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I. Entstehung und Aufgaben

Aus der im Jahre 1898 gegriindeten ,.Biologischen Abteilung am Kaiserlichen Ge
sundheitsamt" ging die Biologische Reichsanstalt fur Land- und Forstwirtschaft in 
Berlin-Dahlem hervor. Nach 1945 iibernahm die Biologische Zentralanstalt fur Land
und Forstwirtschaft in Braunschweig-Gliesmarode deren Aufgaben. Diese Anstalt 
ist durch die Verordnung der Bundesregierung vom 8. September 1950 - Bundes
gesetzblatt I S. 678 - in die Verwaltung des Bundes iiberfuhrt worden und fuhrt 
die Bezeichnung ,,Biologische Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft". Die 
einstige Berliner Zentrale wurde als ,,Biologische Zentralanstalt Berlin-Dahlem" 
1949 vom Land Berlin iibernommen und 1954 mit der Biologischen Bundesanstalt 
fiir Land- und Forstwirtschaft vereinigt. (Weitere Einzelheiten iiber die historische 
Entwicklung sind dem Jahresbericht 1962 zu entnehmen.) 

Die Aufgaben der Bundesanstalt ergeben sich vornehmlich aus dem Gesetz zum 
Schutze der Kulturpflanzen in der Fassung vom 26. 8. 1949 - Gesetzblatt der Ver
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 308 -. Hiernach hat sie die Krank
heiten und Schiidlinge der Kulturpflanzen zu erforsdien und zur Durchfuhrung des 
Pflanzenschutzes geeigneteVerfahren auszuarbeiten und zu prufen. Das Forschungs
programm der Bundesanstalt umfaBt insbesondere: 

das Studium der Lebensweise der tierischen Sdiiidlinge, der pilzlichen und bak
teriellen Erreger von Pflanzenkrankheiten sowie der pflanzlichen Viruskrank
heiten und der Mi:iglichkeiten ihrer Bekampfung; 

das Studium der Nutzlinge aus dem Tier- und Pflanzenreidi im Hinblick auf die 
biologische Schiidlingsbekiimpfung; 

die Erforschung von Mi:iglichkeiten, Schiidigungen durch pflanzenhygienische, 
insbesondere pflanzenbauliche und fruchtfolgetechnische MaBnahmen zu ver
rneiden; 

die Bearbeitung der vielseitigen Probleme der schiidlich werdenden nicht
parasitiiren Einflusse der verschiedensten Art; 

die Resistenzforschung einschl. der Resistenzprilfung der Kulturpflanzensorten 
gegen pflanzliche und tierisdie Parasiten, Viren und klimatische Einflusse, die 
die Grundlage fur eine erfolgversprechende Resistenzzuchtung zu liefern hat; 

die Erforschung der Unkriiuter und der zu ihrer Bekampfung geeigneten Mittel 
und Verfahren1); 

die Erforsdiung der Epidemiologie von Schiidlingen und Pflanzenkrankheiten 
und die darnit zusammenhiingende Schaffung der wissenschaftlichen Grund
lagen fur einen Prognose- und W arndienst sowie fur die MaBnahmen der 
Pflanzenquarantiine; 

die Erforschung der unerwunschten Nebenwirkungen von PflanzenschutzmaB
nahmen auf die Biozi:inose und im Hinblick auf die Forderungen der Hygiene 
(Lebensmittelgesetzgebung!); 
die Nutzbarmachung der radioaktiven Isotope und der Kernenergie fur das 
Gebiet der Phytopathologie und des Pflanzenschutzes. 

