinationspraparate des Amitrols mit Rhodanid nicht an
gewendet werden, da das Rhodanidion als Pseudohalogen in gleichartiger
Weise bei den Bedingungen der Amitroltitration mit Silbernitrat reagiert
und die potentiometrische Titrationskurve dieses Gemisches wenig Differen
zierung zeigt. Erschwerend fur die Analyse war ferner die Tatsache, daB
manche dieser Praparate neben den Wirkstoffen relativ viel Chloridion auf
weisen. Hier brachte die Polarisationstitration eine klare Differenzierung
der Komponenten in der Titrationskurve. Es wurde deshalb eine Bestim
mungsmethode entwickelt, bei der zuerst in schwach saurem Gebiet Rhoda
nid und Chlorid nebeneinander titriert werden. AnschlieBend wird im neu
tralen bis sch.wach basis.chen Gebiet das Amitrol bestimmt. (E. Finger)

9. Neue Normen und Analysenmethode fiir das Rodentizid ANTU
( a-Naphthylthioharnstoff)

Im Zusammenhang mit der Dberarbeitung der Normen muBte eine moderne
Analysenmethode zur Uberpriifung dieser Normen entwickelt werden. Es
wurde festgestellt, daB ANTU in Gegenwart von freiem Ammoniak sich
quantitativ mit Si!bernitrat umsetzt. Diese Reaktion la.Bt sich sowohl poten
tiometrisch als auch mittels der Dead-Stop-Titration (Doppelplatinelektrode)
elektrometrisch verfolgen und erfassen. Es ist an dieser Methode bedeutsam,
daB nur der Gehalt an reinem a-Naphthylthionharnstoff bestimmt wird, da
die Verunreinigung der technischen Produkte, wie z. B. Napthtylamin usw.,
mit Silbernitrat unter den genannten Bedingungen nicht reagiert. (E. Finger)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Methode zur Bestimmung von Organodllorinsektiziden im
Oberflachenwasser

Die im Vorjahre begonnenen Versuche zur Entwicklung eineI" leistungsfahi
gen Methode zur Bestimmung von Organochlorinsektiziden wurden fortge
setzt. Die Extraktion der Wirkstoffe Aldrin, Dieldrin, Lindan, DDT, Hepta
chlor aus Teich-, FluB- und Trinkwasser wurde verbessert <lurch Verwendung
eines Vibrationsmischers und Zusatz von Methylenchlorid zum bisherigen
Losungsmittel Petrolather. Die Abtrennung der festen Bestandteile der Was
serprobe konnte nun auf grobe Teile beschrankt werden, die Schwebstoffe,
die zweifellos Riickstande aus dem Wasser aufgenommen haben, werden so
im gleichen Arbeitsgang mitextrahiert.

Die Methode ist ausgereift, und ihre Leistungsfahigkeit hat sich in einer
Ringanalyse der Wasseruntersuchung mit verschiedenen Universitatsinstitu
ten im Rahmen des DFG-Arbeitskreises ,,Pflanzenschutzmittelriickstande in
Boden und Wasser" bestatigt.
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2. Eignung der Mikrochlorbestimmung nach diinnschichtchromatographischer
Trennung von Wirkstoffen und Isomeren filr die Handelskontrolle

Die Eignung und Leistungsfahigkeit dieser Technik gegeniiber den Metho
den mit saulenchromatographischer Trennung und anschlieflender IR-Bestim
mung sowie gegeniiber Methoden mit anschlieflender gaschromatographi
scher Bestimmung wurde an einigen Kombinationspraparaten untersucht. Es
liegt noch kein abschlieflendes Urteil vor, doch erscheint eine diinnschicht
chromatographische Isolierung der Wirkstoffe oder Isomeren mit einer an
schlieflenden gaschromatographischen Endbestimmung am meisten erfolg
versprechend. (C.-H. Roder)

3. Analysenmethode zur Untersuchung von Dinitrophenol-Normenpraparaten

Im Rahmen der Uberarbeitung der Normen von Pflanzenschutzmitteln wurde
nach einer elektrometrischen Titrationsmethode fur Dinitrophenole in Win
terspritzmitteln gesucht. Die CIP AC-Methode bestimmt den Gehalt in DNOC
Praparaten durch Auswaage des isolierten DNOC und para1leler Reinheits
bestimmung des DNOC iiber eine Schmelzpunktanalyse. Nach der bisherigen
deutschen Normvorschrift wird der Gehalt kolorimetrisch bestimmt. In Ver
suchen mit reinem und technischem DNOC wurde festgestellt, daB DNOC
potentiometrisch mit Hilfe einer modifizierten Glaselektrode auch bei Gegen
wart von Methanol direkt titriert werden kann. Der Potentialsprung am
Endpunkt ist geniigend grofl (240 mV), um eine ausreichende Genauigkeit
auch mit einfachen Meflgeraten zu gewahrleisten. Auf dieser Beobachtung
fuflend, wurde eine Titrationsmethode fixiert. Die Untersuchungen gehen
weiter mit dem Ziel, entsprechende Methoden auch fur die anderen Dinitro
phenolpraparate zu entwickeln. (E. Finger)

4. Arbeiten an einer CIP AC-Analysenmethode fiir Begasungs- und Durch
gasungsmittel auf Basis des Phosphorwasserstoffs

In Fortfiihrung der Versuche des Vorjahres wurde versucht, die allgemeiner
anwendbare WHO-Methode zu verbessern. Die verbesserte Methode. wurde
dem CIPAC als Draftmethode vorgeschlagen. Die Vorbereitungen fur En
quete-Untersuchungen wurden eingeleitet. (W. Weinmann)

5. Kolorimetrische und infrarotspektrographische Bestimmung von Rotenon in
Praparaten

Die vom CIP AC empfohlene kolorimetrische Analysenmethode zur Bestim
mung kleiner Rotenonmengen in Handelspraparaten erwies sich als un
brauchbar, da storende Begleitstoffe eine Farbveranderung bewirkten. Eine
diinnschichtchromatographische Reinigung der Extrakte, die die Qualitat
der zu messenden Losung erheblich verbessern soll und die der kolorimetri
schen Messung vorangeht, wird z. Z. erprobt. Ferner wurde versucht, eine
IR-spektrographische Analysenmethode des Rotenonwirkstoffes auf die Pra
parate zu iibertragen. Die Schwierigkeiten sind in den storenden Begleit
stoffen der Handelspraparate zu suchen. Ein clean-up unter Verwendung
einer Kieselgelsaule erscheint erfolgversprechend. Die Versuche gehen wei
ter mit dem Ziel zu klaren, welche der beiden Methoden die empfehlens
werteste ist. (C.-H. Roder)
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Laboratorium .filr botanische Mittelprilfung in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen Uber die Wirksamkeit von Fungiziden gegen Bananen
stammfaule-Erreger

In den Ietzten Jahren ist man mehr und mehr dazu iibergegangen, den Ver
sand von Bananen vom Ursprungsland zum Verbraucher an Stelle von
Biischeln in Form von in Kartons verpackten .,Handen" vorzunehmen. An den
Schnittstellen der Bananenhande greifen wahrend des oft langen Transportes
verschiedene pilzliche Erreger an, die zu einer vorzeitigen Gelbreife mit
nachfolgender schneller Faulnis fiihren. Durch geeignete Fungizide soll dies
unterbunden werden.

Ziel der Untersuchungen war in erster Linie die Erarbeitung einer brauchba
ren Priifmethode fiir die amtliche Mittelpriifung. Eine solche Methode wurde
erarbeitet, so daB die amtliche Priifung einiger Praparate aufgenommen und
erfolgreich abgeschlossen werden konnte. (H. Lyre)

b) Im Berichtsjahr Iaufende Forschungsvorhaben

1. Agarfolientests zur Prilfung von Beizgeraten durch Feststellung der Vertei

lung des Beizmittels auf dem Korn

Die biologische Priifung der Beizgerate fiir Feucht- und Schlammbeizen auf
Basis von Organoquecksilberverbindungen wird mit Hilfe des Agarfolien
tests laufend durchgefiihrt. Im Jahre 1968 wurden mit insgesamt 213 Ver
suchen 2 Gerate, eines davon in 4 Typen, gepriift.

Bei Feucht- und Schlammbeizmitteln kommt es neben der ausreichenden fun
giziden Wirkung darauf an, die Beizmittel mit geeigneten Geraten optimal
auf dem Saatgut zu verteilen. Die Ermittlung der Verteilung auf dem Saatgut
erfolgt durch den Agarfolientest. Seine Brauchbarkeit bei den vier Getreide
arten ist inzwischen erwiesen, erstmals wurde Maissaatgut in die Unter
suchungen einbezogen. Ob auch hier der Agarfolientest mit Erfolg anwend
bar ist, la.flt sich noch nicht iibersehen. (H. Lyre, H. Ehle)

2. Erarbeitung einer Methode zur Prilfung von Praparaten gegen Zitrusfrucht
fauleerreger

Bedingt durch die lange Transportzeit vom Ursprungsland zum deutschen
Markt, werden Zitrusfriichte haufig besonders durch Penicillium-Faulnis
geschadigt. Eine vorbeugende Schutzwirkung gewahrleistet lediglich eine un
mittelbar nach der Ernte vorgenommene Behandlung der Friichte mit geeig
neten Vorratsschutzmitteln. Das bisher hierfiir gebrauchliche Diphenyl wird
aus verschiedenen Grunden von dem Verbraucher, der Konserven- u. a. Indu
strie und dem Produzenten abgelehnt, so daB ein allgemeines Interesse an der
Pri.ifung neuer Praparate auf ihre fungizide Wirkung fiir diesen Einsatz be
steht.

Eine derartige. Pri.ifung setzt die Erarbeitung einer geeigneten Methode vor
aus. Die Isolierung und Reinkultur der wirtschaftlich wichtigsten pilzlichen
Faulniserreger Penicillium digitatum und P. italicum gelang; auflerdem ver
liefen Infektionsversuche an Apfelsinen erfoigreich. Die Untersuchungen wer-
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den weitergehihrt und bilden die Grundlage fiir die Erstellung der ,.Richtlinien 
fur die amtliche Pri.ifung von Vorratsschutzmitteln gegen Zitrusfruchtfaule
erreger". (H. Ehle) 

3. Untersuchungen Uber den Einflull von Weizenwurzelexsudaten auf die
Sporenkeimung von Getreidefullkrankheitserregern

Weizenwurzeln sind im nati.irlichen Boden dem Befall verschiedener pilz
licher FuBkrankheitserreger besonders dann ausgesetzt, wenn ein mehr
jahriger Anbau anfalliger Getreidearten auf dem gleichen Feld erfolgt ist.
Vor allem Fusarium spp. sind unter gi.instigen Infektionsmoglichkeiten in der
Lage, einen betrachtlichen Anteil junger Weizenpflanzen abzufoten. Weizen
wurzelexsudate, die unter sterilen Bedingungen gewonnen wurden, sollten
AufsdlluB darilber geben, ob diese eventuell einen fordernden EinfluB auf die 
Sporenkeimung bodenbi.irtiger FuBkrankheitserreger haben. Die Zugabe be
stimmter Mengen von im Vakuum eingeengten Wurzelausscheidungen zu 
Fusarium-nivale-, F.-culmorum- und Cercosporella-herpotrichoides-Konidio
sporensuspensionen fi.ihrte zu einem merklichen Anstieg der Keimung, ver
langerten Keimschlauchen sowie einer gr6Beren Zahl ausgebildeter Keim
schlauche je Einzelspore. Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen, sie sol
Jen auch auf andere FuBkrankheitserreger ausgedehnt werden. (H. Ehle)

4. Untersuchung Uber die Abhangigkeit der Aufwandmenge von Bodenherbizid
und Bodentypus

Die im Vorjahre begonnenen langfristigen Forschungsarbeiten muBten we
gen Arbeitsi.iberlastung des Laboratoriums fi.ir botanische Mittelpri.ifung im
Jahre 1968 eingestellt werden. Sie mi.issen zu einem spateren Zeitpunkt wie
der aufgegriffen werden. (H. Lyre)

5. Untersuchungen Uber die Keimungsphysiologie einiger Ackerunkrauter und
Ruderalpflanzen

Die seit 1966 laufenden Untersuchungen konnten 1968 nur in sehr begrenz
tem Umfange fortgefi.ihrt werden, da mit dem neuen Pflanzenschutzgesetz
zusammenhangende Fragen der obligatorischen Mittelpri.ifung vordringlich
bearbeitet werden muBten. Das Schwergewicht der Untersuchungen liegt
nach wie vor auf einigen Ruderalpflanzen. Die Arbeiten werden weiter
gefi.ihrt mit dem Ziel, i.iber die Keimungsphysiologie Beitrage zur Klarung
der Biologie der Ruderalpflanzen und ihrer Bekampfungsmoglichkeit zu

leisten. (H. Lyre)

Laboratorium filr zoologische Mittelprilfung in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgesdllossene Forsdmngsvorhaben
Verbesserung einer Zuchtmethode filr Speckkafer

In Weiterfi.ihrung der im Vorjahr durchgefi.ihrten Versuche zur Verbesse
rung einer Zuchtmethode fi.ir den Dornspeckkafer (Dermestes vulpinus) hat 
sich der Kunststoff ,.Styropor" auch weiterhin als billiges Einbohrmaterial fi.ir 
die Larven (an Stelle von Kork) gut bewahrt. Vergleichsweise Zuchtversuche 
auf ,.Styropor" mit und ohne Zusatz von Trockenfleisch ergaben, daB dem 
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,.Styropor" keine Bedeutung als Nahrung hir Dermestes vulpinus zukommt. Es 
ist beabsichtigt, diese Befunde zusammen mit den vorjiihrigen Ergebnissen zu 
veri:iffentlichen. (W. Herfs) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Erprobung der Spinnmilben-Biirstenmaschine zur Auswertung von
Bekampfungsversuchen mit Akariziden

Im Rahmen der Erprobung und Verbesserung von Auswertungsmethoden
bei Spinnmilben-Bekiimpfungsversuchen wurde die Spinnmilben-Bi.irsten
maschine (nach Henderson und McBurnie) in Versuchen mit der Spinnmilben
art Tetranychus urticae Koch an Bohnenbliittern (Phaseolus) getestet. Da
gerade die Bohnenspinnmilbe zu den bedeutendsten Schadlingen gehi:irt und
auf Grund einer Zucht im Gewachshaus ganzjiihrig verhigbar ist, kommt
einer methodischen Umstellung der hir die Auswertung von Versuchen gegen
Spinnmilben im Obstbau geschaffenen Bi.irstenmaschine eine praktische Be
deutung zu. Die Maschine erwies sich auch fur die Ausziihlung von Bohnen
spinnmilben als brauchbar. Weitere Verwendungsmi:iglichkeiten hir andere
Kulturen sollen gepri.ift werden. (W. Herfs)

2. Beitrag zur Bekampfung der Salatwurzellaus

In Zusammenarbeit mit der Bezirksstelle Braunschweig des Pflanzenschutz
amtes Hannover wurden Versuche zur Bekiimpfung der Salatwurzellaus
(Pemphigus bursarius) in einem Gartenbaubetrieb unternommen, in dem durdl
diesen Schiidling sowie durch Virosen seit mehreren Jahren erhebliche Sdlii
den an Kopfsalat entstanden sind. Da die in Literatur und Praxis bisher
gegebenen Empfehlungen zur Vernichtung qieses schwer bekiimpfbaren Schiid
lings speziell bei spa.tern Erkennen des Befalls oft nicht zu ausreidiendem
Erfolg ftihren, wurden verschiedene Anwendungsmi:iglichkeiten diemischer
Insektizide einzeln und kombiniert erprobt. Die Auswertung der Versuche
steht noch aus. Bei der Weiterftihrung der Untersuchungen soil u. a. fest
gestellt werden, welcher Schiidigungsgrad beim Gesamtschadbild den Wurzel
liiusen bzw. den Virosen zukommt, um die wirtschaftliche Rentabilitiit einer
Bekiimpfung der Wurzelliiuse beurteilen zu ki:innen. (W. Herfs)

lnstitut fiir Geratepriiiung in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

keine

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

Am Stand der Forschungsuntersuchungen hat sidl wegen der geringen per
sonellen Besetzung des Instituts gegeni.iber dem Jahr 1967 nichts geiindert. 
Der Institutsleiter und die Mitarbeiter waren durch organisatorische Arbei
ten und mit laufenden Pri.ifungsarbeiten voll ausgelastet. 

Folgende· in den Vorjahren begonnene Untersuchungen konnten nicht ab
geschlossen werden: 

1. Feststellung von Verschleiflwerten an Diisen und Pumpen

Die Kenntnis der Lebensdauer von Di.isen und Pumpen fi.ir Pflanzenschutz
zwecke ist von groBer wirtschaftlicher Bedeutung.
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Die 1965 begonnenen Versuche zur Feststellung des VerschleiBes von Ge
rateteilen, insbesondere von Diisen und Pumpen, wurden fortgesetzt. 

(H. Koch) 
2. Entwicklung neuer Priifmethoden und -einrichtungen

Fiir die zur Priifung angelieferten Gerate oder Gerateteile sind verschieden
arti�e Priifmethoden und -einrichtungen entwickelt worden. (H. Koch)

Institut filr Pilanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

i. Methoden zur Ermittlung der Saatgutverseuchung des Getreides
mit H e Im i n  t h o s p o r i u m  { D r e  c h s I e r a )-Arlen {neu)

Fiir die Durchfiihrung von Beizversuchen ist es erforderlich, den Verseu
dmngsgrad des Saatgutes mit pathogenen Pilzen vor Versuchsbeginn festzu
stellen. Bei dem von der ,,International Seed Testing Association" empfoh
lenen Standardverfahren start beim Auslegen des Saatgutes dessen Keimung,
da hierbei die Korner vom Filterpapier abgehoben werden. Es sind daher
Keimhemmungsmittel eingesetzt worden, von denen sich leicht losliche Harn
stoffderivate, wie das Herbizid Aresin (Monolinuron), bewahrten, von dem
20 cm3 einer 0,40/oigen Wassersuspension auf ein 400 cm2 grofles Wellpappe
stiick in einer Kunststoffschale verteilt wurden. Bei Verwendung von Well
pappe ist die reihenweise Auswertung erleichtert, auflerdem geniigt eine
geringe Feuchtigkeit, wodurch die fiir die Diagnose wichtige Sporenbildung
infolge Verzogerung der Bakterienentwicklung verbessert wird. Die Keim
schalen standen 10 Tage bei 20° C unter NUV-Licht. Mit diesem Verfahren
gelang es, Helminthosporium (Drechslera)-Arten ohne Hemmung der Sporen
bildung an Gerste, Hafer und Weizen nachzuweisen. (G. Schuhmann)

2. Temperaturbedingungen fiir die Infektion von Getreidekeimlingen mit
He Im i n  t h o s p  o r  i u m  (Dr e c h s I e r  a )-Arlen zur Priifung von
Beizmitteln in Klimakammern {neu)

Zur Priifung von Beizmitteln gegen samenbiirtige Krankheitserreger in
Klimakammern oder im Gewachshaus ist es notwendig, die optimalen Infek
tionsbedingungen zu kennen.

Hohe Infektionsraten an 8 mit Helminthosporium gramineum natiirlich ver
seuchten Gerstenso.rten sind erzielt worden, wenn die mit ma.Big feuchtem,
leicht lehmigem Sand gefiillten Versuchsgef�Be zunachst 2 Wochen bei 5° C
und anschlieBend 2 ·Wochen bei 15-20° C aufgestellt wurden. Helminthospo

rium sativum an Weizen und Gerste entwickelte sich am besten bei Tempe
raturen zwischen 20-25° C mit starker Ausbildung von typischen Halmgrund
verbraunungen. An Hafer, der natiirlich mit Helminthosporium avenae ver
seucht war, ergaben Keimtemperaturen im Bereich von 2-7° C im Verlauf
von 2-3 Monaten hohe Infektionsraten mit roten Streifen auf Blattern und
Koleoptilen, den typischen Befal!ssymptomen. Bei Temperaturen uber 15° C
waren keine typischen Symptome erkennbar. (G. Schuhmann)
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3. Kiinstliche Infektion von Weiz enkornern mit Fu s a r i um c u Im o r um
und H e I m i n t h o s p o r i u m fiir Beizmittelpriifungen (neu)

Zur Priifung der Wirkungsbreite von Beizmitteln wird Saatgut benotigt, das
mit bestimmten Pilzen verseucht ist. Natiirlich. verseuchtes Saatgut steht nicht
immer zur Verfiigung. Fiir die kiinstliche Infektion von Weizenkornern im
Laboratorium bewahrte sich folgende Methode: Zehn Minuten Vorbehand
lung der Korner mit waflriger Natriumhypochloritlosung (1 °/o wirksames
Chlor), danach Zugabe eines sporenhaltigen Kultursubstrates von Fusarium

culmorum in einer Wasseraufschwemmung 200 cm3 je kg Weizenkorner,
anschlieflend 24-96 Stunden in geschlossenem Gefafl Infektionsmyzel bei 15° 

C einwachsen !assen, mit nachfolgender Riicktrocknung der infizierten Korner
bei Zimmertemperatur. Die Infektionsrate steigt mit zunehmender Lagerzeit
im Infektionsgefafl, womit jedoch eirie Keimschadigung einhergeht.

In gleicher Weise gelingt eine kiinstliche Infektion mit Helminthosporium
(Drechslera) sativum. Bei doppelter Wassermenge mufl die lnfektionszeit im 
verschlossenen Gefafl nach 16 Stunden beendet werden, bevor die Korner zu
keimen beginnen. (G. Schuhmann)

4. Untersuchungen iiber die Eignung von Elektroneneinfangdetektoren filr die
Erfordernisse der Pflanz enschutzmittelanalyse

Elektroneneinfangdetektoren sind hochempfindlich gegen Chlorverbindun
gen, gleichfalls aber noch sehr empfindlich gegen Phosphorsaure-, Schwefel-.
Nitro- und Carbonylverbindugen sowie gegen polykondensierte Aromate.
Der Selektivitatsgrad dieses Detektors ist somit gering. Auflerdem ist seine
Kapazitat fiir die Belastung mit relativ groflen Substanzmengen (etwa 100 ng)
gering. Wegen dieser Eigenschaften und wegen der Entdeckung anderer,
besserer Detektionsprinzipien sollte der Elektroneneinfangdetektor nur noch
in besonderen Fallen fiir die Pflanzenschutzmittelriickstandsanalyse verwen
det werden. Fiir diese Falle ist die 63Nickel-Modifikation wegen der hoheren
Belastbarkeit bei nur geringer Empfindlichkeitseinbufle vorzuziehen. In der
Qualitat der Leistung besteht zwischen dem Detektor mit pulsierender Span
nung und demjenigen mit Gleichspannung kein Unterschied. Bei pulsieren
der Arbeitsweise ist hoherer elektrischer Aufwand erforderlich; Gleichspan
nungsdetektoren miissen etwas ofter gereinigt werden (Geisterpeaks), sind
aber auch leichter zu reinigen. Bei Gleichspannungsbetrieb ist eine Variie
rungsmoglichkeit der anzulegenden Elektrodenspannung vorzusehen, um den
Detektor jeder einzelnen Problemstellung optimal anpassen zu konnen.

(W. Ebing) 

5. Untersuchungen iiber die Eignung von thermionischen Detektoren fiir die Er
fordernisse der Pflanz enschutzmittelanalyse
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Thermionische Detektoren, d. h. durch die Gegenwart von Alkalisalzen
modifizierte Flammenionisationsdetektoren, sind einfach und leicht selbst zu
bauen. Die Empfindlichkeit dieser Detektoren gegeniiber Carbonsaureestern
(also Extraktstorstoffen), Chlorkohlenwasserstoffinsektiziden, Triazinherbi
ziden und Phosphorsaureestern verhalt sich wie (0,1-1) : 1 : 100 : 10 OOO.
Dieses Selektivitatsverhaltnis bleibt auch bei Variation aller Parameter
(Brenngasstrome, Elektrodenabstande, Salzarten) in etwa konstant. Nur bei
Verwendung von Casiumbromid als Thermionenquelle laflt sich die Chlor-



kohlenwasserstoffanzeige um etwa eine halbe Zehnerpotenz unterdriicken, 
die von Stickstoff- und Phosphorverbindungen um etwa den gleichen Faktor 
erhi:ihen. Thermionische Detektoren miissen also als fiir Phosphor- u n d 
Stickstoffverbindungen geeignet angesehen werden. Beziiglich Stabilitat und 
Wartungsarmut sind Detektorbauarten vorzuziehen, die sich einer Uber
schuBmenge an Salz bedienen. Fiir solche Detektoren sind handelsiibliche 
PreBlinge oder selbstgesinterte Salzspitzen zu verwenden. Fiir die letzteren 
wurde ein Herstellungsverfahren mit iiblichen Laboratoriumshilfsmitteln aus
gearbeitet. (W. Ebing) 

6. Gaschromatographischer Nachweis von beliebig vielen Insektizidwirkstoffen
nebeneinander

Es wurde ein Verfahren ausgearbeitet, welches sich eines gruppenspezifi
schen Detektors bedient. Die Retentionswerte an drei unterschiedlich polaren
gaschromatographischen Trennsaulen aus einem mit gri:iBter Identitat repro
duzierten automatischen Versuchsprogramm dienen zur Identifizierung be
liebig vieler Wirkstoffe aus der Gruppe der insektiziden Phosphorsaureester.
Alle heute bekannten Originalwirkstoffe dieser Klasse, deren phosphorhal
tige Metaboliten sowie kiinftige Phosphorsaureinsektizide ki:innen nach ein
und demselben Verfahren oberhalb ihrer in der Hi:ichstmengenverordnung
festgelegten Toleranzen erkannt werden. Fiir Proben mit unbekannter Vor
geschichte ist dies das bisher einzige schnelle Nachweisverfahren. Es ist als
Muster fiir die Ausarbeitung von Einheitsverfahren fiir weitere andere Wirk
stoffklassen gedacht. Die zu analysierenden Proben miissen vorher eine
Mindestreinigung erfahren haben. Das Verfahren wurde anderen Labora
torien zur Priifung vorgelegt. (W. Ebing)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Umfang der Verseuchung des Getreidesaatgutes mit pathogenen Pilzen in
der BRD (neu)

Hochzuchtsaatgut verschiedener Herkiinfte aus dem Erntejahr 1967 (56 Wei
zenherkiinfte, 54 Gerstenherkiinfte und 45 Haferherkiinfte) ist auf den Besatz
mit einigen pathogenen Pilzen untersucht worden, um den Umfang der not
wendigen Saatgutbeizungen kennenzulernen. Die Untersuchung erfolgte in
Anlehnung an die von der ,,International Seed Testing Association" empfoh
lenen Verfahren. Das Ergebnis bringt die Tabelle auf Seite A 28 oben.

Die Untersuchungen werden mit Herkiinften aus dem Erntejahr 1968 fort
gesetzt. (G. Schuhmann)

2. Diinnschichtchromatographischer Gruppentest fiir chlorhaltige Insektizide

Die Rt-Werte der Chlorkohlenwasserstoffinsektizide hangen stark von den
Sorptionseigenschaften der benutzten Diinnschichten ab. Nur unpolare FlieB
mittel mit geringer Elutionswirkung !assen diese Schichteigenschaften zur
Geltung kommen. Die Untersuchungen werden fortgesetzt mit dem Ziel, die
Rr-Werte so zu steuern, daB ein ldentifikationssystem abgeleitet werden
kann. (W. Ebing)
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O/o-Anteil der Hochster 
Getreide- Befallsgrad Pilzart herkunft 
mit Befall 

in °/o 

A n  W e i z e n  
Fusarium avenaceum 23 75 

Fusarium culmorum 11 100 

Fusarium nivale 40 100 

H elminthosporium avenaceum 62 10 

HeJininthosporium sativum 15 10 

Septoria nodorum 94 80 

A n  G e r s t e  
Fusarium avenaceum 10 50 

Fusarium culmorum 10 50 

Fusarium nivale 28 100 

Helminthosporium gramineum 33 56 

Helminthosporium sativum 11 26 

Helminthosporium teres 30 56 

A n  Ha f e r
Fusarium sp. 50 50 

Helminthosporium avenue 43 60 

Helminthosporium sativum 6 4 

3. Die Reproduzierbarkeit diinnschichtchromatographischer Ergebnisse (neu)

Fi.ir sichere SchluBfolgerungen aus di.innschichtchromatographischen Werten
mi.issen diese Werte beliebig oft reproduzierbar sein. Das ist im allgemeinen
bisher nicht der Fall. Besonders Verbindungen, deren Trennung vorwiegend
auf Ad- und Desorptionsvorgangen beruht, zeigen starke Abhangigkeit von
den momentanen Klimafaktoren. Der EinfluB aller denkbaren Faktoren
wurde untersucht, und es wurden wenig kostenaufwendige Verfahren ent
wickelt, mit denen gut reproduzierbare, jahreszeitunabhangige di.innschicht

chromatographische Serienbestimmungen durchgefi.ihrt werden konnen.
(W. Ebing) 

4. Untersuchungen iiber die Reproduzierbarkeit der temperaturprogrammierten
Gaschromatographie (neu)
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AnlaBlich der Entwicklung gaschromatographischer Einheitsverfahren fi.ir
Pflanzenschutzmittel muBten wir uns mit der Abhangigkeit der automati
schen Temperatursteuerungen von der Raumtemperatur beschaftigen. Alle
uns bekannten Gerate weisen diesen bei Prazisionsmessungen sehr storen
den Faktor auf. Die Qualitat vieler elektronischer Schaltungen wurde i.iber

pri.ift. Es wurden Einblicke erhalten, welche Beitrage die verschiedenen Fak
toren zu diesem Gesamteffekt liefern. Gegenwartig wird versucht, aus der
Kenntnis dieser Faktoren den Effekt zu beseitigen. (W. Ebing)



5. Entwicklung eines Einheitsverfahrens zum gaschromatographischen Riidc
standsnachweis der Wirkstoffe aus mehreren Herbizidklassen (neu)

Die Erfahrungen aus den hier entwickelten Nadiweisverfahren fi.ir insekti
zide Phosphorsaureester werden verwertet, um das Verfahren auf die
schnelle Identifizierung der meisten wichtigen Herbizidklassen anzuwenden.

(W. Ebing) 

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen zur Methodik der Resistenzpriifung von Kartoffelknollen
gegeniiber der Braunfaule ( P h y t o p h t h o r a i n f e s t a n s )

Zur Prufung von Kartoffelstammen und -sorten auf Resistenz gegeniiber dem
Erreger der Braunfaule, Phytophthora infestans, werden 10 mm dicke Knol
lenscheiben beimpft und danach vor allem die Zeit bestimmt, die der Pilz be
notigt, um diese Scheiben zu durchwachsen. Die nach Verwundung des Knol
lengewebes einsetzenden Prozesse bilden einen ersten Smutz gegen das Ein
dringen des Pilzes. Versuche an 24 Kartoffelsorten bei Impfung von frisdi ge
sdinittenen und von 24 Stunden nach dem Sdmeiden liegen gelassenen Proben
ergaben, daJ3 die Anfolligkeit im ersten Falle bei den verschiedenen Sorten
in unterschiedlichem Mafle erhoht ist. Bisher wurde bei den Resistenzprufun
gen erst 24 Stunden nach dem Schneiden geimpft, um durch die inzwischen
eingetretenen Wundreaktionen der auJ3ersten Gewebeschicht etwaige Ver
unreinigungen durch Bakterien fernzuhalten. Nach den gewonnenen Versuchs
ergebnissen ist es notwendig, frische Schnittflachen zu beimpfen und Bakterien
lediglich durch sorgfoltiges Arbeiten auszuschalten.

Bei den laufenden Resistenzpriifungen konnten wir beobachten, dafl bei man
chen Zuchtstammen der Pilz die der Impfflache abgewandte Seite der Knol
lenscheibe nicht durchbradi. In diesen Fallen stellte der inzwischen gebildete
Wundkork auf der nicht beimpften Seite ein Hindernis fur das Durchwachsen
des Pilzes dar. In weiteren Versuchen mit den 24 Kartoffelsorten konnte
schliefllich gezeigt werden, dafl von Knollen abgeschnittene Tangentialschei
ben unter Einschlufi der Rindenregion gegeniiber Scheiben, die nur aus dem
Knollenmark gesdinitten wurden, eine erhohte Resistenz aufweisen. Die
Resistenzpriifungsmethode wurde den genannten Beobachtungen entspre
chend modifiziert. (A. Noll)

2. Untersuchungen iiber die physiologische Spezialisierung des Weizen- und

Gerstengelbrostes (Pucc i n i  a s t r i ii o r  m i  s ), Herkunft 1967

Die in Zusammenarbeit mit R. W. S t u b  b s und H. V e  c h t , Nederlands
Graan-Centrum und Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek in Wa
geningen/Niederlande, am Europaischen Gelbrost-Fangsortiment (s. Jahres
bericht 1967, S. A 32) 1967 durdigefiihrten Beobachtungen wurden ausge
wertet und zusammengestellt.

1967 wa,ren insgesamt rund 1000 Proben befallener Weizen- und Gersten
blatter eingesandt worden, die im Gewachshaus auf Keimpflanzen auf ihre
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Zugehorigkeit zu den verschiedenen physiologischen Rassen gepriift worden 
sind. 

Die 1965 erstmalig gefundene, 1966 rasch vermehrte, sehr aggressive Rasse 
60 hat sich in den Niederlanden, Belgien und Gro.Bbritannien weiter ausge
breitet, wurde erstmals in Luxemburg und Frankreich beobachtet, schien 
jedoch in Danemark und Norddeutschland nicht weiter um sich zu greifen. 
Die Rassengruppe 3/55 (,Capella', ,Opal' u. a. befallend) ist nach wie vor 
beherrschend fur den europaischen Raum einschliefilich Spanien, Portugal, 
allerdings weniger fur die Schweiz. Daneben spielt die Rassengruppe 8 in 
Norwegen, Schweden und ganz Deutschland ihre seit Jahrzehnten gewohnte 
Rolle; sie wurde aber auch in Jugoslawien, der Tschechoslowakei und in 
Ungarn (bisher nur eine Einsendung) gefunden. Vereinzelt trat Rasse 54 
(den Sommerweizen ,Heines Kolben' und seine Abkommlinge befallend) im 
gleichen Raume auf (Schweden, Deutschland, Tschechoslowakei). In alpinen 
Gebieten sind wie bisher die Rassen 32 und 32 A vorherrschend, in.sbeson
dere in der Schweiz, wahrend auf dem Balkan die fur das Mittelmeergebiet 
und den Orient bekannte Rassengruppe 20 A offenbar bestimmend ist (Jugo
slawien, Rumanien, Bulgarien, Griechenland, Turkei, Israel, lrak, Iran). 

Die Gerstengelbrostgruppe 24 mit der hohen Pathogenitat erwies sich er
neut als beherrschend im europaischen Raume. (E. Fuchs) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersudmngen iiber nichtparasitare Krankheitserscheinungen an Kartoffel

knollen im Lager (neu)

Unter den Einsendungen kranker Kartoffelknollen befanden sich mehrere
Proben, die ein als ,,Schalennekrose" bezeidmetes Symptom aufwiesen. Fur
dieses Erscheinungsbild wird ein Kalteschock im Lager verantwortlich ge
macht, uber die Disposition der Knollen zur Schalennekrose ist jedoch wenig
bekannt. Es wurden Versuche angelegt, bei denen der eventuelle Einflufl der 
Diingung, unterschiedlich tiefer Knollenlage und verschiedener Rodezeiten in
Verbindung mit verschiedenen Mittelanwendungen zur Rhizoctonia-, Kraut
faule- und Unkrautbekampfung sowie Krautabtotung auf die Knollendisposi
tion festgestellt werden soll.

Bei dem an einer bestimmten Kartoffelsorte 1967 beobachteten Auftreten
hohler Knollen wurden als Ursache u. a. bestimmte Ernahrungsverhaltnisse
vermutet. Krankheitserreger lieflen sich aus diesen Knollen nicht isolieren,
in den Hohlungen fanden sich nur Larven und Puppen einer Fliege. Im Feld
versuch 1968 mit 12 Dungungsvarianten einschl. Stickstoffuberdungungen
traten keine hohlen Knollen auf. Es ist daher anzunehmen, dafl auch Auflen
faktoren, die die Wachstumsprozesse der Knollen beeinflussen, fur das Auf
treten hohler Knollen verantwortlich sind. (J. Ullrich)

2. Untersuchungen iiber Atiologie und Bekampfung der Lagerfaulen der

Kartoffel
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Zur Untersuchung der Kartoffellagerfaulen wurde ein Arbeitskreis gebildet,
dem das Institut fur Pflanzenbau und Saatgutforschung der Forschungsanstalt
fur Landwirtschaft in Braunschweig-V6Ikenrode, das Kuratorium fur Technik
in der Landwirtschaft, Versuchsstation Dethlingen und das Institut fur Bota-



Abb. 1: Auf die Sdmittflache der Knollenhalften wurde jeweils ein Tropfen einer Sporen
suspension der Rasse 1.2.3.4 des Braunfauleerregers Phytophthora infestans auf
gebracht. Die Infektions- und Inkubationstemperatur betrug 10° C. Nach 14 Tagen 
in 20° C verbracht, bildet der Pilz nur auf der Schnittflache der Knollen von 
,Erstling' Luftmyzel (unten), da er im Knollengewebe der Sorte ,Saskia' durch 
einen nekrogenen Prozell abgetotet worden ist (oben). 
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nik der Biologischen Bundesanstalt angehi:iren. Letzterem obliegen die 
phytopathologischen Arbeiten. 

Im ·Berichtsjahr wurde eine groBe Zahl von Einsendungen kranker Knollen 
untersucht. Es handelte sich iiberwiegend um mit einer sekundaren NaBfaule 
behaftete Proben, in diesem Stadium war die Aufklarung der primaren 
Krankheitsursache nicht mehr mi:iglich. Daneben konnten jedoch einige 
pathogene Fusarium-Stamme isoliert werden. Die Haupteintrittspforte fur 
Fauleerreger stellen Wunden der Knollen dar. Das Eindringen der Erreger 
durch Wunden und die im Wirt nach der Verwundung ablaufenden Reak
tionen sind daher fur das Studium der Lagerfaulen von besonderem Interesse. 
Die bisher durchgefiihrten Untersuchungen hatten folgende Ergebni�_se: 

a) Es gibt Kartoffelsorten, die in verhaltnismaBig kurzer Zeit (24--48 Stun
den) nach Verwundung eine erhohte Resistenz ausbilden. Hierfiit sind
wahrscheinlich nicht der WundabschluB durch eine Suberineinlagerung
in die peripheren Zellwande, sondern physiologische Veranderungen in
den Zellen des Wundgewebes verantwortlich. In den auBeren 1---,2 mm
dicken Zellschichten der Wundoberflache konnte eine geringe Abnahme
der Peroxidaseaktivitat festgestellt werden, 1-2 mm darunter nahm
diese Aktivitat innerhalb von 48 Stunden stark zu, um dann wieder ab
zufallen.

b) Im Bereich von 10° C und darunter sind einige Sorten befahigt, iiber
einen nekrogenen ProzeB Infektionen durch kompatible Rassen von Phy
tophthora iniestans abzuwehren. Diese Eigenschaft ist nur schwach mit der
Resistenz einer Sorte bei hoherer Temperatur (15°) korreliert. Fur die
unterschiedliche Lagerfahigkeit der Sorten diirfte das bei den iiblichen
Lagertemperaturen auftretende Abwehrvermi:igen mitverantwortlich sein.

Daneben wurden Untersuchungen aufgenommen, mit denen die Veranderung 
der Krankheitsbereitschaft der Knollen im Laufe der Lagerperiode in Ab
hangigkeit von den AuBenbedingungen studiert werden soll. 

Das Institut wurde bei der Beurteilung gegen Lagerfaule gebeizter Pflanz
kartoffelpartien hinzugezogen. Die bisherigen Erfahrungen sind nicht be
friedigend. (J. Ullrich, B. Schober und A. Noll) 

3. Untersuchungen iiber den Zusammenhang zwischen Peroxidaseaktivitat und
Resistenzverhalten von Kartoffelsorten gegeniiber dem Erreger der Braun
faule ( P h y t o p h t h o r a i n f e s t a n s )

Die Untersuchungen iiber die Aktivitat der Peroxidase im Rinden- und Mark
gewebe der Kartoffelknollen wurden auf das gesamte Sortiment ausgedehnt.
Es ergaben sich bei allen Sorten Unterschiede zwischen dem Rinden- und
Markgewebe. Gleichzeitig wurden alle Sorten dem Resistenztest gegeniiber
Phytophthora infestans unterworfen, um einen Uberblick iiber die Resistenz
der einzelnen Sorten zu erhalten. Die Versuchsergebnisse zeigten keine Korre
lation zwisdlen der Peroxidaseaktivitat und der Resistenz. Da die Knollen
zum Zeitpunkt der Untersuchungen mehr oder weniger keimten, haben diese
Ergebnisse einen begrenzten Aussagewert. Es ist bekannt, da.8 die AnfalHg
keit der Knollen gegen den Erreger der Braunfaule wahrend der Lagerung
zunimmt. Lagerungsversuche ergaben auBerdem, daB die Aktivitat der Peroxi-
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dase in den Knollen nach der Ernte bis zu einem Maximum ansteigt und dann 
wieder absinkt. Das Maximum wird, fiir jede Sorte verschieden, im November 
bis Dezember erreicht. (B. Schober) 

4. Untersudmngen zur weiteren Verbesserung der .,Knolldtenmethode"

Die ,,Knollchensucht" · mancher Kartoffelsorten liefl sich fiir Infektionsver
suche mit dem Schorferreger Streptomyces scabies ausnutzen (s. Jahresbericht
1967, S. A 37). Bisher wurden die Knollchen in gew6hnlichem Bausand ange.
zogen und dann in diesem Medium infiziert. Bei Anzucht in Perlite war es
moglich, die Mutterknollen mit den Knollchen aus den Topfen zu nehmen und
durch Tauchen in eine Myzelsuspension zu infizieren. Dann wurden die Knol
len wieder zuriick.gepflanzt. Die nach dieser Methode erzielten Infektions
edolge befriedigen no±. nidlt. Kartoffelknollen, die bei 0-2° C aufbewahrt
wurden, konnten nach Entfernen der bei hoherer Temperatur erscheinenden
Keime noch mindestens nach einem Jahr zur Knollchenbildung gebracht wer
den. Damit steht wahrend des ganzen Jahres Material fiir Untersuchungen
zur Verfiigung. Fiir die Knollchenmethode ist die Sorte ,Rosa' am besten
geeignet. Durch Kreuzen dieser Sorte mit anderen, schorfanfalligen Sorten
wird versucht, neue Stamme zu gewinnen, welche die Neigung zur Knollchen
sucht mit hoher Schorfanfalligkeit in sich vereinigen. Daneben wird nach wei
teren Sorten gesucht, die zur Knollchenbildung angeregt werden konnen.

Bisher wurde die Knollchenmethode nur fiir Infektionsversuche mit dem Er
reger des gew6hnlichen Kartoffelschorfes benutzt. Versuche mit Rhizoctonia

solani ergaben einen ausreichenden Besatz der Knollchen mit Rhizoctonia

Pock.en. Diese Methode diirfte daher auch bei der Priifung von Mitteln zur
Bekampfung anderer Knollenkrankheiten verwendbar sein. (A. Noll)

5. Ein genetisc:her Zusammenhang zwischen der Rotschaligkeit einiger Kar
toffelsorten und ihrer Anfalligkeit fiir die Rasse 8 des Kartoffelkrebs
erregers ( S y n c h y t r  i u m e n d o b i o t i  c u m )

Die bei Fulda auftretende S.-endobioticum-Rasse 8 verdankt ihre Eigenstan
digkeit der deutlichen Anfalligkeit der hollandischen Sorten ,Ultimus' und
,Urgenta' fiir diese Rasse, wahrend die beiden Sorten gegen.die iibrigen in der
Bundesrepublik auftretenden Rassen 1, 2 und 6 resistent sind. Sowohl ,Ulti
mus· als auch ,Urgenta' sind rotschalig. Bei Feldversuchen mit neueren Kar
toffelsorten fiel nun auf, dafl sich auch die Sorten ,Desiree· und ,Pimpernel',
die ebenfalls rotschalig sind, ebenso verhalten wie ,Ultimus' und ,Urgehta·.
Alle genannten Sorten sind miteinander verwandt. (M. Hille)

6. Untersuchungen iiber die physiologische Spezialisierung des Weizen- und
Gerstengelbrostes ( P u c c i n i a s t r i i f o r m i s ) , Herkunft 1968

1968 sind rund 600 Proben gelbrostbefallener Weizen- und Gerstenblatter
eingesandt worden. Diese Zahl entspricht der durchsdmittlichen Einsen
dungsquote eines Jahres ohne sehr starken Gelbrostbefall. Die Gelbrostiso
late von den Einsendungsproben werden auf ihre Rassenzugehorigkeit unter
sucht.

Parallel mit der Analyse des Gelbrostrassenspektrums werden in Gewachs
hausversuchen Weizen- und Gerstensorten auf ihre Eignung zur Differenzie-
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rung des Gelbrostbefalls (Testsorten) und auf allgemeine Gelbrostresistenz 
(Suchsorten) gepriift. 

Auf dem Braunschweiger Versuchsfeld werden zum gleichen Zwecke jahrlich 
rund 5000 Weizen- und Gerstensorten angebaut und kiinstlich mit den ver
schiedenen mitteleuropaischen Gelbrostrassen infiziert. 

Informationen i.iber Feldpriifergebnisse und Saatgut aus dem Sortiment ste
hen jedem Interessenten jederzeit zur Verfi.igung. (E. Fuchs) 

7. Vergleichende Untersuchungen zur Bestimmung physiologischer Rassen bei
Gelbrost ( P u c c i n i a s t r i if o r m i s ) (neu)

Die Ergebnisse der Gelbrost-Kulturversuche im Lichtthermostaten (s. Jahres
bericht 1967 S. A 33) waren die Voraussetzung fi.ir vergleichende Unter
suchungen nicht nur der Kultur des obligaten Parasiten auf der hochanfalli
gen .,Erhaltungs"sorte ,Michigan Amber', sondern auch der Reaktion unter
schiedlich anfalliger Wirtssorten mit bestimmten, definierten Rassen des
Pilzes im Lichtthermostaten und im konventionellen, teilklimatisierten Ge
wachshaus.

Folgende Testsorten fielen bisher durch ihre einheitliche bzw. unterschied
liche Reaktion auf den Rostbefall unter den verschiedenen Kulturbedingun
gen auf:

Heines 
Rasse Kolben Chinese 166 Vilmorin 23 Lee 

20A 
1 

3/55 
27/53 

54 
60 
7 

G LT G LT G LT G LT 

II II 0 0 0 0 IV IV 
IV IV 0 0 IV IV 0 II 
0 0 0 0 IV IV 0 II 
0 0 IV IV 0 0 0 II 
IV IV 0 0 0 IV 0 II 
IV IV 0 0 0 IV 0 II 
0 0 0 0 0 II 0 II 

Verhalten von vier Weizensorten gegeniiber sieben Gelbrostrassen im Gewachshaus 
und im Llchtthermostaten. 
Gewiichshaus G: Temperatur 13-17° C, Tageslange 16 Stdn., Beleuchtungsstarke 
4000-14 OOO lx; 

Lichtthermostat LT: Tagestemperatur 22° C, Nachttemperatur 16° C, Temperatur 
wahrend der Infektion (fiir 24 Stdn.) 10° C, Tageslange 18 Stdn., Beleuchtungsstarke 
2500--3000 Ix. 0 = resistent, IV = anfallig, II = intermediar. 