1) Der Anleil der durch Unkrauter verursac:hten Ertragseinbufien am Gesamtsc:haden in der Landwirtsdlaft wird 
in den USA mit ea. 34 '0/o veranschlagt, wdhrend man in der Bundesrepublik im allgemeinen mit 15--20 °/o 
redlnet. Unter dem Drude des Arbeitskraftemangels und dem - durdl die Einordnung der deutsdlen 
Landwirtschaft in den gr6Beren Wirtschaftsraum der EWG - verstEirkten Zug zur Rationalisierung hat die 
Bekampfung der Unkrauter wesentlidl an Bedeutung gewonnen. Es ist daher notwendig, im Rahmen der 
Biolo�isc:hen Bundesanstalt ein Institut zu erridlten, das sich mit der Er!orsc:hung der Unkrauter besdlaftigt 
und geeignete Bekampfungsmafinahmen entwidcelt. 
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Die Bundesanstalt hat somit die wissenschaftlichen Grundlagen fur einen wirkungs
vollen, hygienisch unbedenklichen und wirtschaftlichen Pflanzenschutz durch die 
Erforschung der Ursachen von Pflanzenschadigungen aller Art und die Ausarbei
tung von Bekampfungsverfahren zu schaffen. Die Erforschung der Bedingungen 
fiir die Gesunderhaltung der Kulturpflanzen im weitesten Sinne ermi:iglicht es, die 
ihr - neben den Forschungsaufgaben - obliegenden administrativen Aufgaben zu 
erfullen: Sie hat das Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten 
in allen einschlagigen wissenschaftlich-technischen Fragen zu beraten und die fach
lichen Unterlagen hir die auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes zu ergreifenden 
Mafinahmen, insbesondere fur die Bekampfung von Grofischadlingen, fur Abwehr
mafinahmen gegen die Einschleppung auslandischer Schadlinge, fur die Ein- und 
Ausfuhrkontrolle von Pflanzen und Pflanzenprodukten, zu liefern. Sie stellt die 
Zentrale des Pflanzenschutzmeldedienstes dar, verarbeitet das eingehende stati
stische Material und fuhrt - als unabhangige Instanz - die amtliche Pn1fung und 
Anerkennung von Pflanzenschutzmitteln und -geraten durch. 

Der Anteil der Eigenerzeugung am volkswirtschaftlichen Gesamtverbrauch an Nah
rungsmitteln betragt in der Bundesrepublik durchschnittlich 70 °/o; die fehlenden 
Nahrungsmittel miissen eingefuhrt werden, Da auch die tierische Produktion von 
dem Umfange der pflanzlichen Erzeugung abhangt, ist der Schutz der Kulturpflanzen 
gegen Krankheiten und Schadlinge, die Ertragsminderungen in Hohe von durch
schnittlich 10 bis 15 °/o verursachen, fur die Nahrungsmittelproduktion in ihrer 
Gesamtheit - ihr Wert wird in der Bundesrepublik fur 1963 mit 25,5 Md. DM 
beziffert - von erheblicher Tragweite. Die der Bundesanstalt obliegende Erfor
schung der Pflanzenkrankheiten und -schadlinge und der zu ihrer Bekampfung 
geeigneten Mi:iglichkeiten ist - als Voraussetzung fur praktische Bekampfungs
maBnahmen - fur die landwirtschaftliche Erzeugung aufierordentlich bedeutungs
voll. Nachdem die nach dem zweiten Weltkriege sprunghaft gestiegene Bevi:ilke
rungsdichte zur verstarkten Intensivierung der Bodennutzung zwingt und neue 
Krankheiten und Schadlinge eingeschleppt warden sind, haben die pflanzenschutz
lichen Aufgaben in den letzten Jahren noch zugenommen; ihre volkswirtschaftliche 
Bedeutung ist noch gri:ifier geworden. 

II. Organisation und Personal

Die Organisation der Bundesanstalt ist auf Seite A 8 des Ja hresberichtes 1962 dar
gestellt. 

Es wurde angestrebt, die Aufgaben mi:iglichst zweckmafiig, einfach und wirtschaft
lich zu erfullen und Arbeitsiiberschneidungen zu vermeiden. Trotz der durch die 
Aufgabenstellung bedingten weitgehenden Ghederung der Anstalt werden ihre 
Arbeiten zentral gesteuert; der Prasident ist den Abteilungs-, Instituts- und Dienst
stellenleitern gegeniiber - auch in fachlichen Angelegenheiten - weisungsberech
tigt. 

Gliederung und personelle Besetzung 

a) Leitung

Prasident: Prof. Dr. agr. Dr. h. c. Harald Ri ch t e r
Vertreter im Arnt: Prof. Dr. rer. techn. Kurt H a s s e  b r a  u k ,

Direktor und Professor 
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b) Hauptverwaltung

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

Amtskasse (Ein heitskasse) 1)
3301 Braunschweig Forschungsanstalt, Bundesallee 50
Leiter: Alois D i ck, Regierungsoberinspektor

Abteilungen, Institute und Aufleninstitute 

Abteilung ftir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

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

Institut fur Pflanzenschutzmittelprufung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. phil. Paul St e i n e r ,  Entomologe 
Wissenschaftlicher Oberra t 

Laboratorium fur chemische Mittelprufung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Wolfram W e  i n  man n , Diplom-Chemiker 

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

wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Manfred G 1 o g e r ,  Chemiker 

wissenschaftliche Forschungskraft (ab 1. 10. 1964) 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -
Dr.-Ing. Robert Sch a ch t ,  Chemiker

wissenschaftliche Forschungskraft (ab 1. 10. 1964)
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Laboratorium fur botanische Mittelprufung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Heinrich J.o h a  n n e s ,  Botaniker 
Wissenschaftlicher Rat 

1) Die Amtskasse erledigt audi Gesdiafte fiir: 
die Physikalisch-Technisdie Bundesanstalt, 
die Forschungsanstalt fiir Landwirtschaft, 
die Bundesforschungsanstalt fiir Kleintierzucht, 
das Bundessortenamt und 
das Luft!ahrt-Bundesamt. 
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Laboratorium fur zoologische Mittelpri.ifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

wissenschaftliche Mitarbeiterin: 
Dr. phil. nat. Erna M o s e b a ch, Zoologin 
wissenschaftliche Angestellte 

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

Leiter: 
Dr.-Ing. Hans Koch, Diplom-Ingenieur 
Wissenschaftlicher Rat 

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

Leiter: 
Dr. phil. Walther Fi s ch e r ,  Chemiker 
Wissenschaftlicher Rat 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. Gunther Sch m i d  t, Zoologe 

wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. agr. Gerhard Sch u h m a n n  , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 

wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Hanns-Gunther H e n k e  I , Chemiker 

wissenschaftlicher Angestellter 
- Vergutung aus Zuwendungen Dritter -
Dr.-Ing. Winfrid E b i n  g , Chemiker

wissenschaftliche Forsch ungskraft
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Botanisdle und zoologische Ableilung 

Leiter: 
Prof. Dr. rer. techn. Kurt H a s s e b r a u k, Botaniker 

Direktor und Professor 

Institut fur Botanik 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Prof. Dr. rer. techn. Kurt H a s  s e b r a u k, Botaniker 
Direktor und Professor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i ch ,  Biologe 
Wissenschaftlicher Rat 

Dr. rer. nat. Eva Fu ch s , Phytopathologin 
wissenschaftliche Angestell te 

Dr. rer. nat. Manfred H i 11 e , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. phil. Alfred N o 11 , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
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lnstitut fiir Zoologie 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 

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

Wissenschaftlicher Oberrat 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. nat. Werner R e i c h  m u  t h, Zoologe 

Wissenschaftlicher Rat 

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

Dr. rer. nat. Mechthild S t u b  e n, Zoologin 
wissenschaftliche Angestell te 

Dr. sc. agr. Werner S a n d e r s, Phytopathologe 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

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

Leiter: 
Dr. phil. Walter F r e y, Entomologe 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftlicher Mi tarbei ter: 

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

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Leiter: 
Dr. phil. habil. Hermann B o  r t e  1 s , Mikrobiologe 

Direktor und Professor 

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

Dr. phil. habil. Hermann B o r t  e 1 s , Mikrobiologe 

Direktor und Professor 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Dietrich M a  fl f e 11 e r  , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Heinz S t o  1 p , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Edith F r i c k e , Biologin 
wissenschaftliche Forsch ungskraft 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

lnstitut fiir Mykologie 

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

Dr. agr. Wolfgang G e  r 1 a c h, Phytopathologe (Diplom-Gartner) 

Wissenschaftlicher Rat 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. agr. Heinz K r 6 b e  r, Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestell ter 
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Dr. rer. nat. Roswitha S ch n e i d e r, Botanikerin 
wissenschaftliche Angestellte 

Dr.-Ing. Wolfgang W e i n m a n n ,  Mikrobiologe (Diplom-Brauereiingenieur) 
wissenschaftlicher Angestell ter 
- Vergutung aus zusatzlichen Mitteln des Bundes -

Institut fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, Ki:inigin-Luise-Str. 19 

Leiter: 
Dr. agr. Adolf K 1 o k e , Agrikulturchemiker (Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Oberrat, Privatdozent 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr.-Ing. Klaus R i eb a r t s  c h, Radiochemiker (Diplom-Ingenieur) 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Hans-Otfried L e h , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 
- bis 30. 6. 1964 Vergutung aus Zuwendungen Dritter -
Dr. agr. Peter K o r o n o w s k i , Botaniker
wissenschaftliche Forschungskraft
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Institut fur Biochemie 
351 Hann. Munden, Gi:ittinger Str. 4 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Hermann S t e g e m a n n, org. Chemiker und Biochemiker 
(Diplom-Chemiker) 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche, Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Volkmar L o e s ch ck e, org. Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Adolf R i:i p s c h, org. Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rnr. nat. Burkhard L e r ch , org. Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 
- Vergutung aus Zuwendungen Dritter -
Dr. sc. agr. Eckart S c h 1 i:i s s e r  , Phytopathologe (Diplom-Landwirt)
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 3. 1964)
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