(E. Fuchs und M. Hille) 

8. Das Verhalten verschieden alter Gersten- und Weizenpflanzen gegenilber
Mehltau und Gelbrost unter gesteuerten Temperatur- und Lichtbedingungen
(neu)

Seit Herbst 1968 steht uns fi.ir die Untersuchung des Verhaltens verschieden
alter Gersten- und Weizenpflanzen gegeniiber Mehltau und Gelbrost ein
einfacher Klimaraum zur Verfi.igung, der die Einstellung verschiedener Ta
geslangen und Temperaturdifferenzen zwischen Tag und Nacht erlaubt.
Feuchtigkeit, Helligkeit und Windgeschwindigkeit konnen nicht beliebig
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variiert werden. Bei einer Tageslange von 18 Stunden, einer Beleuchtungs
starke von 3000 lx, 40 cm von den Leuchtstofflampen (Osram-Fluora) ent
fernt gemessen, bei 18° C am Tage und 12° C in der Nacht und bei einer 
relativen Luftfeuchtigkeit von 60-70 °/o konnte die Sommerweizensorte 
,Heines Kolhen' innerhalh von drei Monaten zur Blute gebracht werden. -
Erste Versuche ergahen, daB Mehltauinfektionen an alteren Pflanzen mog
lich sind, auch wenn die relative Luftfeuchtigkeit (mit dem Aspirations
psychrometer gemessen) niemals ii.her 70 0/o steigt. (M. Hille) 

lnstitut fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

l. Untersuchungen iiber die molluskizide Wirkung der Carbamate auf
Gehausesdmedcen

Wie hereits in den vergangenen Ja hren (Jahresberichte 1966 und 1967) fest
gestellt werden konnte, weisen die Carbamate Isolan und Zectran eine
molluskizide Wirkung auf, die sie als Erganzung zu Metaldehyd fur geeignet
erscheinen lassen. Bei ihnen verstarkt sich im Gegensatz zu Metaldehyd ge
rade die Toxizitat in feuchten Biotopen und bei Regen oder Tau. Von den
Gehauseschnecken Cepaea nemoralis (L.), Arianta arbustorum (L.) und Helix

pomatia L. ist die zuerst genannte Art hesonders empfindlich. Offenbar wegen
des geringen Wassergehaltes im Schneckenkorper wahrend der sommerlichen
Trockenzeit, in der Cepaeen und Weinbergschnecken hoch ii.her dem Erdboden
an Strauchern und Baumrinde angeheftet mehrere Wochen lang in einerRuhe
phase verharren, vermindert sich die Empfindlichkeit gegen Carbamate in 
der ,,Sommerruhe" im Gegensatz zur Aktivitatsphase. Bei Arianta jedoch, die
in feuchten Biotopen auf dem Boden oder in ihn eingegrahen lebt, wurden
keine Anderungen der Empfindlichkeit heim Wechsel zwischen den sehr kur
zen Ruhe- und den langen Aktivitatsperioden festgestellt. (D. Godan)

2. Der Einflufi okologischer Faktoren auf die toxische Wirkung der Molluski
zide bei Nacktschnedcen

In Laboratoriumsversuchen mit den Wirkstoffen Metaldehyd, Isolan und
Ioxynil, die Limax flavus L. in bestimmten Dasen injiziert wurden, war die Mor
talitat hei Ioxynil am grtiflten. Metaldehyd und Ioxynil beanspruchen sehr 
stark den Wasserhaushalt der Schnecken im Gegensatz zu Isolan, das die 
Schleimabgabe reduziert. Bei allen drei Wirkstoffen konnte eine Ovizidwir
kung sowohl als Kontakt- wie als Atemgift festgestellt werden. In Wahlver
suchen mit verschiedenen Koderstoffen und ihren Molluskizidgemischen wurde
bei Limax flavus L. durch Tierktirpermehl und hei Deroceras reticulatum

(Mull.) durch Pflanzensuhstrate die grtiflte Attraktivitat beobachtet. Koder
gemische mit Ioxynil wurden wegen der hohen fraBdeterrenten Wirkung nicht
angenommen.

In Freilandverslichen erhrachten Spritzungen mit Isolan die heste Wirkung
vor Metaldehyd und Ioxynil. In Ktiderversuchen war Metaldehyd dem Isolan
iiberlegen. Das auflerst toxische Ioxynil eignet sich wegen seiner Phytotoxi
zitat und geringen Dauerwirkung in Nutzpflanzenbestanden nicht zur
Schneckenbekampfung. (K. Mayer und R. Daxl)
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3. Die Wirkung einiger Akarizide und Fungizide aui die Fortpilanzung von
D r o s o p h i_ l a m e I a n o g a s t e r Meig.

Bei Behandlung des Aufzuchtmediums von Drosophila melanogaster Meig. mit
verschiedenen Akariziden und Fungiziden konnte festgestellt werden, daB das
Milbenmittel Eradex bis zu einer Verdiinnung von 0,005 0/o die Nachkommen
schaft um etwa 25 °/o reduzierte. Noch besser wirkte das Fungizid Brestan 60,
das sogar bis 0,001 0/o diesen Effekt hervorrief und bei 0,05 °/o nur X der nor
malen Nachkommen entstehen lieB. Die Fungizide Maneb und Ferbam bewirk
ten, daB die zweite Generation in ihrer Fortpflanzungsfahigkeit eingeschrankt
wurde und nur noch 75 °/o der normalen Nachkommenschaft aufwies.

(M. Stiiben) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen Uber den Einilu6 von Kulturpilanzen und ihren Wildformen
aui die Orientierung und Aktivitat phytophager Fliegen

Unter den versdliedenen Signalreizen, die einen hoheren Befall der Kultur
formen gegeniiber Wildsorten durdl Ceratitis bedingen, ist besonders der
Duftreiz hervorzuheben. Er begiinstigt die Fernorientierung und das Auffinden
vom Laub verdeckter Friichte. Baumsilhouetten mit Duftquellen werden sol
chen ohne Duftquellen vorgezogen. - Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

(K.Mayer) 

2. Untersuchungen Uber Insektenlockstoiie

Die Koderversuche mit Sexuallockstoffen wurden weitergefiihrt. Durch die
Behandlung der Duftdriisen im Fliigel des Mannchens der Wachsmotte Galle

ria mellonella F. mit verschiedenen Losungsmitteln konnten hochaktive Ex
trakte des Sexualpheromons gewonnen werden, die bei den Weibchen Schwirr
tanz und Sudllaufe auslosten. In Versuchen mit Koderfallen war die attraktive
Wirkung der Extrakte jedoch geringer, als wenn lebende Mannchen aus
gesetzt wurden.

Bei Plutella maculipennis (Curtis), der Kohlmotte oder Kohlschabe, konnten
im Biotest keine Pheromone nachgewiesen werden. (K. Mayer)

3. Zur Diagnose des SUdairikanischen Nelkenwicklers (neu)

Die in Siidafrika und Madagaskar verbreitete Tortridde Epichoristodes acer
bella (Walk.) Diak. wurde wiederholt mit Nelkensendungen eingeschleppt.
Die von den Pflanzenschutzamtern zur Verfiigung gestellten Larven wurden
zur Imago durchgeziichtet. Morphologische Untersuchungen an den verschie
denen Entwicklungsstadien des Schadlings wurden zur Ausarbeitung einer
Anleitung fiir die Pflanzenbeschau zur Unterscheidung von anderen Lepido
pterenraupen durchgefiihrt. (K. Mayer)

4. Versuche mit Fra6inhibitoren (neu)
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Nadl einer Behandlung der Futterpflanzen verschiedener Insektenarten mit
dem Fungizid Fentinazetat wurde in orientierenden Versuchen eine fraB
hemmende Wirkung festgestellt, die nicht nur auf einer Vergramung beruht,
sondern auch durch die Toxizitat des Fungizids bedingt ist. Die Untersuchun-



gen werden weitergefiihrt, um die Stoffe charakterisieren zu konnen, wekhe 
das FraBverhalten der Insekten hemmen. (K. Mayer und D. Godan) 

5. Untersuchungen iiber die Wirkung von Herbiziden auf Insekten

In Abhangigkeit von der Aufwandmenge konnten bei 16 Herbiziden folgende
Gruppen nach ihrer Wirkung auf 10 Generationen von Drosophila melano
gaster Meig. - im Vergleich mit unbehandelten Populationen - unterschie
den werden: I: Starke Depression des Bestandes mit Erloschen der Population
nach wenigen Generationen; II: Anhaltende Minderung; III: Abnahme der
Populationsdidlte mit der Moglidlkeit spaterer Erholung; IV: geringe und V:
starkere Schwankungen um den Normalwert der Kontrollgenerationen; VI:
Zunahme der Populationsdidlte. Die Untersuchungen werden weitergefiihrt.

(D. Godan) 
6. Untersudmngen iiber Molluskizide

Beobadltungen an den seit iiber zehn Jahren fiir Molluskiziduntersuchungen
verwendeten Sdlneckenzudlten lassen eine Verminderung der Empfindlich
keit gegen Metaldehyd und Carbamate vermuten. Zur Klarung der Ursachen
dieser wenn auch nur geringfiigigen Empfindlichkeitsunterschiede wurden
vergleichende Untersuchungen mit Laboratoriums- und Freilandstammen ein
geleitet. (D. Godan)

7. Untersuchungen iiber die Zusammenhange zwischen Diingung, Schadlings
befall und Widerstandsfaktoren in Freiland- und Laboratoriumsversuchen

Die Untersudlungen iiber Ursachen und Regulation des natiirlidlen Wider
standes im Organismus mit dem Ziel der praktischen Vorbeuge und Beseiti
gung von sog. Resistenzerscheinungen bei tierischen Pflanzenschadlingen
(Bohnen-, Kornkafer) wurden fortgefiihrt. Im Freiland wurden diesmal die
Moglichkeiten der Konstitutionsbeeinflussung mit differenzierter Mineral
salzdiingung erstmalig durch Vergleichspriifungen zur Bekampfung der Zwie
belfliege (Hylemyia antiqua Meig.) im Berliner Gebiet erprobt. Auf dem Weg
iiber die Wirtspflanze konnte wiederum die Konstitution und Entwicklung des
Sdladlings verandert werden. (W. Reidlmuth)

8. Untersuchungen iiber die Ursachen und die Beeinflussung des natiirlichen
Widerstandes gegen biotische und abiotisdte Faktoren beim Mehlkafer
(Te n e b r i o  m oli to r L.)

Die langwierigen vergleidlenden Untersudlungen der biologischen Unter
sdliede zwischen gelb und braun pigmentierten .Mehlwiirmern" wurden
fortgesetzt. Sie gestatten jedoch infolge der teilweise weit uber Jahresfrist
beanspruchenden Gesamtentwicklungszeiten bei Tenebrio molitor L. noch keine
speziellen Angaben iiber die differenzierte Vitalitat der beiden durdl Pigmen
tierungsunterschiede gekennzeichneten Biotypen dieses Formenkreises.

(W. Reichmuth) 

9. Vergleichende Beobachtungen zur natiirlichen Empfindlichkeit bzw. Wider
standsfahigkeit gegeniiber Giftkodern auf Cumarinbasis an Ratten und Haus
mausen

Mit dem Augenmerk auf die vor allem in nordlidlen Gebieten Europas (z. B.
GroBbritannien und Danemark) aufgetretenen .,Resistenz"ersdleinungen bei
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Ratten und zwecks Ermittlung ihrer ursachlichen Faktoren wurden zunachst 
an Zuchtratten Mi:iglichkeiten zur willkiirlichen Erhi:ihung und Verringerung 
der natiirlichen Giftempfindlichkeit bei Fiitterungsversuchen im Labora
torium gepriift. Dabei stehen vor allem vergleichende Untersuchungen iiber 
den Einflufl von Vitamin K {als Anteil in Nahrungsmitteln oder in Coli-Bak
terien) als ein widerstandsbildender Faktor im Vordergrunde. Der Bezugs
gedanke dafiir entsprang der praktischen Erwagung, dafl gerade in Grofl
britannien und Danemark Hiihner- und andere Gefliigelfarmen vorherrschen, 
wahrend in der Bundesrepublik Deutschland Rinder- und Schweinebestande 
weit iiberwiegen. Ein Zusatz von Vitamin K zum Mischfutter ist aber nur bei 
Gefliigelfutter iiblich {beim Legehennenalleinfutter mindestens 2 mg/kg), 
nicht jedoch bei Mischfutter fiir Rinder und Schweine. {W. Reichmuth) 

10. Beeinflussung der Mortalitat und Fertilitat von Insekten durch
Blitzbelichtung

Die Beblitzung durch optisch definierte Glasfilter zeigte bei Drosophila, dafl
das langwellige Licht mit einer Wellenlange von iiber 515 nm mit zunehmen
der Wellenlange immer wirksamer schon bei einmaligem Blitzen die Fertilitat
einschrankte. (M. Stiiben)

11. Die Wirkung einiger Akarizide und Fungizide als Chemosterilantien

Nachdem die Versuche an Drosophila bei einigen Mitteln eine positive Wir
kung gezeigt hatten, wurden die Versuche auf Reismehlkafer und Kleider
motten ausgedehnt.

Die Fiitterungsversuche an erwachsenen Drosophila und Stubenfliegen mit in
Zucker inkorporierten Wirkstoffen wurden fortgesetzt. {M. Stiiben)

12. Untersuchungen zur Schwarzherzigkeit des Selleries unter Beriicksichtigung
tierischer Schadlinge

In Freilandversuchen wurde der Befall von Selleriepflanzen, die durch Gaze
kafige geschiitzt waren, mit dem ungeschiitzter Pflanzen verglichen. Die
Schwarzherzigkeit trat periodisch auf, etwa gleichlaufend mit dem Auftreten
frisch geschliipfter Imagines der Blattwanze Lygus pratensis L. und nur in Ein
zelfallen in den Gazekafigen. Das liefl die Vermutung aufkommen, dafl ein nur
durch die Imago iibertragenes, persistentes Virus an den Symptomen beteiligt
sein ki:innte, mit dem sich auch die Larven schon infizieren ki:innen, ahnlich
wie das beim Virus der Riibenkrauselkrankheit und ihrem Ubertraqer, der
Riibenblattwanze Piesma quadrata Fieb., der Fall ist. Da das Gazegitter, um
geniigend Licht durchzulassen, nicht zu feinmaschig gewahlt werden konnte,
ware es in einzelnen Fallen mi:iglich, dafl infizierte Junglarven in die Kafige
geschliipft sind. Ein Vergleich mit dem Ablauf des Wetters gab keine Anhalts
punkte fiir die Periodizitat. (M. Stiiben)

Berichtigung zum Jahresbericht 1967 

S. A 39 Untersuchungen zur Diapause des Kartoffelkafers
In Zeile 7: statt 2550 nm lies ,,'). 550 nm"
In Zeile 8: statt 2650 nm lies ,.11. 650 nm"
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Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber die Entwicklung des Khaprakafers ( T r o !J' o d e r m a
g r a n a r i u m) in pflanzlidten Riickstanden der Ulgewinnung

Die umfangreichen Importe von Rilckstanden der pflanzlichen Olgewinnung
(Olkuchen, Expeller) spielen durch ihre teilweise starke Verseuchung mit
dem Khaprakafer, der als gefahrlicher Quarantaneschadling angesehen wird,
bei der amtlichen Pflanzenbeschau in den Einfuhrhafen eine bedeutende
Rolle. Untersucht wurde die Frage, ob einzelne Produkte oder Feinheits
grade nicht vom Khaprakafer befallen werden bzw. in ihnen keine vollstan
dige Entwicklung stattfinden kann und damit ein AussdJ.luB dieser Produkte
von der Beschaupflicht moglich ist. Die Untersuchungen ergaben, dafl die
Vermehrung des Schadlings in zahlreichen gepriiften Expellerarten zwar sehr
unterschiedlich stark, aber mit Ausnahme von zwei Extraktionsschroten eine
vollstandige Entwicklung moglich ist. (W. Frey und R. Wohlgemuth)

2. Untersuchungen iiber die Winterharte verschiedener Entwicklungsstadien
von T r o g o d e r m a a n g u s t u m

Fur die Beurteilung der Gefahrlichkeit eines Vorratsschadlings ist die Frage,
ob er in unseren Lagern iiberwintern kann, von wesentlicher Bedeutung.
Kulturen mit verschiedenen Entwicklungsstadien der eingeschleppten Kafer
art konnten die Winter 1966/67 und 1967/68 in einem ungeheizten Boden
raum ilberdauern. Als tiefste Temperatur in den Kulturen wurden -8,1 ° C
gemessen. - In Laboratoriumsversuchen ilberlebten einzelne Larven eine
vierwochige Einwirkung von -7° C. Eine Temperatur von -2° C wurde
18 Wochen ertragen. Demnach kann T. angustum in La.gem winterliche Tem
peraturen ilberleben und muB deshalb als potientieller Vorratsschadling wei
ter beachtet werden. (R. Wohlgemuth)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen zur vorbeugenden Bekampfung von Motten in Getreide
lagem

Die Versuche iiber die Wirkungsdauer oberflachlicher Schutzbelage mit den
Wirkstoffen Pyrethrum, Malathion, DDVP und Tricalc iumphosphat wurden
fortgesetzt. In Bodenversuche mit gr6Beren Getreidemengen wurde die
Kakaomotte (Ephestia elutella), in vergleichende Laboratoriumsversuche die
Dorrobstmotte (Plodia interpunctella) einbezogen. Beide Mottenarten ver
ursachen in Getreidegrofllagern erhebliche Schaden. (W. Frey)

2. Untersuchungen iiber das Schadauftreten von T r o g o d e r m a g l a b r u m
in Vorratslagern in Deutschland

Versuche ilber die Nahrungsbreite dieser vor einigen Jahren in Deutschland
erstmals als Vorratsschadling aufgetretenen Kaferart ergaben, daB eine Ent
wicklung auf einer grofleren Anzahl von Nahrungsprodukten moglich ist.
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Kreuzungsversuche mit dem als sehr gefahrlicher Lagerschadling anzusehen
den Khaprakafer (Trogoderma granarium), dessen Einschleppung standig 
droht, verliefen bisher nicht erfolgreich. (W. Frey) 

3. Untersuchungen Uber die Entwicklung versdliedener Sdllidlinge in Manioka
produkten (neu)

Die stark angestiegene Einfuhr von Maniokawurzeln, -chips und -waste fur
Futterzwecke macht im Hinblick auf Quarantanemaflnahmen eingehende
Kenntnisse iiber die Entwicklungsmoglichkeiten von Schadlingen in diesen
Produkten erforderlich. (W. Frey)

4. Untersuchungen zur Methodik de:r Prii!ungen von Leerraumspr!tzmitteln
(neu)

In den Versuchen werden die wissenschaftlichen Grundlagen fiir die Erstel
lung neuer Richtlinien fiir diese Pri.ifungen erarbeitet. (W. Frey)

5. Untersuchungen Uber die Temperatur- und Luftfeuchteanspriiche von Staub
lausen ( C o p e o g n a t h a )

Versuche zur Frage der Massenvermehrung von Liposcelis divinatorius zeigen
bisher, dafl bei 22,5-27 ,5° C sich einzelne Tiere noch bei 50 0/o rel. Feuchte
entwickeln, bei hoheren Temperaturen jedoch 70 0/o Feuchte erforderlich sind.

(R. Wohlgemuth) 

6. Untersuchungen iiber die Entwlcklung von Staublausen ( C o p e o g n a t h a )
auf verscbiedenen VorratsgUtem

Die laufenden Versuche mit Liposcelis divinatorius lassen schon jetzt erken
nen, daB sich Staublause auch auf nicht verpilzten Vorratsgi.itern entwickeln
konnen. Zur Massenvermehrung ist die Art auf Weizenkeimen, Weizenschrot,
Roggen, Erdnuflexpeller, Mais und Haferflocken fahig. (R. Wohlgemuth)

7. Untersuchungen iiber die Gaskonzentrationsmessung von Phosphorwasser
stoff und Methylbromid (neu)

Um Fehlbegasungen von Vorratsgi.itern zu vermeiden, mufl die Gaskonzen
tration laufend iiberpriift werden. Es soll fiir die Praxis eine einfache und
moglichst wenig storanfallige Methode ausgearbeitet werden.

(R. Wohlgemuth) 

8. Untersuchungen Uber die Fertilltat mit Gammastrahlen behandelter Kom
kafer (neu)

Nach Bestrahlung mit 4-8 krad erreicht ein Teil der Kafer die normale
Lebensdauer von 5-6 Monaten, die i.ibrigen sterben innerhalb von 3 Wo
chen. Nach dem Tod dieser Tiere ist die Population steril. Es soll gepri.ift
werden, ob eine Koppelung der Faktoren Verki.irzte Lebensdauer / Fertilitat
bzw. Normale Lebensdauer / Sterilitat vorliegt. (R. Wohlgemuth)
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Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut ftir Bak.teriologie in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber eine systemische Infektion von Pelargonien durch
Xa nth o m o n a s  p e l a r g o n i i

Die durch Xanthomonas pelargonii verursachte Welke der Pelargonieri tritt
seit einigen Jahren in immer groflerem Umfange auf. Im Anfangsstadium der
Erkrankung ist die Infektion auf die Gefafle beschrankt, im weiteren Viulauf
greift sie auf das Stengelparenchym iiber und fiihrt schliefllich zum Absterben
der befallenen Pflanzen. Die Ausbreitung des Erregers erfolgt vor allem durch
infizierte Stecklinge von kranken Mutterpflanzen, ist aber auch durch ver
seuchten Boden moglich. Hinsichtlich ihrer Anfalligkeit lassen die verschie
denen Sorten von Pelargonium zonale keine nennenswerten Unterschiede er
kennen. Wahrend in friiheren Jahren die systemische Erkran1<:-ung selten
war und eine durch Xanthomonas pelargonii verursachte Blattfleckenbakte
riose vorherrschte, ist letztere heute auflerst selten. Vergleichsuntersuchungen
mit den aus Blattflecken und aus GefaBen isolierten Bakterien (Stamm B bzw.
G) ergaben, daB es sich um ein und denselben Erreger handelt. Mit beiden
Herkiinften konnten sowohl Blatt- als auch GefaBinfektionen induziert werden.
Bei GefaBinokulation geniigten weniger als 10 Bakterienzellen, um sowohl mit
G als auch mit B die typischen Krankheitserscheinungen auszulosen. (H. Stolp)

2. Untersuchungen iiber eine Blattfleckenkrankheit an Sellerie

In GefaBversuchen wurden Selleriepflanzen der fur die ;,Schwarzherzigkeit"
besonders anfalligen Sorte ,Oderd6rfer' in Ertle kultiviert, die teilweise mit
Kompost von kranken Pflanzen angereichert war. Krankheitssymptome tra
ten in diesen Versuchen - ebenso wie bei kiinstlicher Inokulation mit Bak
terienisolaten aus Blattflecken - nur sporadisch auf, wahrend auf einer wie
derholt mit Sellerie bepflanzten Feldflache die Krankheit besonders stark in
Erscheinung trat. Durch zusatzliche Beregnung konnte das Auftreten von
Krankheitssymptomen nicht verstarkt werden. Die Entstehung der Blatt
schaden. diirfte durch ein Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren be
dingt sein, wobei die Bakterien erst dann das Blattgewebe angreifen, wenn
die Pflanzen durch andere Ursachen bereits geschadigt sind. (D. Maflfeller)

b) Im Berichtsjahr Iaufende Forschungsvorhaben

1. Die physiologischen Eigenschaften phytopathogener und saprophytischer
Ps e u d o  m o n  a s-Bakterien

Da phytopathogene und saprophytische Pseudomonaden vom Typ der Fluo
reszenten in ihrem physiologischen Verhalten und ihren biochemischen Akti
vitaten weitgehend iibereinstimmen, sind verwandtschaftliche Beziehungen
zwischen Vertretern dieser beiden Gruppen sehr wahrscheinlich. Nach den
bisherigen Untersuchungen, in die etwa 100 Bakterienstamme einbezogen
wurden, unterscheiden sich die Fluoreszenten vor allem in ihren Atmungs
fermenten. Wie schon durch Untersuchungen von anderer Seite bekannt,
fehlt den pathogenen Formen Cytochrom-c-Oxidase, wahrend die saprophy-
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tischen Vertreter dieses Enzym besitzen. Die pathogenen Bakterien zeichnen 
sich auflerdem <lurch ihr Unvermogen zur Nitratatmung aus (d. h. keine 02-

Aufnahme aus Nitrat unter anaeroben Bedingungen). Von den Saprophyten 
sind dagegen einige zu dieser Stoffwechselleistung befahigt. In weiteren 
Untersudmngen soll zunachst eine Methode entwickelt werden, die es er
laubt, aus saprophytischen Populationen Atmungsdefektmutanten zu gewin
nen. Es interessiert vor allem die Frage, ob Verlustmutanten, die keine Cyto
chrom-c-Oxidase mehr besitzen, zu pathogenen Formen engere Beziehung 
aufweisen. (H. Stolp) 

2. Versuche zur Gewinnung eines polyvalenten Phagengemisches mit lytischer
Aktlvitat fiir P s e u d o m o n a s p h a s e o I i c o 1 a , den Erreger der Fett
fleckenkrankheit der Bohnen

Schon vor Jahrzehnten wurden zahlreiche Versuche untemommen, um Bak
teriosen bei Mensch, Tier und Pflanze mit Bakteriophagen zu bekampfen.
Die erhofften Erfolge blieben aber allgemein aus. Die Griinde dafiir diirften
in der \mgeniigenden Wirkungsbreite eines bestimmten Phagenstammes und
in dem Auftreten phagenresistenter Mutanten liegen. Um die Phagentherapie
pflanzlicher Bakteriosen auf neuer Grundlage aufzunehmen, wurde zunachst
eine Methode zur Gewinnung polyvalenter Phagengemische entwickelt. Sie
beruht im Prinzip auf der Erzeugung moglichst vieler Wirtsbereichsmutanten
eines Phagen. Ein gegen Pseudomonas phaseolicola hergestelltes Phagen
gemisch besitzt lytische Aktivitat fiir alle bisher getesteten Herkiinfte (etwa
60 Stamme aus aller Welt) und laBt im Laboratoriumsversuch keine Resistenz
mutanten zur Entwicklung kommen. Obwohl das System in vitro ,, arbeitet",
konnte eine therapeutische Wirkung bei infizierten Pflanzen bislang nicht
erzielt werden. Die Versuche werden fortgesetzt; (H. Stolp)

3. Entwicklung eines Pelargonien-Stecklingstestes zur Feststellung latenter
Infektionen von X a n t h o m o n a s p e I a r g o n i i (neu)

Die Ausbreitung des Erregers der Pelargonienwelke (X. pelargonii) erfolgt in
erster Linie durch Stecklinge von infizierten Mutterpflanzen, denen die Er
krankung nicht anzusehen ist. Deshalb soll nach einem Weg gesucht werden,
der das Erkennen latenter Infektionen in gesund erscheinenden Stecklingen
ermoglicht. Die Untersuchungen sind darauf ausgerichtet, in Stecklingen (oder
Mutterpflanzen) durch extreme Umweltbedingungen (hohe Temperatur, hohe
Luftfeuchtigkeit) eine vorzeitige Vermehrung der Bakterien und die Entwick
lung von Krankheitssymptomen zu provozieren. Das Endziel ist ein fiir die
Praxis geeigneter Test, der ohne direkte bakteriologische Untersuchung eine
Differenzierung zwischen gesunden und infizierten Steck.Hngen erlaubt.

(H. Stqlp) 

4. Versuche zum Nachweis von P s e ud o  m o n  a s  p h a s e  o Ii co I a, dem
Erreger der Fettfleckenkrankheit der Bohnen, in infiziertem Saatgut (neu)

Bohnenziichter und Saatgutvermehrer sind an einem einfachen, auf die Be
lange und Moglichkeiten der Praxis zugesdmittenen Test zur Feststellung
samenbiirtiqer Bakterieninfektionen interessiert. Es wird versucht, eine fiir
die Praxis geeignete Methode zu entwickeln. (H. Stolp und S. Kohn)
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5. Untersucbungen iiber die durcb P s e u d o m o n a s m o r s p r u n o r u m
hervorgerufene Bakteriose an Stein- und Kernobst in West- und Siiddeutsch
land

In einer mehrjahrigen Versuchsserie, bei der Spritzmittel mit unterschied
lichen Wirkstoffen, z. B. Kupfer- und Quecksilberpraparate sowie Antibio
tika, in befallenen Obstanlagen angewendet wurden, · konnte bislang noch
kein Erfolg in der Bekampfung des Erregers des Bakterienbrandes erzielt
werden, obwohl die Praparate in Laboratoriumsversuchen gegen die Bakte
rien sehr gut gewirkt hatten. Versuche zur Ermittlung eines giinstigeren
Behandlungszeitpunktes und der Wirkung der Spritzmittel mit besonderen
Zusatzstoffen sind geplant.

Alle bisher aus Kern- und Steinobst deutscher und auslandischer Herkiinfte.
isolierten Bakterienstamme wurden in einer umfangreichen Testreihe auf
ihre biochemischen Aktivitaten und physiologischen Eigenschaften unter
sucht. Die Ergebnisse erm6glichen eine taxonomisch-systematisdle Einord
nung der Isolate und sollen bei der Klarung der Frage helfen, ob eine Diffe
renzierung in zwei Arten (Pseudomonas syringae und Ps. morsprunorum), wie
sie von anderer Seite vorgenommen wurde, auch fiir die in Deutschland vor
kommenden Bakterien gerechtfertigt erscheint. Die Untersuchungen werden
fortgesetzt. (D. Maflfeller in Zusammenarbeit mit A. Schmidle

vom Institut fiir Obstkrankheiten)

6. Untersucbungen iiber P s e u d o m o n a s s o l a n a c e a r u m , den Erreger
der Scbleimkrankheit

Untersuchungen iiber den Wasserhaushalt infizierter Tomatenpflanzen haben
ergeben, dafl bereits nach 3 bis 4 Tagen, wenn an den Pflanzen noch keinerlei
Krankheitssymptome zu erkennen sind, die Wasseraufnahme deutlich ab
nimmt. Sie sinkt nach einer Woche, wenn die ersten Welkeerscheinungen
auftreten, auf 5 bis 10 °/o des Normalwertes ab. - Ein in Kenia von Kartof
feln isolierter Stamm erwies sich (im Gegensatz zu dem bisher untersuchten
Ceylon-Stamm) auch fiir Tabak als pathogen. (D. Maflfeller)

7. Untersuchungen iiber den Bakterienparasiten B d e  11 o v i b r i o b a c t e -
r i o v o r u s

Die bisher aus Boden und Gewassern isolierten Stamme von Bdellovibrio bac

teriovorus sind in der Form des Wildtyps obligate Parasiten, die auf lebende
Wirtsbakterien angewiesen sind und sich nicht auf kiinstlichen Nahrboden
kultivieren !assen. Aus einer Population des parasitischen Wildtyps k6nnen
aber in der Regel saprophytische Mutanten selektiert werden, die ihre Eigen
schaft als Bakterienparasiten verloren haben. Vor kurzem wurde ein Bdello

vibrio-Stamm isoliert, der sich dadurch auszeichnet, daB seine saprophytischen
Abk6mmlinge auch in Abwesenheit von Wirtsbakterien die Befahigung zur
parasitischen Lebensweise behalten. Die Kultivierbarkeit eines parasitischen
Stammes auf totem Nahrsubstrat eri:iffnet neue M6glichkeiten fur das Studium
der Ernahrungs- und Stoffwechselphysiologie der Bdellovibrionen. (H. Stolp)

8. Untersudmngen zur Konservierung von Bakterien (neu)

Der Bakterienparasit Bdellovibrio bacteriovorus und die von ihm abgeleiteten
saprophytischen Mutanten bleiben in Agar- oder Fliissigkeitskultur nur fiir
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wenige Wochen lebensfahig. Aus diesem Grunde wurden verschiedene Kon
servierungsmethoden ausprobiert. Einfrieren der Bakterien und Lagerung bei 
-23

° C {in definierter L6sung und in Gegenwart von Dimethylsulfoxid) er
wiesen sich als besonders vorteilhaft. Nach einem halben Jahr waren noch
etwa 90 0/o der eingefrorenen Keime entwicklungsfahig. Auch fiir andere Bak
terien scheint diese einfache Methode gut geeignet zu sein. Das Uberleben
versc:hiedenster Bakterien soll iiber la.ngere Zeitra.ume quantitativ verfolgt
werden. Bei guten Ergebnissen ist vorgesehen, die gesamte Bakteriensamm
lung des Instituts in entsprechenden Gefrierkulturen zu konservieren.

{H. Stolp) 

9. Untersuchung der Uberlebensdauer von Bakterienkulturen in Nahrlosungen
(neu)

Phytopathogene Bakterien miissen, wenn sie auf festen Na.hrb6den geziichtet
werden, im Laufe eines Jahres zwei- bis dreimal iibergeimpft werden. Dabei
besteht die Gefahr, dafl sich die Qualita.ten der Bakteriensta.mme andern. Um
diese M6glichkeiten auszuschalten und die Eigenschaften weitgehend stabil
zu halten, wurden im Friihjahr 1967 einige Bakteriensta.mme in Na.hrl6sun
gen von bestimmter Zusammensetzung vermehrt und anschlieflend in Ampul
len eingeschmolzen. Nahezu alle der damals auf diese Weise konservierten
Sta.mme haben einen Zeitraum von fast zwei Jahren iiberlebt; die Uber
lebensrate soll in gr6Beren Absta.nden weiterhin iiberpriift werden.

{D. Maflfeller) 

Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen ilber eine Wurzel- und Stengelgrundfaule an
Chrysanthemen
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Als Ursache der 1967 in zwei West-Berliner Gartenbaubetrieben bei der
Sorte ,Balcombe Perfection' festgestellten, bis dahin in Deutschland noch
nicht beobachteten Krankheit konnte eine Phoma nachgewiesen werden. In
fektionsversuche mit verschiedenen Isolaten dieses Pilzes an bewurzelten
Stecklingen und Jungpflanzen der genannten Sorte waren erfolgreich. Von 10
weiteren auf ihre Anfalligkeit gepriiften Chrysanthemensorten erwiesen sich
als stark anfallig: ,Copperhead', ,Bonnie Jean', ,Golden Boy', ,Luyona', ,Sau
terne', ,Shane', ,Yellow Fred Shoesmith' und ,Blue C hip', als schwach anfallig:
,Delmar' und ,Tokyo·. An Pflanzen der Chrysanthemum-Arten Ch. rubellum,
Ch. roseum, Ch. maximum und Ch. leucanthemum gelangen keine Infektionen.
Der vorliegende Pilz ist mit der in England als Krankheitserreg2r an Chrysan
themen festgestellten Phoma sp. identisch und stimmt mit Phoma chrysan

themicola Hollos befriedigend iiberein, die urspriinglich in Ungarn auf abge
storbenen Chrysanthemenstengeln gefunden wurde und vermutlich weltweit
verbreitet ist. (R. Schneider in Zusammenarbeit mit H.-P. Plate

vom Pflanzenschutzamt Berlin)



2. Untersuchungen Uber eine in Deutschland bisher nicht festgestellte Knospen
krankheit der Blaufichte

Infektionsversudie an fiinf- bis sechsjahrigen Blaufidlten erbrachten den
Nachweis, dafi die seit Jahren im Raume Rostock beobadltete Knospenkrank
heit bei Picea pungens var. glauca von einem Pyknidienpilz verursacht wird.
Der Erreger stimmt morphologisch mit der vermutlichen Nebenfruchtform des
Ascomyceten Cucurbitaria piceae vollig iiberein. Ein Ascus-Stadium konnte
im Verlaufe der mehrjahrigen Untersudiungen weder auf Naturmaterial noch
in Reinkultur festgestellt werden.

(R. Schneider in Zusammenarbeit mit F. Daehler vom Institut 
fiir Phytopathologie und Pflanzenschutz der Universitat Rostock) 

3. Untersuchungen Uber den Einflu.6 bestimmter Faktoren auf die Konidien
bildung einiger P e r o n o s p o r a spp.

Das unterschiedlich epidemiologische Verhalten der bei uns wirtschaftlich
bedeutenden Peronospora parasitica, P. Jarinosa und P. tabacina ist z. T. auf
deren voneinander abweichende Sporulationsbedingungen zuriickzufi.ihren. Ei
nige Bedingungen wurden naher untersucht und in mehreren Fallen mit Hilfe
zwedanafiig weiterentwickelter Methoden aufgeklart. Bei den 3 Peronospora

Arten weichen die Temperaturanspriidie fiir die Sporulation stark vonein
ander ab. Der Optimalbereich liegt fiir P. parasitica bei 8-21 ° C, fur P. fari

nosa bei 8-18° C und fur P. tabacina bei 16-23° C. Von der relativen Luft
feuchte und der Hydratur ist die Sporulation bei P. Jarinosa etwas starker ab
hangig als bei P. tabacina und P. parasitica. Fur die bei uns vorkommenden
jeweiligen Rassen wurden die Schwellenwerte mehrerer auf die Sporulation
einwirkenden Faktoren erstmalig festgelegt. Mandie weidien von den in
anderen Landern fur andere Rassen ermittelten Werten erheblich ab.

(H. Krober) 

4. Vergleichende Untersuchungen mit ,einigen Pe r o n  o s p o  r a-Arlen Uber
die Infektion beeinflussende Faktoren

Mehrjahrige Untersuchungen ergaben, dafi Unterschiede im Auftreten und
Verlauf der Falschen Mehltaue an Kohlrabi und Tabak teilweise mit ver
sdliedener Lebensdauer der Konidien ihrer Erreger und unterschiedlichem
Einflufi der Konidiendichte auf die Infektion zusammenhangen konnen. Im
Freien, der Luft ausgesetzt, konnen Konidien beider Peronospora spp. durch
schnittlich bis zu 6 Tagen lnfektionen hervorrufen. In trockener Ertle bleiben
aber die Konidien von P. parasitica bis zu durchschnittlich 11 Wochen, die0 

jenigen von P. tabacina dagegen bis zu durchschnittlich 16 Wochen infektions
tiichtig. Mit zunehmender Konidiendidite wird die Infektiositat der Konidien
bei P. tabacina starker gehemmt als bei P. parasitica. Allgemein ist die Infek
tionsquote bei P. parasitica an Kohlrabi hoher als bei P. tabacina an Tabak
und jeweils an Samlingen hoher als an Setzlingen und an erwachsenen Pflan
zen. Der Infektionserfolg mit Konidiensuspensionen in logarithmisch abge
stuften Verdiinnungen war so klar differenziert, dafi sidi diese Methode zur
Untersudiung auch feiner die lnfektion beeinflussender Faktoren eignen
diirfte. (H. Krober)
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5. Nachweis einer Hauptfruchtform fiir C y l i n d r o c l a d i u m s c o p a r i u m

Fiir den Pilz Cylindrocladium scoparium, der in vielen Landern an zahlreichen
Pflanzenarten als Krankheitserreger von Bedeutung ist, aber nach nicht auf
Orchideen gefunden warden war, kannte in Reinkulturen eines Isolates aus
faulenden Paphiopedilum-Wurzeln die bisher unbekannte Hauptfruchtform
nachgewiesen werden. Auf Grund eingehender marphalagischer Untersuchun
gen handelt es sich um eine Calonectria, die als neue Art ausfiihrlich beschrie
ben und C. uniseptata genannt wurde. (W. Gerlach)

6. Untersuchungen iiber die .i\tiologie der an gartnerisch wichtigen Orchideen
vorkommenden Pilzkrankheiten

Die mehrjahrigen Arbeiten wurden vorlaufig abgeschlassen, nachdem die
Frage der Erreger fiir deutsche Orchideengiirtnereien neuer Krankheiten ge
klart werden konnte. Bei einer Blattfleckenkrankheit an Dendrobien handelt
es sich um Befall durch Fusarium moniliforme. Eine Wurzelfaule an Phalaen
opsis, die in einem Falle zu beachtlichen Verlusten fiihrte, wurde von Fusa
rium oxysporum verursacht. Die Untersuchungen erbrachten auBerdem Unter
lagen iiber wirksame GegenmaBnahmen, die sich bereits praktisch ausgewirkt
haben.
Im Bedarfsfalle sallen Forschungen i.iber Pilzkrankheiten der Orchideen an
gesichts ihrer zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung wiederaufgenommen
werden. Ein dafiir erforderlicher wertvaller Pflanzenbestand wird daher var
laufig weitergehalten. (W. Gerlach)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber eine F u s  a r i u m-Zwiebelfaule an N e r i  n e
b o w d e n i i

Ein mit dem Erreger einer basalen Zwiebelfaule an Nerine marpholagisch
iibereinstimmendes Fusarium wurde 1968 van Vallota speciosa isaliert. Die
Pflanzen, die eine ahnliche Zwiebelfaule aufwiesen, stammten aus einer West
Berliner Gartnerei; bei einigen Partien war Totalschaden entstanden. Unter
suchungen iiber den Wirtspflanzenkreis des an Nerine pathogenen Stammes
van F. moniliforme var. subglutinans ergaben, daB dieser Pilz an Tulpe, Hya
zinthe, Narzisse und einigen anderen Blumenzwiebelarten nicht pathogen ist.
Ein Infektiansversuch mit Vallota steht nach aus, da einwandfreies Pflanzen
material in ausreichender Menge bisher nicht verfiigbar war. Die praktisch
wichtige Frage der Spezialisierung des Nerine-Fusariums soll weiter verfolgt
werden. (R. Schneider in Zusammenarbeit mit H.-P. Plate

vom Pflanzenschutzamt Berlin)

2. Untersuchungen iiber die .i\tiologie einer Wurzelfaule an

I r i s x h o ll a n d i c a (neu)
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1968 wurde in mehreren West-Berliner Gartenbaubetrieben an gekiihlten
Iris x hollandica (Sorte ,Prof. Blaauw'), die in der Zeit van Mitte Mai bis Mitte
Juli gepflanzt warden waren, eine Wurzelfaule unbekannter Ursache fest
gestellt. Die Ausfalle lagen im Durchschnitt bei etwa 80 0/o. An friiher ader
spater gepflanzten Jris-Satzen trat die Krankheit nicht auf. Als Erreger kammt



ein Pilz aus dem Formenkreis von Fusarium oxysporum in Betracht, der aus 
den untersuchten Proben vollig einheitlich isoliert wurde. Infektionsversuche 
an Iris x hollandica zu verschiedenen Pflanzterminen sind vorgesehen, um 
die Pathogenitat der isolierten Pilzstamme zu pri.ifen und die Befallsbedingun
gen zu klaren. (R. Schneider in Zusammenarbeit mit H.-P. Plate 

vom Pflanzenschutzamt Berlin) 

3. Untersuchungen Uber P e n  i c i l l  i u m-Befall an Blumenzwiebelgewachsen
(neu)

In den letzten Jahren wurde Penicillium in Verbindung mit Zwiebelfaulen in 
steigendem Umfange festgestellt, vornehmlich auch bei geki.ihlten Tulpen. Auf 
den vielen untersuchten Proben aus verschiedenen Gebieten der Bundesrepu
blik fand sich regelmaBig der gleiche Penicillium-Typ, dessen Artzugehorigkeit
noch nicht sicher ermittelt werden konnte. Na.here Untersuchungen uher die
Pathogenitat und die systematische Stellung dieses Pilzes sind im Gange.

(R. Schneider) 

4. Untersuchungen Uber die l\tiologie einer Wurzelfaule an Porree (neu)

Im August 1968 wurden in West-Berlin einige Fa.He festgestellt, in denen
Porreepflanzen im Wachstum zuri.ickgeblieben waren und Vergilbungs
erscheinungen zeigten. Ein Teil der Pflanzen war bereits vollig abgestorben;
stellenweise waren die Ausfalle beachtlich. Erkrankte Pflanzen wiesen eine

Abb. 2: 
Porreepflanzen mit Wurzelfaule 
in verschiedenen Stadien, rechte 
Pflanze nicht befallen. 
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ausgedehnte, mit auffalligeri rotlichvioletten Verfarbungen verbundene Wur
zelfaule auf. 
Einer Umfrage bei den Pflanzenschutzamtern zufolge scheint diese Porree0 

krankheit bisher anderswo nicht aufgetreten zu sein. Auf Grund umfang
reicher Isolierungsversud1e konnte als Erreger eine Form von Fusarium oxy
sporum in Frage ·kommen. Infektionsversuche im Gewachshaus und Freiland 
an Porree, Kiichenzwiebeln und weiteren Allium-Arten sind in Vorbereitung. 

(R. Schneider und W .. Gerlach) 

5. Vergleichende elektronenmikroskopische Untersuchungen von Pe r o n  o -
s p o r a t a b a c i n  a befallener Blatter anfalllger und hochresistenter Tabak
sorten

Von P. tabacina infiziertes Blattgewebe anfalliger und hochresistenter Tabak
pflanzen wurde in morphologisch-anatomischer Hinsicht weiter untersucht. Um
die je nach Resistenzgrad in den Blattern festgestellten Unterschiede besser
deuten zu konnen, miissen Beobachtungen auf breiterer Basis vorgenommen
werden. Es wurde begonnen, die Befunde bei Tabak mit den aus Untersuchun
gen von Spinat mit Peronospora-Befall gewonnenen zu vergleichen.

(H. Krober in Zusammenarbeit mit H. Petzold 
vom Institut fiir gartnerische Virusforschung) 

6. Untersuchungen Uber den Einilu6 des Lichtes auf die Konidienbildung bei
einigen Pe r o n  o s p o  r a-Arlen

Die Konidien van P. parasitica, P. iarinosa und P. tabacina, deren Massen
produktion zur epidemischen Ausbreitung des betreffenden Falschen Mehltaus
wesentlich beitragt, entstehen in strenger Abhangigkeit von den Lichtverhalt
nissen. Entscheidende Voraussetzung fur optimale Sporulation ist, dafl befal
lene Pflanzen vor und wahrend der Konidienbildung Licht und Dunkelheit
bestimmter Dauer und Sequenz ausgesetzt sind. Die einzelnen Zusammen
hange konnten experimentell weitgehend geklart werden. Die 3 untersuchten
Peronospora spp. stellen teilweise unterschiedliche Anspriiche. Nunmehr er
strecken sich die Untersuchungen auf den Einflufl der Lichtqualitat und -inten
sitat. Sie diirften weitere Riickschhisse auf die biochemischen Grundlagen der
Sporulation ermoglichen. (H. Krober)

7. Phy t o p  h t h o  r a-Wurzelfaule an Di e ffe n b ach i a p i  c t a  (neu)

Aus Pflanzen von Dieffenbachia picta, die in Warmhausern Wurzelfaule zeig
ten und zur naheren Untersuchung eingesandt worden waren, wurde eine
Phytophthora isoliert. Diese gehort wahrscheinlich einer Gruppe an, die in
Deutschland offensichtlich bisher noch nicht spontan aufgetreten ist. Die fiir
eine sichere Bestimmung erforderlichen morphologischen Unterlagen werden
z. z. erarbeitet; auBerdem wird versucht, einen Uberblick iiber die Krankheit

zu gewinnen. (H. Krober)

8. Untersuchungen Uber Fu s a r i u m-Faule an Kakteen

Die Basis fiir Untersuchungen iiber diese zweifellos bei uns haufigste und
wirtschaftlich schwerwiegende Pilzkrankheit der Kakteen wurde wesentlich
erweitert. Es liegen nunmehr iiber 80 Fusarium-Isolate von 21 verschiedenen
Kakteenarten aus 9 Spezialgartnereien vor. Fast ausnahmslos handelt es sich
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dabei um F. oxysporum, doch zeigten sich sowohl in Kulturmerkmalen als 
auch hinsichtlich der Pathogenitat Unterschiede. Die Frage, ob die pathogenen 
Stamme eine auf Kakteen spezialisierte Form darstellen, soll durch Kreuz
infektionsversuche mit anderen ,, formae speciales" van F. oxysporum und 
deren Wirtspflanzen geklart werden. Infektionsversuche mit einigen Isolaten 
van F. solani und F. moniliforme waren bisher erfolglos. 