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

Institut fur 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 Angestell ter 
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Dr. rer. nat. Hans-Ludwig P a  u I, Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. agr. Alexander P a w  Ii k ,  Phytopathologe (Diplom-Biologe) 
wissenschaftlicher Angestellter (verstorben am 5. 9. 1964) 

Dr. rer. nat. Joseph V o I k , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

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

Leiter: 
Dr. phil. Hans Us c h d r a w  e i t ,  Phytopathologe (Diplom -Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. Kurt H e i n  z e , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent 

Dr. rer. hort. Wolfgang Gu n k  e I, Phytopathologe (Diplom-Biologe) 
wissenschaftliche Forschungskraft (verstorben am 3. 6. 1964) 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Dr. rer. nat. Hans P e t z o 1 d , Zoologe
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 3. 1964)
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 4. 1964)

lnstitut fiir Virusserologie 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Rudolf B e r  c k  s , Botaniker 
Direktor und Professor 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Ruprecht B a r t  e I s , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

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

AuHeninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung 
61 Darmstadt, Kranichsteiner Str. 61 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Jost M. F r a n z ,  Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat, Privatdozent 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Alois H u  g e r  , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Aloysius K r i e g , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. phil. Erwin M ii 11 e r  - K o  g 1 e r ,  Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Otto Friedrich N i k 1 a s , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
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Dr. phil. nat. Annelore D a h  1 i n g e r , Biologin 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 3. 1964) 
-- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Dr. rer. nat. Wolfrudolf L a ux, Zoologe 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 30. 9. 1964) 

Vergutung aus Mitteln der Internationalen Kommission fur biologische Be
kampfung von Pflanzenschadlingen (C.I.L.B.) und des Forschungsrates fur 
Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bad Godesberg -

Dr. rer. nat. Fredegar N e u b e c k e r , Zoologe 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -
Dr. phil. nat. Wolfgang Si c k e r ,  Zoologe
wissenschaftli.che Forschungskraft (ab 16. 4. 1964)
-- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Institut for Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
2305 Kiel-Kitz.eberg, Schloflkoppelweg 8 
Leiter: 
Dr. phil. Klaus B u h  1 , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. Hans B o c k m  a n n , Botaniker 
wissenschaftlicher AngesteU ter 
Dr. rer. nat. Klaus D o m s c h , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Emil N i e m  a n  n , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
(beurlaubt seit 1. 10. 1961 for eine Auslandstatigkeit als Projektleiter der Ab
teilung Mittelprufung und Versuchswesen in der Zentralstelle fur Pflanzenschutz 
in Teheran/Iran; ausgeschieden aus dem Bundesdienst zum 30. 9. 1964) 
Dr. agr. Hans-Georg P r  i 11 w i t  z , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter (bis 30. 4. 1964) 
Dr. rer. nat. Friedrich S c h u t t e , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. phil. Walter G a  m s ,  Botaniker 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -
Diplom-Landwirt Karl-Ernst K n  o t h
wissenschaftliche Forschungskraft
- Vergutung aus DFG-Mitteln -
Dr. sc . agr. Reinder So 1, Phytopathologe (Diplom-Landwirt)
wissenschaftliche Forschungskraft
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Institut for Grunlandschadlinge 
29 Oldenburg i. 0., Philosophenweg 16 
Leiter: 
Dr. phil. Hans M a e r c k s , Zoologe 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Fritz F r a n k , Zoologe 
wissenschaftlicher Angesteilter 
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Dr. phil. Wolfram R i c h t e r ,  Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 

Institut fur Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
44 Munster (Westf.), Toppheideweg 88 

Leiter: 
Dr. phil. Hans G o f f a r t , Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

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

Dr. rer. nat. Bernhard S c h u 1 z e W e i s c h e r , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Dieter S t u r h a n , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter (seit 1. 2. 1964) 

Auflenstelle 

5153 Elsdorf/Rhld. 
Zuckerfabrik Pfeifer & Langen 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Werner S t  e u d e  I ,  Zoologe 
Wissenschaftlicher Rat 

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

Institut fur Gemusekrankheiten und Unkrautforschung 
5035 Fischenich, Kreis Koln, K6Iner Str. 60 
Leiter: 
Dr. phil. Hans O r t  h , Botaniker 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. hort. Gerd C r ii g e r  , Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
wissenschaftlicher AngesteUter 
Dr. agr. Alice H e i n ,  Phytopathologin (Diplom-Landwirtin) 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 3. 1964) 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Dr. phil. nat. Sigrun J a e g e r , Botanikerin
wissenschaftliche Forschungskraft (ab 1. 6. 1964)
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Institut fur Obstkrankheiten 