Weder bei naheren Untersuchungen tiber Symptome und Krankheitsverlauf 
und deren Beeinflussung durch Umweltfaktoren noch bei systematisch vor
genommenen Isolierungsversuchen aus spontan befallenen Pflanzen ergaben 
sich Hinweise darauf, daB das Fusarium in den Gefa.13en solcher Glieder vor
handen ist, die normalerweise zur Vermehrung van Gliederkakteen verwendet 
werden. (W. Gerlach) 

9. Beitrag zur Kenntnis der Fusarien des !rans (neu)

Uber die im Iran vorkommenden Vertreter der phytopathologisch auBer
ordentlich wichtigen Pilzgattung Fusarium ist bisher kaum etwas bekannt. Ein
dreimonatiger Aufenthalt am ,,Plant Pests and Diseases Research Institute" in
Teheran bot Gelegenheit, alle dart verfugbaren, gr6Btenteils unbestimmten
Fusarium-Isolate zu sichten und zahlreiche weitere Proben zu sammeln. Das
Material, das wenigstens 15 verschiedene Arten und einige spezialisierte
Formen umfassen dtirfte, wird gegenwartig systematisch bearbeitet. Damit soll
eine erste Basis fur die bessere Kenntnis der Fusarien des Irans und ihre phy
topathologische Bedeutung geschaffen werden.

(W. Gerlach in Zusammenarbeit mi( D. Ershad vom Plant 
Pests and Diseases Research Institute in Teheran) 

10. Untersuchungen iiber einen in Torfsubstraten vorkommenden Pilz und seine
Bedeutung als Krankheitserreger an Kakteen (neu)

Mit dem Verdacht auf Hallimasch waren Proben van Torfsubstrat, das van
einem sterilen Pilzmyzel dicht durchwachsen war, und angeblich van diesem
Pilz befallene, welkende Kakteen zur Untersuchung eingesandt warden. Der
Pilz wurde isoliert und zur Ausbildung der fur eine Bestimmung erforder
lichen Fruchtkorper unter verschiedenen Bedingungen kultiviert. Infektions
versuche an Kakteen laufen z. Z. Nach den bisherigen Befunden handelt es
sich nicht um Hallimasch und ist der wahrscheinlich vorliegende Basidio
mycet an Kakteen nicht pathogen. Die ihm in der Praxis zugeschriebenen
Ausfalle dtirften in Wirklichkeit von Fusarium oxysporum verursacht warden
sein, das aus dem Substrat und aus kranken Pflanzen tiberwiegend isoliert

werden konnte. (W. Gerlach)

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber den Einflu8 eines hohen Nahrstoffangebotes auf die
Symptomauspragung von Birnenvirosen

Dreijahrige Dtingungsversuche mit Birnensamlingen haben gezeigt, daB die
Symptomauspragung, verursacht durch das Adernvergilbungsvirus (pear vein
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yellows virus), nicht durch steigende Zufuhr von Bor, Calcium und Phosphor 
beeinfluBt werden kann. (Vgl. auch Jahresbericht 1967, S. A 61-A 62). 

(A. Kloke und G. Schonhard) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen Uber Ursachen und Moglichkeiten zur Bekiimpfung der
Schwarzherzigkeit (Ca-Mangel) bei Knollensellerie

In Feldversuchen trat die Schwarzherzigkeit bei der Sorte ,Oderdorfer' wie
derum sehr stark auf. Durch zusatzliche Beregnung konnte die Krankheit
stark reduziert werden, ebenso durch Spritzungen mit CaClrL6sungen,
die allerdings regelmaBig in Abstanden von nicht mehr als zwei Wochen
durchgefi.ihrt wurden. Bodenentseuchung (Di-Trapex bzw. SN 113) begiin
stigte das Auftreten der Schwarzherzigkeit. Spritzungen mit Unden hatten
keinen EinfluB.

In Wasserkultur- und GefaBversuchen trat die Schwarzherzigkeit verstarkt
auf, wenn die Pflanzen erhohte Gaben an Kalium bzw. NH4-Stickstoff oder
eine zusatzliche Diingung mit Natrium erhalten hatten. Fur das Auftreten der
Krankheit ist offenbar ein Ungleichgewicht zwischen einwertigen Kationen
(K+, Na+, NH4

+) und Calcium in der Pflanze verantwortlich. (H.-0. Leh)

2. Untersuchungen Uber den Einflufi verschiedener Faktoren auf die Herz- und
Trockenfaule (B-Mangel) bei Knollensellerie

In zweijahrigen Feldversuchen sowie in einem GefaBversuch wurde nach
gewiesen, daB die Neigung zur Herz- und Trockenfaule bei den verschiede
nen Selleriesorten unterschiedlich stark ausgepragt ist. Hinsichtlich der
Krankheitsdisposition ergab sich die Reihenfolge ,Oderdorfer' � ,Roka' >
,Hilds Neckarland' � ,Magdeburger Markt' = ,Clauses Iram' > ,Ruhm v.
Zwijndrecht' '.'.'::: ,Dippes Invictus' > ,Wiener Markt'. Erhohung des Calcium
angebots fiihrte zu verstarktem Auftreten der Krankheit, wobei der erhoh
ten Ca-Aufnahme der Pflanzen eine gr6Bere Bedeutung zukommt als der
(vergleichsweise geringen) Verminderung der B-Aufnahme. (H.-0. Leh)

3. Untersuchungen Uber die Ursache von .,Koffiedik" bei Rotkohl (neu)

Die Ursache fi.ir die Entstehung punktformiger Nekrosen auf Blattadern und
-spreiten von eingelagertem Rotkohl (vgl. Abb. 3) konnte bisher nicht ge
klart werden. Diingungsversuche in Berlin-Dahlem, Braunschweig und Ham
burg mit variierten Gaben der Hauptnahrstoffe Stick.staff, Kalium, Phosphor,
Calcium und Magnesium sowie der Spurennahrstoffe Bor und Mangan liefer
ten keine Befallsunterschiede. Durch Verabfolgung einer hohen Kupfergabe
(nur in Braunschweig) trat die Krankheit verstarkt in Erscheinung, jedoch
scheint die Cu-Wirkung indirekter Natur zu sein. (H.-0. Leh)

4. Minderung der Phytotoxizitiit Uberhohter Borgehalte des Bodens durch
DUngung mit Natrium

In Erweiterung der 1967 begonnenen Untersuchungen wurde in GefaBver
suchen ermittelt, daB bei Wurzelfriichten (Sellerie, Mohren, Rote Beete) die
phytotoxische Wirkung eines hohen B-Gehaltes im Boden durch Diingung
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Abb. 3: 

.. Koffiedik" an gelagertem 
Rotkohl (Sorte ,Langendijker 
Dauer'). 

mit Natriumchlorid bzw. -sulfat erheblich vermindert werden kann. Bei 
Sellerie wirkte NaCl, bei Mohren und Roten Beeten Na2S04 starker ent
giftend. (H.-0. Leh) 

5. Untersucbungen tiber das Auftreten von Bormangel in Abhangigkeit von

der Hohe der Diingung mit Kalium

Die Analysen des Erntegutes aus GefaB- und Freilandversuchen, die 1967
durchgefiihrt worden waren (vgl. Jahresbericht 1967, S. A 60), ergaben, daB
bei Zucker- und Futterriiben, Sellerie, Blumen-, Rot- und WeiBkohl die Bor
aufnahme mit steigender Kaligabe abnimmt; bei den Wurzelfriichten war 
die Abnahme des B-Gehaltes in den Blattern starker ausgepragt als in den
Wurzeln. (H.-0. Leh)

6. Wanderung von Nahrstoffen durcb Pfropfstellen

Die Messung der Wanderungsgeschwindigkeit von Calcium•5 bei gepfropften
und ungepfropften Tomaten ergab bisher keine Unterschiede. Dabei wurden
bei Tomaten Wanderungsgeschwindigkeiten von 30-50 cm/h gemessen. Die
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Autoradiographien gepfropfter und ungepfropfter Tomaten und Gurken zei
gen aber eindeutig eine geringere Calciummenge bei gepfropften Pflanzen. 
Daraus ist zu seblieBen, daB wenigstens bei Tomaten die Wanderungs
gesebwindigkeit niebt verandert wird, wohl aber die Menge des transportier
ten Calciums. Bei einem Vergleicb gepfropfter und ungepfropfter Stengel 
wird eine Anreieberung von Calcium45 an den Pfropfstellen deutlieb. Die 
Autoradiographien ergaben ein klares Bild der einzelnen Transportbahnen 
und der Calciumverteilung in den Blattern. Das Calcium wird zunaebst in 
den Blatthaaren und dann in den Interkostalfeldern und Adern abgelagert. 
Mit diesem Befund wird die allgemeine These gesti.itzt, daB Calcium vor
nehmlieb mit dem Transpirationsstrom transportiert wird und deshalb nur 
akropetal wandert. (G. Sebi:inhard) 

'1. Untersuchungen iiber die Zinkvertraglichkeit von Cyclamen 

Zur Klarung der Frage naeb der Zinkvertragliebkeit von Cyclamen wurden 
200 Cyclamen mit steigenden Mengen Zink in Form von Zinksulfat gedungt. 
Einem Teil der Pflanzen wurde das Zink im GieBwasser geli:ist uber langere 
Zeit, einem anderen einmalig in fester Form uber den Boden zugefi.ihrt. Die 
fi.ir die Pflanzen noeb vertragliebe Zinkzugabe in fester Form betragt nur 
etwa 1/s der· mit dem GieBwasser zugefi.ihrten, noeb vertraglieben Zinkmenge. 
Der Zinkgehalt der Blatter erreiebte, bevor es zu Seba.den kam, bei der Zink
zugabe mit dem GieBwasser die doppelte Hi:ihe gegenuber der Zugabe in 
fester Form. Die zu Seba.den fi.ihrenden Zinkkonzentrationen im Boden und 
im Wasser liegen so hoeb, daB sie in der Praxis kaum auftreten durften. 

(G. Sebi:inhard) 

8. Untersuchungen zur Frage der Stippigkeit bei 1\pfeln

Die endgultige Auswertung des im Sommer 1967 durebgefi.ihrten Spritzver
suebes an ,Cox' ergab, daB die Nahrstoffgehalte der Apfel vom Verhaltnis
von Blattmasse/Behang abhangig sind. Wahrend sicb der Calciumgehalt
praktiseb nicht andert und der Magnesiumgehalt mit zunehmendem Behang
nur wenig abfallt, ist die Abnahme des Kaliumgehaltes stark ausgepragt.
Der Rolle des Kaliums soll deshalb in weiteren Untersuebungen eine starkere
Beachtung gesebenkt werden als bisher. Um das Auftreten der Stippigkeit
in ertraglieben Grenzen zu halten, wird in der Praxis immer haufiger mit
Calciumsalzen gespritzt. Versuebe mit Calcium45 an Tomaten ergaben ein
deutig, daB auf die Pflanzen gespritztes Calcium dureb die Blatter aufgenom
men wird. Der 1966 angesetzte Gefa.Bversueh zur Prufung der Frage, ob die
Unterlagen Malus IV, VII, IX und XI ein untersebiedliebes Aufnahmevermi:i
gen fi.ir Pflanzennahrstoffe haben, wurde im Fruhjahr 1968 in nahrstofffreiem
Quarzsand als Substrat neu angesetzt. Die statistisebe Auswertung der Nahr
stoffgehalte der Blatter ergab, daB die Calciumgehalte von Malus IV hoeb
signifikant niedriger sind als die von Malus VII und Malus XI, wahrend
Malus IX eine Mittelstellung einnimmt. Hierdureb findet die in der Praxis
gemaehte Beobaebtung, daB die Stippigkeit besonders stark auf Malus IV
und IX auftritt, ihre Erklarung. (G. Sebi:inhard)

A 52 



9. Untersuchungen iiber den Einflufi von Herbiziden auf die Niihrstoffaufnahme
(neu)

In Gefafl- und Feldversuchen wurde bisher ermittelt, dafl bei Buschbohnen
und Spinal durch verschiedene Vorauflaufmittel und bei Roter Beete, Sellerie,

Mohre, Petersilie und Porree (wie auch bei Franzosenkraut und Melde) durch
verschiedene Nachauflaufmittel unterschiedliche Beeinflussungen der Gehalte
an Kalium, Calcium und Magnesium bewirkt werden. Die Ursache liegt z. T. in 
der Ausschaltung der Nahrstoffkonkurrenz der Unkrauter, z. T. aber auch in 
einer direkten Beeinflussung der Nahrstoffaufnahme durchHerbizidwirkstoffe.

(H.-0. Leh) 

10. Untersudmngen iiber den Einflufi einseitiger Frudltfolgen auf die Boden
mtidlgkeit

Die Praxis geht aus verschiedenen Grunden in zunehmendem Mafie zu ein
seitigen oder vereinfachten Fruchtfolgen iiber. Da iiber die Auswirkungen

auf Pflanzenkrankheiten nur langjahrige Diingungsversuche Auskunft geben
konnen, fiihren wir diesen 1961 angelegten Dauerdungungsversuch mit zehn
Versuchsgliedern (jeweils vier Wiederholungen; Parzellengrofle je 37 m2)
fort. Der Versuch enthalt Glieder mit und ohne Stroh und mit verschiedenen
N-Formen und N-Mengen. Die Fruchtfolge, ursprunglich Weizen-Futterruben
usw., wurde aus technischen Grunden auf Roggen-Kartoffeln usw. umgestellt.
Im Jahre 1968 trug die 1575 m2 grofle Flache Kartoffeln. Zwischen einzelnen
Versuchsgliedern traten sehr gut gesicherte Ertragsunterschiede auf. Die
Differenzdungung war jedoch sowohl 1967 bei Roggen als auch 1968 bei
Kartoffeln ohne Einflufl auf irgendwelche Pflanzenkrankheiten. (A. Kloke)

11. Mi8bildungen an Mohren als Folge von Bodenverdichtungen

Ein im Krankheitsgebiet angelegter Feldversuch, in dem die mutmafllichen
Faktoren durch Bodenbearbeitung und Diingung beeinfluflt wurden, blieb
ohne Ergebnis. Auch ein Gefaflversuch, in dem durch ein organisches ,.Boden
verbesserungsmittel" die Bodenstruktur verbessert werden sollte, verlief
negativ. Wahrscheinlich treten die Einschnurungen des Mohrenkorpers dann

auf, wenn in der Fruchtfolge auf zur Verdichtung neigenden Boden zu haufig
Mohren erscheinen. (Vgl. auch Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. Bd. 1. 7. Aufl.
Lfg. 2, S. 442, Abb. 45). (A. Kloke)

Institut filr Biochemie in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Die Zellwandproteine der Faserzellen

Die in der Holz- und Textilindustrie wichtigen Faserzellen (Zellulose, Holz

fasern usw.) enthalten Proteine oder Polypeptide, die auch durch Behandeln
mit Chlorit nicht zu entfernen sind. Sie enthalten alle in Proteinen iiblichen
Aminosauren, besonders viel aber an hydroxyl- und carboxylgruppenhalti
gen Bausteinen, die wahrscheinlich die Quervernetzung mit den Ketten der
Kohlenhydrate bewirken. Daher sind auch proteinchemische Gesichtspunkte
bei der Verarbeitung zu beriicksichtigen.

(M. Ludtke und A. Ropsch in Zusammenarbeit mit M. Lieflander 
vom Max-Planck-Institut fur experimentelle Medizin, Gottingen) 
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2. Vergilbungskrankheit der Riibe und Fruktoseanreicherung in Blattern

Bei der Elektrophorese von Proteinen aus dem Blattsaft vergilbungskranker
Zuckerriiben nach Platten-Gelelektrophorese in Polyacrylamid tritt im Be
reich der schnell wandernden Proteine eine Spreitung auf. Die Substanz, die
diese Spreitung verursacht, wurde aus Blatthomogenaten isoliert und als
Fruktose identifiziert. Fruktose wandert bei der Elektrophorese in Borat
puffer als Borsaurekomplex. Unter Verwendung von 14C-markierter Fruktose
konnte sie nach der Elektrophorese lokalisiert werden. Infolge des gestorten
Kohlenhydratstoffwechsels in virusinfizierten Blattern kann hier die Fruk
tosekonzentration bis zu zehnmal so hohe Werte erreichen wie in gesunden.
AuBer Fruktose verursachen auch noch Ribose, Sorbose, Sorbit und Cystein
bei der Elektrophorese in Boratpuffern eine Spreitung. Die Zucker wandern
hierbei als Boratkomplexe. (B. Lerch und H. Stegemann)

3. Das Ferment Phosphodiesterase in Pflanzen

Fiir Phosphodiesterase, iiber deren Vorkommen in Pflanzen nur wenig be
kannt ist, wurde eine Methode zur Sichtbarmachung nach Disk-Elektro
phorese entwickelt. Als spezifisches Substrat fiir dieses Enzym wurde der
5'-Uridylsaure-a-naphthylester synthetisiert. Phosphodiesterase spaltet hier
aus a-Naphthol ab, das bei gleichzeitiger Inkubierung mit Diazoechtrot durch
die Bildung eines roten Azofarbstoffes den Ort des Enzyms nach der Elektro
phorese anzeigt. Phosphodiesterase kommt in den Blattern einer Reihe von
Pflanzen vor, z. T. in multiplen Formen (Zuckerriibe, Weizen). lhre Aktivitat
in Zuckerriibenblattern ist nach der Infektion mit Vergilbungs- oder Mosaik
virus erhoht. (B. Lerch)

4. Proteinmuster der Kartoffel nach Behandlung des Krautes mit

Pflanzenschutzmitteln

Die Knolle der Kartoffel enthalt Proteine, die in ihrer Mengenrelation sor
tenspezifisch sind. Nach Behandlung des Krautes mit 2,4-D- und Malein
saurehydrazidpraparaten wurde im gelelektrophoretischen Muster der Pro
teine auch hier keine Veranderung gegeniiber den unbehandelten Kontrollen
beobachtet. Dies erganzt die Zuverlassigkeitstests der Sortenidentifizierung
durch die Polyacrylamid-Elektrophorese.

(H. Stegemann in Zusammenarbeit mit Ch. Patzold vom Institut 
fiir Pflanzenbau und Saatgutforschung der Forschungsanstalt 
fiir Landwirtschaft, Braunschweig-V olkenrode) 

5. Mikroelektrophorese in Plattenform fiir Pilanzenproteine und Fermente

Eine Trennung von Proteinen gelingt in 5 µl Polyacrylamid-Kapillaren durch
unterschiedlich schnelle Wanderung im elektrischen Feld mit sehr wenig
Material (lQ-9 g fiir anfarbbare EiweiBe, bis 10-12 g fiir Fermente), aber der
Vergleich nahe verwandter Zonen bei mehreren Proben ist fast unmoglich.
Zwischen zwei Glasplatten 5 x 5 cm mit einem Abstandhalter von 1 mm und
Elektrodengefa.Ben mit PAA als Diaphragma in senkrechter Anordnung ist es
moglich, bis zu acht Proben vergleichend zu untersuchen. Das Gerat benotigt
keine Kiihlung und bringt bei kostspieligen Primern eine Ersparnis von 98 0/o
gegeniiber der konventionellen · Anordnung (Raymond)

°

. (H. Stegemann)
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6. Jahreszeitlicbe Abhangigkeit des Gehaltes an Pilzhemmstoff Tridtocarpin in
der Pappelrinde

An mehreren Pappelsorten wurde der jahreszeitliche Verlauf des Hernmstoff
gehaltes gegen den Pilz Dothichiza untersucht (7 Entnahmen), der in den
Sommermonaten in der Rinde vom Zuwacbs steil an-steigt, offenbar durd1
Zufuhr aus den Blattern, in denen wir es reichlich fanden. Bei iiberwinterten
bzw. mehrjahrigen Zweigabschnitten bleibt das im Herbst erreichte sorten
spezifische Maximum ziemlich erhalten oder steigt in den FDlgej ahren nodl
etwas an. (Sdlwankungen waren ohne klare Tendenz u:nd im Ausma13 ohne
Bedeutung fur die Resistenzbeurteilung). - Die von H. Butin mit dem Sporen
test beobachtete starke jahreszeitliche Abhangigkeit der Hemmwirkung vom
Rindenhomogenat steht demnach nicht im Zusammenhang mit dem Trichocar
pingehalt. (V. Loesc:hcke in Zusammenarbeit mit H. Frohlich vorn

Forschungsinstitut fur Pappelwirtscbaft, Hann. Munden)

b) Im Berichtsjahr laufende Forscbungsvorhaben

1. Identifizierung von Flavonoidfarbstoffen verschiedener Pappelsorten

Die Pappel enthalt mehrere nodl unbekannte FlaYonoide, die z. T. \Virk- und
Abwehrstoffe sind. Hier bestehen nach unseren Feststellungen erhebliche
Sortenuntersdliede. Mit dem Ziel einer chemischen Identifizierung werden
Wege zu ihrer Trennung und praparativen Aufarbeitung ausgearbeitet.

(V. LoesdJ.cke) 

2. Untersuchungen iiber die Bedeutung von Fermenten bei der Resistenz

Unter den Phenolen, die irn Sporenkeimtest bei dem Pilz Dothichiza populea

besonders grofle Hemmwirkung hatten (mit H. Butin 1960). sind eln:ge als
Glykoside in Pappelrinden verbreitet. Dazu gehoren Salicin, Populin, Fra.gilin,
Tremuloidin und Trichocarpin. Die Glykoside selbst haben geringere oder
keine Wirkung und sind als ,,Abwehrstoffe im Depot" anzuseh.en. Durch die
Zuck.ergruppen sind sie vor einer oxydativen Inaktivierung geschi.i.tzt unci
werden erst durch Abspaltung dieser konservierenden Gruppen funktions
fahig. Wir untersuchen neben anderen Enzymen die zur Spaltung notigen
�-Glykosidasen, und zwar ihre Aktivitat in verscbiedenen Rindenfraktionen,
ihre Abhangigkeit von Sorte und Vegetationsperiode sowie die Moglicbkeit
einer Stimulation der Enzymbildung durch Verletzung des 'Nirtsgewebes.
Auflerdem wird der Frage nachgegangen, ob der Schadpilz Dothichiza spalten
de Enzyme in das Medium abgibt. Dies kame bei Pappelsorten mit Abwehr
glykosiden einer Selbstvernichtung des Parasiten gleich. iV. Lceschcke)

3. Proteine in Zuckerriibensamen

Es werden geeignete Bedingungen fur die Extraktion von Proteinen aus
Zuckerriibensamen und ihre Auftrennung du:rch Disk-Elektrophorese aus
gearbeitet. Aufler einer allgemeinen Anfarbung aller Samenproteine konnen
nach der Elektrophorese auch einige Enzyme spezifisch sichtbar gemacht wer
den. Die Sortenzugehorigkeit von Zuckerriibensamen auf Grund ihrer Prc
teinmuster soll bestimmt werden. Eine Schwierigkeit hierbei ist die gene
tische Uneinheitlichkeit von Zuckerriibensorten.

(B. Lerch in Zusammenarbeit mit F. Koch von der Abteilung 
Zuck.erriibenforschung der Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Einbeck) 
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4. Phosphodiesterase in Zuckerriibenblattern

Phosphodiesterase ist ein noch relativ wenig bearbeitetes Enzym aus der
Gruppe der Nucleasen. Moglicherweise spielt es eine Rolle bei der Reak
tion gegen Virusinfektionen. tJm die Eigenschaften dieses Enzyms kennen
zulernen, wurde mit Versuchen zu seiner Darstellung aus Zuckerriibenblat
tern begonnen. Hier kommt es in relativ hoher Konzentration vor, die
Esterase ist aber in allen Pflanzen verbreitet. Durch die Kombination ver
schiedener chromatographischer Verfahren konnte es bereits weitgehend
angereichert werden.

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

5. Pektin · abbauende Fermente in Schadpilzen des Getreides

Durch die von uns entwickelte Einschluflpolymerisation von Pektinsaure in
Polyacrylamid kann man Pektinasen im Mikrogrammbereich sichtbar
machen. Da diese Enzyme fiir die Schadpilze des Getreides eine Moglichkeit
des Eindringens im Gewebe schaffen und damit zu der Ausbreitung des
Pilzes beitragen, wurden Sporen von Getreidegelbrost zum Keimen ge
bracht und die Isoenzyme der Pektinasen untersucht, Die Keimung ist ab
hangig von den Partialdrucken der Atemgase; das Verfahren wurde fiir die
weiteren Experimente standardisiert.

(V. Macko und H. Stegemann in Zusammenarbeit 
mit Frau E. Fuchs vom Institut fiir Botanik) 

6. Einflufl von Stoffwechselgiften auf die Keimung von Gelbrostsporen

Der Protein- und Nukleinsaurestoffwechsel der keimenden Sporen ist be
einfluflbar durch eine Reihe von Chemikalien. Besonders stark hemmend
wirkt Athidiumbromid; Enzyme vom Typ der Amylasen, Pektinasen und
Zellulasen bewirken eine betrachtliche Forderung der Keimung. (V. Macko)

7. Verwandte Formen der Phosphorylasen

Phosphorylase in Pflanzen ist bisher nur in einer Form bekannt gewesen,
und dieses Enzym ist neben der Amylase fiir den Abbau der Starke verant
wortlich. Fiir die industrielle Verarbeitung der Kartoffel spielen diese Fer
mente eine Rolle. Nach unserer neuen Nachweismethode konnen wir bis
fiinf verwandte Arten in der Knolle nachweisen, von denen vor allem zwei
durch Aufleneinfliisse ineinander umgewandelt werden. Dazu gehoren Sac
charose und organische Phosphorsaureester. In Bohnen, Erbsen, Mais und
Weizen wurden ebenfalls die Phosphorylasen mit der Primertechnik unter
sucht und vor allem bei ungekeimten und bei den Kotyledonen der seit
wenigen Tagen gekeimten Erbsen eine Multiplizitat der Enzymbanden ge
sehen. (H. Stegemann, H. Boser und V. Macko)

8. Genetische Veranderung des Proteinmusters der Kartoffelknolle nach Tren
nung im isoelektrischen Gradienten (Electrofocussing)

Als Erganzung zu der Trennung von Proteinen durch Wanderung im elektri
schen Feld wurde das Verfahren angewendet, Proteine durch eine stationare
Anreicherung im Bereich von Puffern (Ampholyte) zu trennen, deren Einzel
komponenten sich nach dem isoelektrischen Punkt in einem Glasrohrchen
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Abb. 4: 

Proteine der Kartoffelknolle ,Feldes
lohn'. Links getrennt durch Elektro
phorese, rechts durch Elektrofokus
sieren. - Pol oben. 
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gruppiert haben. Diese Methode schlieflt eine Separation nach Molekiil
groflen aus. - Als Ergebnis sehen wir auch hier genetisch bedingte Protein
muster bei einer geringeren Bandenzahl als bei der Polyacrylamid-Elektro
phorese (Abb. 4). was wesentlich ist bei der Isolierung von Einzelproteinen 
und der Erforschung ihrer Eigenschaften (essentielle Aminosii.uren u. ii..). 
Interessant ist aber, dafl auch die Bildung von Oligomeren (Dimeren, Tetra
meren usw.) genetisch manifestiert ist. (V. Macko und H. Stegemann) 

9. Isoenzyme der Phosphorylasegruppe und ihre Reinigung

Physikalisch unterscheidbare Fermente mit gleicher Wirkungsspezifitii.t (Iso
enzyme) sind beim Abbau und Aufbau u. a. der Kartoffelstii.rke von beson
derer Bedeutung, weil sie ohne Umweg direkt auf das Makromolekiil wir
ken. Bei der Verarbeitung von Kartoffeln zu Chips usw. ist die Kenntnis der
Kinetik einzelner Komponenten von Bedeutung, weshalb die prii.parative
Isolierung begonnen wurde. (H. Boser)

10. Gewinnung reiner Zellwande aus Kartoffelpillpe

Durch eine fraktionierte Aufarbeitung der bereits bei der Stii.rkefabrikation
von Stii.rkekornern weitgehend befreiten Kartoffelpiilpe mit Hilfe eines
Ultraturrax (Zerschlagen der letzten Reste intakter Zellen) und Sedimentier0 

und Filtrationsverfahren gelang die Gewinnung mikroskopisch reiner Zell
wii.nde. Hydroxyprolingehalt 0,37 °/o, N-Gehalt 1,0 °/o. Ferner wurden Amino
zucker und Neuraminsii.ure (?) gefunden, Bestandteile, die fiir den Aufbau
und die Stabilitii.t der Zellwand von Bedeutung sind. Die Synthese der Wand
und speziell die der Epidermis spielt fiir die Stabilitii.t der Schale besonders
wii.hrend vollmechanisierter Ernteverfahren eine grofle Rolle, (A. Ropsch)

11. Aufbau der Wand und der Membran von Zellen

Um biochemische Vergleichsmoglichkeiten zu erhalten und die Synthese von
Zellwand und Zellmembran sowie deren Steuerung zu studieren, arbeiten
wir mit Bakterien, die in vollsynthetischen Nii.hrmedien gedeihen. Bei der
Aufklii.rung der in bezug auf Aminosii.uren und Vitamine unterschiedlichen
Wachstumsbediirfnisse von Wand und Membran ergab sich, da.B Cystin, ob
wohl es der Organismus (Streptococcus faecalis) in Normalwachstum aus
Methionin bilden kann, beim postexponentiellen Wachstum (das praktisch auf
die Synthese von Wand- und Membransubstanz beschrii.nkt ist) essentiell ist
(d. h. nicht aus Methionin synthetisiert werden kann). Wir sind mit der Klii.
rung dieses Phii.nomens beschii.ftigt. (G. Toennies)

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen zum Nachweis des Kartoffel-M-Virus durch Indikator
pflanzen

A 58 

Da der serologische Nachweis infolge der schwierigen Differenzierbarkeit des
M-Virus gegeniiber dem S-Virus und der oft geringen Konzentration in der



Kartoffelpflanze nicht immer leicht zu fiihren ist, wurde gepriift, ob es unter 
den Wirtspflanzen des M-Virus Spezies gibt, die als sic:here und typische 
Testpflanzen verwendet werden konnen. Vor allen Dingen unter den Solana
ceen wurde eine groflere Anzahl Spezies gefunden, die fiir das Virus an
fallig ist. Die meisten von ihnen blieben jedoch symptomlos, andere, wie 
Solanum rostratum, lieflen keine Abgrenzung gegeniiber dem S-Virus zu, und 
wieder andere, wie Solanum chilense, S. demissum und Chenopodium quinoa, 
ergaben untersc:hiedliche Reaktionen fi.ir verschiedene Stii.mme des Kartoffel
M-Virus. Die Versuche haben gezeigt, dafl keine der vielen sonst in der Virus
forsc:hung verwendeten Arten aus den Familien der Solanaceen und Cheno
podiaceen als universelle Testpflanze fi.ir das M-Virus verwendbar ist. 

(0. Bode und H. L. Weidemann) 

2. Untersuchungen Uber die Eigenschaften und den Wirtspflanzenkreis des
Scharkavirus

In der Literatur sind abweichende Angaben i.iber die Eigensc:haften des
Sc:harkavirus zu finden. Der thermale Inaktivierungspunkt, der Verdi.innungs
endpunkt und die Bestandigkeit in vitro wurden mit Nicotiana clevelandii als
Wirtspflanze bestimmt. Eine Reihe von Wirtspflanzen aus der Familie der
Solanaceen und der Chenopodiaceen wurde gefunden. Hochste Konzentratio
nen des Virus, die eine Reinigung fiir weitere Untersuchungen gestatten, wur
den in N. bigelovii und den Varietii.ten multivalvis und quadrivalvis beob
achtet. (0. Bode in Zusammenarbeit mit M. Babovic, Universitat Belgrad)

3. Untersuchungen zur Ubertragung des B e 11 a d o n n a m o t t I e v i r u s

Da zahlreiche Versuche, das Virus durch Aphiden zu iibertragen, erfolglos
geblieben waren, wurden weitere auf Atropa-Pflanzen im Freiland vorkom
mende Insekten gesammelt und auf ihre Eignung als Vektoren gepriift. Es
zeigte sich, dafl der Erdfloh Epithrix atropae, der regelmii.Big die Pflanzen
besiedelt, das Virus auch bei relativ langen Versuchszeiten (3 Tage) iibertra
gen kann. Dadurch ist auch das Vorkommen vieler relativ entfernt liegender
Infektionsherde von Atropa belladonna zu erklii.ren.

(0. Bode und H. L. Weidemann) 

4. filektronenmikroskopische Untersuchungen Uber den Aufbau von isometri
schen Pflanzenviren

An Reinprii.paraten des Belladonna mottle virus konnten verschiedene An
wendungen der .,negative staining technique" erprobt werden. Gekoppelt mit
der photographischen Rotationstechnik war es moglich, Aussagen iiber den
Feinaufbau der Viruspartikeln zu machen (s. Veroffentlichung). (J. Brandes)

5. Elektronenmikroskopischer Nachweis isometrischer Pflanzenviren

Durch Kombination der Tauchmethode mit der .,negative staining technique"
ist es gelungen, eine brauchbare Methode zum Nachweis isometrischer Viren
in Rohsii.ften zu entwickeln. Kleine Blattstiickchen werden in 1 ml neutraler
Phosphorwolframsii.urelosung geschwenkt. Die Losung wird mit 0,5°/oiger
Rinderserumalbuminlosung versetzt und zur Untersuchung im Elektronen
mikroskop auf befilmte Netztrager aufgespriiht. (J. Brandes)
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6. Elektronenmikroskopische Untersuchungen iiber das Luzernemosaikvirus
Auf Grund zahlreicher Praparationen konnte bestatigt werden, daB fur das
Virus verschiedene Fraktionen von Partikeln unterschiedlicher Gri:iBe beste
hen. Nach Trennung dieser Fraktionen in der Ultrazentrifuge konnten ver
gleichende Gri:iflenbestimmungen durchgefiihrt werden. Untersuchungen iiber
den Aufbau des Virus ergaben Anordnungen der Untereinheiten, wie sie
inzwischen durch Arbeiten aus England bestatigt wurden.

(J. Brandes in Zusammenarbeit mit M. Babovic, Universitat Belgrad) 

7. Untersuchungen iiber ein neues isolJletdsches Virus:
das Be 11 a d  On n a m Ot t l e  Vi r:u s
Im Berichtsjahre konnte der 2. Teii (Serologie, chemische Zusammensetzung
von RNS und Protein des Virus) der Untersuchungen publiziert werden. Alle
Daten sichem die Stellung des neuen Virus im System: es gehi:irt in die
gri:iBere Gruppe der Viren, deren typischer Vertreter das Turnip yellow
mosaic virus ist, und ist insbesondere mit den Viren der Andean potato latent

virus-Gruppe naher verwandt. Die aus der Eingruppierung vorausschaubar
gewordenen weiteren Eigenschaften des Virus konnten teilweise schon besta
tigt werden, wie z. B. die Obertragbarkeit durch Erdfli:ihe.
(H. L. Paul in Zusammenarbeit mit W. Huth, M. Jankulowa, Institut filr Pflan
zenschutz, Kostinbrod/Sofia, und H. G. Wittmann, Max-Planck-Institut fur
molekulare Genetik, Berlin)

8. Untersuchungen iiber den Synergismus verschiedener Komponenten des
Luzernemosaikvirus
Bei je zwei symptomatologisch deutlich verschiedenen Stammen des Luzerne
mosaikvirus, LMV (LMV 1 lokal - Nekrose; LMV 2 systemisch - Mosaik),
wurden die langen und die kurzen Teilchen (untere bzw. obere Komponen
ten) durch praparative Dichtegradientenzentrifugation von Reinpraparaten
getrennt. Die Bodenkomponenten allein waren schwach infektii:is, das Ge
misch der jeweils zusammengehi:irenden Komponenten erbrachte dann eine
groBe Steigerung der Infektiositat, obgleich die kurzen Teilchen (obere Kom
ponente) allein nicht infektii:is waren. Interessant waren Gemische der je
weils nicht zusammengehi:irenden oberen und unteren Komponenten. Hierbei
kam es zur Ausbildung von neuen Symptomen, die von keiner der Kompo
nenten eines Gemisches allein erzeugt wurden. Offensichtlich ki:innen hetero
loge Komponenten sich gegenseitig in der Wirkung so beeinflussen, daB die
Wirtspflanze mit neuen Symptomen reagiert. Wurden Gewebe mit neuen
Symptomen weiter verimpft, so blieben die Symptome konstant. Ob eine
neuerliche Auftrennung der Komponenten des ,.Mischstammes" wieder ein
Verschwinden der neuen Symptome bewirkt, soll von M aj o r a n  a spater
gepriift werden. (H. L. Paul in Zusammenarbeit mit G. Majorana,

Istituto di Patologia Vegetale, Bari/Italien)

9. Morphologische und histochemische Untersuchungen an der Speicheldriise
von M y z u s p e r s i c a e (Sulz.)
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Die Speicheldriise des wichtigsten Ubertragers pflanzenpathogener Viren,
Myzus persicae (Sulz.). erwies sich als ein differenziert aufgebautes Organ.
Durch Vergleiche von Zellkerngri:iBen und der Lage einzelner Zellen in der



Driisa wurden neun Driisenzellen unterschieden, wobei sieben Zelltypen auf 
den nach W e b  e r  als Hauptzellbereich bezeichneten Teil der Driise und zwei 
Zelltypen auf den sog. Deckzellbereich entfielen. 

Mit histocheinischen Substratnachweisen konnten darin vier Driisenzell
gruppen charakterisiert werden. Ein Zellkomplex enthielt viel cystinreiches 
Protein, bei einem zweiten wurde neben viel Protein Hyaluronsaure nach
gewiesen, und eine dritte Zellgruppe unterschied sich von den anderen be
sonders durch ihre starke Anfarbbarkeit bei der PAS-Reaktion. Zwei beson
ders groflkernige Zellen im Bereich der Hauptzellen reagierten auf keinen 
der Nachweise, und die eigentlichen Deckzellen zeigten sich lediglich schwach 
PAS-positiv. Es wird angenommen, dafl sie keine Speichelinhaltsstoffe sezer
nierende Zellen darstellen. Diese Untersuchungen sollen als Grundlage zur 
Klarung des Virus-Vektor-Verhaltnisses dienen. Insbesondere soilen in 
dieser Hinsicht auch Blattlausarten mit verschiedenen Ubertragereigenschaf
ten verglichen werden, um Hinweise iiber den EinfluB einzelner Speichel
komponenten auf die Virusiibertragung zu erhalten. (H. L. Weidemann) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen Uber ein neues, langgestrecktes Virus aus A t r o p a
b e l l ado n n a

Aufler dem· schon naher beschriebenen isometrischen belladonna mottle virus
konnte ein langgestrecktes, fadenformiges Virus in Tollkirschenpflanzen aus
der Umgebung von Braunschweig isoliert werden. Es hat eine Normallange
von etwa 900 mµ und damit eine bisher noch unbekannte Normallange. Das
Virus laflt sich auf eine Reihe von Spezies der Solanaceen iibertragen und
kommt in verschiedenen Stammen vor. Als Vektor wurde Myzus persicae
bestimmt. Es erreicht iiberraschend hohe Konzentrationen bei einigen Wirts
pflanzen. Reinigungsversuche hatten bisher recht gute Ergebnisse, so dafl eine
Reindarstellung fiir die Untersuchung chemischer, physikalischer, morpholo
gischer und auch biologischer Eigenschaften moglich erscheint. Eine Einord
nung in eine der bekannten Virusgruppen scheint nicht moglich.

(0. Bode, J. Brandes, H. L. Paul) 

2. Kultur von meristematischem Gewebe zur Virusbefreiung total infizierter,
vegetativ vermehrter Kulturpflanzen

Durch Anpassung des Kulturmediums an die jeweilige Sorte ist es im Be
richtsjahr gelungen, fiinf Kartoffelsorten vom S-Virus zu befreien. Durch
Vorschalten einer Thermalbehandlung der Keime bei 34° C fiir 8-10 Tage
waren praktisch alle wachsenden Meristeme virusfrei. (0. Bode u. W. Huth)

3. Weitere Untersuchungen zur Ubertragbarkeit des Kartoffel-M-Virus durch
Blattlause

Die Untersudmngen zur Ubertragung des Kartoffel-M-Virus durch Blattlause
wurden fortgesetzt. Dabei wurde die Abhangigkeit des Ubertragungserfolges
von der Aufnahmezeit naher bestimmt, die Infektiositat verschiedener M
Virus-Stamme verglichen und die Vektoreigenschaften einzelner Blattlaus
arten gepriift. Infektionsquelle und Testpflanze war im allgemeinen Solanum
demissum.
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Wie Parallelversuche zeigten, wird das Kartoffel-M-Virus ahnlich wie das 
Kartoffel-Y-Virus ubertragen. Kurze Aufnahmezeiten bedingten hohe, lan
gere Aufnahmezeiten geringere Infektionserfolge. Die Ubertragungsrate fiel 
jedoch selbst nach 72stundiger Aufnahme nicht auf Null ab. 

Mit versdiiedenen M-Virus-Stammen wurden nadi 1 min Aufnahmezeit sehr 
unterschiedliche Infektionsraten erzielt. Mit uber 80 °/o infizierter Pflanzen 
erwies sidi der Stamm M 22 L aus der Kartoffelsorte ,Geisha' als am viru
lentesten, wahrend der von K o h  I e r  (1953) aus einem Kartoffelzuchtstamm 
gewonnene M-Virus-Stamm D 1102 mit unter 5 0/o kranker Pflanzen die ge
ringste Infektionsrate erzielte. Die Ubertragungswerte for die Isolate 8/6 
aus der chilenisdien Kartoffelsorte ,Midmfie' und andere aus der deutsdien 
Kartoffelsorte ,Anett' und der englischen Kartoffelsorte ,King Edward' lagen 
zwischen diesen Extremen. 

Von den untersuchten Blattlausarten war Myzus persicae der erfolgreichste 
Vektor, Aphis frangulae und Aphis nasturtii ubertrugen das Kartoffel-M-Virus 
weniger gut, und Macrosiphum solanifolii war nur in geringem MaBe dafiir 
als Vektor geeignet. Die Untersuchungen werden besonders zur Feststellung 
der Resistenz verschiedener deutscher Kartoffelsorten for das Kartoffel-M
Virus weitergefiihrt. (0. Bode und H. L. Weidemann) 

4. Versuche zur Ubertragung des Kartoifel-S-Virus durcb Blattlause

Es ist immer wieder beobac:htet worden, daB Samlingspflanzen, die im Frei
land angebaut waren, vom S-Virus z. T. in groBem Umfange infiziert wur
den. Isolate aus solc:hen Pflanzen, die keine Prazipitinreaktion mit dem Anti
serum des M-Virus zeigten und nicht auf Tomate ubertragbar waren, wurden
for Obertragungsversuche mit Myzus persicae verwendet. Als Testpflanze
diente Solanum demissum. Obwohl das S-Virus nac:h den Angaben in der Lite
ratur nic:ht durc:h Aphiden ubertragen wird, wie auch durch fruhere eigene
Versuche bestatigt werden konnte, gelangen Obertragungen mit diesen Isola
ten zu einem relativ hohen Prozentsatz. Es muB demnadi damit geredinet
werden, daB Stamme des S- Virus vorkommen, die wie das M-Virus durch
Blattlause ubertragen werden. (0. Bode und H. L. Weidemann)

5. Isolierung eines neuen Kakteenvirus
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Aus einem Weihnachtskaktus (Zygocactus X Schlumbergera-Hybride) wurde
ein neues Kakteenvirus isoliert, for das der Name ,, Latentes Zygocactus
Virus" = Zygocactus latent virus (ZL V) vorgeschlagen wurde. Da das Virus
zusammen mit einem ebenfalls latenten Stamm des Kaktus-Virus X (CVX) in
dieser Kaktushybride vorkommt, konnte es nur uber Differentialwirte isoliert
werden. Elektronenmikroskopisch wurde eine Normallange von ungefahr 580
mµ ermittelt. Da die Viruspartikeln bei gleicher Flexibilitat eine ahnliche Nor
mallange wie CVX aufweisen, ist ein direkter elektronenmikroskopischer
Nachweis im Kaktus nicht moglich. Zusatzlic:h wurde der Nachweis durc:h die
geringe Konzentration des ZL V im Kaktus und in den krautigen Wirtspflan
zen erschwert. Bisher konnte ZL V auf Chenopodium quinoa, Ch. murale, Nico
tiana glutinosa, N. clevelandii und Solanum demissum ubertragen werden,
wobei es in den beiden letztgenannten Wirtspflanzen latent ist. ZLV wird im
pflanzlichen Rohsaft bei 72-74 ° C inaktiviert. Da das ZL V ungefahr die
gleic:he Normallange wie das Kartoffel-Aucuba-Virus (PAV) hat und auc:h



em1ge gemeinsame Wirtspflanzen ahnlicbe Symptome aufweisen, lag eine 
Identitat mit dem PAV nahe. In serologiscben Dberkreuztests konnte nacb
gewiesen werden, dafi es sidJ. um zwei verscbiedene Viren handelt. 

(J. Brandes in Zusammenarbeit mit R. Casper 
vom Institut fur Virusserologie) 

6. Elektronenmikroskopische Untersuchung gestreckter Viren

In Zusammenarbeit mit verscbiedenen Wissenscbaftlern der Biologischen
Bundesanstalt und anderer Institute wurden elektronenmikroskopiscbe Pru
fungen durcbgefiihrt. Dabei traten ahnlicbe Probleme auf wie in den Vor
jahren (vgl. Jahresbericbt 1966). (J. Brandes)

'1. Untersuchungen ilber die Verbreitung des Ba r I e y y e  l i o w  dw a rf 
v i r u s (BYDV) 

Es wurde begonnen, die Verbreitung des BYDV in der Umgebung Braun
scbweigs zu ermitteln. Eine grofle Zahl virusverdacbtiger Pflanzen von Hafer 
und Gerste, die im Laufe des Sommers gehauft auftraten, wurde gesammelt. 
Ubertragungsversucbe im Gewacbshaus bestatigten, daB diese Erkrankung 
durcb das BYDV verursacbt wurde. Nicbt nur auf Getreidepflanzen, sondern 
aucb auf einer grofleren Zahl Wildgraser (z. B. Lolium perenne, Agroslis sto
lonifera, Festuca rubra, Dactylis glomerata, Agropyron repens, Brachypodium 
pinnatum) wurde BYDV nacbgewiesen. Selbst in Gegenden ohne landwirt
scbaftlicbe Nutzung, wie im Oberharz, konnten viruskranke Graser (Agrostis 
stolonifera, A. tenuis u. a.) gefunden werden. Daraus ist ersicbtlicb, daB das 
BYDV in der Bundesrepublik viel starker verbreitet ist, als bisher angenom
men wurde. (W. Huth) 

8. Stoffwechselphysiologische Untersuchungen an viruskranken Pflanzen

Fermentaktivitaten sind u. U. ein MaB fur den stoffwecbselphysiologiscben
Zustand pflanzlicber Gewebe. Die bisherigen Versuche wurden an Pflanzen
von Nicotiana tabacum var. ,Samsun· durcbgefi.ihrt, die mit verscbieden vim-

' lenten Stammen des Kartoffel-X-Virus infiziert waren. Es wurden Fermente 
aus dem Bereicb des Pentosephosphatzyklus, der Glycolyse und der Photo
synthese zu diesen Untersucbungen herangezogen. Aus den Messungen ergab 
sicb eine direkte Beziehung zwiscben der Intensitat der Symptome auf Blat
tern viruskranker Pflanzen und der Aktivitat der gemessenen Fermente. Die 
Aktivitaten der Fermente des Pentosephosphatzyklus erfuhren mit zunehmen
der Ch!orose eine Erbohung bis auf das Dreifacbe gegenuber gesunden Kon
trollpflanzen. Entsprecbend verminderte sicb die Aktivitat der Photosynthese
fermente. Die Fermente der Glycolyse unterlagen nur geringen Aktivitats
anderungen. Weitere Fermente sollen in die Untersucbungen einbezogen wer
den. (W. Huth) 

9. Untersuchungen ilber ein neues Gramineenvirus, das C o c k s f o o t m i I d
m ottle v i r u s

Die scbon im Vorjahr begonnenen Untersucbungen iiber ein sphariscbes
Gramineenvirus wurden erweitert und zu den biologiscben Daten nunmehr
aucb physikaliscbe und cbemiscbe erarbeitet. Hierzu wurde das Virus in ge
reinigter Form dargestellt. Mit Hilfe der Viruspraparate konnten die Sedi-
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mentations- und Diffusionskonstanten und das Molekulargewicht ermittelt 
werden. Im Schwerefeld erwies sich das Virus als homogen. RNS und Pro
tein des Virus konnten getrennt werden, die Basenzusammensetzung der 
RNS und der Prozentgehalt an RNS im Virus wurden bestimmt. Das neue 
Virus erwies sich als recht stabil und auch konzentriert in der Wirtspflanze. 
Seine Stellung im System muB noch gepruft werden; Ahnlichkeiten (aber 
nicht Identitaten!) zu dem Sowbane mosaic virus haben sich herausgestellt. 

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

10. Untersuchung des B e 11 a d o n n a m o t t I e v i r u s in analytischen Dichte
gradientenzentrifugationen

Das hydrodynamisch inhomogene Belladonna mottle virus wurde in CsCl- und
Cs2S04-Gradienten im Gleichgewichtsverfahren untersucht. Es konnte dabei
festgestellt werden, daB die in Sedimentationsversuchen einheitlich erschei
nende Nukleoproteidkomponente des Virus selbst wieder inhomogen ist. Da
bei ergaben sich Unterschiede zwischen den drei benutzten Virusstammen.
Das BMV verhalt sich somit ahnlich wie einige andere isometrische Viren, bei
denen eine Inhomogenitat der infektii:isen Komponenten in letzter Zeit nach
gewiesen werden konnte. Uber die Rolle der einzelnen .. Unterkomponenten"
ist noch nichts bekannt, mi:iglicherweise erganzen sie sich gegenseitig bei der
Infektion, wie das fi.ir die allerdings wesentlich starker verschiedenen Boden
und Mittelkomponenten einiger Mehrkomponentenviren bekannt ist.

(H. L. Paul) 

11. Versuche zur Spaltung verschiedener rein dargestellter Viren in ihre Unter
einheiten und deren physikalische Charakterisierung

Die Versuche werden fortgesetzt. Aus Reinpraparaten des Odontoglossum
ringspot virus und des Atropa virus wurde zunachst der Proteinanteil isoliert
und dann das isolierte Protein mittels verschiedener Verfahren in Unterein
heiten gespalten. Da mit den beim TMV ublichen Spaltungsmethoden keine
brauchbaren Resultate zu erzielen waren, wurden verschiedene Vorbehand
lungen des Proteins (z. B. Blockieren der SH-Gruppen) und eine Reihe von
Li:isungsmitteln (Sauren, Alkalien, organische Mittel; Verwendung von Deter
gentien) ausprobiert. Die erhaltenen Abbauprodukte wurden mittels der ana
lytischen Ultrazentrifuge vor allem bei Verwendung des Trautman-Archibald
Verfahrens und einer Gleichgewichtsmethode nach Y p h a  n t i s  auf Einheit
lichkeit und Molekulargewicht untersucht. (H. L. Paul)

12. Weltere Untersuchungen iil:ier I{erngro6enanderungen in Speicheldriisen
gesunder und blattrollinfizierter My z u s p e r s i c a e (Sulz.)
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Zellkerngri:ifien und Syntheseleistungen von Zellen stehen miteinander in
Beziehung. Deshalb wurden Gri:ifienanderungen von Zellkemen in der
Speicheldri.ise von Myzus persicae in Zusammenhang mit Infektionen durch
das Blattrollvirus der Kartoffel bestimmt, um Hinweise auf dessen Vermeh
rung in diesem Organ zu erhalten. Die Blattlause Iebten zunachst auf gesun
den und wurden von dort auf blattrollkranke Physalis floridana umgesetzt. In
Zeitabstanden bis zu einer Woche wurden sie abgenommen und fixiert. Die
Zellkerne der herauspraparierten und nach Fe u l g  e n  gefarbten Dri.isen wur
den projiziert und deren Flache vermessen. Die umfangreichen Messungen
ergaben, daB nur ein Zellkomplex in der Speicheldruse Anderungen zeigte. Es



waren Zellen, die auch histochemisch einheitlich reagierten und durch ihren 
hohen Anteil an Disulfidgruppen (cystinreiches Protein) auffielen. Nach acht
stiindigem Aufenthalt der La.use auf der kranken Pflanze entsprach die sta
tistische Verteilung dieser Kernflachen noch der von gesunden Blattlausen. 
Nach langerem Aufenthalt wurden die Verteilungen jedoch zweigipflig, es 
entstanden Mischkollektive, die nach der · Methode von D a e v e s und 
B e c k  e 1 mit Hilfe des Haufigkeitsnetzes getrennt wurden. Wahrend die Mit
telwerte der ersten Verteilung immer denen gesunder Blattlause entsprachen, 
waren die mittleren Kernflachen der zweiten Verteilung um etwa 50 °/o gri::i
Ber. Es war nun zu erwarten, daB sich mit fortschreitender Inkubationszeit der 
Anteil der Zellkerne in der zweiten Verteilung erhi::iht. Dies traf jedoch nicht 
zu. Beide Verteilungen waren stets mit etwa der Halfte der gemessenen Kerne 
besetzt. Um einen eventuellen EinfluB der kranken Wirtspflanze dabei aus
zuschliefien, wurden Blattlause nur kurze Zeit auf kranke Pflanzen gesetzt, 
dann wieder auf gesunde iibertragen und in verschiedenen Zeitabstanden 
fixiert. Trotz der veranderten Versuchsbedingungen ergaben sich die gleichen 
Kerngri::ifienverteilungen wie im ersten Fall. Die Untersuchungen werden wei
tergefi.ihrt, wobei in diesem Zusammenhang die besondere Aufmerksamkeit 
anderen Wirtspflanzen des Blattrollvirus gilt. (H. L. Weidemann) 

13. Untersuchungen ilber die Abhangigkeit der Zel lkerngrofle einzelner Speichel
drilsenzel l en von verscbiedenen W irtspflanzen bei M y z u s p e r s i c a e
(Sulz.)

Bei Zellkernmessungen in der Speicheldriise von Myzus persicae ergaben sich
interessante Beziehungen zur jeweiligen Wirtspflanze. Nach zweimonatiger
Kultur auf verschiedenen Pflanzen zeigten bestimmte Zellgruppen oft betracht
liche Kerngri::ifienanderungen. Dabei handelte es sich um Zellkomplexe, die
auch histochemisch gleichartig reagierten. So wiesen Zellkerne von Zellen, in
denen cystinreiches Protein nacbgewiesen wurde, erhebliche Gri::ifienunter
schiede auf, wenn die Blattlause auf verschiedenen Solanaceen lebten. Ihre
Flachen lagen zwischen 30 µ2 (Capsicum annuum) und 160 µ2 (Atropa bella

donna). Wurden dagegen die Blattlause auf Spinat oder Zuckerriibe gehalten,
so vergri::ifierten sich Zellkerne von Zellen, die Hyaluronsaure enthielten. Ver
glichen mit Blattlausen von Solanaceen, waren sie hier um iiber 50 °/o gri::ifier.
Einzelne Speicheldriisenzellen werden also von bestimmten Wirtspflanzen
aktiviert. Demnach ki::innte die Speichelzusammensetzung der Blattlause von
der Wirtspflanze so beeinflufit werden, daB die Anteile einzelner Speichel
kompenenten im Speichel unterscbiedlich hoch sind. Dies ist im Hinblick auf
unterschiedliche Ubertragungserfolge von nichtpersistenten Viren durch Blatt
lause, die von verschiedenen Wirtspflanzen stammen, interessant. Die Unter
suchungen werden in dieser Richtung weitergefi.ihrt. (H. L. Weidemann)

Institut fiir gartnerische Virusiorschung 

a) Im Berichtsjahr abgescbl ossene Forsdmngsvorhaben

1. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an mit dem Kohlriibenmosaik
virus infiziertem Blattgewebe der Wasserrilbe (B ra s s  i c a ra p a )

In den virusinfizierten Blattzellen wurden aufier den fi.ir dieses Virus typi
schen Virusaggregaten Spharosomen mit eigentiimlichen Veranderungen be-
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obachtet, die in einer einseitig gelagerten Verdichtung von elektronendich
tem Material bestanden. Dies steht im Gegensatz zu den bei anderen Pflan
zen haufig zu beobachtenden kristallinen Inhaltski:irpern der Spharosomen. 
Der Golgi-Apparat ist vermehrt, besteht im wesentlichen aber nur aus vesi
kularen Elementen. Die Membrananteile ki:innen nur selten beobachtet wer
den. Die Ribosomen sind als freie oder als an das endoplasmatische Reti
kulum gebundene Grana anzutreffen. Daneben treten schraubenfi:irmige An
ordnungen der freien Ribosomen auf. (H. Petzold) 

2. Beobadttungen an der Feinstruktur von P e r o n o s p o r a t a b a c i n a

Da die weiteren Untersuchungen an der Interzellularhyphe von Peronospora

tabacina keine neuen Ergebnisse, die i.iber die im Vorjahre schon berichteten
hinausgehen, erbrachten, wurden die Untersuchungen abgeschlossen.

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

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Versuche zur Abschreckung nichtpersistenter Ubertrager des Salatmosaik
virus von Salatbestanden

Im Jahre 1968 hatten die Folienversuche infolge der aufiergewi:ihnlichen
Witterungslage nicht das gleiche gi.instige Ergebnis wie im Vorjahre. Die
Auswertung des Virusbefalls wurde durch ein unerwartet starkes Auftre
ten von Erdraupen erschwert. Zahlreiche Pflanzen waren vom Wurzelhals
her ausgefressen worden. Dabei ergab sich, dafi die Erdraupenschaden auf
Folienparzellen wesentlich geringer waren als auf folienfreien Parzellen.
Die zwischen den Reihen ausgelegten Aluminiumfolien scheinen also auch
die Eiablage der Euxoa-Arten zu beeinflussen.

Im Zusammenhang mit den Folienversuchen sollen die ki.irzesten Aufnahme
und Abgabezeiten fi.ir das Salatmosaikvirus <lurch Blattlause geklart werden.

(K. Heinze) 

2. Untersuchungen ilber die .. Virose Scheckige Verzwergung der Karotte"

Der Viruskomplex der ,,Viri:isen Scheddgen Verzwergung" konnte auf einer
Fahrt durch Westdeutschland nahezu im gesamten Bundesgebiet auf Mi:ih
ren, Petersilie und Dill nachgewiesen werden. Besonders stark war das Auf
treten dieser Virose im Bodenseegebiet. Auch in Argentinien wurden Sym
ptome dieses Viruskomplexes an Mi:ihren (bei San Pedro) entdeckt. Die
Ubertragbarkeit der Komponenten sti:ifit auf Schwierigkeiten, an deren Be

hebung z. Z. gearbeitet wird. (K. Heinze)

3. Versuche zur Abschreckung nichtpersistenter Ubertrager von Tomatenviren
von Tomatenbestanden

Die Flatterstreifen aus Aluminium i.iber den Tomatenpflanzen reichten offen
bar nicht aus, kurzfristig i.ibertragbare Viren von den Pflanzen fernzuhalten.
Die virusi.ibertragenden Blattlause flogen die Pflanzen offenbar unbehindert
an. Deshalb soll im Jahre 1969 gepri.ift werden, ob Folien zwischen Tomaten
reihen eine ausreichende Wirkung haben und ob diese Wirkung evtl. <lurch
tiefhangende Flatterstreifen verstarkt werden kann. (K. Heinze)
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4. Versuche mit Aluminiumfolien zur Abschreckung von Vektoren von Busch
bohnenfeldern (neu)

Da Buschbohnen wahrend der Anfangsentwicklung den Boden nur wenig
decken; scheinen sie fi.ir Folienversuche zur Abschreckung von virusiibertra
genden Blattlausen gut geeignet zu sein. Im ersten Jahr war ein beachtlicher
Riickgang der Virusverseuchung durch die reflektierenden Folien festzustel
len; auf den folienfreien Parzellen trat das Virus des Gelben Bohnenmosaiks
etwa doppelt so stark auf wie auf den Parzellen mit Folie. (K. Heinze)

5. Versuche zur Ubertragung einer Farnvirose durch Blattlause

Auf Cyrtonium ialcatum wird seit Jahren eine Virose gefunden, deren Ober
tragung durch Sporen offenbar haufig zu beobachten ist, die aber auch Uber-

trager unter den Insekten zu haben scheint. Die Anzucht virusfreier Pflanzen
st6Bt auf erhebliche Schwierigkeiten, wodurch den Ubertragungsversuchen mit
Vektoren ein gewisser Unsicherheitsfaktor anhaftet. Da aber die Ubertra
gungen mit Vektoren (Idiopterus nephrolepidis Dav.) sehr viel mehr kranke
Pflanzen ergeben als die nur vereinzelt (durch Sporeninfektion) Symptome zei
genden Kontrollpflanzen, scheint die Wahrscheinlichkeit groB zu sein, daB
Blattlause diese Virose ubertragen konnen. Zur Fortsetzung derVersuche wird
der Anzucht virusfreier Pflanzen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wer
den. (K. Heinze)

6. Versuche zur Ermittlung des Virusgehalts in etiollerten Pflanzenteilen nach
Wuchsstoffbehandlung (neu)

Nach Wuchsstoffbehandlung soll durch Blattlausubertragung und durch PreB
saftabreibung gepriift werden, ob die Wuchsstoffbehandlung den Virusgehalt
in den vergeilten Spitzenbereichen von Pflanzen herabsetzt oder ob auch
aus vergeilten Teilen Virus von den Ubertragern aufgenommen werden
kann. In diesem Falle konnten Viren von den infolge der Anwendung wuchs
stoffhaltiger Unkrautmittel allmahlich absterbenden Pflanzen in erheblichem
Umfange von abwandernden Blattlausen ubertragen werden. (K. Heinze)

7. Eiektronenmikroskopische Untersuchungen an mit dem " B e I I a d o n n a
m o t t I e v 1 r u s u infizierten Tabakpflanzen

Die Viruspartikeln des Belladonna mottle virus konnten nicht im Zytoplasma
der erkrankten Blattzellen nachgewiesen werden. Da die Viren fast den glei
chen Durchmesser wie die Ribosomen besitzen, werden sie nur dann nachzu
weisen sein, wenn sie in kristallinen oder parakristallinen Anhaufungen vor
kommen. Auch die Anwendung der negativen Schnittfarbung erlaubte keine
Diffierenzierung von Viruspartikeln und Ribosomen. Die Analyse der Effekte
des Virus auf die Zellen wird fortgesetzt. (H. Petzold)

8. Untersuchungen Uber die Ultrastruktur der Blattzellen mit dem Geiben Mai
riibenmosaik infizierter Pflanzen der Wasserrtibe (B r a s s  i c a r a p  a )

Die Beschreibung der zytologischen Veranderungen in den Blattzellen vom
Beginn der Virusinfektion an bis zum Auftreten der ersten sichtbaren Sym
ptome an den Blattern wurde fortgesetzt. Hierbei wurden die Hypertrophie
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der Plasmahaute (Plasmalemma und Tonoplast), die elektronenmikro
skopisch sichtbaren Veranderungen in den Chloroplasten und das Abschnii
ren von Plastidenteilen eingehend untersucht. (H. Petzold) 

9. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an den Blattern virusinfizierter

Pflanzen von F r a g a r i a v e s c a

Die Untersuchungen an den Blattnerven der mit dem Erdbeervirus I infizier
ten Fragaria vesca fi.ihrten - wie in den Parenchym- und Palisadenzellen -
nicht zum Nachweis des Virus. Gleichfalls waren auch hier bislang keine mit
dem Elektronenmikroskop erkennbaren Symptomveranderungen nachzuwei-
sen. (H. Petzold in Zusammenarbeit mit

H. Krczal vom Institut fi.ir Obstkrankheiten)

10. Vergleichende elektronenmikroskopische Untersuchungen an mit P e r o n  o -

s p o r a t a  b a c i n a befallenen Blattern von anfalligen und hochresistenten
Tabaksorten

(s. Bericht von Dr. H. Krober, Institut fur Mykologie, S. A 48)

11. Untersuchungen iiber D a c t  y n o t  i n  a e (Ap h i d  i d  a e )

Zur Morphologie der auf Schafgarbe lebenden Macrosiphoniella- und Dacty

notus-Arten wurden durch Vermessungen der fi.ir die Artdiagnose wesent
lichen Korperteile, durch Beschreibung der Geschlechtstiere und der Larven
merkmale Erganzungen beigetragen. Aufzucht der Arten auf Pflanzen, die mit
wuchsstoffhaltigen Mitteln behandelt worden waren, ergaben, daB die ver
geilenden Pflanzenteile fi.ir die Nahrungsaufnahme weniger geeignet sind als
gesunde Blatter. Wuchsstoffwirkung und toxische Speichelwirkung fi.ihren
gemeinsam zu einem schnellen Absterben der befallenen Blatter und schlieB
lich der Pflanze. (P. Sobhani)

Institut iiir Virusserologie in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber das Vorkommen des Himbeerringfleckenvirus

( r a s p b e r r y r i n g s p o t v i r u s ) in Reben

Vor vielen Jahren hat S c h n e i d e r s  die Ansicht vertreten, daB das um
die Jahrhundertwende diskutierte ,,Rheinische Kirschbaumsterben" im Zu
sammenhang mit der Reisigkrankheit der Reben stehe, spater hat er ange
nommen, daB das Kirschbaumsterben mit der Pfeffinger Krankheit identisch
sei. Die Beobachtungen und Vermutungen von S c h n e i d e r s  waren der
Anla3 fur die Priifung, ob der Erreger der Pfeffinger Krankheit, das Him
beerringfleckenvirus, in Reben nachgewiesen werden kann. Die Priifung er
folgte serologisch mit dem Latextest. Insgesamt wurden 826 Blattproben ver
schiedener Rebsorten aus mehreren deutschen Weinbaugebieten untersucht.
Von den Blattproben gaben 21, d. h. etwa 2,5 °/o, entsprechende serologische
Reaktionen. Die serologischen Befunde wurden dadurch zusatzlich gesichert,
daB von einem Teil des gepri.iften Materials Abreibungen auf ein Testpflan
zensortiment vorgenommen wurden.
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Die 21 positiven Proben waren von 12 Reben entnommen worden. Die Ha.lfte 
dieser Pflanzen stammte von einem Weinberg an der Untermosel, in dem 
auBer den Symptomen der Reisigkrankheit an den Rebenblattern ha.ufig auch 
Enationen auftraten. Vier von den sechs Pflanzen, in denen Himbeerring
fleckenvirus nachgewiesen wurde, hatten Enationen. Es kann deshalb ver
mutet werden, daB das Vorkommen des Virus mit dem Auftreten der Ena
tionen mehr oder weniger parallel geht. Eine Klarung der Frage, ob eine 
ursachliche Beziehung besteht, ist deshalb wunschenswert. 

Zu erwa.hnen ist noch, daB in dem Weinberg vereinzelt Kirschba.ume stehen, 
in denen das Virus bisher allerdings nicht nachgewiesen werden konnte. 
Interessant ist ferner, daB W e i s  c h e r  in dem Weinberg den Nematoden 
Longidorus macrosoma fand, der als Ubertra.ger des Hirnbeerringfleckenvirus 
bekannt ist. (R. Bercks) 

2. Untersuchungen Uber das Vorkommen des Tabakmosaikvirus in Sii.6kirsc.1ien

Nachdern Tabakrnosaikvirus (TMV) mit Sicherheit in Reben nachgewiesen
warden ist, wurde auch ei.n Vorkomrnen des Virus in Kirschba.urnen fur
wahrscheinlich gehalten. Zur Prufung dieser Frage bot sich eine Kirschen
anlage in der Nachbarschaft eines Weinberges am Mittelrhein an, in dem
fruher TMV gefunden worden war. Von rnehreren Ba.umen der Anlage wur
den Proben genommen und darnit Abreibungen auf krautige Pflanzen durch
gefuhrt. Bei den Abreibungen von zwei Ba.umen wurde serologisch TMV
nachgewiesen. Erneute Abreibungen, die zur Sicherung der Ergebnisse auf
ein Sortiment von Testpflanzen vorgenomrnen wurden, verliefen weitgehend
negativ. Ein klarer Erfolg wurde erst wieder erzielt, als aus Kirschblattern
partiell gereinigte Viruspraparate hergestellt und fur die Ubertragungen
verwendet wurden. Es bedurfte also eines verhaltnisma..Big groBen Aufwan
des, um den Nachweis zu sichern. Dies mag zur Erklarung der Tatsache die
nen, daB das TMV in Deutschland zuvor noch nicht in Kirschen. gefunden
worden war. Ob das Virus bei SiiBkirschen Symptome auslost, kann auf
Grund unserer Ergebnisse nicht beurteilt werden, da in den Ba.umen neben
dem TMV noch Himbeerringflecken- und Tomatenschwarzringfleckenvirus
beobachtet wurde und moglicherweise auch noch andere Viren vorkommen.
(R. Bercks in Zusammenarbeit mit L. Kunze vom Institut fur Obstkrankheiten)

3. Verbesserung der Qualitat von Antiseren gegen Kartoffel-M- und -S-Viren

Das fur zahlreiche Viren geeignete Reinigungsverfahren mit A.ther und
Tetrachlorkohlenstoff wurde zunachst auch zur Herstellung von Praparaten
von M- und S-Viren benutzt, um mit ihnen Kaninchen zu immunisieren. Die
dadurch gewonnenen Antiseren hatten einen Titer von maximal 1: 4096 und
eine Mitreaktion gegen Pflanzenprotein bis zu 1: 32.

Durch Austausch des A.thers gegen 8 0/o Butanol konnte die Serumqualita.t
verbessert werden, weil bei gleichbleibendem homologem Titer die storende
Mitreaktion gegen Pflanzenprotein erheblich reduziert wurde. Im Berichts
jahr wurden 21 Antiseren gegen Kartoffel-M- und -S-Viren hergestellt. Ihre
Mitreaktionen gegen Pflanzenprotein zeigten folgende Titer: 15 Antiseren 0,
5 Antiseren 1: 2, 1 Antiserum 1: 4. (R. Bartels)
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4. Verhalten von B e 11 a d  o n n a m o t t l e v i r u s in verschiedenen sero
logischen Tests in Gegenwart organischer Quecksilberverbindungen

Friihere Untersuchungen hatten ergeben, daB bei einer Reihe von Pflanzen
viren die Ausbildung von Prazipitationslinien im Doppeldiffusionstest unter
bleibt, wenn dem Medium die von vielen Autoren empfohlenen Konservie
rungsmittel Merthiolat oder Cialit zugesetzt werden. Die Ursachen dieses
Effektes wurden beim Belladonna mottle virus (BMV) untersucht. Isolat 1 und
2 dieses Virus sind in Rohsaften infizierter Pflanzen nur in Abwesenheit von
Cialit oder Merthiolat nachweisbar. Bei gereinigten Praparaten und der iib
lichen Cialitkonzentration von 230 µM wird keine Hemmung beobachtet. Zu
gabe von pflanzlichen Rohsaften oder anderen eiweiflhaltigen Fliissigkeiten
hihrt bei gereinigten Praparaten in Gegenwart von 230 µM Cialit zu einer
starken Hemmung. Auch ohne Zugabe von pflanzlichen Rohsaften wird gerei
nigtes BMV durch Cialit gehemmt, allerdings nur, wenn dieses Konservie
rungsmittel in Konzentrationen zwischen 0,3 und 70 µM vorliegt. Durch pflanz
liche Rohsafte wird der kritische Konzentrationsbereich um etwa eine Zehner
potenz nach oben verschoben - wahrscheinlich wird ein Teil des Cialits ge
bunden. Bei der iiblichen Konzentration von 230 µM ist die Hemmung durch
Cialit in Abwesenheit von Rohsaften - nicht aber in deren Gegenwart -
bereits wieder reversibel. Die Hemmung durch Merthiolat ist bei hoheren
Konzentrationen nicht reversibel. p-Chlormercuribenzoat erzeugt keine Hem
mungen im Doppeldiffusionstest. Trotzdem verandern alle drei Quecksilber
verbindungen - Cialit auch in Konzentrationsbereichen, in denen die Hem
mung bereits reversibel ist - die elektrophoretische Beweglichkeit des Virus.
Die bei pH-Werten zwischen 6,0 und 8,0 kathodische Wanderungstendenz
des Virus nimmt unter dem EinfluB von Cialit und Merthiolat stark ab, unter
dem EinfluB von p-Chlormercuribenzoesaure wandert das Virus zur Anode.
Im Prazipitintest im fli.issigen Medium wird die Prazipitatbildung durch
Cialit und Merthiolat nicht gehemmt und im Einfachdiffusionstest nur dann,
wenn das Virus den mobilen Reaktionspartner bildet. Die beiden Queck-
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Abb. 5: 

Immunelektrophorese von Belladonna 

mottle virus: 

Oben: Vorbehandlung mit 230 µM 
Cialit. - Mitte: Nichtvorbehandeltes 
Virus. - Unten: Vorbehandlung mit

230 µM p-Chlorrnercuribenzoat. 
Kathode rechts, Anode links. 



sHberverbindungen beeinflussen also nicht die serologische Aktivitat des 
Virus und fi.ihren auch nicht zu seiner Spaltung, wie elektronenmikrosko
pische und hydrodynamische Untersuchungen ergaben. Gehemmt wird ledig• 
lich die Diffusion des Virus. (R. Koenig) 

5. Untersuchungen Uber die Beteiligung von 7 S- und 19 S-Antikorpern an
heterologen Reaktionen

In den letzten Jahren hatten wir beobachtet, dafl bei Seren gegen Vertreter
der Kartoffel-X-Virus-Gruppe die Fahigkeit, mit entfernt verwandten Viren
zu reagieren, im Laufe des Immunisierungsprozesses oft stark abnahm. Es
erschien daher moglich, dafl diese heterologen Reaktionen vorwiegend durch
die hauptsachlich wahrend der fruhen Immunisierungsphasen auftretenden
19 S-Antikorper bedingt sein ki:innten. Entsprechende Beobachtungen wurden
von W e b s t e r bei entfernt verwandten Stammen des Influenzavirus ge
macht. Sieben S- und 19 S-Antikorper wurden mit Hilfe praparativer Dichte
gradientenzentrifugation getrennt. AuBerdem wurden an der Gesamtglobu
linfraktion Inaktivierungsversuche durch Hitze- und Mercaptoathanol
behandlung durchgefuhrt. Die Versuche ergaben ubereinstimmend, dafl in
der 19 S-Fraktion das Verhaltnis heterologer : homologer Titer etwas hoher
ist als in der 7 S-Fraktion. Die 7 S-Fraktion, die bereits nach sehr kurz
fristiger Immunisierung (7 Tage) den Hauptteil der serologischen Aktivitat
bedingt, ist jedoch ebenfalls zu heterologen Reaktionen befahigt. Nach drei
wochiger Immunisierung haben die 19 S-Antikorper nur noch einen sehr
geringen Anteil an der Gesamtreaktivitat des Serums. Die Abnahme der
heterologen Reaktionsfahigkeit in den ersten drei Monaten des Immunisie
rungsprozesses wird also nicht in erster Linie durch die Abnahme des Ge
haltes an 19 S-Antikorpern im Serum bedingt. (R. Koenig)

6. Untersuchungen Uber die Eignung von Serumfraktionen fiir den Latextest

In fruheren Versuchen hatte sich ergeben, dafl nur ein Teil der Antiseren
gegen pflanzenpathogene Viren fi.ir den Latextest geeignet ist. Es war fer
ner festgestellt warden, dafl durch eine elektrophoretische Auftrennung der
Seren mit Hilfe von Cellogelstreifen schnell wandernde y-Globuline gewon
nen werden konnen, die mit grofler Empfindlichkeit reagieren, wahrend die
cx-Globuline hemmend wirken konnen. Weitere Untersuchungen ergaben,
daB auch �-Globuline und Albumine einen hemmenden Einflufl auszuuben
vermogen. Die einzelnen Fraktionen verhalten sich hinsichtlich ihrer Hemm
wirkung keineswegs bei allen Seren gleich, offenbar weil ihr Anteil wech
selnd ist. Anscheinend besitzen aber doch die cx-Globuline eine starkere Wir
kung als �-Globuline und Albumine.

Des weiteren hat sich herausgestellt, dafl im Gegensatz zu den in der Elektro
phorese schnell wandernden die langsam wandernden y-Globuline im Latex
test wegen ihrer Labilitat zu unspezifischen Reaktionen neigen. Diese Labili
tat kann durch Zusatz von hemmend wirkenden Fraktionen aufgehoben 
werden. 

Die mit Hilfe von Cellogelstreifen in der Elektrophorese erhaltenen Frak
tionen enthalten im ubrigen meistens noch kleine Mengen der jeweils ande
ren Fraktionen, wie ihre Untersuchung mit der Polyacrylamidelektrophorese 
ergab. Diese Verunreinigungen storen aber die Brauchbarkeit der y-Globulin-
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fraktion nicht. Insgesamt la.flt sich sagen, dafl es gelingt, Seren, die im Latex
test nicht oder nur schlecht reagieren, durch geeignete Fraktionierung hoch
empfindlich zu machen. Bei Seren, die schon unfraktioniert sehr gut reagie
ren, ist durch Fraktionierung keine Steigerung mehr zu erreichen. 
Mit Latex behandelte Seren behielten bei einer Temperatur von ungefahr 
10° C drei Jahre lang ihre volle Wirksamkeit. (R. Bercks) 

7. Isolierung eines neuen Kakteenvirus

Aus einem Weihnachtskaktus (Zygocactus x Schlumbergera-Hybride) wurde
ein neues Kakteenvirus isoliert, fur das der Name .,Latentes Zygocactus-Vi
rus" = Zygocactus latent virus (ZLV) vorgeschlagen wird. Da das Virus
zusammen mit einem ebenfalls latenten Stamm des Kakteen-X-Virus (CVX)
in dieser Kaktushybride vorkommt, konnte es nur uber Differentialwirte iso
liert werden. Elektronenmikroskopisch wurde eine Normallange von ungefahr
580 mµ ermittelt. Da die Viruspartikel bei gleicher Flexibilitat eine ahnliche
Normallange wie das CVX aufweisen, ist ein direkter elektronenmikroskopi
scher Nachweis im Kaktus nicht moglich. Zusatzlich wurde der Nachweis durch
die geringe Konzentration des ZLV im Kaktus und auch in den krautigen
Wirtspflanzen erschwert. Bisher konnte ZL V auf Chenopodium quinoa, Ch.
murale, Nicotiana glutinosa, N. clevelandii und Solanum demissum ubertragen
werden, wobei es in den beiden letztgenannten Wirtspflanzen latent ist. ZL V
wird im pflanzlichen Rohsaft bei 72-74 ° C inaktiviert. Da das ZL V ungefahr
die gleiche Normallange wie das Kartoffel-Aucuba-Virus (PAV) hat und auch
einige gemeinsame Wirtspflanzen ahnliche Symptome aufweisen, lag eine
Identitat mit dem PAV nahe. In serologischen Oberkreuztests konnte nach
gewiesen werden, daB es sich um zwei verschiedene Viren handelt.

(R. Casper in Zusammenarbeit mit J. Brandes 
vom Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen von M- und S-viruskranken Kartoffeln mit dem Latextest

In Ermangelung einer geeigneten Wirtspflanze fur das S-Virus muB die
Kartoffel selbst das Ausgangsmaterial fur die Herstellung von Antiseren
sein, wobei keine der benutzten Stauden M-Virus oder andere Viren ent
halten darf. Die Kontrolle auf M-Virus findet durch Pfropfung auf Tomate
und durch deren spatere serologische Uberprufung statt, weil sich auf dieser
Testpflanze das M-Virus, nicht aber das S-Virus vermehren kann.

Fur die Serumherstellung standen verschiedene, auf diese Weise vorge
testete Kartoffelsorten mit S-Virusbesatz zur Verfugung, · die mit Hilfe des
Latextestes auf Fremdinfektionen laufend uberwacht wurden. Dabei zeigten
positive Reaktionen von BlattpreBsaften der Sorte ,Hela' die Anwesenheit
von M-Virus an, das symptomatologisch nicht festgestellt werden konnte
und offenbar der Kontrolle auf Tomate entgangen war. Wiederholte und
umfangreiche Versuche, dieses Virus durch Abreibung und durch Pfropfung
auf Tomate zu ubertragen, schlugen fehl. Durch Verwendung sechs verschie
dener Tomatensorten wurde ein etwaiger Sortenfaktor ausgeschlossen. Es
ist noch nicht zu entscheiden, ob dieses Virus als Stamm des M-Virus oder
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als Stamm des S-Virus mit serologischen Eigenschaften des M-Virus anzu
sehen ist. Seine Lauseiibertragbarkeit soll gepriift werden. Eine Differenzie
rung des Isolates aus ,Hela' gegeniiber Isolaten des M-Virus aus anderen 
Kartoffelsorten lieB sich auf Gomphrena globosa wegen unklarer Symptom
ausbildung nicht durchfiihren. (R. Bartels) 

2. Untersuchungen iiber den Virusnachweis in Rebenstecklingen

Die hohe Empfindlichkeit des serologischen Latextestes war in den Jahren
1966 und 1967 AnlaB fur die Priifung gewesen, ob mit Hilfe dieses Tests
Viren in Blattproben von Freilandreben nachgewiesen werden konnen. Da
bei ergab sich, daB verschiedene Viren, z. T. erstmals, auf diese Weise ge
funden werden konnten. Andererseits lieBen sich die Ergebnisse des Jahres
1966 unier anderen Umweltbedingungen im Jahre 1967 keineswegs reprodu
zieren. Daraus muBte der SchluB gezogen werden, daB derartige Prufungen
fur Routineuntersudmngen zur Uberwachung des Gesundheitszustandes nicht
ausreichen. Aus diesem Grunde wurden von einem Tei! der in den Jahren
1966 und 1967 getesteten Reben Stecklinge geschnitten, im Gewachshaus
kultiviert und zu zwei verschiedenen Zeitpunkten mit dem Latextest unter
sucht. Dabei wurden weitgehend konstante Ergebnisse erzielt.
Die Untersuchungen werden fortgesetzt, da noch nicht ausgeschlossen wer
den kann, daB zu einem spateren Zeitpunkt, d. h. unter anderen Bedingun
gen, andere Befunde erhalten werden. (R. Bercks)

3. Untersuchungen iiber bisher nicht identifizierte Viren in Reben

Aus reisigkranken Reben verschiedener Weinberge wurde ein Virus isoliert,
das sich leicht auf Chenopodium iibertragen lieB. Bei Ch. quinoa und Ch. mu
rale verursachte es auf den beimpften Blattern kreisformige chlorotische
Fiecke bzw. Nekrosen, bei Ch. murale purrktformige Nekrosen. Systemische
Erkrankungen von Ch. quinoa begannen mit starken Adernaufhellungen,
spater traten dunkelgriine blasige Aufwolbungen auf. Unter anderen Bedin
gungen starben die Spitzenblatter ab, wahrend bei den darunter befindlichen
Blattern die Adern dunkelgriin und die Interkostalfelder chlorotisch wurden.
Gomphrena globosa reagierte an den beimpften Blattern gelegentlich mit rot
lichen, ringformigen Symptomen (ahnlich wie Symptome des Kartoffel-X
Virus); die systemische Infektion verlief symptomlos. Weitere Infektionsver
suche an etwa 20 anderen Pflanzen blieben ohne Erfolg. Nach elektronen
mikroskopischen Priifungen von B r a n d e s handelt es sich um ein isome
trisches Virus.
Der Verdiinnungsendpunkt betrug in wiederholten Versuchen bei Chenopo
dium quinoa 1 :16 Millionen. Der thermale lnaktivierungspunkt wurde noch
nicht endgiiltig bestimmt, er liegt uber 88° C. Mit Hilfe von teilweise gerei
nigten Viruspraparaten wurden mehrere Seren hergestellt, deren Titer in der
Regel 1 :512 betrug. Die Seren reagierten weder mit den bisher von uns aus
Reben isolierten noch mit sonstigen im lnstitut vorliegenden isometrischen
Viren.
Ein anderes Virusisolat wurde aus einer Rebe gewonnen, in der im Jahre
1967 Tomatenschwarzringfleckenvirus, Himbeerringfleckenvirus und Fanleaf
virus festgestellt warden war. Im Jahre 1968 zeigte die Rebe starke Deforma
tionen der Blatter, die von typischen Fanleafsymptomen etwas abwichen. Im
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Latextest wurde im Unterschied zum Vorjahr nur Fanleafvirus gefunden. 
Bei Abreibungen auf Ch. quinoa traten Symptome auf, die bei anderen Isolaten 
noch nicht beabachtet wurden. Die Spitzenblatter blieben klein und verkriip
pelten, der Stengel wurde gestaucht und einseitig rot gefarbt, alte symptom
lose Blatter waren dunkelgri.in und nach unten gewinkelt, ihre Stiele brachen 
leicht ab. Das Endstadium der Erkrankung war eine starke Verzwergung der 
ganzen Pflanze. Infektionen auf Nicotiana clevelandii und N. glutinosa fiihrten 
ebenfalls zu einer Triebstauche, wahrend die Infektian bei Gomphrena globosa 
symptamlos verlief. Preflsafte der kranken Pflanzen reagierten nicht mit den 
im Institut varhandenen Antiseren. 
Ein weiteres Virusisolat wurde van einer Rebe der Sarte ,Elbling' gewannen, 
die starke panaschiireahnliche Symptome aufwies. Untersuchungen van 
Blattproben mit im Institut vorhandenen Antiseren verliefen negativ. Bei 
Abreibungen von Blattpreflsaften auf verschiedene Testpflanzen erkrankte 
nur eine von sechs Chenopodium-quinoa-Pflanzen, und zwar traten nach unge
fahr drei Wachen viele helle, kreisformige Flecke auf. Die symptamtragenden 
Blatter dienten als Infektionsmaterial fi.ir weitere Ch.-quinoa-Pflanzen. Bei 
diesen blieben die beimpften Blatter symptomlas, die aberen Blatter zeigten 
eine Adernaufhellung, ihre Rander rollten sich nach unten ein, schliefllich 
drehte sich die Spitze der Pflanze etwas zur Seite und nach unteri. Bei Ch. 
murale traten ahnliche Symptame auf, manchmal starben diese Pflanzen aller
dings von der Spitze her ab. Nicotiana clevelandii, N. sylvestris, N. glutinosa, 
Petunia hybrida und Gamphrena globasa lieflen sich zwar infizieren, blieben 
aber symptamlas. (R. Bercks) 

4. Virustestung von Obstbaumen mit Hilfe des Latextestes

Die Arbeiten zur Anwendung des Latextestes bei der Pri.ifung von Kirsch
baumen auf Befall durch das Nekrotische Ringfleckenvirus der Sauerkirsche
(NeRV) = cherry necrotic ringspot virus wurden fortgefi.ihrt. Das NeRV wird
in Gurkenkeimblattern vermehrt. Da diese Keimblatter neben dem Virus viel
Pflanzenprotein enthalten, ist die Gewinnung von reinem Antigen sehr er
schwert. Es wird nun mit verschiedenen Methaden versucht, moglichst reines
NeRV-Antigen zu gewinnen, um spezifischeres Antiserum als bisher her
stellen zu konnen. Da das NeRV sehr instabil ist, konnen nur schonende Me
thoden angewendet werden. (R. Casper)

5. Untersuchungen zur Eingliederung neubeschriebener Viren in die Kartoffel
X-Virus-Gruppe (neu)
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Seit der Aufstellung der Kartoffel-X-Virus-Gruppe im Jahre 1964 sind van
verschiedenen Autoren Viren beschrieben warden, die auf Grund marplta
logischer und anderer Eigenschaften der Kartoffel-X-Virus-Gruppe zugeo:rd
net werden miissen. Der Nachweis serologischer Verwandtschaften steht
allerdings bisher noch aus. Von den neu beschriebenen Viren konnte bisher
nur das Papaya mosaic virus (PMV) in Kultur genommen werden. Es zeigte
sich, dafl van 42 Antiseren gegen Vertreter der Kartaffel-X-Virus-Gruppe 14
heterolog mit PMV reagierten. Erwartungsgemafl traten diese Reaktianen
besonders bei Seren, die nach kurzfristiger Immunisierung gewonnen waren,
auf. Da jedoch van 75 Narmalseren bzw. Seren gegen wahrscheinlich nicht
verwandte Viren fiinf ebenfalls mit PMV reagierten, bedarf die Frage der



serologischen Zuordnung des PMV zur PVX-Gruppe noch weiterei Unter
suchungen. (R. Koenig) 

6. Untersuchungen iiber Grundlagen homologer und heterologer Reaktionen
in der Kartoifel-X-Virus-Gruppe

In Diffusionstests mit Bruchstiicken von Viren der Kartoffel-X-Virus-Gruppe
waren in den Vorjahren bei heterologen Reaktionen oft diffuse Prii.zipita
tionszonen an Stelle scharfer Linien beobachtet warden. Da diese Erschei
nung moglicherweise auf niedrigere A viditii.t der Antikorper fur heterologe
Antigene zuriickzufiihren ist, wurde in einigen Vorversuchen die Dissozia
bilitii.t von homologen und heterologen Prii.zipitaten in groflem Uberschufl
von Suspensionsmedium getestet, wobei sich nur geringfiigige Unterschiede
ergaben. Moglicherweise dissoziieren die sekundaren Produkte der serologi
schen Reaktion viel schwacher als die primaren Produkte der Antigen-Anti
korper-Reaktion. Versuche, die Sekundii.rreaktion (Fa.Hung) durch Arbeit in
salzfreiem Medium auszuschlieflen ( K 1 e c z k o w s k i ) , gelangen nur im
Antigeniiberschufl. Zur Untersuchung von Unterschieden zwischen homo
logen und, heterologen Reaktionen konnten Antikorper in sehr reiner Form
<lurch Dissoziation von Prazipitaten in Harnstoff und Natriumjodid gewon
nen werden. (R. Koenig)

7. Verwandtscbaftsuntersuchungen am Latenten Zygocactus-Virus (ZL V)

Durch Uberkreuztests konnte festgestellt werden, dafl das Latente Zygo
cactus-Virus (ZLV) nicht mit dem Kartoffel-Aucuba-Virus (PAV) identisch
ist. Die bisher gewonnenen Antiseren reichen jedoch nicht aus, urn die Frage
nach einer Verwandtschaft zwischen diesen beiden Viren beantworten zu
konnen.

Auflerdem soll geklart werden, ob eine Verwandtschaft zu einigen Viren der
Kartoffel-X-Virus-Gruppe, die eine kiirzere Normallange als das ZL V auf
weisen, besteht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen konnen mit zur Kla
rung der Frage beitragen, ob Viren mit einer Normallange von etwa 560
bis 600 mµ eine von der Kartoffel-X-Virus-Gruppe mehr oder weniger unab
hii.ngige, eigene Gruppe bilden. (R. Casper)

8. Untersuchungen iiber Tulpenmosaikvirus

Die Untersuchungen iiber eine mogliche serologische Verwandtschaft des
Tulpenmosaikvirus (Normalliinge 742 mµ) mit Viren der Kartoffel-Y-Virus
Gruppe wurden fortgesetzt. Dabei wurden Praparate aus gesunden und
mosaikkranken Freilandtulpen, die als definiertes Material aus Holland ge
liefert warden waren, hergestellt und mit Antiseren gegen mehrere Stii.mme
des Kartoffel-Y-Virus, des Kartoffel-A-Virus, des Bilsenkrautmosaikvirus
(henffane mosaic virus) und des Columbian Datura virus gepriift. Es ergaben
sich keine gesicherten Reaktionen. Dagegen waren bei einem Antiserum gegen
das Tobacco etch virus eindeutige Mitreaktionen zu verzeichnen. Zur Ab
sicherung di.eses Ergebnisses sollen Uberkreuzungsreaktionen mit einem hol
landischen Antiserum gegen das Tulpenmosaikvirus durchgefiihrt werden.

(R. Bartels in Zusammenarbeit mit D. M. H. van Slogteren, 
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, Lisse/Niederlande) 
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9. Untersuchungen zur Anwendbarkeit des Mikrokomplementiixationstests nach
Levine bei der Differenzierung sehr nahe verwandter Isolate des B e l l a -
d o n n a m o tt l e v i r u s (neu)

Der Mikrokomplementfixationstest gilt als besonders geeignet zur Aufdek
kung sehr feiner Strukturunterschiede. Dieser Test ist bei pflanzenpatho
genen Viren anscheinend bisher noch nicht zur Differenzierung von Stammen
benutzt worden. Daher wurde mit Untersuchungen uber die Moglichkeit der
Differenzierung sehr nahe verwandter Isolate des Belladonna mottle virus

begonnen. In bisherigen Versuchen ergab sich gegenuber dem ublichen
Tropfentest und dem Doppeldiffusionstest eine Steigerung .des Antigentiters
um das 2000fache bei gleichzeitiger Steigerung des Serumtiters um das 400-
fache. (R. Koenig)

10. Saulenchromatographische Fraktionierung von Virussuspensionen und
Antiseren

An Agarosegelen in Perlform, die als Molekularsieb wirken, lassen sich im
Saulenverfahren Gemische hochmolekularer Substanzen, also auch Virus
suspensionen und Seren, in Fraktionen zerlegen. Virussuspensionen ergeben
dabei charakteristische Elutionsdiagramme, die Ruckschlusse auf Reinheit
und Zustand der Virussuspensionen gestatten. Jedoch besitzen die Agarose
gele in Perlform den Nachteil, dafl bei der Elution von der Saule storende
Mengen Agarose mit in Losung gehen. Dadurch lassen sich z. B. die fraktio
nierten Viruspartikeln in der Ultrazentrifuge nicht ohne weiteres abzentri
fugieren. Ahnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei der Konzentrierung
von Serumfraktionen. Der Vorteil der guten Trennung in einzelne Fraktio
nen wird durch die Schwierigkeiten bei der anschlieflenden Reindarstellung
der Substanzen <lurch Ultrazentrifugation teilweise wieder aufgehoben.

(R. Casper) 

Aufleninstitute 

Institut iiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber Entwicklungskreis, Pathogenitat und Wirtsspezifitat
einer Gregarine des Nashornkafers ( 0 r y c t e s sp.)
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Die aus madagassischen Nashornkaferlarven (Oryctes sp.) stammende Grega
rine Stictospora kurdistana vollzieht die reproduktive Phase ihres Entwick
lungskreises z. T. im Darmlumen, vornehmlich aber im Zolom ihrer Wirte.
Einzelheiten der Entwicklung wurden gekliirt und die Stadien auch morpho
logisch untersucht. In peroralen Infektionsversuchen mit Sporen lieBen sich
die Gregarinen auch auf L3-Stadien des Maikafers (Melolontha melolontha)

sowie des einheimischen Nashornkafers (Oryctes nasicornis) ubertragen. In
beiden Fallen kam es nur zu relativ leichten Infektionen, welche die Wirte
ohne sichtbare Schadigung tolerierten. Demnach ist St. kurdistana wegen
ihrer relativen Harmlosigkeit fur biologische Bekampfungsmaflnahmen nicht
van Interesse. (A. M. Huger in Zusammenarbeit mit dem 

UNDP (SF)/ South Pacific Commission-Projekt)



2. Un ter such ungen iiber die Empfindlichkei t des lndischen Nashor nkafer s
( 0 r y c t e s r h i n o c e r o s ) gegeniiber eine m aus Australien
stam menden Insektenvir us

Das uns von Dr. Grace (Australien) iiberlassene Sericesthis iridescent virus
(SIV) wurde auf Larven der Groflen Wachsmotte (Galleria mellonella) ver
mehrt und sowohl oral als auch parenteral an Larven von Oryctes rhinoceros
getestet. Nach elektronenmikroskopischer Diagnose gehen SIV-Infektionen
gelegentlich an. Doch zeigt der Erreger fiir Zwecke einer mikrobiologischen
Bekampfung des Indischen Nashornkafers keine ausreichende Virulenz.
Es fanden sich auch keinerlei Anzeichen einer Adaption an den neuen Wirt.

(A. Krieg in Zusammenarbeit mit dem 
UNDP (SF)iSouth Pac ific Commission-Projekt) 

3. Uber die Wir kung von B. - t h u r i n g  i e n  s i s-Pr aparaten auf Spinnmilben
(Te t r anych u s  t elar i u s)

Ankniipfend an Zufallsbeobachtungen in der Praxis iiber die Wirkung kom
merzieller B.-thuringiensis-Praparate auf Milbenpopulationen wurde dieser
Komplex am hiesigen Institut eingehend bearbeitet. Das Problem wurde in
zweierlei Hinsicht untersucht: mit fertig formulierten kommerziellen Prapa
raten und mit reinen B.-thuringiensis-Kultmen bzw. deren Fraktionen. Hierbei
ergab sich, daB for die Wirkung von Reinkulturen deren Gehalt an Exotoxin
verantwortlich ist. Die akarizide Komponente der Industriepraparate war
jedoch nicht auf die Wirkung irgendeiner B.-thuringiensis-Fraktion zuriick
zufohren. Ausgeschlossen werden konnte auch die Vermutung, daB eine Haft
mittelkomponente die Milben einfach festgeklebt haben konnte. (A. Krieg)

4. Ver suche zur Infektion des Gestr eif ten Blat trandkafer s, S i t o  n a Ii n ea -
t u s ,  mi t B ea u v e r ia bassiana

Infektionsversuche mit insektentotenden Pilzen erscheinen im Boden beson
ders aussichtsreich, da die Infektionen stark feuchtigkeitsabhangig sind, die
notige Feuchtigkeit in der Erde aber meistens gegeben ist. Nach Versuchen
mit groflen Engerlingen (z. B. des Maikafers), die mehrere Monate im Boden
leben, geniigen unter Umstanden bereits Dosierungen von 1Q4'.--1Q5 Sporen
je c m3 Erde fiir eine hohe Sterblichkeit. Es fragte sich, wie die Verhaltnisse
bei sehr kleinen und nur kurze Zeit im Boden befindlichen Larven liegen.
Als Modelltier dienten die Larven des Gestreiften Blattrandkafers, die ledig
lich einige mm lang sind und nur wenige Wochen im Boden leben. Von
Beauveria bassiana wurden 105 bis 108 Sporen je cm3 in den Boden gebracht.
Die 10"-Dosierung zeitigte mit etwa 50 0/o Larvensterblichkeit einen Teilerfolg.
Ahnlich wirkte die 107-Dosierung; hier ging aber zusatzlich von den aus
dem Boden geschliipften Ka.fern spater noch ein gr6Berer Teil durch den Pilz
ein. Die 108-Dosierung totete alle Larven. Bei der Dosierung von Pilzsporen
im Boden miissen also auch Lebensdauer und Gr6Be der hier befindlichen
Insektenstadien beri.i.cksichtigt werden.

(E. Muller-Kogler in Zusammenarbeit rri.it W. Stein, 
Institut for Phytopathologie der Universitat GieBen) 
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5. Hemmung einer Verpilzung durch M e t a r r h i z i u m a n i s o p I i a e bei
Larven von Nashornkafern

Eine am Darmstadter Institut von A. M. Huger entdeckte und wegen ihrer
auch bei einheimischen Schadlingen interessierenden Anwendbarkeit be
arbeitete Viruskrankheit des lndischen Nashornkafers, Oryctes rhinoceros,
soll zur biologischen Bekampfung dieses wichtigen Olpalmenschadlings ver
wendet werden. Voraussetzung ist die Massengewinnung des Virus aus
kunstlich infizierten Larven. Bei solcher Virusvermehrung sti:iren oft Infek
tionen durch den insektenti:itenden Pilz Metarrhizium anisopliae, dessen Spo
ren im naturlichen Zuchtsubstrat der Larven (z. B. Holzmulm) vorhanden sind.
Es gelang, diese Infektionen selbst bei starker Verseuchung des Substrates
mit den Pilzsporen fur die Zeit der Virusvermehrung (etwa vier Wachen) in
einfacher 'Neise zu unterdrucken: es genugt, dem Substrat zwei Wochen vor
Benutzung das Fungizid Captan mit 200 mg/1000 cm" beizumischen. Die Me
thade du.rite auch in anderen, analagen Fallen nii.tzlich sein.

(E. Muller-Kogler in Zusammenarbeit mit dem 
UNDP (SF)/South Pacific Commission-Projekt) 

6. Taxonomische Beschreibung der Ta r i  c h i u m-Arten aus der Familie der
Entomophthoraceen

Tarichium-Arten Ibsen manchmal ii.her weite Gebiete hin Pilzerkrankungen
von Schadinsekten aus. Die natwendige Bestimmung dieser Pilze war mangels
einer zusammenfassenden Darstellung oft nicht mi:iglich. Die bis jetzt bekann
ten 25 Tarichium-Arten wurden daher beschrieben und in einem Bestim
mungsschlussel zusammengefaBt.

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

7. Dokumentation

In Zusammenarbeit mit der Herausgabe der 13. Falge der internatianalen
.,Bibliographie ii.her biolagische Schadlingsbekampfung" wurde auch der
Auskunftsdienst des Instituts stark beansprucht. Im Berichtsjahr wurden 60
Literaturauskunfte mit 2400 Titeln ii.her das Sachgebiet der bialagischen
Schadlingsbekampfung gegeben. Mit Jahreswende muBten Dokumentations
dienst und Bibliagraphie eingestellt werden, da die bisherige finanzielle
Beteiligung der Internationalen Organisation fur Biologische Schadlings
bekampfung stark eingeschrankt warden war. (J.M. Franz und H. R. Simon)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Versuche zur biologischen Bekampfung des Kartoffelkafers
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Von den bisher in unserem Kantinent verfugbaren Feinden des Kartoffel
kafers wurde die Raubwanze Perillus bioculatus in acht Landern Mittel- und
Osteuropas umfassend bearbeitet. Da Ansiedlungsversuche bisher var allem
in warmeren Gebieten gelangen, wenn sie auch nach ohne wirtschaftliche Be
deutung blieben, konzentrierten sich die Einburgerungsversuche bei uns auf
Sudwestdeutschland (Umgebung von Darmstadt und, ii.her Pflanzenschutzamt
Freiburg, Kaiserstuhl). Die Selektian van Tieren, die an das Freiland adaptiert
sind, wurde im AuBenkafig fortgefuhrt und Proben dieses Stammes auf An
forderung mehrfach an auslandische Fachinstitute abgegeben. (J. M. Franz)



2. Einbiirgerung fremder Parasiten gegen den einheimischen Kieferntrieb

wickler

Der prinzipiell neue Versuch, zur biologischen Bekampfung eines einheimi
schen Schadlings zusatzliche Parasiten aus einem anderen Faunenbereich ein
zubiirgern, wurde am Modellfall des Kieferntriebwicklers (Rhyacionia buo
liana) fortgesetzt, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Forstzoologischen
Institut der Universitat Freiburg und der Niedersachsischen Forstlichen Ver
suchsanstalt in Gi:ittingen. Drei Sendungen mit zusammen 316 Exemplaren des
spezifischen Ektoparasiten Hyssopus thymus aus Maryland (USA) sowie Belle
ville ,und Sault Ste. Marie (Kanada) wurden quarantanemafiig betreut und
nach _Gi:ittingen weitergeleitet. Zwei weitere Sendungen mit 334 Puppen der
Ichneuinonide Itoplectis conquisitor, ebenfalls vom Spezialinstitut in Belle
ville, Ont., gingen nach Durchsicht weiter nach Freiburg. Die Na.he des fur
derartige Sendungen zentralen Rhein-Main-Flughafens wirkte sich fur die
schnelle Weiterleitung iiberaus giinstig aus. Durch Erfahrungsaustausch mit
nordamerikanischen Fachkollegen und durch weitere Versuche wird die Frage
der Zuchttechnik und mi:iglichen Konkurrenz zu heimischen Arten zu klaren
sein. (J. M. Franz)

3. Beka.mpfung der Kohleule mit Viren

Da die Bekampfung von Kohleulen (Barathra brassicae) sowohl mit chemischen
Insektiziden als auch mit den verfugbaren Bakterienpraparaten (Bae. thurin
giensis) Schwierigkeiten macht, wurde die im Vorjahr begonnene Produktion
von Kern- und Zytoplasmaviren ausgebaut, zumal Schadgebiete nahe bei
Darmstadt lagen. Das Material stand auch dem Landespflanzenschutzamt
Mainz fur gemeinsam geplante Untersuchungen zur Verfugung. Eigene Infek
tionsversuche wurden mit vom Ei aufgezogenen und unter standardisierten
Bedingungen gehaltenen Raupen aller Stadien durchgefuhrt; dabei wurde
durch Verfutterung von Blattern infiziert, die in Netzrnittel und in Polyeder
suspensionen (Konzentrationen 104 

• • .  107 Polyeder/ml) getaucht waren. Die
Versuche brachten zumeist nur geringe Infektionserfolge. Sie stiegen erst an,
als iiberlebende, offenbar latent virusverseuchte Falter mit zur Nachzucht
verwendet wurden. Die Befunde zwingen dazu, die recht unterschiedliche
Disposition verschiedener Kohleulenpopulationen unter definierten Zuchtbe
dingungen naher zu untersuchen. Zugleich deuten sie einen Weg an, Be
kampfungserfolge <lurch systernatische Erhi:ihung der Grundverseuchung zu
erleichtern, eine Methode, welche angesichts einer germinativen Virusiiber
tragung praktische Bedeutung erlangen kann. Zur Manipulierbarkeit des Ver
seuchungsgrades bzw. der Empfindlichkeit von Populationen als Vorausset
zung fur eine wirksame Bekampfung werden noch weitere Grundlagenarbei
ten ni:itig sein. (J.M. Franz, A. M. Huger und A. Krieg)

4. Freilandversuche zur Beka.mpfung des Eichenwicklers mit B a c i 11 u s
t h u r i n g i e n s i s

Fiir Versuche mit spezifischen (biozi:inoseschonenden) Praparaten eignen sich
dauerhafte Kulturpflanzenbestande besonders gut, da dort eine reiche und
ausgeglichene Lebensgemeinschaft geschont wird und die Erhaltung der
natiirlichen Schadlingsfeinde zur allgerneinen Minderung der Gradations
gefahr beitragt. In diesern Sinne liefen in Zusammenarbeit mit der hessi-
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schen Forstverwaltung in den letzten Jahren Versuche zur Bekampfung des 
Eichenwidders (Tortrix viridana) durch Bac.-thuringiensis- (B.-t.) Praparate, 
vor allem in Werteichenbestanden bei Salmi.inster, wo bei den gelegentlichen 
Ubervermehrungen grofie Ertragsverluste bevorstanden. Ein Handelspraparat 
(fHissig) wurde auf 18,6 ha vom Hubschrauber ausgebracht (75 I/ha; 2,50/oige 
Suspension). Die Schatzung der Restbelaubung ergab bei Unbehandelt 17 0/o, 
also praktisch Kahlfrafi, im B.-t.-Gebiet 81 0/o und im vergleichbaren DDT-Ge
biet 90 °/o (Dosis: 2 kg/ha). Das Ergebnis wurde trotz verschiedener ungi.insti
ger Einfliisse erhalten (geringe Tropfchendichte beim Ausbringen, Regen so
gleich nach der Applikation und kiihle Witterung in den folgenden 10 Tagen). 
In bestandsmaBig zerrissenen Flachen mit B.-t.-Behandlung war die Rest
belaubung zwischen 50 und 60 °/o, obwohl auf zwei Flachen minimale Mengen 
von chlorierten Kohlenwasserstoffen (15 g bzw. 1,5 g/ha reines DDT je ha) 
beigemischt worden waren. Offenbar trug diese Art der Kombination von 
Bakterienpraparat und Insektizid, wie es van russischen Autoren empfohlen 
wird, nicht zur Wirkungssteigerung bei. Erwartungsgemafl war die Rest
belaubung auf der allein mit niedriger Dosis DDT behandelten Vergleichs
flache ganzlich unbefriedigend (29 °/o). An 1773 zur Zeit der beginnenden 
Verpuppung eingetragenen Altraupen und an 929 zur Zeit des beginnenden 
Falterschliipfens gesammelten Puppen wurde die Wirkung der natiirlichen 
Feinde bestimmt. Die Ergebnisse zeigten wesentliche Abweichungen von der 
durchschnittlichen prozentualen Mortalitat nur auf der allein mit .,subletaler" 
DDT-Menge behandelten Flache. Hier war die Verminderung der Puppenzahl 
durch natiirliche Feinde deutlich am geringsten. Die Beimischung geringer 
DDT-Mengen zu B.-1.-Praparaten bei der Eichenwicklerbekampfung di.irfte 
somit nicht zu empfehlen sein. An der Vervollkommnung der Bekampfung 
allein mit Bakterienpraparaten wird weitergearbeitet. 

(J. M. Franz und A. Krieg) 

5. Epizootiologische Untersuchungen an einer Gradation des Eichenwicklers
( T o r t r i x v i r i d a n a ) im Spessart
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Prognosen fiir Insektengradationen konnen nur dann zuverlassig erstellt
werden, wenn u. a. auch die mikrobiellen Begrenzungsfaktoren beri.icksich
tigt werden. Derartige Erhebungen sind aus wirtschaftlichen Grunden vor
allem dann unerlafllich, wenn bei verseuchten Insektenpopulationen i.iber die
Notwendigkeit von BekampfungsmaBnahmen zu entscheiden ist. Diese Frage
stellte sich im Fri.ihjahr 1968 auch bei einer Eichenwicklergradation im Spes
sart, die nach unseren Voruntersuchungen einen nicht unerheblichen Mikro
sporidienbefall aufwies. Auf den im April 1968 eingebrachten und vorgetrie
benen Eichenzweigen zeigte sich zunachst eine auffallende Mortalitat bei
Eilarven. Nach den lichtmikroskopischen Diagnosen waren etwa 45 0/o der
toten Li-Stadien massiv mit Mikrosporidien infiziert. Fi.ir die Prognose wurde
der nach dieser Eilarven-Mortalitatsperiode noch verbliebene Larvenbesatz
mit 1.3 bis 3,2 Larven/Knospe ermittelt. Davon waren im Durchschnitt 20 0/o
mit Mikrosporidien infiziert. Samit lag der Schadlingsbefall selbst unter Be
riicksichtigung der weiterhin zu erwartenden Mikrosporidien-Mortalitat noch
erheblich iiber der kritischen Zahl, bei der Kahlfrafl angezeigt ist. Da nach
diesen Erhebungen ein nati.irlicher Zusammenbruch der Gradation fi.ir 1968
nicht zu erwarten war, wurde die geplante Bekampfungsaktion durchgefi.ihrt.
Dabei interessierte im Rahmen der epizootiologischen Untersuchungen vor



allem die Frage, ob und wie die verschiedenen Behandlungsmethoden den 
natiirlichen Verseuchungsgrad der Eichenwicklerpopulation beeinflussen. Die 
Untersuchung von rund 3000 Raupen zeigte, daB die Ausbringung sowohl 
von Bae. thuringiensis (B.t.) als auch von DDT eine gewisse Reduktion der 
Mikrosporidienverseuchung herbeifiihrte; sie betrug bei der normalen DDT
Dosis (2 kg/ha), die eine schnelle und starke Abti.Hung der Larven erreichte, 
im Vergleich zur Kontrollflache rund 50 °/o. Interessanterweise stellte sich bei 
der spateren Untersuchung von <i?<i?-Faltern, die aus eingebrachten Larven und 
Puppen geziichtet worden waren, heraus, daB der Mikrosporidienbefall in den 
B.-t.-Parzellen die Grundverseuchung rund 60 °/o der unbehandelten Kontrolle 
wieder erreicht hatte. Hingegen waren die <i?<i?-Falter aus dem mit DDT (Nor
maldosis) bespriihten Areal nur zu 40 °/o mit Mikrosporidien infiziert. Durch 
die Bacillus-thuringiensis-Behandlung blieb also im Gegensatz zu DDT die 
Mikrosporidiose als natiirlicher Begrenzungsfaktor des Eichenwicklers in der 
Restpopulation voll erhalten. - Von den wahrend des Versuchszeitraumes 
1968 diagnostisch untersuchten 3697 Eichenwicklerstadien waren 1653 mikro
sporidii.is. Hiervon entfielen 97 °/o der Infektionen auf Nosema tortricis (Abb. 
6a). die restlichen 3 0/o auf Octosporea viridanae (Abb. 6b). Thelohania weiseri 
und Plistophora sp. Nur 6 Larven zeigten eine Infektion mit Kernpolyedrose
viren. (A. M. Huger und J. M. Franz) 

6. Versuche zur biologischen Bekampfung von Obstwicklern mit Eiparasiten

Die mit der Massenzuc:ht des Ersatzwirtes (Getreidemotte Sitotroga cerealella)

zusammenhangenden technischen Vorgange wurden erneut verbessert und
hygienisch einwandfreier gestaltet. Die Priifung der Empfindlichkeit von
Trichogramma gegen im Obstbau unentbehrliche Fungizide (hier: TMTD)
zeigte im Laboratorium erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Pra
paraten, vermutlich infolge verschiedener Formulierung. Die Ergebnisse sol-

Abb. 6: Mikrosporid1en aus Larven von Tortrix viridana: a) Nosema tortricis; b) Octo
sporea viridanae. Phako-Aufnahmen, 820 x. 
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len im Freiland uberpriift werden und stehen dann fur den Ausbau integrier
ter Bekampfungsprogramme zur Verfugung. Bei dem Versuch, im Freiland 
gesammelte Trichogramma-Stamme auf ihre Leistungsfahigkeit im simulier
ten Sommerklima zu priifen, bewahrte sich eine Attrappe, die so gebaut war, 
das sich Suchleistung und Parasitierungseffekt der Wespen ermitteln lieBen. 
Freilandversuche zum Vergleich der Leistungsfahigkeit zweier Stamme blie
ben wegen der ungiinstigen Witterung ohne schliissiges Ergebnis. Wahlver
suche zwischen natiirlichen Wirten (Carpocapsa) und Ersatzwirten (Sitotroga) 
lieBen auch bei alteren Laboratoriumsstammen keine Praferenz der vorher 

langfristig verwendeten Sitotroga-Eier erkennen. (K. Kerck und J. M. Franz) 

'1. Untersuchungen iiber die Nematodeninfektion von Apfelwicklerraupen 

im Freiland 

Die Freilandversuche des Jahres 1968 mit dem parasitischen Nematoden 
DD-136 (s. Sammelref. Niklas in Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 124.
1967) legten das Schwergewicht auf die Behandlung von Stammen und Asten
gegen die Einspinnraupen beider Generationen des Apfelwicklers. Um der
hohen Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Nematoden Rechnung zu tragen,
wurden Schaumstoffpolster mit glatt abschlieflender Auflenflache wie Well
pappgiirtel an den Versuchsbaumen angebracht. Sie sollten die Feuchtigkeit
speichern, dadurch auch die in waBriger Suspension aufgespritzten Nemato
den aktiv erhalten sowie den Apfelwicklerraupen Verstecke und dabei Infek
tionsmi:iglichkeiten bieten. Die an mehreren Apfelsorten und mit wi:ichentlich
wiederholten Spritzungen durchgefuhrten Versuche lieferten keine gesicher
ten Hinweise auf eine ins Gewicht fallende Infektion der Wirtsraupen. Ins
besondere gelang es, wie schon friiher (und wie es allgemein auch die
Literatur vermerkt). nicht, Nematoden in toten Freilandraupen nachzuweisen.
Dies kann allerdings auf die rasche Zersetzung der nematodeninfizierten
Wirtsstadien zuriickgefuhrt werden. Eine Erprobung kiirzlich in Kanada ent
wickelter Fliissigkeiten zur Verzi:igerung der Verdunstung ist im Gange.
Damit wird beabsichtigt, auch im Freiland die Nematodenwirkung zu steigern
und somit, insbesondere in integrierten Bekampfungsprogrammen, einen
zusatzlichen Begrenzungsfaktor des Schadlings bereitzustellen. (0. F. Niklas)

8. Dauerzucht des Apfelwicklers

Die Dauerzucht des Apfelwicklers auf halbsynthetischen Nahrbi:iden lauft
nunmehr durch 22 einander z. T. iiberschneidende Generationen ohne Schwie
rigkeiten. Gelegentlich aufgetretene Pilzinfektionen der Nahrbi:iden und
Milbeninvasionen der Raupenzuchten lieflen sich durch geeignete Vorsichts
maBnahmen unterdriicken. Diese Fremdorganismen sind den Apfelwickler

stadien nicht direkt gefahrlich, machen jedoch die Nahrbi:iden fur die Aufzucht
ungeeignet. Weiter ist es notwendig, die latent im Zuchtstamm vorhandene
Mikrosporidiose der Apfelwickler durch Selektion nichtinfizierter Falter
weibchen zu eliminieren. Dies ist fur die vorgesehene Produktion von spezi
fischen Krankheitserregern (z. B. Viren) unerlafllich, es sichert auflerdem die
Vitalitat und Produktivitat der Zuchten. Zur GroBproduktion von Krank
heitserregern des Apfelwicklers und auch von spezifisch adaptierten Stam-
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men von Eiparasiten (z. B. Trichogramma) werden entsprechende Massen
zuchtverfahren des Apfelwicklers entwickelt. (0. F. Niklas) 

9. Kontrolle von Industriepriiparaten des B a c i l l u s t h u r i n g i e n s i s

Nachdem in friiheren Jahren groBe Anstrengungen gemacht worden waren,
um mikrobielle Praparate zu standardisieren und Kontrollvorschriften auszu
arbeiten, auch fur eine Zulassungsordnung zum neuen Pflanzenschutzgesetz,
hat sich nun die Bedeutung dieser Arbeiten insbesondere fur die Beurteilung
von kommerziellen Lizenzpraparaten auf der Basis von B. thuringiensis ge
zeigt. In einigen Fallen ergab sich eine fur die Anwendung nicht ausreichende
physikalische Beschaffenheit der Mittel, manchmal sogar reduzierte biolo
gische Wirksamkeit. Diese 'Nar manchmal bedingt durch Anderung der For
mulierung, z. T. auch durcb Wechsel des Produktionsstammes (was serologisch
und biochemisch nachweisbar war). Im letzten Jahr wurden wiederum drei
Mittel in Laboratoriumsversuchen neu gepriift bzw. iiberwacht. Ein Praparat
hatte unbefriedigende physikalische Eigenschaften und auBerdem den Serotyp
geandert, wobei die var. galleriae (= Serotyp 5) durch var. thuringiensis

(= Serotyp 1) ersetzt worden war. (A. Krieg)

10. Serologische und biochemische Untersuchungen an Sporenbildnern

In die bisherigen serologischen und biochemischen Untersuchungen von
Bacillus-thuringiensis-Stammen (Kristallbildner) wurden auch B. cereus (Nicht
kristallbildner) und B.-anthracis-Sta.mme mit einbezogen. Die Untersuchungen
sollen weitere Klarheit iiber die verwandtschaftlichen Beziehungen dieser
Bakterien untereinander erbringen. (A. Krieg)

11. Nachweis einer neuen Virose bei Larven des Mehlkiifers
(Te n e b r i o  m o l i t o r)

Im Rahmen der epizootiologischen Untersuchungen an Zuchten des Mehl
kafers, Tenebrio molitor, wurde bei Larven eine neue Virose nachgewiesen,
die auffallende zytopathische Veranderungen vor allem in der Epidermis
(Hyperplasie). im Fettkorper und in der Trachealmatrix hervorruft. Wie erste
licht- und elektronenmikroskopische Studien zeigen, entsteht in den hyper
trophierten Zellkernen ein dichtes, feulgenpositives vitogenes Stroma, aus
dem sich isometrische Viren mit etwa 20 nm Durchmesser entwickeln. Die
Virose zahlt offensichtlich zum Typ der sog. ,,Densonukleose", wie er erstmals
bei Larven der GroBen Wachsmotte, Galleria mellonella, beschrieben wurde.

(A. M. Huger) 

12. EM-Untersuchungen iiber die Vermehrung · von DNS-haltigen Insektenviren

Friihere Untersuchungen dieser Art an stabchenforrnigen Insektenviren
(Rhabdionvirus, Bergoldiavirus) wurden mit Vertretern des Genus Borrelina

virus (Kernpolyederviren) fortgesetzt. AuBerdem wurden die Untersuchungen
auf paraspharische DNS-Viren (Iridescent virus) und auf ein neuerdings aus
Miickenlarven isoliertes Virus der Pockengruppe (Polypoxvirus gen. nov.)
ausgedehnt. (A. M. Huger und A. Krieg)
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13. Verpilzung des Zwiebelblasenfu6es, Th r i p s  t a b  a c i, durch eine neue
Ta r i  c h i u m-Art

Bei der Suche nach Parasiten und Krankheitserregern zur biologischen Be
kampfung des ZwiebelblasenfuBes fand man in der Schweiz eine starke Ver
pilzung des Schadlings auf Lauchpflanzen. Sie wird durch eine bisher unbe
lrnnnte Tarichium-Art verursacht. Die Kultur einer solchen Art gelang bisher
nicht. Im Sinne einer praktischen Verwendbarkeit dieses Pilzes soll versucht
werden, ihn in Reinkultur zu zuchten und derart Infektionsmaterial zu ge
winnen. (E. Muller-Kogler)

14. Uberleben von Sporen insektenpathogener Pilze im Boden

Bei Pilzanwendung gegen Insekten im Boden ist es vorteilhaft, daB hier die
fur Infektionen notige Feuchtigkeit meistens vorhanden ist. Es war aber
unbekannt, in welchem AusmaB in den Boden gebrachte Sporen insekten
pathogener Pilze am Leben bleiben. Nach ersten Ergebnissen scheint die Art
des Pilzes hier eine wichtige Rolle zu spielen. Im Hinblick auf ein moglichst
langes, uber viele Monate sich erstreckendes Uberleben der Sporen wurden
vergleichende Versuche mit Beauveria bassiana und Metarrhizium anisopliae

in verschiedenen Substraten angesetzt. (E. Muller-Kogler)

15. Diagnose von Insektenkrankheiten fiir Praxis und Forschung

Dern Institut werden laufend mehr durch Viren, Bakterien, Pilze, Rickettsien
und Protozoen erkrankte Insekten zur Diagnose ubersandt. Die Einsendun
gen stammen von wissenschaftlichen Instituten, Pflanzenschutzamtern, Labo
ratorien der Industrie und kommerziellen Insekten-GroBzuchtbetrieben.
AuBerdem werden auch Bestimmungen von Insektenpilzen fur die WHO
durchgefuhrt. Solche Diagnosen sind praktisch besonders bedeutsam fur das
Auffinden spezifischer Krankheitserreger zur biologischen Schadlings
bekampfung, bei populationsdynamischen Erhebungen, fur die Erstellung
von Prognosen beim Massenauftreten von Schadlingen sowie fur das Aus
schalten unerwunschter Krankheiten in Insektenzuchten, die fur Wissen
schaft und Praxis immer mehr an Bedeutung gewinnen.

(A. M. Huger, A. Krieg und E. Muller-Kogler) 

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

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Fruchtfolgeversuche mit Weizen

Die im Berichtsjahr letztmalig durchgefuhrten Fruchtfolgeversuche haben
wichtige Hinweise fur die Ertragsleistung des Weizens nach guten und
schlechten Vorfruchten ergeben, wobei zu den ersteren Hafer und alle Blatt
fruchte, zu den letzteren Weizen, Gerste und Roggen zu rechnen sind, ins
besondere im Hinblick auf den Befall mit FuBkrankheiten. Die beiden fol
genden Tabellen enthalten vierjahrige Versuchsergebnisse aus Kitzeberg
bzw. dreijahrige aus drei praktischen landwirtschaftlichen Betrieben im
mittleren Holstein.
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Tabelle 1: Fruchtfolgeversuche in Kitzeberg 
Weizenertrage in dz/ha nach guten und schlechten Vorfriichten 
(++ = 2 gute, + = 1 gute, - = 1 schlechte, -- = 2 schlechte) 

++ + 

1965 40,1 39,2 37,2 28,9 

1966 34,0 33,7 31,4 28,4 

1967 40,5 38,8 28,2 26,2 

1968 58,1 47,4 34,4 33,1 

(/> 43,2 39,8 32,8 29,2 

41,5 31,0 

Tabelle 2: Fruchtfolgeversuche in 3 landwirtschaftlichen Betrieben 
Weizenertrage in dz/ha nach guten und schlechten Vorfriichten 
( ++ = 2 gute, + = 1 gute, - = 1 schlechte, -- = 2 schlechte)

++ + 

1966 40,1 32,3 26,4 23,8 

1967 42,5 36,7 31,4 23,3 

1968 58,1 56,6 38,7 38,5 

(/> 46,9 41,9 32,2 28,5 

44,4 30,4 

Im Durchschnitt der Jahre hatten die schlechten Vorfriichte Minderertrage zur 
Falge, die zwischen 10 und 14 dz/ha lagen, also wesentlich hi:iher, als bisher 
allgemein fur mi:iglich gehalten wurde. Die Verluste, die zweifellos in erster 
Linie den FuBkrankheiten zuzuschreiben sind, weisen in den einzelnen Jahren 
erhebliche Unterschiede auf. Bemerkenswert ist indessen, daB sie in dem 
guten Weizenjahr 1968 das weitaus hi:ichste AusmaB erreichten. Die tatsach
lichen Schaden durch die FuBkrankheiten sind somit nicht allein danach zu 
bemessen, welche Ertrage nach schlechten Vorfriichten noch erreicht werden 
ki:innen, sondern vielmehr auch danach, welche Ertrage nach guten Vorfriich
ten moglich sind. Unter gunstigen Voraussetzungen fur die Ertragsbildung des 
Weizens wirkt sich offenbar ein FuBkrankheitsbefall wesentlich nachteiliger 
aus als unter ungunstigen. Dieser neue Gesichtspunkt verdient bei unseren 
immer enger werdenden Fruchtfolgen erhi:ihte Beachtung. Da eine getreide
betonte Wirtschaftsweise sich nur realisieren la.flt, wenn hohe Hektarertrage 
erzielt werden (A n d r e  a e 1966), darf der fuBkrankheits- und vorfruchtemp
findliche Weizen nur bis zu einer gewissen Grenze an der einseitigen Aus
dehnung des Getreidebaues beteiligt werden. Wir halten es nach praktischen 
Erfahrungen fur notwendig, daB diese Halmfrucht nach Moglichkeit einen 
zweijahrigen Abstand van der letzten anfalligen Halmfrucht eingeraumt er
halt. Sonst miissen zusatzliche MaBnahmen angewendet werden, die, trotz 
eines Befalls, den Schaden in tragbaren Grenzen halten (Fruchtfolgehygiene im 
weiteren Sinne). (H. Bockmann und K. E. Knoth) 
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2. Sortenresistenz gegen die Halmbruchkrankheit des Weizens
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Die Sortenpriifungen im Gewachshaus, .die AufschluB iiber die Anfalligkeit
verschiedener Weizensorten und -arten gegen C. herpotrichoides im Jugend
stadium geben sollten (Gewachshausversuche). wurden 1968 abgeschlossen. Es
bestatigte sich erneut, daB die Aussichten, gegen Cercosporella resistente For
men zu finden, auBerordentlich gering sind. Demgegeniiber zeichneten sich
Unterschiede in der Toleranz ab, die ziichterisch wertvoll erscheinen. Die An
falligkeit wurde nach der Ausgepragtheit des Schadbildes an den unteren
Pflanzenteilen beurteilt und in °/o ermittelt. Der Sortenvergleich erfolgte auf
der Basis des Befallsmittels aus samtlichen Sorten des jeweiligen Sortimen
tes, getrennt nach Wiederholungen und Bewertungsmethoden. Die prozentua
len ± -Abweichungen von diesem Mi ttel ( = 100) wurden in ein Befalls
diagramm eingezeichnet, in welchem die Grundlinie das Befallsmittel und die
Lotrechten die jeweiligen ± -Abweichungen in 0/o bedeuten. In der Abb. (7)
sind eine besonders anfallige, eine mittelstark anfallige sowie eine tolerante
Sorte dargestellt.

Klronovsltaja Ausiro :Banltu' liaria Widgeon 
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Abb. 7: Resistenz gegen die Halmbruchkrankheit des Weizens, dargestellt an drei ver
schiedenen Sorten 

Die endgiiltige Bewertung der Sortenanfalligkeit gegen C. herpotrichoides 

kann allerdings nicht allein auf Grund der Toleranzunterschiede im Jugend
stadium erfolgen, sondern muB auch den spateren krankhaften Halmbruch 
einschlieBen. Die wahrend der Vegetationsperiode vorgenommenen Lager
bonituren lassen aber erkennen, daB hier nicht immer Parallelen in dem Sinne 
bestehen, daB mit einem starkeren Befall auch immer ein starkerer Halm
bruch einhergeht und umgekehrt. Da andererseits der Halmbruch eindeutige 
Relationen zur natiirlichen Standfestigkeit aufweist, werden wahrscheinlich 
diejenigen Sorten ziichterisch am wertvollsten sein, die befallstolerant sind

und gleichzeitig auf Grund ihrer besseren natiirlichen Standfestigkeit weniger 
zum krankhaften Halmbruch neigen (Halmbruchresistenz). 

(H. Bodemann und H. Mielke) 
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3. Die Anfalligkeit verschiedener Gramineen gegen C e r c o s p o r e 11 a

h e r p o t r i c h o i d e s im Hinblick auf die Fruchtfolgezusammenhange

bei der Halmbruchkrankheit des Weizens

AuBer Weizen sind auch Hafer sowie verschiedene Graser und Ungraser
gegen den Erreger der Halmbruchkrankheit anfii.llig. Durch kiinstliche Infek
tionsversuche konnte aber nachgewiesen werden, daB der Befallsgrad aus
nahmslos niedriger war als beim Weizen. Dariiber hinaus war auch die Spo
renproduktion des Pilzes an Stoppeln von Hafer und anderen Gramineen
schwacher bzw. zeitlich anders verteilt, so daB die Ansteckungsgefahr fur
einen nachgebauten Weizen von vornherein geringer war. SchlieBlich konnte
auch noch festgestellt werden, daB fur das Zustandekommen des Befalls selber
verhaltnismaBig hohe Sporenkonzentrationen erforderlich sind, die an Stop
peln von Hafer, Kulturgrasern und Ungrasern meistens nicht produziert wer
den. Es braucht daher kein Widerspruch zu sein, daB Hafer und andere Gra
mineen gegen C. herpotrichoides anfii.llig sind, aber dennoch gesunde Vor
friichte fur den Weizen darstellen. (H. Beckmann und P. Hartz)

4. Untersuchungen iiber ein Schadauftreten der virosen Gelbverzwergung

( b a r l e y y e I I o w di w a r f v i r u s ) an Wintergerste

In Schleswig-Holstein trat 1968 die Virose Gelbverzwergung der Gerste (10
bis 15 O/o Befall) lokal verstarkt auf. Die erkrankten Pflanzen waren im Wuchs
gehemmt und hatten sich stark bestockt (Zwergwuchs). Die Blatter waren, an
der Spitze beginnend, gelb verfarbt, das Wurzelsystem nur mangelhaft ent
wickelt (s. Abb. 8).

Abb. 8: Virose Gelbverzwergung an Wintergerste 

Stark verzwergte Pflanzen starben spater ab, weniger geschiidigte bildeten 
noch ein bis zwei Halme aus, deren Ahren aber ki.irzer als normal waren. Als 
Infektionsquelle werden Graser in einem Kleegrasgemisch vermutet, weil auf
fallenderweise nur die Wintergerste nach Kleegras erkrankt war, wahrend ein 
benachbarter Wintergerstenbestand, der Gerste als Vorfrucht hatte, keine 
viruskranken Pflanzen aufwies. (C. Buhl) 
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5. Doppel- und Knauelahren an Winterroggen, hervorgerufen durch erhohte
Kalkstickstoffdiingung

In einem Feldversuch auf dem Versuchsfeld in Kitzeberg wurde nachgewie
sen, dafl Doppel- und Knauelahren bei Winterroggen durch iiberhohte Kalk
stickstoffgabe ausgelost werden konnen, wenn diese im 2- bis 4-Blatt-Stadium
der Pflanzen gegeben wird. Spatere Diingungen erzeugten keine Miflbildungen
mehr. (C. Buhl)

6. Untersuchungen iiber die Faktoren der Eiablage bei der Brachfliege

Bei diesen Untersuchungen wurde die Flugaktivitat des Schadlings iiber Feld
bestanden von Winterroggen, Hafer, Sommergerste, Futterriiben und Kartof
feln im Vergleich zu Brachflachen gepriift. Dabei zeigte sich, dafl iiber Brach
flachen wesentlich mehr Fliegen, vor allem Weibchen, gefangen wurden als
iiber den Kulturfeldern. Die Flugaktivitat war im allgemeinen am Tage nur
gering und setzte erst in den Nachmittags- und Abendstunden bis zur Dunkel
heit stark ein. Auf den Brachflachen bestand im Gegensatz zu den Kultur
bestanden ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Anzahl gefangener
Weibchen und der Anzahl der im Boden abgelegten Eier. Als Hilfsgerate zur
besseren Kontrolle der Eiablage wurden flache quadratische Kasten (33x33x11
cm), die auf den Boden aufgesetzt wurden, benutzt. Die Eiablage an diesen
Kasten war im Vergleich zur freien Erde frischgepfliigter Brache sehr hoch.
Sie konzentrierte sich entlang den Nordseiten, die tagsiiber meist im Schatten
lagen. Hier wurden 88 °/o abgelegt, das war im Durchschnitt das 30fache der
Eiausbeute von samtlichen gepriiften Feldbestanden. Wie 1967 wurden die
Eier wieder vorwiegend im Monat Juli abgelegt.

Auch 1968 trat wieder der Pilzparasit Entomophthora muscae auf, der schon
friihzeitig, Ende Juli, den Zusammenbruch der Fliegenpopulation und damit
der Eiablage einleitete, (C. Buhl und R. Sol)

7. Samenbiirtige pathogene Pilze der Weidelgraser (Lo Ii u m  p e r  e n  n e
und L. m u I t i f I o r u m )

Je 3 x 200 Karyopsen von 33 in der Bundesrepublik zugelassenen Sorten der
Weidelgraser (Ernte 1967) wurden im Agarplattentest qualitativ und quan
titativ auf samenbiirtige pathogene Pilze gepriift. Am haufigsten waren die
folgenden Arten:
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Pilzart Von 33 Sorten 
waren infiziert 

Drechslera dictyoides 33 
Drechslera siccans 31 
Drechslera spec. 
(neue, noch unbenannte Art) 13 
Drechslera spec. 
(noch nicht bestimmte Art) 15 
Fusarium avenaceum 23 
Fusarium nivaJe 27 
Fusarium culmorum 20 

Befalls-0/o 
infizierter Sorten 

(min.-max.) 

8,5 (0,5-26) 
8,0 (0,1-40) 

4,5 (0,1-45) 

4,4 (0,1-52) 
2,3 (0,1-25) 
2,0 (0,1- 9) 
0,5 (0,1- 2) 



Diese Ergebnisse rechtfertigen wohl keine prophylaktische Behandlung von 
Weidelgrassaatgut gegen Fusarium-Arten. 

Gloeotinia temulenta, ein in anderen Landern gefahrlicher Samensc..tiadiger an 
LoJium-Arten, scheint in der Bundesrepublik nicht von Bedeutung zu sein. 
Hinsichtlich einer Reihe weiterer samenbiirtiger Pathogene wird auf die bevor
stehende Publikation der Ergebnisse verwiesen. (U. G. Schlosser) 

8. Wirkung von kurzwelligem Licht auf die Sporulation parasitischer Pilze von
Gramineen

Es ist bekannt, daB viele Pilze nur unter Einwirkung von UV-nahem Licht
(etwa 300-400 nm) asexuelle Sporen bilden. In dieser Hinsicht wurden iiber
500 meist neu isolierte Stamme parasitischer Pilze von Gramineen unter Phi
lips TL 40 W/08-Leuchtrbhren getestet. Weitgehende Unabhangigkeit der
Sporulation lieB sich nur bei wenigen Arten beobachten, z. B. bei Bipolaris
sorokiniana (= Helminthosporium sativum), Fusarium culmorum, Gloeotinia
temulenta, Mastigosporium deschampsiae, Selenophoma donacis. Die allermei
sten gepriiften Stamme sporulierten nur nach Bestrahlung oder wurden von
dieser gefqrdert. Einige Arten reagierten stammspezifisch verschieden. Viele
in Kultur schwierige Arten, z. B. aus den Gattungen Helminthosporium, Sep
toria, Ascochyta und Stagonospora, lieBen sich nur unter Bestrahlung zu so
reichlicher Sporenbildung anregen, daB auf diese Weise geniigend Material
fiir kiinstliche Infektionen herangezogen werden kann. Das Sterilwerden von
Pilzen nach langerer Agarkultur - eine in Reinkulturensammlungen sehr
lastige und haufige Erscheinung - la.flt sich durch eine Lichtbehandlung bei
vielen Stammen vermeiden, wenn nach jedem Uberimpfen 14 Tage lang taglich
12 Stunden bestrahlt wird. (U. G. Schlosser)

9. Systematische Bearbeitung von Pathogenen an Gramineen

Als erste Ergebnisse systematischer Untersuchungen von Pathogenen an
Gramineen wurden vier Publikationen vorbereitet: Eine Studie iiber die Kern
verhaltnisse bei der Sporenbildung der Gattung Mastigosporium (Blattflecken
erreger an verschiedenen Grasern), die Beschreibung einer neuen Mastigospo
rium-Art von Phleum pratense, ein Bericht iiber den Erstnachweis von Sper
mospora subulata in Mitteleuropa (Blattfleckenerreger an Festuca) und eine
Beobachtung von Corynebacterium rathayi als Erreger der Knaulgrasbakte
riose in Schleswig-Holstein. (U. G. Schlosser)

10. Zur Anlage von Insektizidtests im Freiland bei Schadlingen landwirtschaft
licher Kulturpflanzen

Fiir die Priifung von Insektiziden gegen landwirtschaftliche Schadlinge (Beispiel:
Sattel:rµiicke, Haplodiplosis equestris Wagn.) wurde 1967 eine Versuchsanlage
erprobt, bei der ein 1 m breiter Randstreifen entlang einer Feldseite vor zehn
behandelten und einer unbehandelten Parzelle lag. Der Randstreifen wurde
an die Feldseite gelegt, von welcher der starkste Zuflug zu erwarten war.
Sechs Parzellen wurden mit Parathion, vier mit Methoxychlor behandelt. Wie
aus der Abb. 9 zu entnehmen ist, wurden die Mittel entweder in verschiede
ner Konzentration (1 n, 3 n, 5 n) oder zweimal in normaler Konzentration aus
gebracht. Ergebnisse: Der Randstreifen ist auf seiner gesamten Lange ver
schieden stark befallen. Auf der unbehandelten Parzelle nimmt der Befall vom
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Rande des Feldes zur Mitte hin ab (Kontrollstreifen in 0,5 m, 3 m UI).d 9 m 
vom Rand). Zwei Behandlungen mit dem Insektizid normaler Konzentration 
hatten eine etwas bessere Wirkung als eine Behandlung mit demselben In
sektizid in drei- oder fiinffacher Konzentration. (F. Schutte und C. Buhl) 

Feld!: 1966 Hafer/Bohnen 
Breile 67m 1967 Winterweizen I Carsten's YI J 
Lange 1150m 
Behandlung 
am: 21.5. A B C D E F G u H J 

6.6. 
1967 

In 
In 

Jn 

Sprltzf'n 
600 I/ha 

In Jn 
In 
Spriihf'n 
601/ha 

Parathion 

In 
Stiiubtm 5pr-
20kg /ha 601/ha 

Meth. 

Jn 
I 

tn
In 

Spriihen 
1601/ha 

In 

Fe/d'JI: 1966 Winlerweizen 
1967 Kleegras 

In Jn ' 5

� 

Mf't�oxych/or 

- - - - - - - -: .-�. � - - - .�. -· �..:. - - - - ...,: - - - - - -�\- - - - . 

••••• ,01•1u, G9 
G Methoxych/or Sn 

llflflfJ(lfXlO.IIJI G3 

.......... H' 
H Methoxych/or Jn 

.......... H3 

R R' R 
Abb. 9: Schematische Darstellung der Versuchsanordnung fur Insektizidtest 'im Freiland 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Sortenresistenz gegen die Schwarzbeinigkeit des Weizens

A 90 

Die einleitenden Versuche zur Prufung verschiedener Getreidesorten auf An
fa.lligkeit gegen den Erreger der Schwarzbeinigkeit, Ophiobolus graminis,
hatten folgende Ergebnisse:

1. Vollresistente Formen wurden bisher nicht gefunden.

2. Der Pilz ruft an der Halmbasis der Pflanzen verschieden starke patholo
gische Veranderungen hervor.

3. Die Pflanzen ihrerseits reagieren auf den Befall mit einer zusatzlichen Wur-
zelkranzbildung, die offenbar ebenfalls sortenweise verschieden ist.

Die nachtragliche Wurzelkranzbildung stellt zweifellos eine Abwehrreaktion 
der Pflanzen gegen den Pilzbefall dar. Es ist moglich, dafl dadurch die durch 
den Wurzelbefall hervorgerufene Notreife verhindert oder wenigstens herab
gemindert wird. Auf jeden Fall umfaflt die Sortenprufung bei 0. graminis 
zwei verschiedene Probleme, namlich die Befallstoleranz und die Notreife
resistenz, ahnlich wie bei der Halmbruchkrankheit, wo neben der Befallstole
ranz die Halmbruchresistenz eine entscheidende Rolle spielt. 

Die ersten greifbaren Ergebnisse wurden mit 5 Winterweizensorten erzielt, 
bei denen, in der Reihenfolge ,Rabe', ,Werla', ,Carsten VI', ,Carsten VIII' und 
,Fema', eine zunehmende Wurzelkranzbildung festzustellen war. Die Befalls-



zahlen gingen in dieser Reihenfolge nicht ganz parallel, ein Zeichen, daB Be
fallstoleranz und Fii.higkeit zur Wurzelregeneration nicht miteinander gekop
pelt sind. 

Ahnliche Sortenpri.ifungen wurden auch an Sommergerste vorgenommen. Hier 
ergaben sich bisher nur Unterschiede in der Befallstoleranz. Eine verstii.rkte 
Wurzelkranzbildung war nicht so gut zu erkennen wie beim Weizen. Wahr
scheinlich hangt das damit zusammen, daB die Gerste nicht so befallsempfind
lich ist wie der Weizen. (H. Bockmann, K. E. Knoth und H. Mielke) 

2. Sortenpriifungen auf Resistenz gegen .iUlrenkrankheiten, ohne und mit
Cycocel

Die erhi:ihte Gefahr der Ahrenkrankheiten bei einer Behandlung des Weizens
rnit dem Halmverki.irzungsmittel Cycocel hat es notwendig gemacht, diese
Frage auch bei der Resistenzpri.ifung mit zu beri.icksichtigen. Es hat sich bestii.
tigt, daB die Ertragsverluste durch Septoria und Fusarium hoher sind, wenn
der Weizen mit CCC behandelt wird. Die unterschiedliche Anfii.lligkeit der
Sorten gegen den einen oder anderen Pilz wird dabei grundsii.tzlich nicht ver
andert. Eirie Sorte, die gegen Septoria anfallig und gegen Fusarium tolerant
ist oder unigekehrt, bleibt es auch nach einer CCC-Behandlung. Die Vermu
tung, daB zwischen Anfii.lligkeit gegen die Ahrenkrankheiten und der Sorten
empfin:dlichkeit gegen das Halmverki.irzungsmittel (Abreifebeeintrii.chtigung)
Parallelen bestehen, konnte noch nicht bestii.tigt werden.

(H. Bockmann und G. Wachholz) 

3. l\hrenkrankheiten - erhohte Stickstoffdiingung - Cycocelbehandlung

Nach AbschluB der Arbeiten i.iber die Wirkung des Cycocels bei Befall des
Weizens mit Ahrenkrankheiten (s. Jahresbericht 1967) wurde dieses Mittel
bei zusii.tzlicher Stickstoffdi.ingung, ohne und mit Infektion durch die Erreger
der Ahrenkrankheiten, weitergepri.ift. In mehreren Feldversuchen konnte zu
nii.chst festgestellt werden, daB durch eine Kombination van CCC mit erhi:ih
ten Stickstoffgaben wirklich echte Mehrertrage moglich sind (Tab. 3).

Tabelle 3 

110 kg N/ha 
140 kg N/ha 

Weizenertrage in -dz/ha 
Ohne CCC Mit CCC 

59,6 
59,6 

61,1 
67,1 

Die Aussicht, durch eine Kombination van CCC mit erhi:ihten N-Gaben Mehr
ertrii.ge zu erzielen, wird in der praktischen Landwirtschaft schon weitgehend 
ausgenutzt. Die Ertragssicherung gegen Lagerschii.den, vor allem krankhafter 
Art, die u. E. die wichtigste Aufgabe des CCC ist, scheint den praktischen 
Landwirt dagegen nur noch am Rande zu interessieren. Indessen sind dem 
Erfolg der oben genannten Kombination Grenzen gesetzt, die sich aus dem 
mi:iglichen Befall des Weizens mit Ahrenkrankheiten ergeben, insbesondere 
mit Septoria nodorum. Diesbezi.igliche Versuchsergebnisse sind in Tab. 4 dar
gestellt. 
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Tabelle 4 

110 kg N/ha 
140 kg N/ha 

Weizenertrage in dz/ha 
Ohne CCC Mit CCC 

Ohne Sept. Mit Sept. Ohne Sept. Mit Sept. 

60,8 
57,4 

35,1 
30,9 

60,4 
65,3 

33,6 
26,1 

Wahrend bei gesundem Weizen die Kombination von CCC mit 140 kg N/ha 
den hi:ichsien Ertrag gebracht hat, schneidet sie beim Septoria-kranken Wei
zen eindeutig am schlechtesten ab. Aus dem Ergebnis geht hervor, daB die 
Mi:iglichkeit, durch diese MaBnahmen zu sicheren Mehrertragen bzw. Hi:ichst
ertragen beim Weizen zu kommen, bei einem Ahrenbefall mit Septoria illu
sorisch werden kann. (H. Bockmann und G. Wachholz) 

4. Blattkrankheiten an Getreide ( M a r s s o n i n a s e c a I i s , S e p t o r i a
t r i t i c i , S. p a s s e r i n i und S. a v e n a e an Gerste, Weizen und Hafer)

Die Isolation verschiedener Erreger von Blattkrankheiten und die Vermeh
rung der angefallenen Pilze in kiinstlicher Kultur wurden fortgesetzt. Mit M.
secalis und S. avenae wurden auch Feldinfektionen mit Erfolg durchgefuhrt.
Die ersten .Sortenpriifungen mit M. -secalis in einem Sortiment von 12 Som
mergerstensorten ergaben Unterschiede in der Starke des Blattbefalls. Die
Ertragsermittlungen lieflen jedoch noch keine Unterschiede in der Sorten
anfalligkeit erkennen.

Kiinstliche Feldinfektionen mit M. secalis an Wintergerste (,Dura') und Som
mergerste (,MGZ') fiihrten zu dem Ergebnis, dafl mit Ertragsverlusten zu
rechnen ist, wenn die Blatter vor dem Ahrenschieben starker befallen werden.
Die gleichen Zusammenhange wurden bereits friiher an Weizen festgestellt,
der vor dem Ahrenschieben eine Blattdiirre infolge Befalls mit Septoria nodo

rum aufwies. Da in allen Fallen eine Infektion der Pflanzen im Jugendstadium
bzw. nach dem Ahrenschieben keinerlei nachteilige Wirkung zeigte, ist anzu
nehmen, daB die Zeit zwischen dem Schossen und dem Ahrenschieben ein be·
sanders kritisches Stadium fiir den Blattbefall ist.

(H. Bockmann, M. Seedier und G. Wachholz) 

5. Untersuchungen beim Mais gegen Stamm- und Wurzelkrankheiten (neu)
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In einleitenden Versuchen wurden verschiedene Isolate von Fusarium-Arten
auf ihre Pathogenitat mit Hilfe von zwei Infektionsmethoden gepriift. Au�.h
dem wurden mit diesen Fusarien Hybriden und einige Inzuchtlinien auf An
falligkeit getestet. Dabei konnten im Freiland geringe Resistenzunterschiede
beobachtet werden.

Wurzelfaulen spielen bei den Maiskrankheiten eine wesentliche Rolle und
werden von mehreren Pilzen verursacht. Hier ·SCheint Fusarium culmorum zu
dominieren. Es wurden Versuche zur kiinstlichen Infektion eingeleitet, wobei
Bodenfeuchte, Inokulumpotential, pH-Wert und Bodenart variierten.

(W. Kruger) 



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

Der Infektionszyklus von S. sclerotiorum ist bei Raps noch nicht untersucht
worden. Ebenso sind die Bedingungen der Sklerotien- und besonders die der
Apothezienbildung kaum bekannt. Einleitende Versuche haben bereits ge
zeigt, daB Sklerotien nicht nur wahrend der Vegetationszeit in den Stengeln,
sondern auch spater nach dem Umpflugen der Pflanzenreste erzeugt werden.
In Laboratoriumsversuchen soll die Wirkung von Chemikalien und Kalte auf
das Apothezienwachstum untersucht werden. Zur Frage der Verminderung
eines Befalles mit Rapskrebs werden FruchtfolgemaBnahmen, Sortenanfallig
keit, :pinfluB der Bestandesdichte und chemische Mittel gepruft. (W. Kruger)

7. Maiskrankheiten (neu)

Fur die Herausgabe einer Broschure uber Maiskrankheiten wird Material
gesammelt und Literatur ausgewertet. (W. Kruger)

8. Auftreten und Bekampfung des Echten Getreidemehltaues ( E r y s i p h e
g r a m i n i s ) (neu)

Zur Information uber den derzeitigen Stand der Bekampfung von E. graminis,
den EinfluB auBerer Faktoren auf die Infektion der Pflanzen und das Auf
treten der Krankheit bei den verschiedenen Getreidearten wird ein Sammel
referat vorbereitet. (W. Kruger)

9. Schaden der Roten Weizengallmiicke an Roggen

Im Berichtsjahre trat auf dem Versuchsfeld in Kitzeberg an Sommerroggen
(.Petkuser') starker Befall von Roten Weizengallmucken (Contarinia tritici)
auf. Durchschnittlich waren 52 °/o der Korner jeder Ahre von Larven ange
griffen. Der Ertrag wurde bestimmt: Gesamtkorngewicht je qm 246 g, Tau
sendkorngewicht 39,2 g. Nach dem Abwandern der Larven wurde ihre Dichte
und Vertei!ung im Boden ermittelt. Weitere Oaten zur Biologie und zum

Abb. 10: Schaden <lurch die Rote Weizengallmuck.e (Schartigkeit) 
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Schaden der Roten Weizengallmucke an dieser speziellen Wirtspflanze sollen 
gesammelt werden. (C. Buhl und H. Becker) 

10. Untersuchungen iiber den Massenwechsel der Schadlinge von Getreide

Im Hauptbefallsgebiet der beiden Weizengallmuck.en (Contarinia tritici und
Sitodiplosis mosellana) war der Befall des Weizens mit Larven dieser beiden
Schadlinge gering. Das ist darauf zuruckzufiihren, dafl der Flug verhaltnis
maflig spat einsetzte und nicht sehr stark war. Infolge der immer verbreiteter
durchgefiihrten Fruchtfolgemaflnahmen trat auch 1968 die Sattelmuck.e in ge
ringerer Dichte auf. Sie wird immer mehr auf einige chronische Betallsgebiete
zuriickgedrangt. DasAuftreten der Hessenfliege(Mayetiola destructor) wurde
weiter verfolgt. Bis auf ein sporadisches Vorkommen an Feldrandern von
Weizen- und Roggenbestanden ist dieser Schadling in keinem Gebiete Deutsch
lands wirtschaftlich fiihlbar in Erscheinung getreten. (H. Becker und C. Buhl)

11. Beobachtungen zur Frage der Prognose landwirtsdlaftlicher Sdladlinge

Fur ein Buch uber die ,,Prognose landwirtschaftlicher Schadlinge" wurde in
groflerem Umfang Literatur gesammelt. (C. Buhl und Algard Becker)

12. Entwicklung okonomischer Verfahren zur Bekampiung von Baumwollschad
lingen in El Salvador

Fur die Baumwolle El Salvadors und der ubrigen Lander Mittelamerikas kon
nen folgende sieben Insekten als Hauptschadlinge bezeichnet werden: Antho
nomus grandis, Heliothis zea, Alabama argillacea, Estigmene acreae, Tricho
plusia ni, Prodenia spec. und Bemissia tabaci.

Innerhalb eines Jahres entwickeln sich von diesen Schadlingen jeweils meh
rere Generationen an Baumwolle. Fast alle machen aber auch mehrere Gene
rationen an anderen Kultur- und Wildpflanzen durch. Nach Bestimmung der
wichtigsten Wirtspflanzen sowie der Zeiten und Distanzen, zu denen die Un
krauter ausgeschaltet und die Kulturpflanzen nicht angebaut werden sollten,
konnen Richtlinien fiir die Bekampfung der Schadlinge durch kulturelle Ver
fahren gegeben werden. (F. Schutte, z. Z. El Salvador)

13. Untersuchungen zur Populationsdynamik der Weizengallmiicken

A 94 

Bisher ist noch nicht genau 'bekannt, wie lang die Zeifspanne ist, innerhalb
derer die erwachsenen Muck.en die Puppenhiillen im Boden verlassen. Fiir
eine genaue Bekampfung interessiert vor allem, wann innerhalb dieser
Spanne die Masse der Mucken schltipft. Untersuchungen dazu wurden im La
boratorium durchgefiihrt. In den Gebieten um Meppen, Wolfenbiittel und
Cismar gesammelte Larven der Roten Weizengallmiicke (Sitodiplosis mosel
lana) wurden im Freiland bis Ende Januar iiberwintert und im Laboratorium
bei verschiedenen T@mperaturen, die den im Juni im Freiland herrschenden
ahnlich waren, zum Schlupf gebracht. Der Schlupf der Muck.en setzte ungefahr
vier Wochen nach dem Hereinholen ein und konnte sich, unabhimgig von der
Versuchstemperatur, uber 30 Tage hinziehen. Die meisten Milek.en schliipften
allerdings in den ersten fiinf Tagen.
Im Laboratorium wurde bei 20° C und 90 °/o rel. Luftfeuchtigkeit die Lebens
dauer von 47 Mannchen und 32 Weibchen der Roten Weizengallmucke ermit
telt. Da die erwachsenen Tiere im Freiland keine Nahrung aufnehmen, hatten



sie im Laboratorium nur die Moglichkeit, FHissigkeit aufzunehmen. Unter die
sen Bedingungen betrug die lii.ngste Lebensdauer fur ein Mannchen 21 Stunden 
und fi.ir ein Weibchen 76 Stunden. 

Nur Weizen, der zur Flugzeit im passenden Entwicklungsstadium ist, kann 
von den Weizengallmi.icken mit Eiern belegt werden. Zu fri.ih oder zu spat 
bli.ihende Sorten werden deshalb weniger befallen. Es soll untersucht werden, 
ob es aufler dieser mangelnden Koinzidenz noch eine unterschiedliche Resi
stenz der Weizensorten gegen die Weizengallmiicken gibt. Kurz vor dem Ab
wandern der Larven in den Boden wurde bei 17 Sorten, die auf engem Raum 
zusammenstanden, der Besatz mit Larven ausgezahlt. Nach der Ernte wurde 
eine Ertragsanalyse durchgefi.ihrt und der Anteil geschadigter Korner ermit
telt. :Bisher waren leichte, aber keine eindeutigen Befallsunterschiede zwischen 
den Sorten festzustellen. {H. Becker) 

14. Untersuchungen zum Randbefall von Sattelmiicken (neu)

Zur Durchfi.ihrung von gezielten Randbehandlungen ist die Kenntnis der Ver
teilung der Schadlinge auf einer Kulturflache wichtig. Zu diesem Problem
wurde in der Kremper Marsch ein 1060 m langes und 70 m breites Weizen
feld untersucht, zu dem von beiden Seiten Sattelmi.icken (Haplodiplosis eque

stris) zugeflogen sind. Ausgehend von fi.inf Stellen an einer Langsseite des
Feldes (50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m) wurden quer durch das Feld je
neun Proben von 100 Weizenhalmen entnommen. Ermittelt wurde die Anzahl
der befallenen Halme und der Gallen je befallenen Halm.

Abb. 11: 
Unterschiedlicher Befall durch Sat
telmiicken in einem Weizenfeld. 
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In dem Diagramm (Abb. 11) ist der Befail, ausgedriickt in Galien auf 100 Hal
men (gestrichelte Linien), eingezeichnet. Die durchgezogene Linie veranschau
licht die daraus errechneten Mittelwerte. Die Probeentnahmestellen sind durch 
Kreuze gekennzeichnet. Es ist zu erkennen, daB der Befall von den Randern 
her stark abnimmt, dann aber zur Mitte hin auf einem ungefiihr gleichen 
Niveau bleibt. (H. Becker) 
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Institut fiir Griinlandschadlinge in Oldenburg 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber den Massenwechsel der Wiesenschnake

Auf 72 °/o der 78 Grunlandkontrollflachen war eine Verringerung der Larven
zahl von Tipula paludosa festzustellen. Im April fanden sich mehr als 100
Larven je m2 nur noch auf 36 °/o, uber 200 auf 17 ·0/o und mehr als 500 auf 3 °/o
der Flachen. Die entsprechenden Vergleichszahlen vom November des Vor
jahres sind 58 °/o, 24 °/o und 9 °/o. Der Befallsruckgang stieg mit wachsender
Populationsdichte; er lag zwischen 23 0/o bei 51 bis 100 Larven je m2 und
47 0/o bei uber 500 Larven. Fraflschaden im Grunland blieben auf den Norden
des Gebietes (Kreis Leer) beschrankt. Dagegen zeigten sich verbreitet Scha
den an Getreide, besonders auf Umbruchflachen. Es wurden aber nur verein
zelt Bekampfungsmaflnahmen notwendig (Moorgebiete des Kreises Cloppen
burg). (H. Maercks)

2. Untersuchungen iiber die Tachine S i p h o n a g e n i c u I a t a

Auf der Beobachtungsflache im Ipweger Moor war die Lage Mitte Marz mit
125 TipuJa-Larven je m2 und 49 0/o Parasitierung durch die Tachine Siphona

geniculata im Vergleich zum Spatherbst des Vorjahres unverandert. Nachdem
sich die Parasiten ausgebohrt und verpuppt hatten, ging der Befall bis Ende
April um 62 °/o auf 48 Larven je m2 zuriick. Aus 311 am 13. Marz gesammel
ten und im Gewachshaus gehaltenen TipuJa-Larven wurden im;ierhalb von
fiinf Tagen 464 Siphona-Puparien erhalten. Die Puppensterblichkeit lag mit
83 0/o sehr hoch. Die Fliegen schlupften im Gewachshaus vom 1. bis 5. April.
Das Geschlechterverhaltnis war mit einem Mannchenanteil von nur 42 ()/o
stark zugunsten der Weihchen verschohen. (H. Maercks)

3. Grundlegende Untersuchungen iiber den Massenwechsel der Feldmaus
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Auf den Geesthoden des sudlichen Teils des Untersuchungsgehietes zeigte der
Feldmaushefall im Winter 1967/68 keine wesentliche Verminderung, Die Fort
pflanzung setzte Anfang April ein (erste Embryonen Anfang der 2. Dekade).
die ersten Jungtiere traten Ende April in Erscheinung, in den Moorgehieten
der Wesermarsch Anfang Mai. Die Befallsdichte blieb aber den ganzen Som
mer ii.her so gering, dafl z. B. Versuche mit chemischen Bekampfungsmitteln
nicht moglich waren.

Ausgangs des Sommers mufiten die langjahrigen Untersuchungen an frei
lehenden, individuell markierten Feldmauspopulationen eingestellt werden.
Sie erbrachten u. a. genaue Vorstellungen ii.her den individuellen Lehenszyk
lus, die Generationsfolge, die Lehensdauer der verschiedenen Generationen
und deren Anteil an der Fortpflanzung, die Struktur und die raumliche Ver
teilung der Population sowie einen suhtilen Einblick in den Zusammenhang
zwischen Witterung und Bestandsentwicklung. Das hier vorliegende Zusam
menwirken von exogenen und endogenen Faktoren ist so komplex, dafl sich
von Jahr zu Jahr neue uherraschende Aspekte ergaben, die alle hisher uh
lichen Prognoseregeln als unzulanglich erwiesen. (F. Frank)



4. Untersuchungen iiber die Wiederbesiedlung durch Pflanzen nach cbemischer
Zerstorung der Vegetation

Nach Zerstorung der vorgefundenen Vegetation mit Totalherbiziden wurde
die Wiederbesiedlung im einzelnen verfolgt und festgestellt, wann eine In
kulturnahme der behandelten Fladlen moglich ist. Auf Boden verschiedener
Tatigkeit und Absorptionsfahigkeit wurden iiberraschend grofle Unterschiede
beobachtet: z. B. stellten sich nach Ausbringung eines Monuron + Borate
enthaltenden Mittels die ersten Pflanzen schon nach einigen Monaten wieder
ein, und nach Ablauf eines Jahres konnten die Flachen in Kultur genommen
werden. Auf einem entwiisserten Hochmoor, das erstmals ack.erbaulich genutzt
werden sollte, setzte dagegen erst nach neun Jahren eine starkere Besiedlung
ein. Ausgesate Kulturpflanzen wurden immer noch auBerordentlich stark
gesdladigt. (W. Richter)

5. Versuche zur Wachstumshemmung von Grasern

Bei Versuchen zu zahlreichen Graserarten und -sorten mit dem Maleinsaure
hydrazidmittel MH 30 sowie einem Chlorflurenol-Methylester-Praparat wurde
zwischen beiden Wachstumshemmitteln eine auffallende synergistische Wir
kung festgestellt. Nach Mischung beider Mittel waren alle Arten und Sorten,
auch die auf die getrennt ausgebrachten Praparate schwer oder gar nicht
ansprechenden, mindestens befriedigend im Wachstum zu hemmen. Unter
suchungen zu der wichtigen Frage, wie sich eine Behandlung mit der Mischung
auf das Wurzelwachstum, die Bestockung der Graser u. a. m. auswirkt, konn
ten aus arbeitstechnischen Grunden nicht durchgefuhrt werden. (W. Richter)

6. Untersuchungen zur Frage der Wirkung von MH 30 + Wuchsstoifherbiziden
auf den Pflanzenbestand wirtschaftlich nicht genut'zter Rasen

Wachstumshemmende Mittel, die eine haufigere Mahd von Rasenflachen un
notig machen, sind vor allem fur den Straflenbau und die Wasserwirtschaft
von groBem lnteresse. Als erstes Mittel dieser Art wird seit einer Reihe von
Jahren das Maleinsaurehydrazidpriiparat MH 30 meist zusammen mit Wuchs
stoffherbiziden, die sich gegen zweikeimblattrige Unkrauter richten und die
zugleich die wachstumshemmende Wirkung von MH 30 steigern, in groflem
MaBstabe eingesetzt. Auf drei bis funf Jahre hintereinander mit der genann
ten Mischung behandelten Rasenflachen wurde das Verhalten des Pflanzen
bestandes beobachtet. Entgegen urspriinglichen Befi.irchtungen traten keine
ungiinstigen Veranderungen ein. Obergraser sowie Zweikeimblattrige gingen
stark zuriick zugunsten niedrigwiichsiger, im Rasen sehr erwiinschter Unter
graser, vor allem Rotschwingel (Festuca rubra), Rotes Strauflgras (Agrostis
tenuis) und Wiesenrispe (Poa pratensis). (W. Richter)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Versuche zur chemischen Wachstumshemmung in Rasen auf Boschungen von
Wasserlaufen

Mit einer Mischung von MH 30 und einem Chorflurenol-Methylester-Praparat,
die sich bei zahlreichen Griiserarten und -sorten zur Hemmung des Langen
wachstums und der Bliitentriebbildung sehr bewiihrte, wurden im alten Rasen
mit gemiscbten Pflanzenbestanden wechselnde Erfolge erzielt. Neben einer
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ganzen Anzahl guter bis sehr guter Ergebnisse stehen weniger gute oder sogar 
MiBerfolge, deren Ursachen noch zu klaren sind. (W. Richter) 

2. Versuche zur Bekampfung hartnackiger Griinlandunkrauter

Gegen Chorflurenolpraparate, die zur Wachstumshemmung in wirtschaftlich
nicht genutzten Rasen eingesetzt werden und zugleich auch herbizide Eigen
schaften haben, ist der Wiesenkerbel (Anthriscus silvestris) sehr empfindlich.
So ging er auf einer Deichbi:ischung schon nach einer Spritzung von 30 0/o auf
5 °/o Bestandsanteil zuriid<:. und verschwand nach einer 2. Spritzung im nach
sten Jahre vollstandig. Gut scheint auch der Stumpfblattrige Ampfer (Rumex
obtusitolius) auf das Mittel anzusprechen. Versuche zur Frage, inwieweit es
sich zu einem Einsatz im Wirtschaftsgri.inland eignet, wurden eingeleitet.

(W. Richter) 

3. Untersuchungen zur Frage des Unkrautbegriffs im Griinland, Feststellung
von Grenzzahlen

In Zusammenarbeit mit anderen Instituten wurden Untersuchungen zur Fest
stellung von .,Grenzzahlen" verbreiteter Gri.inlandunkrauter, d. h. von wel
chem Bestandsanteil an eine Bekampfung angebracht ist, eingeleitet. Auch fur
eine Reihe von Arten, die als Futterpflanzen geschatzt sind, gilt, daB sie von
einem noch naher zu bestimmenden Prozentanteil am Pflanzenbestand dei

Gri.inlandnarbe an als Unkriiuter zu bezeichnen sind. (W. Richter)

4. Untersudmngen zur zweckmalligen Berasung von Bosdmngen und extremen

Standorten

Umfangreiche, i.iber mehrere Jahre laufende Versuche der Landwirtschafts
kammer Weser-Ems verfolgen das Ziel, durch zweckmiiBige Berasung von
Grabenbi:ischungen, FluB- und Seedeichen sowie von ungi.instigen oder extre
men Standorten eine niedrigwi.ichsige, dichte Narbe zu erhalten, die zu ihrer
Pflege nur einen mi:iglichst geringen Arbeitsaufwand erfordert. Die Arbeiten,
an denen das Institut beteiligt ist, brachten auch im Berichtsjahre gute Ergeb
nisse. (W. Richter)

lnstitut filr Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Munster 
mit AuDenstelle Elsdorf 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Versuch zum Einflufl von Carbamoyloxim auf den Larvenschlupf von
H e t e r o d e r a s c h a c h t i i und das Verhalten der geschliipften Larven

Im Laboratorium wurden Schli.ipfversuche mit Zysten von Heterodera
schachtii durchgefi.ihrt, die nach Zeit gestaffelt in wiiBrige Losungen eines
Carbamoyloximpriiparates verschiedener Konzentration getaucht waren. Da
bei konnte nach langerer Tauchdauer insbesondere bei alten, liinger gelager
ten Zysten eine geringere Zahl geschli.ipfter Larven festgestellt werden. Auch
die Mobilitat geschli.ipfter Larven nahm mit steigender Konzentration der
Wirkstoffli:isung. ab. Je hi:iher die Konzentration anstieg, um so weniger Lar
ven waren imstande, aus dem Sieb in den Auffangtrichter abzuwandern.

(W. Steudel) 
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b) Im Berichtsjahr lauiende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen zum Auitreten verschiedener Vergilbungsviren an B e t  a -
Riiben

Im Berichtsjahr wurden zunachst die im Dienstbezirk der Pflanzenschutzamter
Bad Godesberg und Frankfurt a. M. begonnenen Untersuchungen iiber das
Auftreten des normalen und des schwachen Vergilbungsvirus weitergefiihrt.
Die im Raum Frankfurt gesammelten Ruben enthielten zur Halfte ein Gemisch
beider Viren, wahrend der Rest zu gleichen Teilen von einem der beiden
infiziert war. Im Rheinland waren nur etwa 30 °/o mischinfiziert; weit iiber die'
Halfte enthielten nur das schwache Vergilbungsvirus. Im Herbst wurden die
Untersuchungen dann auf das ganze Bundesgebiet ausgedehnt.

(R. Thielemann und A. Nagi) 

2. Experimentelle Untersudmngen iiber die Ubertragung von Rebvirosen durch
L o n g i d o r u s spp.

Im Berichtsjahr standen Versuche zur Verbesserung der Arbeitsmethoden im
Vordergrunde. Wegen der meist geringen Populationsdichte der virusiiber
tragenden Longidorus-Arten ist es schwierig, geniigend Tiere fiir Topfver
suche des erforderlichen Umfanges zu bekommen. Daher wurde eine von R.
Fr i t z  s c h e  (Aschersleben) entwickelte Methode erprobt, bei der man statt
der iiblichen Ton- oder Kunststofftopfe kleine Glasschalen von etwa 4 cm ver
wendet. Sie werden mit Samlingen der zu infizierenden Testpflanzen besetzt.
In unseren Versuchen erwies sich Sand mittlerer Korngr6Be fiir die NeJna
toden und fiir die Pflanzen als gut geeignet, wenn das Wachstum durch vor
sichtige Zugabe von Nahrlosung gefordert wurde. In Versuchen mit Longi
dorus macrosoma, L. elongatus und Paralongidorus maximus hielten sich auch
Einzeltiere wochenlang. Bei dem auf kleinen Raum beschrankten und dadurch
dichten Wurzelsystem sind die Infektionschancen wesentlich hoher als in den
vorher benutzten Topfen. Einzelversuche mit L. elongatus und P. maximus

von viruskranken Reben verliefen bisher negativ. Bei einem Versuch mit
L. macrosoma aus einem mit dem Himbeerringfleck.envirus verseudlten Wein
berg zeigten sich an einer von vier Testpflanzen Symptome, die auf eine ge
lungene Virusiibertragung hindeuteten, dodl bedarf dieser Befund der Wie
derholung.

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

3. Untersuchungen zum Auitreten der Gattung T r i c h o d o r u s und der
Eisenfleckigkeit der Kartoffel

Auf einem im Jahre 1967 stark mit Eisenfleckigkeit verseuchten Kartoffelfeld
bei Borken/Westf. wurden 1968 erneut Kartoffeln angebaut und ein Bekamp
fungsversudl gegen Trichodorus spp. in Kombination mit einem Herbizid
durdlgefiihrt. Von den untersudlten Nematizid.en beeinfluBten Nemacur P
und Carbamoyloxim die Trichodorus-Population bis in eine Tiefe van 40 cm
am starksten. In der Oberkrume ging die Zahl der Tiere bis in den August auf
einen Wert von 10 0/o der Kontrolle zuriick, wahrend die iibrigen Wirkstoffe
weniger gut abschnitten. Der Anteil von eisenfleckigen Knollen betrug in den
Kontrollen im September ± 40°/o, im Dezember ± 50 °/o. In den mit Nema-
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tiziden behandelten Parzellen ging ihre Zahl entsprechend der Wirkung der 
Praparate gegen Trichodorus spp. zuri.ick und betrug bei Nemacur P und Car
bamoyloxim im September und Dezember ± 50 0/o. Der Einsatz eines Herbi
zids hatte auf das Ergebnis keinen Einflufl. Die Differenzen waren gut ge
sichert. (W. Steudel) 

4. Versuche zur Bekampiung virusiibertragender Nemato den in Rebanlagen

Im Berichtsjahr wurden Bodenproben aus Versuchen zur chemischen Bekamp
fung van Xiphinema index, dem Dbertrager des fanleaf virus der Rebe, in
Boppard (Rhein), Obernhof (Lahn) und Ahrweiler (Ahr) untersucht. Die Ver
suche waren vor ein, drei und fi.inf Jahren angelegt warden. In allen Fallen
zeigte sich immer noch eine gute Wirkung der eingesetzten Mittel. Auf durch
lassigen Boden kann die Anzahl der virusi.ibertragenden Nematoden durch
eine Nematizidbehandlung so weit vermindert werden, dafl die Reben etliche
Jahre ungestort wachsen konnen. Auf sehr schweren, dichten Boden konnten
dagegen noch keine befriedigenden Erfolge erzielt werden. Einige Vorver
suche beschaftigten ,sich mit der Rebenvertraglichkeit einiger Nematizide mit
vorwiegend systemischer Wirkung. Einsatzm6glichkeiten und Wirkungsgrad
derartiger Mittel bei der Rebenvermehrung sollen im kommenden Jahr unter
sucht werden.

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

5. A p h a n o m y c e s sp. (Typ c o c h I i o i d e s ) als Fruchtiol gescha dling bei
Zuckerriiben

Auf dem mit Aphanomyces sp. (Typ cochlioides) verseuchten Teil des Insti
tutsversuchsfeldes wurden erneut Zuckerri.iben angebaut und ein Kombina
tionsversuch mit p-Dimethylamino-benzoldiazo-Na-sulfonat (Dexon) und Car
bamoyloxim angelegt, letzteres, um die in vielen Jahren recht erheblichen
Schaden durch Vergilbungsviren leicht und sicher auszuschalten. Die durch
Aphanomyces verursachten und durch den Einsatz des Dexons praktlsch vol
lig verhinderten Schaden waren absolut hoch, aber auf Lehm niedriger als auf
Sand, wahrend 1967 auf Lehm die grofleren Verluste zu verzeichnen waren.
Fi.ir dieses Ergebnis wurde der Witterungsverlauf im Fri.ihjahr zur Erklarung
herangezogen. Auch Vergilbungsviren verursachten hohe Verluste, wenn die
Ri.iben nicht geschi.itzt waren. Pflanzen, die durch einen der beiden Erreger
geschwacht waren, wurden bei Doppelbefall van dem anderen starker gescha
digt als nichtgeschwachte. Mit der Kombination beider Praparate wurde der
gleiche Ertrag erzielt wie in der normalen Fruchtfolge. (W. Steudel)

6. Versuche zur Bekampiung des Moosknopikaiers (At o m  ar i a  Ii ne ar i s)
mit Hilfe von Saatschutzmi t teln, die in die Hiillmasse pil lierten Saat gutes
eingearbeitet sind

Die Versuche zum Vergleich der Wirkstoffe Carbaryl und Lindan im Vergleich
zu Heptachlor zur Beobachtung des Auflaufens der Ri.ibenkeimlinge bei Fehlen
des Moosknopfkafers wurden weitergefi.ihrt. Infolge derTrockenheit erstreckte
sich der Aufgang des Saatgutes i.iber mehr als sechs Wochen. Die mit Carbaryl
behandelten Versuchsglieder blieben unter diesen Bedingungen ·gegeni.iber
den i.ibrigen und der Kontrolle nach Zahl und im Wuchs zuri.ick, doch waren
die Unterschiede nach dem Vereinzeln wieder ausgeglichen. (R. Thielemann)
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'1. Untersudmngen ilber den Medtanismus der Nematodenresistenz bei 
Kartoffeln 

Bei der gegen die Rasse A des Kartoffelnematoden resistenten Indianerkar
toffel Solanum tuberosum subsp. andigena und den daraus entwickelten .Kul
tursorten beruht die Resistenz auf einer an ein Hauptgen gebundenen Hyper
sensibilitii.t der Pflanzenzellen gegen bestimmte Nemalodenenzyme. Auf ein
dringende Nematoden, die diese Enzyme in gem1gender Menge abgeben, 
reagieren A-resistente Pflanzen mit Bildung von Abwehrnekrosen, die die 
Tiere einkapseln und an der Weiterentwicklung hindern. Im Berichtsjahr 
wurde versucht, den Mechanismus der polyfaktoriell bedingten Resistenz von 
Solanum vemei und S. oplocense zu untersuchen. Bisher konnten jedoch noch 
keine befriedigenden Ergebnisse erzielt werden. 

(B. Weischer und M. G. Deshmukh) 

8. Vorkommen und Verbreitung von Boden- und Pflanzennematoden
in Westdeutscbland

Untersucht wurden Bodenproben aus weiteren Teilen des Bundesgebietes, so
wohl von Kulturflii.chen als auch von Grilnland, Waldern und anderen Bio
topen, Es wurden dabei u. a. nachgewiesen (fast ausschliefllich Erstnachweise
filr Deutschland): Tylenchorhynchus microdorus, Telotylenchus ventralis, Ho
plotylus femina, Pratylenchoides laticauda, P. maritimus, Rotylenchulus borea
Jis, Meloidogyne naasi, Aphelenchoides blastophthorus, Anomyctus xenurus,
Longidorus profundorum, Xiphinema brevicolle, X. mediterraneum. Eingehen
dere Ermittlungen ilber Vorkommen und Verbreitung der Rotylenchus- und
Helicotylenchus-Arten stehen weiterhin im Vordergrund. (D. Sturhan)

9. Taxonomie pilanzenparasitarer Nematoden

Die taxonomischen Arbeiten (Beschreibung neuer und Bearbeitung ungenil
gend bekannter Arten, Untersuchung der Variabilitii.t usw.) korizentrieren sich
zunii.chst auf die Gattung Tylenchorhynchus, von der allein in Deutschland
drei weitere noch unbeschriebene Arten entdeck.t wurden. Besonders unter
sucht werden vereinzelt festgestellte bisexuelle Populationen bei bislang als
amiktisch geltenden Arten, so bei Tylenchorhynchus maximus, T. brevidens
und T. Jeptus. Die Frage der Artidentitii.t wird auch durd1 Kreuzungsexperi
mente und zytologische Untersud1ungen zu klii.ren versucht. (D. Sturhan)

10. Untersuchungen an biologiscben Rassen des Stengelalcbens
(Di tyl e nchu s d i p s aci)

Die Arbeiten zum Rassenproblem bei D. dipsaci wurden fortgesetzt durch
vergleichende Untersuchungen iiber die Fii.higkeit zur Einwanderung in Nicht
wirte. Zwischen eigentlichen Wirtsrassen .und den ilbrigen biologischen Ras

sen bestehen bei manchen Pflanzenarten Unterschiede im Eindringungsver
mogen, bei anderen nicht. Nur Wirtsrassen vermehren sich kontinuierlid1 im
Wirt, bei anderen Rassen kann eine tempo rare schwache Vermehrung erfolgen,
und weitere Rassen vermogen ilber eine gewisse Zeit in Nichtwirten zu leben,
ohne dafi es zu einer Vermehrung kommt, dod1 hii.ufig zur Ausbildung charak
teristischer Befallssymptome. Die Unterschiede im Vermogen zur Einwande
rung, Nahrungsaufnahme und Vermehrung beruhen vermutlidl auf genetisch
kontrollierter, versd1iedenartiger Enzymausstattung der Rassen. Uneinheitli-
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ches Verhalten innerhalb einer Population deutet auf genetische Heterogeni
tat hin. 

Untersuchungen zur Genetik der Wirtsspezifitat ergaben, daB die Pathogenitat 
fiir Ackerbohne, Rotklee und Luzerne rezessiv vererbt wird. Die Fahigkeit, 
Vicia faba zu parasitieren, beruht bei den verschiedenen Rassen moglicher
weise auf unterschiedlidien genetischen Faktoren. Zur exakten Abgrenzung 
der Fi-Generationen konnte bei einem Teil der Kreuzungsexperimente mit 
gutem Erfolg die in Kultur gehaltene rh-Mutante von D. dipsaci eingesetzt 
werden; (D. Sturhan) 

11. Untersuchungen an morphologischen Mutanten von Di t y I e n c  h u s
d i ps a ci

Die vergleichende Untersudiung des Wirtsspektrums der auf Gurkenkeim
blattern erzeugten rhabditoiden Mutante (rh) und ihrer Ausgangspopulation
ergab bisher keine gesicherten Hinweise auf eventuell vorliegende Abwei
chungen. Ein groBeres Sortiment verschiedener Cucurbitaceen wurde auf seine
mutagene Wirkung bei D. dipsaci geprtift. AuBer bei Gurke, Wasser- und
Zuckermelone erfolgte Mutationsinduktion in. den Kotyledonen von Cucumis
africanus, C. anguria, C. metuliferus, C. myriocarpus, Cucurbita iicifolia, Cy
clanthera pedata und Benincasa hispida. Alle Bemtihungen, weitere reine Mu
tantenstamme zu selektieren, blieben bislang ohne Erfolg. (D. Sturhan)

12. Zytologische Untersuchungen an Nematoden

An den Gonaden von Ditylenchus dipsaci durchgefiihrte Chromosomenunter
suchungen ergaben einen diploiden Chromosomensatz von 2n = 24 und einen
haploiden von n = 12 Chromosonen bei beiden Geschlechtern. Sichtbare Chro
mosomenuntersdiiede zwischen den biologischen Rassen wie zur rh-Mutante
konnten bisher nidit aufgefunden werden, wohl gelegentlidi (spontan auf
tretende) Chromosomendefekte. Die seit Iangem bekannte sog. ,,Riesenrasse"
aus Ackerbohne erwies sich als tetraploid. Bei einer D. dipsaci sehr ahnlichen
Ditylenchus-Art aus Plantago-maritima-Bla.ttern wurden ebenfalls etwa SO
somatische Chromosomen gezahlt. Nach zyt0Iogisd1en Untersuchungen an
Longidorus elongatus besitzen Tiere aus bisexuellen Populationen 2n = 14
Chromosomen, wahrend parthenogenetische Weibchen polyploid sind.

(D. Sturhan) 

13. Priifung von Wirtspflanzenkreisen mit homogenen Stammen von
A p h e I e n c h o i d e s f r a g a r i a e und A. r i t z e m a b o s i

Die 1966 aufgenommenen Untersuchungen mit homogenen Stammen von ein
zelnen Weibchen von Aphelenchoides fragariae und A. ritzemabosi wurden
mit einigen Herktinften fortgesetzt. Diese Stamme zeigen Abweichungen in
ihren Wirtspflanzenkreisen, es ist aber noch nicht moglich, wohldefinierte
Rassen abzugrenzen. (F. Burckhardt)

14. Versuche zur Bekampfung des Getreidezystenalchens (He t e r  o d e  r a
a v e n a e ) mit chemischen Mitteln

Auf stark verseuchten Sandboden wurden Nematizide mit verschiedenartigen
Wirkstoffen zur Bekampfung von Heterodera avenae eingesetzt. Mit den her
kommlichen Bodenentseuchungsmitteln konnte der Befall nur durch hohe Auf.
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wandmengen so weit reduziert werden, daB Schiiden und ein merklicher Popu
lationsanstieg vermieden wurden. Ein vertragliches Mittel mit reiner Kon
taktwirkung verbesserte bei hi:iherer Konzentration zwar das Wachstum des 
Hafers, fiihrte aber zu einer starken Vermehrung der Nematoden. Bei pflan
zenvertraglichen Mitteln mit vorwiegend systemischer Wirkung gelang es, bei 
Auswahl eines giinstigen Anwendungstermines auch bei normalen Aufwand
mengen gute Erfolge zu erzielen. Eine Hauptschwierigkeit bei der Bekamp
fung des Getreidezystenalchens liegt darin, daB die Larven iiber eine lange 
Zeit einwandern ki:innen, von Mitte Marz bis Mitte Juli. Zwar !assen s:ch 
Schaden schon verhiiten, wenn nur die friihen Entwicklungsstadien des Haters 
vor den Nematoden geschiitzt werden, doch bewirken die nach Abklingen der 
Mittelwirkung einwandernden Larven immer noch eine Befallszunahme. 

(B. Weischer) 

15. Versuche Uber die selektive Wirkung pflanzenvertraglicher Nematizide

Pflanzenvertragliche Nematizide mit vorwiegend systemischer Wirkung hatten
in vorangegangenen Versuchen eine gewisse Abhangigkeit ihrer Wirkung
von der Nematodenart und von der jeweiligen Wirtspflanzenart gezeigt. Im
Berichtsjahr wurden die Versuche mit anderen Nematoden weitergefiihrt:
Pratylenchus crenatus, Tylenchorhynchus spp., Trichodorus simiJis und T. pa
chyderus sowie Heterodera avenae und Meloidogyne naasi. Um den veran
dernden EinfluB unterschiedlicher Wirtspflanzen auszuschalten, wurden alle
Nematoden und Mittel einheitlich an Gerste gepriift. Bei den wandernden
Wurzelnematoden ergaben sich keine zuverlassigen Hinweise auf Unter
schiede in der Empfindlichkeit einzelner Arten gegeniiber den Mitteln. Hete
rodera avenae reagierte dagegen auf Fensulfothion weniger als auf Carba
moyloxim und Zinophos. Meloidogyne naasi, eine erst vor kurzem entdeckte
Wurzelgallenalchenart, die besonders Getreide befallt, wurde am starksten
durch Carbamoyloxim geschadigt und am wenigsten durch Zinophos.

(B. W eischer) 

16. Untersuchungen zur Bekampfung von Blattalchen in Erdbeervermehrungs
bestanden

Exakte Bekampfungsversuche in ein- und zweijahrigen Erdbeervermehrungs
bestanden mit mehrmaligen Auszahlungen der Blattalchen (Aphelenchoides

fragariae und A rilzemabosi) aus den Herzblattern ergaben, dafl mit den
bisher im Obst- und Zierpflanzenbau eingesetzten chemischen Mitteln (E 605
forte, Nemafos und Folidol) keine zufriedenstellenden Ergebnisse zu erzielen
sind. Es iiberleben so viel Tiere, daB sich wieder starke Populationen entwik
keln ki:innen. Die an Erdbeeren ektoparasitisch in Blatt- und Bliitenknospen
lebenden Aphelenchoiden werden jedoch durch ein innertherapeutisch wir
kendes Nematizid auf Aldicarb-Basis alle abgeti:itet. Bei Aufwandmengen von
1 g AS von Aldicarb je m2 erhielten wir nicht nur blattalchenfreie Mutter
pflanzen, sondern auch gesunde Ableger. Auszahlungen der Ableger je Mut
terpflanze und Gewichtsbestimmungen der Jungpflanzen ergaben, dafl sich
nicht nur mehr, sondern auch wesentlich kraftigere Ableger entwickelt hatten.
Mit Aldicarb wurden nicht nur bei Friihjahrsanwendung, sondern auch an
stark infizierten, im September ausgepflanzten Jungpflanzen gute Ergebnisse
erzielt. Die Jungpflanzen waren bei Gaben von 0,5 und 1 g AS je m2 Anfang
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November frei von Blattalchen. Die Untersuchungen an den behandellen Be
standen werden fortgesetzt. 

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

17. Untersuchungen mit einem innertherapeutisch wirkenden Nematizid an 

kiinstlich mit A p h e I e n c h o i d e s f r a g a r i a e und A. r i t z e m a b o s i
infizierten Erdbeersamlingen

Erdbeersamlinge wurden im Vierblattstadium mit je 30 adulten Tieren von
Aphelenchoides tragariae oder A. ritzemabosi in die noch gefalteten Herz
blatter infiziert. Zwei Wochen nach der Infektion wurde Aldicarb (1 g AS je
m2) auf die Ti:ipfe gestreut, das Praparat wurde nicht eingearbeitet. Zwei Wo
chen nach der Anwendung wurde ein Teil der behandelten Pflanzen und der
Kontrollen auf Blattalchen untersucht. In den Kontrollen wurden je Pflanze
100-150 Tiere gezahlt, die behandelten Pflanzen waren blattalchenfrei. Die
restlichen Pflanzen wurden 8 Wochen nach der Behandlung mit 50 A ritzema
bosi je Pflanze infiziert. Sechs Woe.hen nach der Neuinfektion wurde die Halfte
der neuinfizierten Pflanzen untersucht, sie waren frei von Blattalchen, dem
nach reicht die Gabe von 1 g AS je m2 aus, die Pflanzen acht Wochen vor Neu
infektionen schiitzen zu lassen. 16 Wochen nach der Aldicarbgabe wurden die
restlichen Pflanzen zum zweiten Mai mit je 50 A. ritzemabosi infiziert. Die
Untersuchung nach zwei Wochen ergab, da.B die Blattalchen eingewandert
waren und sich bereits vermehrt hatten. (F. Burckhardt)

,18. Untersuchungen zur Populationsdynamik des Riibennematoden 

(He t e r o d e r a  s c h a c h t i i) 

Die seit mehreren Jahren in 18 Betrieben des Rheinlandes laufenden Unter

suchungen iiber den Einflu.B der Fruchtfolge auf den Riibennematoden wurden 
weitergefiihrt. Erstmalig in dieser Versuchsreihe konnten die Ergebnisse einer 
Rotation von Ruben in drei- und vierjahriger Fruchtfolge ausgewertet werden. 
In alien Betrieben wurden zusatzlich Parallelparzellen mit Carbamoyloxim zur 
genaueren Bestimmung der praktischen Ertragsverluste angelegt. Auf Grund 
der Friihjahrstrockenheit blieben diese jedoch gering. Weitere Untersuchungen 
an Aussaatzeitversuchen mit Brassicaceen-Zwischenfriichten bestatigten frii
here Ergebnisse. Wahrend aber im Vorjahr bei Aussaat im Hochsommer Car
bamoyloxim die Entwicklung von fleterodera schachtii nicht beeintrachtigte, 
bewirkte die gleiche Menge des Praparates bei Aussaat im Friihjahr einen 
beachtlichen Ruck.gang frischer Zysten an den Wurzeln behandelter Brassica
ceen. (W. Steudel und R. Thielemann) 

19. Versuche zur Bekampfung von H e t e r o d e r a s c h a c h t i i und von
virusiibertragenden Blattlausen mit systemisch wirksamen Substanzen

In Fortfiihrung friiherer Versuche wurden auf dem Elsdorfer Versuchsfeld
erneut die Wirkung von 50 kg Carbamoyloximgranulat KSM 52 je ha in Ab
hangigkeit von der Saatzeit der Zuckerriiben, der N-Diingung und der Streu
zeit des Praparates untersucht. Wiederum wurde bei hohem Befall die Zahl
der sich noch an den Wurzeln entwickelnden Zysten des Riibennematoden
beachtlich verringert. Dagegen wurden diesmal an den Pflanzen, die sich gut
und schnell entwickelten, keine Befallssymptome beobachtet. Die Ernte ergab
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bei der Friihsaat Normalertrage, und das KSM 52 biieb ohne EinfluB. Bei der 
Spatsaat entstanden verhaltnisma.Big geringe Verluste, die durch spatere 
Gaben des Praparates (Zeitpunkt des Vereinzelns und des Reihenschlusses) 
verhiitet werden konnten, ein Zeichen dafiir, daB infolge der Trockenheit das 
Praparat zunachst unwirksam blieb. Der Unterschied in der N-Diingung wirkte 
sich weder in der Zystenzahl noch im Ertrag aus. Das Gesamtergebnis besta
tigt friihere Erfahrungen, nach denen die meisten Verluste bereits zu Beginn 
der Vegetationsperiode entstehen. Gegen virusi.ibertragende Blattlause an 
Riiben wurde Carbamoyloxim mit dem gleichen Erfolg wie im Vorjahr ein
gesetzt. In diese Versuche wurden auch einige Versuchsmuster der Firmen 
E. Merck AG und Bayer AG einbezogen. (W. ·steudel und R. Thielemann) 

Institut fi.ir GemUsekrankheiten und Unkrautiorschung in Fischenich 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Ertragsausfalle und Bekampfungsmoglichkeiten beim Auftreten der Schwar
zen Wurzelfaule (Erreger: P h o m o p s i s s c I e r o t o i d e s ) an Gewachs
hausgurken

Nach den Versuchsergebnissen steht beim Auftreten der ·schwarzen Wurzel
faule die Pflanzenentwicklung in enger Beziehung zum Verseuchungsgrad des
Bodens. Gewachshausgurken brachten bei starker Bodenverseuchung nach
einer Entseuchung mit Methylbrornid (100 g/qm) einen um 50 °/o hoheren Er
trag. Pfropfung der Gurken auf Cucurbita ficifolia wirkte sich irn verseuchten
Boden auf den Ertrag giinstig aus (Mehrertrag 11 °/o); sie war dagegen im
entseuchten Boden ohne EinfluH. (G. Criiger)

2. Vergleichende Anwendung von Kupferoxychlorid und Fentinacetat (m it
Maneb-Zusatz) zur Bekampfung der Sellerieblattfleckenkrankheit (Erreger:
S epto r i a  ap i i c o l a )

Mehrjahrige Versuche gegen die Sellerieblattfleckenkrankheit mit einer an
falligen Selleriesorte (,Invictus') und einer weniger anfalligen Sorte (.Oder
dorfer') zeigten, daB die Zinn- der Kupferverbindung deutlich iiberlegen war.
Der gleiche Bekampfungserfolg wurde mit einer geringeren Zahl von Sprit
zungen und mit weniger Wirkstoffaufwand erreicht. Eine urspriinglich ver
mutete Verschlechterung der Lagerfahigkeit der Knollen trat nach Anwen
dung des Zinnpraparates nicht ein. (G. Criiger)

3. Untersuchungen iiber Ertragsverluste und Veranderung einiger okologischer
Faktoren durch konkurrierende Unkrauter in Gemiisekulturen

In zweijahrigen Versuchen wurden die tatsachlichen Ertragsverluste durch
Unkrauter in Mohren, Zwiebeln, Kohlrabi und WeiBkohl ermittelt. Die Ergeb
nisse dienten als experimentelle Grundlage fiir den auf das Notwendige zu
beschrankenden Einsatz der chemischen Unkrautmittel; gleichzeitig wurden
die durch den Unkrautbesatz verursachten okologischen Veranderungen er
faBt. Die durch Unkrauter eintretenden Ertragsminderungen lagen in Mohren
zwischen 18,6 und 92 °/o, in Zwiebeln zwischen 19,0 und 85,2 0/o, wahrend ge
setzte Kohlrabi- und WeiBkohlpflanzen trotz Verunkrautung geringe bzw.
keine ErtragseinbuBen erlitten, so daB hier der rationelle Einsatz von Her-
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biziden wohl nur in Ausnahmefallen zur Ertragssicherung erforderlich ist. Der 
pH-Wert des Bodens sowie der Gehalt an ,organischer Substanz wurde durch. 
Anwesenheit von Unkrautern nicht beeinfluBt, dagegen veranderten sich. der 
Bodenwassergehalt, die Boden- und Lufttemperaturen. (C. Hiilsenberg) 

4. Die Wirkung von Phenmedipham (Betanal) auf verschiedene
P o  I y g o  n u  m - und S e n  e c i o -Arten

Um die Wirkung dieses besonders fiir die flugasch.ehaltigen Boden des Koln
Aachener Raumes interessanten Nachauflaufherbizids im Rtibenbau auf ver
schiedene Unkrautarten der Gattungen Polygonum und Senecio beurteilen zu
konnen, wurden auf zwei Boden (lehmiger Sand und humoser LoBlehm) Ver
suche angelegt. Von fiinf Senecio-Arten reagierten zwei - S. cineraria und
S. vuigaris - tiberhaupt nich.t auf die Behandlung; S. adonidifolius und S.

vernalis wurden durch das Herbizid zwar stark geschadigt, erholten sich. aber
wieder, und nur S. jacobaea konnte gut bekampft werden. Demgegeniiber
reagierten alle Polygonum-Arten mehr oder weniger stark: P. lapathifolium

am starksten, dann P. convolvulus, P. bistorta, P. persicaria und P. aviculare

am schwachsten. Der unterschiedliche Standort veranderte die Empfindlichkeit
der Arlen gegeni.iber Phenmedipham nich.t wesentlich. (G. Maas)

5. Zur chemischen Unkrautbekampfung in Gewttrz- und Arzneipflanzen

Die Versuche wurden mit Herbiziden, die bereits fiir andere Kulturen aner
kannt sind, weitergefi.ihrt. Wiederum konnte fi.ir eine Reihe von Gewi.irz- und
Arzneipflanzenarten ein Verfahren zur chemisch.en Unkrautbekampfung auf
gezeigt bzw. die bestehenden erweitert werden. In 37 Gewi.irz- und Arznei
pflanzenarten erwiesen sich meh.rere Herbizide als brauchbar. Nach den vor
liegenden Ergebnissen di.irfte mit den vorhandenen Mitteln in allen wirtschaft
lich wichtigen Arten eine wirksame Unkrautbekampfung moglich sein.

(G. ¥aas) 

6. Erfahrungen Uber Kombinationen von Herbiziden mit lnsektiziden bei Nach
auflaufspritzungen in Zuckerrttben

Die Ph.ytotoxizitat von Pyrazon (Pyramin) und Phenmedipham (Betanal) wurde
durch einige Insektizide erhoht, wenn letztere in Tankmischungen oder in
getrennten Spritzungen ausgebrach.t wurden. Als Indikatoren fi.ir die Sch.aden
dienten Bestimmungen der Trockensubstanz, der Ruben- und Zuckerertrage.
Die Gefahren fiir solche Schaden waren bei dem Herbizid Phenmedipham
(Betanal) relativ geringer als bei gleichartigen Versuch.en mit Pyrazon (Pyra
min). (H. Ort h und G. Maas)

7. Nadlweis von Riickstanden in Getreidestroh nach Spritzungen von dicamba

haltigen Herbiziden

Mit Tomate als Testpflanze gelang der Nachweis von Riickstanden im kom
postierten Getreidestroh. Von 24 Strohproben aus dem gesamten Bundesgebiet
reagierten 15 positiv, so daB die Ri.ickstandsgefahr existent ist. Dies trifft nach
bisher vorliegenden Ergebnissen offenbar fi.ir alle Dicamba-Praparate zu. Zur
Reaktion einer Tomatenpflanze geniigte 1 y des Wirkstoffes.
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8. Ergebnisse von Freilandyersuchen zur Frage der erhohten Anfalligkeit
gegen Pilzkrankheiten nach Anwendung von Herbiziden

Der eindeutige Beweis, dafl Chlorpropham die Infektion der Tulpen durch Tul
penfeuer (Botrytis tulipae) begiinstige, gelang in Freilandversuchen mit ver
schiedenen Sorten nic:ht. (H. Orth)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

t. Uber die Epidemiologie und die Bekampiungsmoglidlkeiten der Umfall
krankheit des Kohls (Erreger: P h o m a Ii n g am )

Neue Erkenntnisse wurden insbesondere iiber die Bedeutung der Samen
tragerinfektion fur die Epidemiologie der Krankheit gewonnen. Eine Ausbrei
tung erfolgt vor allem im Winterlager beim Putzen der Samentrager. Eine
erheblic:he Befallsminderung an den Samentragern liefl sich durch Einstauben
mit der Fungizidkombination PCNB + Dicloran erreichen. (G. Criiger)

2. Verfahren zur Bekampfung von Gemiisefliegen im gro8flachigen Anbau

Mit dem Ziel, den Wirkstoff- und Arbeitsaufwand bei der Bekampfung von
Gemiisefliegen im Feldanbau moglichst niedrig zu halten, werden versc:hie
dene Methoden der Pflanzreihenbehandlung gepriift. Fur das Beidrillen, Auf
drillen und die Bandspritzung konnten Grundlagen zur wirksamen Bekamp
fung der Kohlfliege an Kohl und Rettich erarbeitet werden. (G. Criiger)

3. Einsatzmoglichkeiten von systemischen Fungiziden zur Bekampfung von
Echtem Mehltau an Gewachshausgurken (neu)

Fiir die Bekampfung des Echten Mehltaus an Gurken stehen erstmals zwei
echt systemisc:h wirkende Fungizide zur Verfiigung. Die Versuc:hsarbeit be
faflt sic:h mit der Anwendbarkeit dieser Verbindungen (Benomyl, Methyrimol)
im Gieflverfahren. Im einzelnen sind Fragen der Dosierung und Dauerwir
kung, der Phytotoxizitat, des Transportes in der Pflanze und der giinstigsten
Anwendungsform zu klaren. (G. Criiger)

4. Uber Seba.den an den Ankerwurzeln (Kronenwurzeln) des Getreides nach
Herbizidbehandlung

Die Untersuchungen an Ankerwurzeln von Roggen- und Weizenpflanzen nac:h
Behandlung des Getreides mit verschiedenen Herbiziden wurden fortgesetzt
und um Untersuchungen an Gerstenpflanzen erweitert. Die Ergebnisse des
Vorjahres konnten bestatigt werden; auch im Berichtsjahr wurde die Ausbil
dung von Ankerwurzeln (besonders beim Roggen, weniger stark bei der
Gerste und schwacher beim Weizen) z. T. so stark beeintrachtigt (Abb. 12).
dafl die Standfestigkeit vermindert und das Lagern gefi:irdert wurde. Nur in
verdichteten, trockenen Boden (Roggen- oder Getreidegrenzboden) waren die
Ankerwurzeln auch in den Kontrollparzellen wegen der ungiinstigen Boden
verhaltnisse so schwach ausgebildet, dafl zu .,Behandelt" kein grofler Unter
sc:hied festgestellt werden konnte. Auf diesen Boden liegen die Ertrage relativ
niedrig, so dafl die Beanspruchung der Ankerwurzeln naturgema.B nicht sehr
hoch ist. Wie. im Vorjahre verursachten einige Mikrogranulate wieder weni
ger Schaden an den Ankerwurzeln als die vergleichbaren Spritzmittel.

(G. Maas) 



Ab.b. 12: Ankerwurzeln unterschiedlichen Schadigungsgrades nach Herbizid
behandlung des Getreides; links Wurzeln aus Kontrollparzelle. 

5. Weitere Versuche mit Herbiziden im Kohlanbau

In gepflanzten Gemiisekohlarten bewahrten sich ermge Herbizide, wenn sie
im sog. Unterblattspritzverfahren eingesetzt wurden. Mit Hilfe dieser Anwen
dungstechnik konnten auch im empfindlichen Blumenkohl aussichtsreiche Er
gebnisse mit solchen Herbiziden erzielt werden, die im normalen Spritzver
fahren schwer schadigen. AuBerdem sind andere Herbizide mit Erfolg gepriift
worden, die direkt in die stehende Kultur gespritzt werden konnen. Weitere
Herbizide werden auf ihre Eignung gepriift. (H. Orth)

6. Moglichkeiten zur chemischen Unkrautbekii.mpfung im Salat {neu)

Von den in den letzten Jahren gepriiften Herbiziden scheint das in Zucker
riiben bewahrte Phenmedipham (Betanal) gewisse Erfolgsaussichten zu haben.
Eingehende Versuche im Jahre 1968 mit quantitativen und qualitativeil Ernte
bestimmungen bestatigten die Brauchbarkeit des Verfahrens in gepflanztem
Salat. Weitere Priifungen mit verschiedenen Sorten, auch bei gesatem Salat,
sind vorgesehen. (H. Orth)

7. Uber die unterschiedliche Empfindlichkeit von Buschbohnensorten gegen
Herbizide

In Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzamt Bad Godesberg wurden um
fangreiche Buschbohnensortimente hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegen
Monolinuron (Aresin), Metobromuron (Patoran) und das Kombinationsmittel
Monolinuron + Dinosebacetat (Aresin/Kombi) mehrmals bonitiert. Die Boh
nensorten zeigten an zwei verschiedenen Standorten etwa parallel laufende
Unterschiede, die in den meisten Fallen mit dem vom Institut entwickelten
Wurzeltest iibereinstimmten. Die gefundenen Werte weisen darauf hin, daB
die Empfindlichkeit gegen Herbizide im Bereich von praktisch Ungeschadigt
bis zu totalerVernichtung innerhalb der Buschbohnensorten schwanken kann
und somit als sortentypische Eigenschaft zu bezeichnen ist. (H. Orth)
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Institut fiir Obstkrankheiten in Heidelberg 

a) Im· Bericbtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen ilber die Biologie und Bekiimpfung der Brombeergallmilbe
Eriophye s e s s i gi

Von der Brombeergallmilbe befallene Friichte reifen nicht aus und besitzen
einen unangenehmen Gesdlmack, der sie fiir den Verzehr ungeeignet macht.
Dadurdl konnen hohe Ertragsverluste entstehen. Im Verlauf mehrjahriger
Untersudlungen konnte gezeigt werden, dafi der Schadling mit Endosulfan
(Spritzpulver 0,250/oig, Emulsion 0,2�/oig) bzw. Netzschwefel (0,50/oig) gut zu
bekampfen ist. Besonders wirksam waren Behandlungen, die im Friihjahr
durchgefilhrt wurden. Die erste Spritzung erfolgte bei einer Lange der Jahres
triebe von etwa 40 cm, die zweite und dritte im Abstand von zehn bis vier
zehn Tagen. Dei Befall konnte auf diese Weise in drei aufeinanderfolgenden
Vegetationsperioden von 40, 87 bzw. 60 0/o auf 2,9, 1,3 und 3 °/o gesenkt wer
den. Endosulfan und Netzschwefel erwiesen sidl dabei in ihrer Wirkung als
nahezu gleichwertig. (H. Krc zal)

b) Im Bericbtsjahr laufende Forsdmngsvorhaben

1. Untersuchungen ilber die Fruchtberostung von ,Golden Delicious' in Abhiin
gigkeit von der Stickstoffgabe

In einem Di.ingungsversudl wurde 1963 und 1965 festgestellt, dafl die Be
rostung der Fruchtsdlale von ,Golden Delic ious· in der stickstofffreien Parzelle
wesentlidl geringer war als in den mit steigenden Stickstoffgaben versorgJen
Versudlsreihen. 1968 trat diese Ersdleinung wiederum auf. Eine Auswertung
der Fri.ichte nach Berostungsstarke je Baum ergab im t-Test einen signifikan
ten Unterscl:lied (P = 1 °/o) zwischen der ungediingten Reihe und den mit
Stickstoff gedi.ingteil Parzellen. Die Untersuchungen werden fortgefiihrt.

(A. Schmidle) 

2. Untersuchungen _ilber die Virose Triebsucht des Apfels

Fiinfjahrige Beobachtungen in einer siiddeutschen Apfelanlage haben gezeigt,
daB von den tatsachlidl befallenen Baumen in den einzelnen Jahren immer nur
ein Anteil von "etwa 70 °/o charakteristisdle Symptome der Triebsucht ent
.wickelt, wahrend bei den i.ibrige11 Baumen der Befall maskiert wird. In bezug
auf die Haufigkeit der Symptomausbildung in mehreren, aufeinanderfolgen
den Jahren ergab die Untersuchung folgendes: Von 91 Apfelbaumen, die
bereits 1964 sichtbar erkrankt waren, entwickelten 36 in allen fiinf Jahren
Symptome, 34 in drei oder vier Jahren und 13 nur in zwei Jahren. Die rest
lichen adlt Baume blieben seit 1965 symptomfrei. Zwischen zwei Jahren mit
Symptomauspragung ist eine zeitweilige Maskierung des Befalls moglich. Sie
dauerte bei 20 Baumen ein Jahr, bei fiinf Baumen zwei und bei neun Baumen
sogar drei Jahre. Es ist daher ein Virustest fiir die Auswahl einwandfreier
Mutterbaume notwendig. Die Versuche zur Erprobung eines tedlnisch gut
durchfiihrb,nen Nadlweisve�!ahrens wurden deshalb auch im Berichtsjahr
fortgesetzt. (L. Kunze)
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3. Untersuchung!:ln ilber den Mineralstoffgehalt der Blatter von Apfelbaumen,
die von der Virosen Triebsucht befallen sind

Die bisherigen Untersuchungen zeigten, dafl der Stickstoffgehalt der Blatter
kranker Baume deutlich niedriger ist als dei: gesunder. Die 1968 durchgefiihr
ten Analysen mit dem gleichen Blattmaterial brachten einen hoheren K20-
Gehalt bei kranken Baumen als bei gesunden. Diese Feststellung stimmt gut
mit den Ergebnissen der Untersuchungen auf den Stickstoffgehalt iiberein, da
sich N und K antagonistisch verhalten. (A. Schmidle)

4. Versuche mit .,Latenten Apfelviren"

Als vorbeugende MaBnahme gegen einen Befall mit Kragenfaule (Phyto
phthorn cactorum) wird von uns bei der Apfelsorte ,Cox· auf der Unterlage
M IX die Zwischenveredlung von ,Maunzen' empfohlen, da sich dieser Stamm
bildner in entsprechenden Versuchen des Institutes als sehr resistent gegen
iiber dieser Krankheit erwiesen hat. Von besonderem Interesse war daher
eine Mitteilung aus Westdeutschland iiber Stammschaden an ,Maunzen', die
durch das Virus der Stammnarbung hervorgerufen wurden. Dieses Virus ist
niimlich latent in unseren Edelsorten fast allgemein verbreitet, so daB bei der
Einschaltung von ,Maunzen' als Zwischenveredlung in der Regel auch dieser
infiziert wird.

Um zu priifen, ob die von uns verwendete ,Maunzen' -Herkunft ebenfalls ge
schiidigt wird, wurde sie mit vier verschiedenen Herkiinften der Stammnar
bung infiziert. Parallel dazu erfolgten auch Infektionen des Indikators ,Vir
ginia Crab'. Innerhalb von drei Jahren rief keine der vier Virusherkiinfte auf
,Maunzen' Symptome hervor, obwohl alle vier auf ,Virginia Crab' eine starke
Reaktion auslosten. Gegen eine · Verwendung der gepriiften ,Maunzen' -Her
kunft als Zwischenveredlung bestehen also beziiglich der Stammnarbung keine
Bedenken. Wie ein gleichzeitiger Test auf ,Virginia Crab' zeigte, enthiilt diese
,Maunzen'-Herkunft bereits latent eine schwache Form des Stammnarbenvirus.
Hierauf beruhen vermutlich die Unterschiede unserer Ergebnisse zu den Be
funden aus Westdeutschland. (L. Kunze)

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

Im Berichtsjahre nahm der Befall mit Stecklenberger Krankheit in der 1958
errichteten Anlage um 127 Biiume zu. Damit stieg durch die natiirliche Virus
ausbreitung die Zahl der erkrankten Biiume innerhalb der letzten sechs Jahre
von sechs auf 282 und umfaBt jetzt 68,1 °/o des Gesamtbestandes. Obwohl die
m.ehrjiihrig erkrankten Biiume in dieser Anlage im allgemeinen einen zufrie
denstellenden Wuchs zeigen, ergab eine Verrechnung der Einzelbaumertrage
fiir 1966 und 1967 doch erhebliche Ernteminderungen. Bei den befallenen
,Schattenmorellen', die den Infektionsschock bereits iiberwunden hatten, war
die Ernte im Durchschnitt um etwa 40 0/o geringer als bei gesunden Nachbar
biiumen.
Dieser starke wirtschaftliche Schaden durch den Virusbefall ist bisher in alte
ren Anlagen nicht erkannt worden, weil die Biiume nach anfanglicher Schock
reaktion oft eine iiuBerliche .,Gesundung" zeigen. Bei der raschen Ausbrei
tung der Stecklenberger Krankheit mit dem Pollen muB aber damit gerechnet 
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werden, dafl altere Sauerkirschenanlagen weitgehend von der Virose befallen 
sind. (L. Kunze) 

6. Untersuchungen zur Ubertragung des Scharkavirus durch Blattlause

Unsere Feststellung, dafl die Fundatrigenien der Griinen Pfirsichblattlaus
Myzus persicae Vektoren des Scharkavirus sind, wurde weiterhin abgesichert.
Versuche, den Krankheitserreger mit Hilfe der ebenfalls am Pfirsich Iebenden
Blattlausarten Appelia schwartzi bzw. Hyalopterus amygdali zu iibertragen,
verliefen dagegen bisher negativ. Bei der Ausdehnung der Untersuchungen
auf Aphiden an der Pflaume wurden gute Ubertragungsergebnisse mit den
bereits als Vektoren bekannten Arten Brachycaudus helichrysi und Phorodon

humuli erzielt. Mit Hyalopterus pruni gelangen dagegen vorlaufig keine Uber
tragungen des Virus. Da die Scharka zu den gefiihrlichsten Vircsen des Stein
obstes zahlt, sind diese Befunde fur die Bekampfung der Krankheit besonders
wichtig. (H. Krczal und L. Kunze)

'I. Untersuchungen iiber das Vorkommen und die Verbreitung der Himbeer
virosen in der Bundesrepublik 

In einem Vermehrungsbetrieb wurden erstmals in nennenswertem Umfange 
Himbeeren der Sorten ,Malling Exploit', ,Schonemann' und ,Gevalo' gefunden, 
die im Test keine Reaktion auslosten. Die selektionierten Pflanzen werden 
in dem Betrieb unter Einhaltung besonderer Vorsichtsmaflnahmen vermehrt. 
Versuche, das Virus mit der Groflen Himbeerblattlaus Amphorophora rubi zu 
iibertragen, verliefen in zahlreichen Fallen positiv. Die Indikatorpflanze Rubus 
occidentalis reagierte mit deutlichen Symptomen in Form von Adernaufhel
lung, chlorotischer Blattscheck.ung und Nekiosen. Bemiihungen, die thermo
stabilen Viruskomponenten von den thermolabilen mit Hilfe einer Warme
therapie zu trennen, stie.Ben vorlaufig aus technischen Grunden auf Schwie
rigkeiten. (H. Krczal) 

8. Untersuchungen Uber den Einilu8 des vuosen Atavismus auf die Ertrags
und Wuchsleistung der Schwarzen Johannisbeere

Der virose Atavismus tritt in den letzten Jahren in zunehmendem Mafle in
der Bundesrepublik auf. Um die wirtschaftliche Bedeutung der Virose zu er
mitteln, wird in einem Versuch der Einflufl der Krankheit auf den Wuchs und
die Ertragsleistung der befallenen Pflanzen gepriift. 1968 war der Ertrag bei
der Sorte ,Rosenthals Langtraubige· um 79 °/o, bei der Sorte ,Silvergieters
Schwarze' um 84 °/o gemindert. Die Verluste waren somit praktisch gleich
hoch wie im Vorjahr. Eine teilweise Erholung der kranken Pflanzen, wie sie
z. B. nach einer Schockreaktion bei manchen Steinobstvirosen beobachtet
wurde, trat hier nicht ein. In bezug auf d�s Triebwachstum wurden zwischen
den kranken und gesunden Pflanzen keine gesicherten Unterschiede beob
achtet. Die akrotone Verzweigung war bei der Sorte ,Silvergieters Schwarze'
wieder deutlich gefordert. (H. Krczal)

9. Bekampfungsversuche gegen P s e u d o m o n a s m o r s p r u n o r u m bei
Birnen und Sauerkirschen

Vorjahrige Versuche, die Bakteriose mit einer Reihe anorganischer und orga
nischer Mittel sowie mit Antibiotika im Herbst und Friihjahr zu bekampfen,
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brachten keine ausreichenden Erfolge. Deshalb wurden 1968 zwei organische 
Mittel und zwei Antibiotika, die im Lochplattentest sehr gute Wirkung gegen 
Ps. morsprunorum zeigten, im Freilandversuch an Birnen gepriift. Die Prapa
rate wurden von Juni bis Herbst in acht- bzw. vierzehntagigem Abstand ge
spritzt. Damit soll geklart werden, ob durch diese ,,enge Spritzfolge" die 
Baume wirksam vor einem Befall geschiitzt werden ki:innen. 

Bei einer anfalligen Sauerkirschensorte wurden 8-0xychinolinsulfat und zwei 
Antibiotikapraparate mit und ohne Zusatz von Dimethylsulfoxid (DMSO) an
gewandt. Durch den Zusatz von DMSO soll das Eindringen der Mittel in das 
pflanzliche Gewebe gefordert und somit eine bessere Bekampfung der Bak
terien erreicht werden. 

Die Auswertung beider Versuchsreihen erfolgt im Friihjahr 1969. 
(A. Schmidle in Zusammenarbeit mit D. Maflfe1ler 
vom Institut fur Bakteriologie) 

10. Untersuchungen ilber das Eindringen von S t e r e u m p u r p u r e u m in
Obstgeholze (neu)

Der Bleiglanz, der durch Stereum purpureum verursacht wird, ist in den Obst
anlagen weit verbreitet. Die Infektion durch den Erreger geht im allgemeinen
von Wunden, insbesondere von Scbnitt- und Pfropfwunden aus. Neuerdings
wird ein Befall der Baume iiber die Wurzel vom Boden aus oder durch Wur
zelkontakt mit befallenen Baumen fur mi:iglich gehalten. Sollte der Pilz auf
einem dieser Wege in den Baum eindringen, so sind andere Gegenmafinah
men erforderlich als bei einem Eintritt iiber Wunden. Es wurden deshalb Labo
ratoriums- und Freilandversuche eingeleitet, die Aufschlufl geben sollen, ob
St. purpureum in der Ertle leben und von hier oder von befallenen Baumen
aus iiber die Wurzel gesunde Baume infizieren kann. Die bisherigen Ergeb
nisse brachten keine eindeutigen Hinweise, dafi eine Infektion in der vor
genannten Art stattfindet. (A. Scbmidle)

11. Untersuchungen iiber pilzliche Rindenschaden an Sii.8- und Sauerkirschen

Infektionsversuche mit dem Pilz Micropera drupacearum, der haufig auf ab
sterbenden Zweigen und Asten von Kirschen gefunden wird, verliefen nega
tiv. Dieser Pilz ist daher als Saprophyt anzusehen. Die Impfversuche mit
Valsa-Arten fielen dagegen positiv aus. Sie werden fortgesetzt, um die ge
nauen Infektionsbedingungen und -zeiten sowie die jahreszeitliche Anfallig
keit der Wirte zu ermitteln. (A. Sdlmidle)

12. Untersuchungen iiber das Auftreten der G no m o n  i a-Fruchtfaule
an Erdbeere (neu)

Als ein in Deutscbland neuer Scbadpilz an Erdbeerfriicbten wurde an ver
schiedenen Stellen Siidwestdeutschlands Gnomonia fructicola nacbgewiesen.
Der Befall kann von der Blute an bis zur Reife erfolgen. Die ersten Symptome
an jungen Friichten sind vertrocknete Kelchblatter. Von diesen greift der Pilz
auf den Fruchtstiel und die Frucht iiber. Unreife Friichte vertrodrnen oder
entwickeln sicb schlecbt, altere dagegen zeigen eine Braunfaule. In zwei gri:i
fleren Anpflanzungen, die wegen starken Befalls naher untersucht wurden,
verursachte G. fructicola gri:iflere Seba.den als die iibrigen Fruchtfauleerreger.
Die Ursache des Hervortretens dieses Pilzes ist noch unklar. Da in beiden
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Betrieben intensiv Dichlofluanid eingesetzt wird, bestand der Verdacht, dafl 
dieses Praparat gegen den Erreger unbefriedigend wirkt. In orientierenden 
Versuchen wurde der Einflufl dieses Mittels auf Konidienkeimung und Myzel
wachstum gepriift. G. fructicola reagierte dabei aber empfindlicher als Botrytis 

cinerea. (E. Seemiiller) 

Abb. 13: Von Gnomonia Jructicola befallener Fruchtstand der Erdbeere. 

13. Untersuchungen iiber das Himbeerrutensterben

Bei lsolierungsversuchen wurden auf erkrankten Ru ten iiberwiegend Didymella
applanata, Leptosphaeria coniothyrium und Fusarium spp. gefunden. D. appla
nata war am haufigsten vertreten. Die Befunde verschiedener Autoren, dafl

diese Pilze die Ruten zwar oberflachlich besiedeln, aber nur dann tief in die
Rute eindringen und sie schadigen konnen, wenn das Periderm verletzt ist,
konnten bestatigt werden. Peridermbeschadigungen waren in erster Linie auf
die hier stark verbreitete Himbeerrutengallmiicke zuriickzufiihren, so dafl sich
Bekampfungsmaflnahmen vor allem gegen diesen Schadling richten miissen.

Gegen die Himbeerrutengallmiicke wurden Praparate mit den Wirkstoffen
Demeton, Dithiophosphorsaureester, Parathion + Mineralol und Phosphami
don gepriift. Parathion + Mineralol zeigte die giinstigste Wirkung. Etwas
weniger geeignet war Demeton, die anderen Praparate wirkten unbefriedi
gend. (E. Seemiiller)

14. Versuche zur Bekampfung von Nematoden im Erdbeeranbau (neu)

In den Erdbeeranlagen wird in steigendem Mafle Befall durch Nematoden
beobachtet, der wirtschaftlich bedeutende Schaden verursacht. Deshalb wur
den in einem zweijahrigen ,Macherauch's-Dauerernte·- sowie in einem ein

jahrigen ,Senga-Precosa' -Vermehrungsbestand Untersuchungen zur Bek amp-
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fung von Aphelenchoides fragariae und A ritzemabosi durchgefiihrt. Als Be
kampfungsmittel dienten Praparate auf der Basis von Parathion, Mineralol +
Parathion, Zinophos und Carbomoyloxim. Als sehr gut wirksam erwies sich 
dabei nur das zuletzt genannte innertherapeutische Nematizid. Bereits nach 
einer einmaligen Anwendung von 1 g AS/m2 vor der Blute wurden blattal
chenfreie Mutterpflanzen und Ableger erzielt. Auf den Carbomoyloxim-Par
zellen waren auflerdem die Jungpflanzen zahlreicher und deutlich kraftiger 
entwickelt als auf den Kontrollflachen. 

(H. Krczal in Zusammenarbeit mit Fridgard Burckhardt 
vom Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung) 

Institut iiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber den Enzymgehalt von Weinbergsboden als Kriterium

iiir die Beurteilung der Aktivitat von Bodenorganismen

Auf Keuper-, Rupelton-, Tonschiefer- und Sandsteinboden verschiedenen Kul
turstandes mit verschiedener mineralischer und organischer Dungung wurde
die Saccharase-, �-Glucosidase-, Phosphatase- und Ureaseaktivitat bis zu 1 m
Tiefe bestimmt. Die Krume (0-20 cm) weist stets die h6chsten Aktivitaten
auf; in tieferen Schichten sinken die Werte meist schroff ab. Fur die Saccha
rase wurde die hochste c;b-Aktivitat im Verwitterungsboden des Rupeltons
erreicht (18,3), es folgten der Sandsteinboden (11,9) und mit weiterri Abstand
der Tonschiefer- (2,1) und der Keuperverwitterungsboden (1,4). Die Werte fur
die �-Glucosidase waren im Rupelton und Sandstein am hochsten (8,9 bzw.
8,5), im Tonschiefer und Keuper am niedrigsten (2,, bzw. 2,5). Die Phospha
tase erreichte im Rupelton mit 18,5 und im Tonschiefer mit 18,4 die hochsten,
im Sandstein mit 12,9 und Keuper mit 12,1 die niedrigsten Werte. Auch fur die
Urease konnte die groflte Aktivitat im Rupelton festgestellt werden (36,4); es
folgten der Keuper (19,6), der Tonschiefer (17,3) und der Sandstein (14,9).
Dungung mit organischer Substanz la.flt ,sich stets an Hand der z. T. erheblich
hoheren Enzymaktivitaten sicher nachweisen. Die bisher durchgefuhrten Un
tersuchungen zeigen, dafl die Enzymaktivitat ein brauchbares Kriterium fur
die Beurteilung der Tatigkeit von Bodenorganismen darstellt. Dies vor allem
dort, wo mit der Dungung schwer zersetzliche C-haltige Stoffe (z. B. Kohle)
in den Boden gelangen und Humusgehalte vortauschen, die den tatsachlichen
Verhaltnissen nicht entsprechen. Fur mit Mullprodukten gedungte Boden gilt
dies in besonderem Mafle. Die Gegenuberstellung der Werte aus Boden ver
schiedener geologischer Herkunft la.flt allerdings erkennen, dafl es nicht mog
lich ist, allgemeingultige Grenzwerte, Leitzahlen oder Bewertungsschemata
aufzustellen. Es konnen daher immer nur Werte verglichen werden, die aus
einen engeren Bereich mit ahnlicher Bodenbeschaffenheit stammen. Am wert
vollsten sind die Enzymaktivitaten fiir die Beurteilung der vertikalen Ver
teilung der Mikroorganismentatigkeit: man erhalt einen auch fiir den Phyto
pathologen wertvollen Uberblick uber die Belebtheit des Bodenprofils, der in
vergleichbarer Einfachheit und Prazision durch keine andere Methode zu er
zielen ist. (W. Gartel und G. Brendel)
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2. Untersuchungen iiber den Einflu6 der Befruchtung auf das Wachstum der
Beeren sowie auf die Struktur des Stielgeriists der Traube

Durch statistische und histologische Untersuchungen konnte bestatigt werden,
daB die Intensitat des etwa 48 Stunden nach der Bestaubung einsetzenden
Fruchtknotenwachstums von der Zahl der befruchteten Samenanlagen, in
denen Wuchsstoffe synthetisiert werden, bestimmt wird. Das Beerenvolumen
nimmt im logarithmischen Verhaltnis zur Zahl der befruchteten Samenanlagen
zu, wobei die Wachstumsrate von der Nahrstoffzufuhr abhangt. Maflgebend
fiir die Menge der in die Beeren gelangenden Nahrstoffe ist die Kapazitat der
im Stielgeriist eingebetteten Leitgefafle. Gelangen Auxine auf Grund eines
abnehmenden Konzentrationsgefalles aus der Beere in den Beerenstiel, dann'
regen sie die Gewebe, die sie durchfliefien, zum Wachstum an. Gesamtquer
schnitt der Leitgefafie und Struktur des sie umgebenden Gewebes hangen von
Umfang und Dauer des aus der Beere in den Stiel gelangenden Auxinflusses
und damit ebenfalls von der Zahl der befruchteten Samenanlagen ab. Wird
der normalerweise von der Beere zum Stiel hin abfallende Wuchsstoffgra
dient umgekehrt (dies geschieht z. B., wenn der Befruchtungsgrad einer Beere
im Vergleich zu den benachbarten wesentlich geringer ist), bildet sich an der
Ansatzstelle des Stiels eine wulstig angeschwollene Trennzone (Abb. 14 links),
an der Fruchtknoten samt Stiel abgeworfen werden (Abb. 14 rechts).

Abb. 14: Links: Bildung einer Trennzone an der Ansatzstelle des Stiels der kleineren 
Beere mit nur einer befruchteten Samenanlage. Die grbBere Beere links daneben 
hat drei befruchtete Samenanlagen und einen dementsprechend kraftigeren Stiel. 
Rechts: Loslosung des Beerenstiels an der Trennzone. Das ,,Abwerfen" von 
mangelhaft befruchteten Beeren wird im Weinbau ,,Durchrieseln" genannt. 

Das ,,Umkippen" des Auxingefalles setzt nicht nur gleich nach Ablauf des 
Bliihvorganges ein, sondern kann auch zu einem spateren Zeitpunkt statt
finden, nachdem der Stiel bereits eine Periode normalen Wachstums durch
gemacht hat, und zwar wenn benachbarte Beeren einen hi:iheren Befruchtungs-
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grad aufweisen und daher eine reiebliebere Auxinproduktion haben, sowie 
dureh ii.uBere Einfli.isse, die einen Auxinabbau in der Beere bewirken (Verlet
zungen, Sonnenbrand, Pilzbefall, Bor- und Zinkmangel). (W. Gii.rtel) 

3. Nachweis von saftiibertragbaren Viren in alten Rebenblattern

Die Naebweisbarkeit von safti.ibertragbarem Virus mit Hilfe des Testpflanzen
verfahrens nimmt mit fortsebreitender Vegetation ab. Es wurde gepri.ift, bei
welchem Grad des altersbedingten Chlorophyllabbaues das Arabismosaik
virus, das Tomatenschwarzringfleekenvirus und ein bisher niebt identifiziertes
Virus, mit denen jeweils einzelne Reben versebiedener Sorten infiziert waren,
sowie die Reisigkrankheit noeb naehweisbar sind. Es zeigte sieb, daB das unbe
kannte Virus, das aus einer reisigkranken Rebe stammt, in ,.alten" Blii.ttern
niebt mehr zu finden war, obgleicb die anderen Viren und die Reisigkrankheit
in vergleicbbaren Blattproben noeb naebweisbar waren. (G. Stellmaeb)

4. Untersuchungen iiber das Temperaturverhalten von P h o m o p s i s v i t  i -
c o I a Sacc., dem Erreger der Schwarzfleckenkrankheit der Rebe

Bei Untersuehungen in vitro i.iber den EinfluB der Temperatur auf das Myzel
waebstum und die Fruebtkorperbildung zeigte sieb, daB die Grenzen fi.ir das
Myzelwaebstum zwiseben 1,5 und 35° C liegen (Optimum: 23° C). Der Pilz
stellt unter 1,5° C sein Waebstum ein, kann aber Temperaturen von -20° C
lii.ngere Zeit ohne Sebaden i.iberdauern. Das Optimum der Fruebtkorperent
wicklung lag bei 20° C, die untere Temperaturgrenze bei 10° C, die obere bei
32,5° C. Infektionsversuehe mit Sporen an Rebblii.ttern ergaben im Tempera
turoptimum (23° C) eine Inkubationszeit von aebt Tagen, im Temperatur
minimum (10° C) 15, im Maximum (32,5° C) 21 Tage. Bis zur Fruktifikation
vergingen im Minimum (10° C) 31, im Optimum (20° C) 21 und im Maximum
(32,5° C) 42 Tage. (G. Brendel)

5. Beobachtungen zum Auftreten von Nacktschnecken in Rebanlagen

Seit einigen Jahren wurden an Reben im Gebiet der Mittelmosel dureh Naekt
sehneeken hervorgerufene Seba.den beobaehtet, die von dem bisher bekann
ten, immer harmlos bleibenden BlattfraB erheblieh abwiehen und die Winzer
beunruhigten. Im August 1965 und 1966 wurde die gri.ine Rinde junger Triebe
- die Fruebtruten des nii.ebsten Jahres - in einigen Gemarkungen so stark
befressen, daB die Hartbastfasern manebmal auf der ganzen Lange des Triebes
freilagen. Die Seba.den entstanden vorwiegend in Mi.iller-Thurgau-Anlagen
und nur gelegentlieb an Riesling. Beobaebtungen bis in das folgende Jahr
erwiesen, daB der FraB nur eine oberflii.ebliche Sebii.digung der gri.inen Rinde
darstellt, so daB keine Folgesebii.den entstanden. Urheber der Seba.den waren
die Naektsebneeken Deroceras agreste und D. reticulatum. Bei feuebtem Wet
ter konnen in Gesebeinen und Trauben bii.ufig Naektsebneeken beobaebtet
werden, die allerdings keine Sebii.digung der Rebe hervorrufen. Ab September
1968 wurden aber an der Mittelmosel von Sehneeken befressene Traubenstiele
und Beeren gefunden. Der direkte Sebaden war gering; eine nennenswerte
Forderung des Befalls dureb Bolrytis cinerea konnte niebt festgestellt werden.
Neben den Aekersehnecken trat aueb die Gartensebneeke Arion hortensis auf,
die bisher als Rebsebii.dling unbekannt ist. (M. Hering)
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6. Untersuchungen iiber E r i o p h y e s v i t i s als Knospenbewohner

Wahrend einer Schlechtwetterperiade im Juni 1968 wurden die wahrend der 

Vegetatianszeit narmalerweise im selbsterzeugten Haarfilz (Erineum) leben
den Gallmilben ausschlieBlich unter Knaspenschuppen gefunden. Das gleich
zeitige Varhandensein van Eiern, Larven und Adulten deutet darauf hin, dafl
die Milben bei ungiinstigen Wetterverhaltnissen (Kalte, Nasse) ihren gesam

ten Lebenszyklus in die Knaspen verlegen konnen. Sabald die aufleren Bedin
gungen es zulassen, befallen sie wieder Blatter, an denen sie die bekannten
Packen (Packenmilbe!) hervarrufen. Die Beabachtung ist var allem fur die
Bewertung bei der Mittelpriifung van Bedeutung. Es geniigt nicht, die Wirk
samkeit an Hand der vergallten Blatter zu beurteilen. Das Fehlen von Packen

ist nach kein B2weis, dafl die Milben getotet wurden. Eine Untersuchung der
Knaspen erscheint daher unerlafllich. (W. Gii.rtel)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber die Auswirkung der Phosphatiiberdiingung auf die
Entwicklung und die Ertragsleistung der Rebe (neu)

Es sall geklart werden, unter welchen Bedingungen die im deutschen Wein
bau weitverbreitete Uberdiingung der Boden mit Phasph!it Entwicklungs- und
Ertragsstorungen, insbesandere Zinkmangel, hervorruft. Gleichzeitig sallen
Verfahren ausgearbeitet werden, die die Storungen verhindern. (W. Gii.rtel)

2. Untersuchungen iiber die Reisigkrankheit der Rebe

Im Mittelpunkt der Arbeiten steht die Frage, welche Symptome und Schaden
die einzelnen Viren hervorrufen und welche Viren fiir den Weinbau wirt
schaftlich am wichtigsten sind. Die zur Beantwartung dieser Frage seit einigen
Jahren durchgefiihrten Versuche zur Riick.iibertragung und experimentellen
Zusammenfiihrung der aus reisigkranken Reben isalierten Viren auf gesunde
Reben wurden fortgesetzt. Reben mit bekannter Virusverseuchung wurden
vermehrt, um sie im kammenden Friihjahr zum Zwecke der Freilandbeabach
tung auspflanzen zu konnen. (G. Stellmach)

3. Untersuchungen zur Diagnose und zur negativen Selektion der Rollkrankheit
der Rebe

Der z. Z. als zuverlassigste Methade zur Diagnose der Rallkrankheit der Rebe
angesehene Mission-Test kannte an heimische Bedingungen angepaflt werden.
Die Suche nach Indikatoren fiir die Rallkrankheit der Rebe, die schnell und 
zuverlassig reagieren, wurde fortgesetzt. Rebenklane, die in Pfrapftests ent
sprechend reagierten, wurden der Thermotherapie unterwarfen. Z. Z. wird der
Erfolg der Warmebehandlung ermittelt. Gleichzeitig werden die Klone infek
tionsgeschiitzt vermehrt. (G. Stellmach)

4. Versuc:he zur Thermotherapie vi-ruskranker Reben

Die bisher durchgefiihrten Versuche zur Thermatherapie viruskranker Reben
haben den Aufbau van Kleinklonen verschiedener nicht besonders ausgesuch

ter Rebensarten und -herkiinfte ermoglicht. In Anlehnung an gute Erfahrun
gen mit anderen Kulturpflanzen wurde davan abgegangen, die Temperatur-
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behandlung kontinuierlich durchzufiihren. Es wird z. Z. gepriift, wie sich Reben 
und Virus bei einer rhythmischen Temperaturbehandlung verhalten. 

(G. Stellmach) 

5. Untersuchungen zur Bekampfung einer durch C o r y n e u m m i c r o s t i c •

t u m hervorgerufenen Fleckenbildung an Rebruten

Da die Symptome trotz des streng durchgefiihrten Reinigungsschnitts 1968 in

gleicher Haufigkeit wieder gefunden wurden, soll im Gewachshaus versucht
werden, die Symptome dieser Erkrankung zu reproduzieren und die Patho
genitat des Pilzes zu priifen. Gleichzeitig soll ein Verfahren zur Bekampfung
des Pilzes ausgearbeitet werden. (G. Brendel)

6. Beobachtungen zur Phanologie der Reben, der Rebenkrankheiten und der
Rebenfeinde

Wie in jedem Jahre ist auch 1968 die Entwicklung der Reben und das Auf
treten der Rebenkrankheiten und -schadlinge verfolgt worden. Diese Beob
achtungen sind fiir den zeitgerechten Einsatz der Rebschutzmittel bei der Mit
telpriifung und im Ertragsweinbau unbedingt notwendig. Sie haben praktische
und wissenschaftliche Bedeutung fiir das Erkennen des Auftretens neuer Reb
krankheiten und -schadlinge und lassen Verhaltensanderungen der bekannten
erkennen. 

• 
(M. Hering)

7. Untersuchung�n iiber die Wirksamkeit von Fungiziden gegen P e r o n o ·
s p o r a v i t i c o I a in Abhangigkeit von Menge und Verteilung des Wirk
stoffs auf den zu schiitzenden Organen

Es soll geklart werden, oh auch bei den modernen Mitteln und Geraten die
Forcterung einer liickenlosen Benetzung der zu schiitzenden Reborgane einzu
halten ist, um einen ausreichenden Effekt gegen Peronospora zu erzielen. Ein
,,Durch-das-Blatt-Wirken" der Fungizide wurde nachgewiesen, es reicht aber
nicht aus, um Infektionen auf der unbehandelten Seite zu verhindern. In Fort
setzung der Arbeiten soll die Grenzkonzentration einzelner Wirkstoffe unte1
Tau- und Regenbedingungen ermittelt werden. (W. Gartel und M. Hering)

8. Untersudmngen tiber die Abhartung des Deckgewebes an Blattern und Trau
ben als Nebenwirkung von Schadlingsbekampfungsmitteln (neu)

Wichtigste Aufgabe der Untersuchungen ist die Ermittlung von Kriterien zur
Bewertung der Abhartung. Vorgesehen sind histologische Untersuchungen,
Perforations- und Druck.tests, die quantitative Bestimmung des Wachsbelages,
Kenntlichmachung mikroskopischer Lasionen und Beurteilung des Verschor
fungsgrades. (W. Gartel)

Institut fiir Zierpflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersudmngen iiber die )Uiologie einer neuen Erikenkrankheit

In Kulturen von Erica gracilis werden seit Ende Juli 1967 bisher nicht be
kannte Absterbeerscheinungen beobachtet (Abb. 15), die wahrend des Winters
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Abb. 15: Von Glomerella cingulata befallene Eriken (Spontanbefall); links gesunde 
Pflanze aus demselben Bestand. (Bild: BBA Berlin-Dahlem). 

1967/68 Verluste bis zu 40 °/o verursachten. Angesichts der Hohe der Ausfalle 
und der betra.chtlichen wirtschaftlic hen Bedeutung, die dem Erikenanbau in 
Deutschland zukommt, wurde eine Reihe laufender Forschungsvorhaben zu
na.chst zuruckgestellt, um unverziiglich mit der Bearbeitung dieser neuen 
Krankheit beginnen zu konnen. 

In dem jetzt abgeschlossenen ersten Teil der Untersuchungen konnte als 
Krankheitsursache der Pilz Glomerella cingulata (Stonem.) Spaulding et v. 
Schrenk (stat. con. Colletotrichum gloeosporioides Penz.) nachgewiesen wer
den. Die Infektion erfolgt vorwiegend an den beim Stutzen der Eriken entste
henden Verletzungen. Von der Schnittfla.che ausgehend, bildet sich eine dun
kelbraune Lasion, die sich langsam nach unten ausdehnt, so daB die befalle
nen Aste von oben nach unten fortschreitend absterben. Unter gunstigen In
fektionsbedingungen ve,:mag der Pilz auch unverletzte Triebe anzugreifen. 
Diagnostisch wichtig sind vor all em die Fruhsymptome, die bei genauer Unter
suchung in der Regel klar erkennen !assen, daB ein aerogener Infekt vorliegt. 
Daran la.flt sich ein Glomerella-Befall von der Phylophlhora-Krankheit unter
scheiden, die stets vom Boden ausgeht und dementsprechend primar als Wur
zel- und Stengelgrundfaule in Erscheinung tritt. In den spa.ten Krankheits
stadien ist eine sichere Unterscheidung allein auf Grund der Symptome mei
stens nicht moglich. 

In Infektionsversuchen konnten die in der Praxis beobachteten Symptome 
reproduziert werden (Abb. 16), wenn die Eriken mit Konidien- oder Asko
sporensuspensionen uberspruht wurden. Die Infektion und der Krankheitsver
lauf werden durch hohe Feuchtigkeit gefordert. Im Gegensatz zu den metho
disch auf eine aerogene Infektion ausgerichteten Versuche_n blieben Eriken, 
die in ein mit Glomerella stark verseuchtes Torfsubstrat gepflanzt wurden, 
ausnahmslos gesund, so daB ein vom Boden ausgehender Befall bei prak
tiscben Dberlegungen zunacbst wohl nicht in Betracbt gezogen zu werden 
braucbt. 

In der Praxis kommt es in erster Linie darauf an, die Luftfeucbtigkeit in den 
Gewachshausern wahrend der Dberwinterung der Eriken durcb reichlicbes 
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Abb. 16: Mit Glomerella cingulata kiinstlich infizierte Eriken 8 Wochen nach Versuchs-
beginn; links Kontrolle. (Bild: BBA Berlin-Dahlem). 

Luften oder eine zweckentsprechende Kombination von Heizung und Luftung 
moglichst niedrig zu halten und eine Hinger andauernde Benetzung der Pflan
zen zu vermeiden. Bei niedrigen Hausern und unzureichenden Liiftungsmog
lidJ.keiten diirfte der Einbau von Ventilatoren zweckmaflig sein. Das letzte 
Stutzen im Herbst sollte fruhzeitig, das erste Stutzen im Friihjahr verhaltnis
maBig spat vorgenommen werden. Die Moglichkeiten der chemischen Be
kampfung des Pilzes sind nodJ. nicht geklart. Auf die dringenden Fragen der 
Praxis hin wurde vorerst empfohlen, versuchsweise wiederholt mit Ferbam 
zu spritzen, das sich in fruheren Untersudrnngen gegen eine andere Colleto
trichum-Art als sehr wirksam erwiesen hat und von Erica gracilis ausge
zeichnet vertragen wird. Die Wirkung der Ferbam-Spritzungen wird in der 
Praxis gunstig beurteilt. (W. SauLhoff) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber die .i\tiologie einer Blattfleckenkrankheit bei
E up h o  r b i a f u I g e n s (neu)

In Kulturen von Euphorbia fulgens tritt verbreitet eine Blattfleck.enkrankheit
auf, die in der Regel zum Verlust der geschadigten Blatter und damit zu einer
betrachtlichen Qualita.tsminderung fiihrt. Die Schadigung beginnt mit einer
Dunkelfarbung einzelner Interkostalfelder, die vor allem an der Blattunter
seite gut zu erkennen ist. Es entsteht der Eindruck, daB die Dunkelfarbung
des Gewebes auf einer Infiltration der lnterzellularen mit Milchsaft beruht.
In sehr fruhen Stadien der Schadigung la.flt sich gelegentlich beobachten, daB
kleine Milchsafttropfchen aus den verfa.rbten Blattpartien hervorquellen. Die
zunachst weiBen Tropfen werden an der Luft nach kurzer Zeit transparent
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und erstarren zu einer wasserhellen, ziemlich harten Masse. Blattoberseits 
erscheinen die geschadigten Interkostalfelder als gelbliche Fiecke. Die bisheri
gen Untersuchungen !assen mit recht groBer Sicherheit darauf schlieBen, daB 
es sicb um eine nichtparasitare Storung handelt. Auf Grund eingehender Beob
achtungen in der Praxis werden als Ursache Schwankungen in der Wasser
versorgung in Verbindung mit voriibergehend intensiver Sonnenbestrahlung 
vermutet. Diese Vorstellung wird z. Z. experimentell gepriift. (W. Sauthoff) 

2. Untersuchungen iiber Absterbeerscheinungen bei Azaleen (neu)

Bei bestimmten Azaleensorten werden seit 1967 in verstarktem MaBe Ab
sterbeerscheinungen beobachtet, die in sehr charakteristischer w·eise mit
scharf umrissenen Nekrosen an den gerade entfalteten Blattern beginnen. Die
Verteilung der Nekrosen laBt darauf schlieBen, daB die Schadigung durch
einen nur zeitweilig einwirkenden Faktor ausgelost wird. Pflanzenschutzmittel
konrien als Ursache ausgeschlossen werden. Vereinzelt aus der Stengelbasis
isolierte Pilze erwiesen sich in Infektionsversuchen bislang nicht als pathogen.

(W. Sauthoff) 

3. Untersuchungen iiber die G lo m e r e  11 a-Krankheit der Eriken:
Befallsbedingungen und chemische Bekampfung (neu)

Lichtmangel und hoher Kaliumnitratgehalt des GieBwassers scheinen die
Anfalligkeit der Eriken gegeniiber Glomerella cingulata zu erhohen, wahrend
eine reichliche NPK-Diingung dem Befall offenbar entgegenwirkt. Die Ver
suche zur chemischen Bekainpfung des Pilzes, die wegen des unregelmafiigen
Aufbaues der Eriken methodisch schwierig sind, !assen noch keine sicheren
Schliisse zu. (W. Sauthoff)

4. Untersuchungen iiber die Ve r t  i c i 11 i u m-Welkekrankheit
der Chrysanthemen

'Im Zusammenhang mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen Verticillium

dahliae mit Stecklingen iibertragen wird, wurde untersucht, wie sich verschie
dene Stamme des Erregers (alle aus Chrysanthemen isoliert) in der Pflanze
verhalten. Es konnten erhebliche Unterschiede in der Virulenz und im Krank
heitsverlauf festgestellt werden. Versuche mit mehreren Stammen und meh
reren Chrysanthemensorten deuten auf eine ausgepragte physiologische Spe
zialisierung hin. (W. Sauthoff)

5. Untersuchungen iiber die Resistenz von Spinnmilben gegen Pflanzenschutz
mittel (neu)

Die Bekampfung von Spinnmilben bereitet in der Praxis standig zunehmende
Schwierigkeiten. Es wird untersucht, wieweit dies auf Resistenzerscheinungen
zuriickzufiihren ist. Dariiber hinaus sollen geeignete Spritzfolgen fur Rosen,
Nelken, Chrysanthemen und Gerbera erarbeitet werden. (V. Kollner)

6. Untersuchungen iiber Wurzelknollchen an Eriken

Befallene Pflanzen zeigen an den Wurzeln 1 bis 3 mm groBe unregelmafiig
geformte Knollchen, daneben haufig eine veranderte Blatthaltung und einen
verstarkten Austrieb der Achselknospen. Gezielte nematologische, bakterio
logische und mykologische Untersuchungen fiihrten bisher nicht zur Aufkla-
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rung der Krankheitsursache. Nach den bis jetzt vorliegenden Versuchsergeb
nissen werden die Krankheitserscheinungen nicht durch Stecklinge iibertragen. 
Es gelang aber, eine Ubertragung rnit Erde kranker Pflanzen nachzuweisen. 
Das pathogene Prinzip kann durch Diirnpfen ausgeschaltet werdeq. 

Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Munden 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Bakterienkrebs an Pappeln

(W. Sauthoff) 

Die Ergebnisse der Infektionsversuche wurden ausgewertet und ergaben Hin
weise auf die Anfiilligkeit der gepriiften Pappelsorten und den Einflufi von
Infektionszeit und Infektionsart. (H. Zycha)

2. Taxonomie der Mukorineen

Die urnfangreiche Neubearbeitung der Mucorales wurde abgeschlossen. Die
Beschreibungen aller Farnilien, Gattungen und Arten und die Ausarbeitung
geeigneter Bestirnrnungsschliissel ergaben das Manuskript zu einer fiir 1969
vorgesehenen Buchveroffentlichung. (H. Zycha und R. Sieprnann)

3. Wirkungsdauer vorbeugender Holzschutzma8nahmen im Bauwesen

Insgesarnt konnten in die Untersuchungen 57 etliche Jahre zuvor hauptsiich
lich von gewerblichen Holzschutzuntemehrnen behandelte Dachstiihle einbe
zogen werden. Einige dieser Dachkonstruktionen wurden wegen unzuliing
licher Holzschutzarbeit nicht bewertet. Die iibrigen 46 Dachstiihle, bei denen
die chernischen Maflnahrnen irn Mittel zehn bis zwolf Jahre zuriicklagen, er
wiesen sich irn ganzen gesehen zurnindest als ausreichend gegen die Eilarven
des Hausbockkiifers geschiitzt. Diese Aussage bezieht sich auf verschiedene
olige und salzartige Priiparate. Fiir die Holzschutzpraxis ist daraus zu folgern,
dafl bei ordnungsgerniifler Durchfiihrung der Arbeiten eine Nachbehandlung
nach etwa zehn bis zwolf Jahren nicht unbedingt notwendig ist. In Anbetracht
der praktischen Gegebenheiten wird die Ernpfehlung eines Nachschutzes nach
dieser Frist jedoch fiir angezeigt gehalten. {A. Korting)

4. Untersuchungen iiber den Blauen Scheibenbock ( C a 11 i d i u m v i o I a -
ce u m )

Die Arbeiten muflten in Ermangelung hinreichenden Tiermaterials eingestellt
werden. (A. Korting)

5. Versuche zum biologischen Nachweis chemischer Holzschutzmittel im Holz

Es wurde gepriift, inwieweit die Schiidigung von Getreidesaatgut, das auf
chemisch behandeltem Holz gelagert wird, von der Dosierung der verwendeten
Holzschutzmittel abhiingig ist. Dabei wurde zwar eine Korrelation beobachtet,
jedoch sind die Ergebnisse nicht in alien Fallen eindeutig. Vor allern aber
erwiesen sich die entsprechenden Priifungen als so aufwendig, dafi sie keine
Vereinfachung der bekannten chemischen Methoden zurn Nachweis von
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Schutzmitteln im Holz darstellen. Dagegen erbradlten die Arbeiten generell 
einige neue Erkenntnisse iiber die Frage der Keimfahigkeitsschadigungen 
von Saatgut durch Holzsdlutzmittel. (A. Korting) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Bestimmung von Basidiomyzeten in Reinkultur

Die Bestimmung von holzzerstorenden Hymenomyzeten nach Myzelmerk
malen wurde fortgesetzt. Isolierungen aus Stammfaulen, die an lebenden
Fidlten auftraten, ergaben auBer den bereits bekannten Stammfauleerregern
einige Arten, die bisher an lebenden Fichten nodl nicht beobachtet wurden.
Die Kulturdlarakteristika dieser und einer Reihe von laubholzzerstorenden
Pilzen wurden beschrieben und sind bereits veroffentlicht. Die Untersuchung
der Myzelmerkmale von Basidiomyzeten wird fortgesetzt mit dem Ziel, die
Kulturcharakteristika einzelnerHymenomyzetengattungen zusammenzustellen.

(R. Siepmann) 

2. Untersuchungen iiber die sexuelle Fortpflanzung von Hymenomyzeten (neu)

Als Erganzung zur systematischen Bearbeitung holzzerstorender Hymenomy
zeten wurden genetisdle Studien begonnen. Bei einigen Pilzen, deren Sexua
litat nodl nidlt bekannt ist, wird untersucht, ob dieselben homothallisch oder
heterothallisdl (bipolar, tetrapolar) sind. (R. Siepmann)

3. Uber den Nahrungswert von Tannenholz fiir die Larve des Hausbockka.fers
(H y l o t r u p e s  b a j u l u s )

Die bisher vo;rliegenden Ergebnisse lassen fiir Tannenholz eindeutig ein ge
ringeres Larvenwachstum erkennen als bei Aufzucht in Kiefernholz. Die Ver
suche werden mit Holzproben derselben Baumarten, jedoch anderer Herkunft,
fortgefiihrt. (A. Korting)

4. Untersuchungen iiber Beziehungen zwischen Hausbockka.ferbefall in Dach
stiihlen und den dort herrschenden mikroklimatischen Verhaltnissen (neu)

Uber die Auswirkungen des Dachraumklimas auf den Entwicklungsverlauf des
Hausbockes und das AusmaB der von ihm angeriditeten Zerstorungen ist nur
wenig bekannt. Entsprechende Untersuchungen wurden daher in Angriff ge
nommen. Sie bestehen in der i.iber langere Zeitraume fortgefi.ihrten Erfassung
der Temperatur- und Luftfeudltigkeitsschwankungen auf unterschiedlich stark
besiedelten sowie vergleichsweise unbefallenen Dachsti.ihlen. Dabei wird
gleichzeitig der Bauweise und ihrem EinfluB auf die mikroklimatischen Bedin
gungen Beachtung geschenkt. (A. Korting)

5. Untersuchungen iiber die Entwicklung des Hausbockkafers ( H y I o t r u p e s
b a j u I u s ) (neu)

Es wurden Aufzuchtversuche mit Larven unter dem Gesichtspunkt eingeleitet,
inwieweit das Wachstum der Tiere bei Haltung in verschiedenen Abschnitten
desselben Stammes (Kiefer, Douglasie) sowie in Holzproben aus benachbart
gewachsenen Stammen derselben Baumart (Kiefer) variiert. Diese Frage ist
fi.ir die Beutteilung der Ergebnisse von Arbeiten i.iber den Nahrungswert ver
schiedener Nadelholzarten von Bedeutung. (A. Korting)
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6. Untersuchungen iiber Auftreten und Biologie des Wurzelschwammes
( F o m e s a n n o s u s ) der Fichte

Es wurden alle Stamme von neun Versuchsflachen (je 0,1 ha) auf Wuchs und
Stammfaule hin eingehend untersud1t. Die Messungen ergaben ein groBes
Zahlenmaterial, mit dessen Auswertung begonnen wurde. Zunachst konnten
die als Stammfaule-Erreger aufgetretenen Pilzarten sowie die Art der Aus
breitung von Fames annosus in den stehenden Stammen ermittelt werden.

(H. Zycha und L. Dimitri) 

7. Auftreten und Ursache von Hallimasch-Schaden an Waldbaumen

Einige Untersuchungen konnten an Reinkulturen durchgefuhrt werden. Uber
das Auftreten und die Bedeutung des Hallimasc::hs als Stammfaule-Erreger
wurden Beobachtungen angestellt, mit deren Auswertung begonnen wurde.

(H. Zyc::ha) 

Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 
in Berlin-Dahlem 

Der Dokumentationsschwerpunkt befaBt sich mit der Erfassung und Auswer
tung der Literatur der Gebiete Pflanzenschutz einschlieBlich Vorratsschutz, 
Phytopathologie und deren Grenzgebieten. Die Informationstatigkeit inner
halb und auBerhalb der Biologischen Bundesanstalt konnte erheblich erweitert 
werden. Die Arbeiten am Pflanzenschutzthesaurus wurden fortgesetzt, insbe
sondere konnten Richtlinien fur die dokumentarische Erfassung von Pflanzen
schutzmitteln erarbeitet werden. Die auf Lochstreifen aufgenommene Literatur 
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wurde dem Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt zur Weiterverarbeitung 
in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen zugefi.ihrt. Mit ihrer Hilfe konn
te nach mehrjahriger Pause mit der Wiederherausgabe der ,,Bibliographie der 
Pflanzenschutzliteratur" in ,,Neuer Folge" begonnen werden. Der Dokumen
tationssdJ.werpunkt erfreute sidJ. zunehmenden Interesses der Fachwelt. Mit 
den Vorarbeiten fur eine Untersuchung i.iber die Literatursituation auf dem 
Gebiet der Phytomedizin im Rahmen eines vom Bundesministerium fur Ernah
rung, Landwirtschaft und Forsten erteilten Forschungsauftrages konnte be
gonnen werden. 

Dienststelle fiir Grundsatzfragen in Berlin-Dahlem 

Zu den Aufgaben, die von der Dienststelle wahrgenommen wurden, gehorten 
die wissenschaftlich-technische Mitarbeit bei der Vorbereitung von Rechts
und Verwaltungsvorschriften i.iber die Bekampfung von Pflanzenkrankheiten 
und Schadlingen, insbesondere im Zusammenhang mit der Durchfi.ihrung des 
Pflanzenschutzgesetzes vom 10. Mai 1968 und mit der Vorbereitung einschla
giger EWG-Richtlinien sowie des Saatgutverkehrsrechtes. Des weiteren wirkte 
die Dienststelle mit bei der Beratung der mit der gesetzlichen Regelung und 
Durchfi.ihrung des Pflanzenschutzes betrauten Stellen sowie bei der Bearbei
tung von Fragen auf dem Gebiet der Pflanzenbeschau und bei der Erstellung 
von RidJ.tlinien und Anleitungen fi.ir die UntersudJ.ung und phytosanitare Ab
fertigung von Pflanzensendungen bei der Ein-, Aus- und Durchfuhr. Umfang
reidJ.en Raum nahm wieder die Sammlung der im In- und Ausland erlassenen 
Gesetze und Verordnungen auf den Gebieten des Pflanzenschutzes und der 
Pflanzenbeschau, ihre Auswertung und ihre Veroffentlichung in den ,,Amt
lichen PflanzensdJ.utzbestimmungen" ein. 

Dienststelle fiir Melde- und Warndienst in Berlin-Dahlem 

Die Dienststelle wirkte auf folgenden Gebieten: 
Sammlung von Meldungen und Beobachtungen und Erarbeitung von Uber
sidJ.ten i.iber das Auftreten und die Verbreitung der wichtigsten Krankheiten 
und Schadlinge an Kulturpflanzen; 
wissenschaftlidJ.e Auswertung des im Pflanzenschutzmeldedienst vorliegenden 
Materials zur Erforschung der Beziehungen zwischen dem Auftreten von 
Krankheiten und Schadlingen und den jeweiligen Umweltbedingungen im 
Hinblick. auf das epidemiologisdJ.e Geschehen sowie auf die Moglichkeiten der 
Prognose; Bearbeitung zentraler Warndienstfragen. 
Die bis zum 31. 10. 1968 angegliederte Zentralstelle fiir Pflanzenschutz in 
tropischen und subtropischen Landern hatte folgende Aufgaben: 
Sammlung und Auswertung von Unterlagen (Literatur, Meldungen, Beobach
.tungen) i.iber Pflanzenkrankheiten und -schadlinge sowie deren Bekampfung 
in warmeren Landern; 
Auskunfts� und Beratungsdienst fi.ir tropischen und subtropischen Pflanzen
schutz, insbesondere for die Entwicklungsrnnder. 
(:Seit 1. 11. 1968 ist die Zentralstelle fi.ir Pflanzenschutz in tropischen und sub
tropischen tandem --:-' mit etwas geanderter Aufgabenstellung - mit dem 
Dokurnentatibnsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und PflanzensdJ.utz bei der 
,Bibliothek -in Berlin,Dahlem verbundep.) 
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IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

a) Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und Organisationen;
LehrUitigkeit

aa) lnlii.ndische Einrichtungen 
Mit den auf dem Gebiete der Phytopathologie tatigen Universitii.ts- und Hochschul
instituten besteht eine enge Zusammenarbeit, die in der Teilnahme der Ordinarien 
fiir Phytopathologie und Pflanzenschutz an den regelmaBigen Arbeitssitzungen des 
Deutschen Pflanzenschutzdienstes und in der Tatsache zum Ausdruck kommt, da.B 
wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt Vorlesungen und Ubungen an Uni
versitaten und Hochschulen: halten. 
Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

a) als auBerplanma.Bige Professoren:
Wiss. Direktor Prof. Dr. rer. nat. F r  a n  z ,
Leiter des Instituts fiir biologische Schadlings-
bekampfung, 
Darmstadt 
Prof. Dr. phi!. H e i n z e , 
wissenschaftlicher Mitarbeiter,
mit der Leitung des Instituts fiir gartnerische
Virusforschung Berlin-Dahlem
vertretungsweise beituftragt
Wiss. Direktor Prof. Dr. phi!. habil. Z y c h a , 
Leiter des Instituts fur Forstpflanzen
krankheiten, 
Hann. Munden 

b) als Privatdozenten: 
Dr. rer. nat. B u t i n ,
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim lnstitut 
fiir Forstpflanzenkrankheiten, 
Hann. Munden 
Wiss. Oberrat Dr. agr. K I o k e , 
Leiter des Instituts fiir nichtparasitare 
Pflanzenkrankheiten,
Berlin-Dahlem
Wiss. Oberrat Dr. agr. S. c h u h  m a n  n , 
Leiter des Instituts fiir Pflanzenschutzmittel
forschung,
Berlin-Dahlem

c) als Lehrbeauftragter: 
Wiss. Rat Dr. rer. hort. S a u  t h o  f f ,
Leiter des Instituts fiir Zierpflanzen
krankheiten,
Berlin-Dahlem

Techn. Hochschule Darmstadt 
Fakultat fiir Chemie 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat. fiir Landbau 

Universitat Giittingen 
Forstliche Fakultat Hann. Munden 

Universitat Giittingen 
Forstliche Fakultat Hann. Munden 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fiir Landbau 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fiir Landbau 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fiir Landbau 

Mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken mit im Rahmen des 
laufenden (einjahrigen) Seminars fiir Entwicklungshilfe des Instituts fiir auslandische 
Landwirtschaft an der Technischen Universitat Berlin und vertreten dort Spezial
gebiete des Pflanzenschutzes. 
Die praktische Durchfiihrung des Pflanzenschutzes obliegt den Pflanzensd:tutzii.mtern 
(der Lander) und ihren Bezirksstellen. Die enge Zusammenarbeit mit diesen fiihrt zu 
standigen Kontakten der Institute der Bundesanstalt mit den an ihren Forschungen 
besonders interessierten Pflanzenschutzamtern und zu regelma.Bigen Arbeitssitzungen 
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, in denen Fragen und Wunsche, die sich bei der 
Durchfiihrung des Pflanzenschutzes ergeben, an die Bundesanstalt herangetragen und 
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die Pflanzenschutzamter von den neuesten Forschungsergebnissen unterrichtet wer
den. Auch mit den Fachinstituten auf den Gebieten der Landwirlschaft, des Garten-, 
Obst- und Weinbaus sowie der Forstwirtschaft besteht, z. B. durch deren Beteiligung 
an der amtlichen Priifung von Pflanzenschutzmitteln und -geraten, eine gute Zu
sammenarbeit, ebenso mit dem Deutschen Wetterdienst und mit den zahlreichen am 
Pflanzen- und Vorratsschutz interessierten Fachverbanden und den von diesen ge
bildeten Arbeitsgemeinschaften. 
Durch Bestrahlungsversuche hat sich zwischen dem Institut fur nichtparasitare 
Pflanzenkrankheiten der Bundesanstalt und dem Hahn-Meitner-Instilut iilr Kern
forschung in Berlin-Wannsee eine engere Zusammenarbeit ergeben. 
Vier Wissenschaftler der Bundesanstalt gehoren der VDI-Kommission "Reinhallung 
der Luft" an. Der Leiter des Instituts fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten, Wissen
schaftlicher Oberrat Dr. Kloke, wirkt als Sachberater der Zentralstelle fur Abfallbeseiti
gung des Bundesgesundheitsamtes, gelegentlich auch beim Beirat iilr Diingungsiragen. 
Zwei Wissensdlaftler der Bundesanstalt sind beim Forschungsrat fiir Ernahrung, 
landwirtschaft und Forsten als Fachgutachter tatig. Im Rahmen der Deutschen For
schungsgemeinschaft wirkten im Berichtsjahr: 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Z e u m  e r, 
Leiter der Abteilung fur 
Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Dir. u. Prof. Dr. M a y e r  , 
Leiter der botanischen und zoolo
gischen Abtei!ung 
Wiss. Oberrat Prof. Dr. F r a n z  , 
Leiter des Instituts fur biologische 
Schadlingsbekampfung 

als Mitglied der Kommission fur Pflanzen
schutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorrats
schutzmittel (Leiter der Arbeitsgruppe 
,.Analytische Fragen") 
als Fachgutachter fur Pflanzenpathologie im 
FachausschuB fur Landwirtschaft und 
Gartenbau 
als Mitglied der Arbeitsgruppe ,.Phytopa
thologie" der Kommission fur Pflanzen
schutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorrats
schutzmittel 

Der Leiter des Instituts fur Botanik, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. U 11 r i c h , ist 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft sttdniederslichsischer Floristen und nimmt an der 
Sudniedersachsen-Kartierung teil, die als Medell fur eine neu zu schaffende Flora 
Europas dient. 
Der bei der Bibliothek der Bundesanstalt in Berlin-Dahlem gebildete Dokumentations
schwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz pflegt im Rahmen der koopera
tiven Landbaudokumentation mit der Zentralstelle iilr Dokumentation beim For
schungsrat fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten in Bad Godesberg sowie mit 
anderen Dokumentationsstellen auf dem Gebiet der Landbauwissensd1.aften eine enge 
Zusammenarbeit. Der Dokumentationsschwerpunkt ist aktiv tatig im Arbeitskreis der 
Berliner Dokumentationsstellen in der Deutschen Gesellschaft fiir Dokumentation 
sowie in der Gesellschaft fiir Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues. 

bb) Ausllindische und internationale Einrichtungen 

Internationale Beziehungen werden von der Bundesanstalt und ihren Instituten zu 
den entsprechenden Fadlinstituten und Fachorganisationen in der ganzen Welt unter
halten. Im Beridltsjahr wurden neue Beziehungen angeknupft bzw. ergab sich eine 
engere Zusammenarbeit mit folgenden Instituten: 

Institut for Analytisk Kemi der Universitat Stockholm/Schweden 

�ortheastern Forest Experiment Station, Durham, N.H./USA 

Plant Pests and Diseases Research Institute, Teheran/Iran 

Phytopathologisdles Institut der Universitat Belgrad/Jugoslawien 

Southeastern Forest Experiment Station, Asheville, N.C./USA 

Statens Laboratorium for Pestic idunders0gelser, Kopenhagen/Danemark 

University of Manchester, Department of Cryptogamic Botany, Mandlester/England 

Der wissenschaftliche Mitarbeiter beim Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung 
in Braunschweig, Dr. P a  u 1 , wurde in den wissenschaftlichen Beirat des Istituto 
di Virologia Applicata, Turin/Italien, gewahlt. 
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Im i.ibrigen wird bezi.iglkh der internationalen Zusammenarbeit auf die Angaben in 
den vorausgegangenen Jahresberichten, insbesondere auf den Jahresbericht 1962 
(S. A 122), verwiesen. 

h) Mitgliedschaft bei deutschen, auslandischen und internationalen wissen
schaftlichen Organisationen

Der Leiter des Instituts fur biologische Schadlingsbekampfung, Wissenschaftlicher
Direktor Prof. Dr. F r  a n  z , ist im Interesse der Bundesanstalt der Society of Inver
tebrate Pathology beigetreten.

V. Veroffentlichungen

a} Veroffentlichungen der Bundesanstalt

1. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
(erscheint monatlich, Aufl. 1300)
1968 erschien der 20. Jahrgang (192 S.)

2. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft Berlin
Dahlem
(erscheinen ,nach Bedarf, Auflage unterschiedlich)
i968 sind erschienen:
Heft 127 Untersuchungen i.iber die morphologische und biologische Differenzierung in 

der Fusarium-Sektion Sporotrichiella. Von Dr. E. Seemiiller. 93 S. 
Heit 128 Formen und Mechanismen der Dbertragung von Pflanzenviren. 64 S. 
Heft 129 Der gegenwartige Stand der Erforschung und Bekampfung von Reisschad

lingen. Sammelreferat von Dr. B. Ohnesorge. 71 S. 
Heft 130 Die wichtigsten Krankheiten und Schadlinge an Kulturpflanzen in der Bun

desrepublik Deutschland in den Anbaujahren 1965 und 1966 (November 1964 
bis Oktober 1966) nach den monatlichen Berichten der Pflanzenschutzamter, 
den Witterungsberichten des Deutschen Wetterdienstes und den Angaben 
des Statistischen Bundesamtes zusammengestelll von Dr. Albert Harle. 79 S. 

Heft 131 Uber die Entstehung der Rassen der ,.Schwarzen Blattlause" (Aphis fabae
Scop. und verwandte Arten). i.iber ihre phytopathologische Bedeutung und 
iiber die Aussichten fi.ir erfolgversprechende BekampfungsmaBnahmen 
(Homoptera: Aphididae). V,on Dr. Ingram Iglisch. 34 S. 

3. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen
(erscheinen nach Bedarf, Auflage 750)
1968 sind erschienen:

Band XXVII, Nr. 1---4, S. 1-177, 
Band XXVIII, Nr. 1-3, S. 1-152. 

4. Anleitungen zur Bestimmung und Bekiimpfung der wichtigsten Schadigungen der
Kulturpflanzen, Teil I Ackerbau und Teil II Gemiise- und Obstbau
(erscheinen nac:h Bedarf in liingeren Zeitabstanden neubearbeitet, Aufl. 20 OOO)

5. Flugbliitter
(erscheinen nac:h Bedarf, Auflage je nac:h Inhalt 5000 bis 20 OOO)

6. Merkbliitter
(erscheinen nac:h Bedarf, Aufl. 5 OOO bis 15 OOO)
1968 wurden neu aufgelegt:
Merkblatt Nr. 1 Pflanzensc:hutzmittelverzeichnis.

Verzeichnis amtlich gepriifter und anerkannter Pflanzenschutz- und 
Vorratsschuzmittel. 21. Aufl. 1968. 119 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 2 ·verzeichnis amtlic:h gepriifter und anerkannter Getreide-Beizmittel 
sowie der amtlich gepriiften und anerkannten Beizgerate. 20. Aufl. 
1968. DIN A 4. 4 S. 
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Merkblatt Nr. 3 Verzeichnis amtlich geprufter und anerkannter Rattenbekampfungs
mittel. 20. Aufl. 1968. 6 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 4 Rebschutzmittelverzeichnis. Verzeidrnis amtlich geprufter und aner
kannter Rebschutzmittel mit Erlauterungen zu den Bekampfungs
mafinahmen. 23. Aufl. 1968. 12 S. DIN A 4. 

Merkblatt Nr. 10 Forstschutzmittelverzeichnis. Verzeichnis amtlich geprufter und aner
kannter Forstschutzmittel. 16. Aufl. 1968. 12 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 13 Organisation des Pflanzenschutzes in der Bundesrepublik und Berlin 
(West). 9. Aufl. 1968. 4 S. DIN A 4. 

Merkblatt Nr. 24 Verzeichnis amtlich geprufter und anerkannter Nebel-, Spruh
Spritz- und Staubegerate fur den Pflanzenschutz mit technischen 
Angaben. 3. Aufl. 1968. 36 S. DIN A 4. 

Merkblatt Nr. 28 Bakterienbrand an Sauerkirsdie und Bime. 1. Aufl. 1968. 6 S. 
DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 29 Verzeichnis der als bienenunschadlich anerkannten Pflanzensc..liutz
mittel. 1. Aufl. 1968. 2 S. DIN A 4. 

7. Bibliographie der' Pflanzensdiutzliteratur.

Ein bisher 42 Beriditsjahre umfassendes Standardwerk von internationaler Bedeutung,
das die Weltliteratur uber Phytopothologie und Pflanzenschutz seit 1914 erfafit.

Ersdieint nadi Umstellung der Dokumentationsarbeiten auf elektronische Verarbei
tung in Neuer Folge. (Auflage 1000).

Im Jahre 1968 ersc:hienen:
Band 2, Heft 1-2 und 4 (S. l""--266 und 366-466) 
Band 3, Heft 1-4 (S. 1-630). 

8. Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes.
(erscheinen in Jahresbanden, Aufl. 1200)
1968 erschien Jg. 14 (1967). 359 S. 

9. Richtlinien fur die amtliche Prufung von Pflanzenschutzmitteln. Herausgegeben von 
der Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und -gerate. Loseblattsammlung. Lieferung 3.

b) Veroffentlichungen der wissenschaftlidten Mitarbeiter

Bibliothek und Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz in 
Berlin-Dahlem 

L aux, W.: Aufgaben und Arbeitsweise der Dokumentation Pflanzenkrankheiten und 
Pflanzenschutz. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 20. 1968, 
58-61.

L a ux, W.: Zur Erfassung biologischer Objekte in einer Dokumentationskartei. Ztschr. 
angew. Ent. 61. 1968, 422-427. 

L a ux, W.: Alphabetische Ordnung von Begriffsbezeichnungen in Sichtlochkarteien. 
Nachr. Dok. 19. 1968, 145. 

Dienststelle fiir Grundsatzfragen in Berlin-Dahlem 

Qu a n t  z ,  L.: Das neue Pflanzenschutzgesetz. AID-Informationen fiir die Wirtschafts
beratung 17. 1968, Nr. 11, 1-5. 

Qu a n t  z , L.: Leguminosen. In: Pflanzliche Virologie (Hrsg.: · M. Klinkowski) 2. Aufl. 
Bd. 2, Tei! 1. Berlin 1968, 89-150. 

Dienststelle fiir Melde- und Warndienst in Berlin-Dahlem 

H a r  I e ,  A.: Die ·wichtigsten Krankheiten und Schadlinge an Kulturpflanzen in der Bun
desrepublik Deutschland in den Anbaujahren 1965 und 1966 (November 1964 bis 
Oktober 1966). Berlin 1968. 79 S. (Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 130). 

H a r  1 e , A.: Die wichtigsten Krankheiten und Schadlinge an Kulturpflanzen in der 
Bundesrepublik Deutsdiland im Anbaujahr 1967 (November 1966 bis Oktober 1967-). 
Jahresber. d. Deutsch. Pflanzenschutzdienst. 14. 1967 (Braunschweig 1968), S. 7-40. 
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0 h n e s o  r g e, B.: Der gegenwartige Stand der Erforschung und Bekampfung von 
Reisschadlingen. Sammelreferat. Berlin 1968 . 71 S. (Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin
Da hlem 129). 

S ch m i d t, G.: Die Entomologie in der Biologie und im Lebensschutz. Leben 5. 1968, 
145-148 .

S ch m i d t, G.: Laufende Bearbeitung der Sachgebiete .. Insekten" und .,Schadlinge" fiir 
die .,Brockhaus Enzyklopadie in 20 Bdn." (17. Aufl. des GroBen Brockhaus). Wies
baden 1968, Bd. 5 u. 6. 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelpriifung in Braunschweig 

Laboratorium fur zoologische Mittelprillung in Braunsdlwelg 

He r f s, W.: Der EinfluB chemischer Pflanzenschutzmittel auf Niitzlinge. Ztschr. angew. 
Ent. 61. 1968, 407-412. 

He r f s, W.: Die integrierte Schadlingsbekampfung aus der Sicht der zoologischen 
Pflanzenschutzmittelpriifung. Anz. Schadlingskde. 41. 1968, 132-135. 

He r f s, W.: Probleme der integrierten Schadlingsbekampfung im Pflanzenschutz. Ztschr. 
Pflanzenkrankh. 75. 1968, 412-423. 

S t e i n e r, P.: Riickstande chemischer Pflanzenschutzmittel - e-ine Gefahr? Umschau 68. 
1968, 240-244. 

S t e i n e r, P.: Aufgaben und Arbeiten der Biologischen Bundesanstalt im Ra hmen der 
amtlichen Pflanzenschutzmittelpriifung. Leben 5. 1968, 268 -271. 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

E b i n  g, W.: A new gas chromatographic separation column for pesticide analysis. 
J. Gas Chromatogr. 6. 1968, 79-8 3.

E b i n  g, W.: Gaschromatographischer Riickstandsnachweis von 47 p hosphorhaltigen 
Insektizid-Wirkstoffen nach einem Einheitsverfahren. Pflanzenschutzberichte (Wien) 
38. 1968, 1-22.

E b i n  g, W.: Ein Detektoradapter fiir die Gas-Chromatographie in Glassaulen mit 
Aerograph-Geraten. Ztschr. anal. Chem. 234. 1968, 346-348 . 

E b i n  g, W.: Zur Selektivitat thermionischer Salzspitzendetektoren. Chromatographia 1. 
38 2-38 6. 

S c h u h m a n n, G.: Beitrag zur systemischen Wirkung fungizider Benzimidazolderivate 
als Getreidebeizmittel. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 20. 
1968, 1-5. 

Institut fiir Geratepriifung in Braunsdlweig 

K o c h , H.: Die amtliche Pri.ifung von Pflanzenschutzgeraten. Lohnunternehmen in Land
und Forstwirtschaft 23. 1968, 30-34. 

Ko ch, H.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und -gerateteile. (Ausziige aus den Pri.i
fungsberichten 1967). L Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 20. 
1968, 129-140. 

Ko c h , H.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und -gerateteile (Ausziige aus den Prii
fungsberichten 1967). II. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 20. 
1968 . 145-152. 

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunsdlweig 

Hi 11 e, M., und U 11 r i ch, J.: Unterschiede zwischen Herkiinften einer Rasse bei 
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere. Phytopath. Ztschr. 61. 1968, 29-33. 
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N o  11, A.: Zur Frage der Priifung von Bekii.mpfungsmitteln gegen den gewohnlichen 
Scharf (Streptomyces scabies) im Laboratorium unter Ausnutzung der Knollchensucht 
der Kartoffel. Naduichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 20. 1968, 
65-70.

N o  11, A.: Eine .,Grabenmethode" zur Priifung von Kartoffelzuchtstii.mmen auf Schorf
resistenz (Streptomyces scabies). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 20. 1968, 163-169. 

S t u b b s ,  R. W., V e  c h t ,  H. and Fu c h s, E.: Report on the .,Yellow Rust Trial Project'· 
in 1966. Wageningen 1968. 64 pp. (Techn. Ber. Nederlands Graan-Centrum Nr. 18). 

U 11 r i c h , J.: Erreger und Wirt in ihrer Beziehung zur Um welt am Beispiel der Kar
toffelkrautfii.ule. Wiss. Ztschr. Univ. Halle, Math.-Naturwiss. Reihe 16. 1967, 1006-
1007. 

U 11 r i c h ,  J.: Schopf- und Blattachselbefall der Kartoffelpflanze durch den Krautfaule
erreger Phytophthora infeslans (Mont.) de Bary. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 20. 1968, 170-172. 

lnstitut fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

May e r, K.: Untersuchungen uber die Populationsfluktuationen von Oscinella frit. 
Ztschr. angew. Ent. 61. 1968, 395--396. 

Mayer, K: Oie Verwendung von Lockstoffen in der Schii.dlingsbekii.mpfung. 1. Attrak
tivstoffe. Gesunde Pflanzen 20. 1968, 120, 122, 124--127. 

May e r, K.: Die Verwendung von Lockstoffen in der Schii.dlingsbekampfung. 2. Sexual
lockstoffe. Gesunde Pflanzen 20. 1968, 179-189. 

May e r ,  K.: Ferdinand Beran. Zur Verleihung der Otto-Appel-Denkmiinze 1968. Nach
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 20. 1968, 81-82. 

R e i c h  m u  t h, W.: Der gezielte Eingriff in die naturliche Widerstandskraft. Uber die 
Rolle der Pigmentierung im Kampf gegen tierische Schii.dlinge. Prakt. Schadlings
bekii.mpfer 20. 1968, 52-54. 

R e  i c h m  u t h , W.: Farbe, Licht und Leben. Ein Beitrag zur Biologie von Stra hlung und 
Pigmentfarbe, natiirlichem Widerstand und Pigment-Mangelkrankheiten. Prakt. 
Schadlingsbekii.mpfer 20. 1968, 136-137. 

S a n d e r s, W.: Die Eiablagehandlung der Mittelmeerfruchtfliege Ceratitis capita/a 
Wied. Ihre Abhii.ngigkeit von Gr6Be und Dichte der Friichte. Ztschr. Tierpsychol. 25.

1968, 1-21. 

S a n d e r s, W.: Die Eiablagehandlung der Mittelmeerfruchtfliege Ceralilis capita la 
Wied. Ihre Abhii.ngigkeit von Farbe und Gliederung des Umfeldes. Ztschr. Tier
psychol. 25. 1968, 588-607. 

S t  ii b e  n, M.: Neue Moglichkeiten der Schii.dlingsbekii.mpfung? Gartenwelt 68. 1968, 324. 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

Fr ey , W.: Bericht uber die 11. Sitzung des .,Stii.ndigen Ausschusses fiir Vorratshallung 
und Schii.dlingsbekii.mpfung". Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 
20. 1968, 25-28.

Frey , W.: Richtlinien fiir die Prufung von Spriihmitteln und Spruhautornalen gegen 
Kleidermotten. In: Richtlinien f. d. arntl. Prufung v. Pflanzenschutzm.itteln, hrsg. v. d. 
Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem. Berlin 1968,. Reihe 10-2.1. 18 S. 

Fr ey , W.: Phytosanitary regulations concerning stored products imported into Ger
many. In: Report of the International Conference on the Protection of Stored Pro
ducts, Lisbon-Oeiras, 1967. EPPO Publications Ser. A, Nr. 46-E. 1968, 31-33. 

Fr ey, W.: Proposal relating to phytosanitary regulations. Report of the International 
Conference on the Protection of Stored Products, Lisbon-Oeiras, 1967. EPPO Publica
tions Ser. A, Nr. 46-E. 1968, 151. 

Fr ey , W.: Bericht uber die 11. Sitzung des .,Stii.ndigen Ausschusses fiir Vorratshaltung 
und Schii.dlingsbekii.mpfung". Muhle 105. 1968, 294, 297, 312-313. 
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Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut fiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

St o Ip, H.: Bdellovibrio bacteriovorus - ein rauberischer Bakterienparasit. Natur-
wissenschaften 55. 1968, 57-63. 

Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

G e  r I a c h, W.: Eine bisher nicht bekannte Blattfleckenkrankheit an Dendrobien (Erre
ger: Fusarium moniliforme). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 
20. 1968, 49-52.

Ge r I a c h, W.: Fusarium-Arbeitstagung am 12. und 13. Juli 1968 in Manchester. Nach
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 20. 1968, 142. 

G e r l  a c h, W.: Calonectria unisepiata n. sp., die bisher unbekannte Hauptfruchtform 
von Cylindrocladium scoparlum Morgan. Phytopath. Ztschr. 61. 1968, 372-38 1. 

G e  r 1 a c h, W., und B o r c h a r d t, G.: Untersuchungen iiber eine Wurzelfaule an 
Phalaenopsis-Hybriden und ihren Erreger (Fusarium oxysporum). Phytopath. Ztschr. 
63. 1968, 30-39.

K r 6 b e  r, H.: Tagung der Arbeitsgruppe ,,Phytopathologie" der CORESTA. Nachric:h
tenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 20. 1968, 15. 

K r 6 b e  r, H.: Infections of tobacco by Peronospora tabacina Adam as a function of the 
wetting period. Proc. 4. Int. Tobacco Sci. Congr. Athens 1966 (Paris 1968 ), p. 377-38 1. 

P l a t e, H.-P.,. und S c h n e i d e r, R.: Fusarium-Basalfiiule an Nerine. Gartenwelt 68. 

1968, 7-8 . 

S c h n e i d e r, R.: Phaeosphaeria eusloma (Fuck. ) Holm als Erreger einer Blattflecken
krankheit an Dieiienbachia. Phytopath. Ztschr. 61. 1968, 299-302. 

S c h n e i d e r, R., und D a e  b e  l e  r, F.: Eine fiir Deutschland neue Knospenkrankheit 
an Picea pungens var. glauca (Erreger: Cucurbitaria piceae Borthwick). Phytopath. 
Ztschr. 63. 1968, 38 8 -392. 

S c h n e i d e r, R., und PI ate, H. -P.: Fusarium moniliforme var. subglutinans als Erre
ger einer Zwiebelfaule an Nerine bowdenii. Naduichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 20. 1968, 5-8 . 

S e e m  ii 11 e r, E.: Untersuchungen iiber die morphologische und biologische Differen
zierung in der Fusarium-Sektion Sporotrichiella. Berlin 1968 . 93 S. (Mitt. Biol. Bundes
anst. Berlin-Dahlem 127). 

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 

K I o k e, A., und S c  h 6 n h a r d, G.: Bedeutung der Apfelunterlagen fiir die Nahrstoff
aufnahme im Hinblick auf das Auftreten der Stippigkeit. Erwerbsobstbau 10. 1968, 
145-147. 

K I o k e, A., Le h, H.-0., und K o r  o n  o w  s k i, P.: Pflanzen mit Mangelkrankheiten. 
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