69 Heidelberg, Tiergartenstr. 100, Postfach 269 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Alfred S c h m i d  I e ,  Mykologe 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche M.itarbeiter: 
Dr. phil. nat. Herbert K r c z a 1 , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Dr. rer. nat. Ludwig K u nze , Diplom-Biologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
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Dr. phil. Gertrud S i n g e r  , Phytopathologin 
wissenschaftliche AngesteUte 

Institut fiir Rebenkrankheiten 
555 Bemkastel-Kues, Bruningstr. 84 
Leiter: 
Dr. der Bodenkultur Wilhelm G a  r t e  1, Phytopathologe (Diplom-Ingenieur) 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Gunter B r e n d  e 1, Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Martin H e r  i n  g , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. sc . agr. Gunther S t  e 11 m a c  h , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher AngesteUter 

Laboratorium fiir Zierpflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 
Leiter: 
Dr. rer. hort. Walter S a u  t h off , Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
wissenschaftlicher AngesteUter 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. agr. Hansgeorg P a g , Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
wissenschaftlicher Angestellter (seit dem 1. 9. 1964 beurlaubt zur Wahmehmung 
von Aufgaben im Rahmen der Entwicklungshilfe) 

Institut fiir Forstpflanz.enkrankheiten 
351 Hann. Munden, Kasseler Str. 22 
Leiter: 
Prof. Dr. phil. habil. Herbert Z y c h a , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Heinz B u t i n , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent 
Dr. phil. August K 6 r t  i n  g , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Ferenc K a  t 6 , Forstbotaniker (Assessor des Forstdienstes) 
wissenschaftliche F orschungskraft 
- Vergutung aus Zuwendungen Dritter -

Allgemeine zentrale Einrichtungen 

Bibliothek 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. phi 1. habil. Johannes K r a u s e 
wissenschaftlicher Angestellter 

Bibliothek 
(ab Oktober 1964 auch Fachdokumentationsstelle fiir Pflanzenschutz) 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Str. 19 
Leiter: 
Dr. phil. Johannes B a r n e r  
Wissenschaftlicher Rat 
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wissenschaftlicher Mi tarbei ter: 
Dr. rer. nat. Wolfrudolf L a ux 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 10. 1964) 

Bildstelle 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Heinrich J o h a n  n e s 
Wissenschaftlicher Rat 

Bildstelle 
1 Berlin 33 Dahlem, Ki:inigin-Luise-Str. 19 
Leiter: 
Ernst s Cha 1 0 w' 
technischer Angestellter 
Versuchsfeld 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i c h 
Wissenschaftlicher Rat 

Versuchsfeld 
1 Berlin 33 Dahlem, Ki:inigin-Luise-Str. 19 
Leiter: 
Dr. agr. Gerhard S c h u h  m a n  n 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Dienststelle fiir Grundsatzfragen 
1 Berlin 33 Dahlem, Ki:inigin-Luise-Str. 19 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Ludwig Q u a n  t z 
Wissenschaftlicher Rat 

Dienststelle fiir Melde- und W arndienst 
1 Berlin 33 Dahlem, Ki:inigin-Luise-Str. 19 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Albert H a r 1 e 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Bernhart O h n e s o r g e 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Anz.ahl der Hilfskrafte (am 1. Juli 1964) 
12 Verwaltungs- und Kassenbeamte 
37 Verwaltungs-, Kassen- und Bibliotheksangestellte 
28 Stenotypistinnen 

137 technische Angestellte 
- hiervon 9 aus Zuwendungen Dritter

und 23 aus DFG-Mitteln -
145 Arbeiter 

- hiervon 8 aus Zuwendungen Dritter
und 2 aus DFG-Mitteln -

359 insgesamt 

Anzahl der Doktoranden und Volontarassistenten (am 1. Juli 1964) 
7 Doktoranden 
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III. Tatigkeitsbericht

a) Forschungstatigkeit

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelpriifung 

Laboratorium fiir chemische Mittelpriifung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchung iiber die Hohe von Lindan-Riickstanden in Futterriiben (neu)
Zur Bekampfung der Erdfli:ihe (Halticinae) an Futterriiben sind Pflanzenschutz
maBnahmen mit Insektiziden erforderlich. In Untersuchungen mit Futterruben
der Sorte ,Eckendorfer Gelbe' wurde die Hohe der Ruckstande im Rubenkorper
nach einer Lindanbehandlung (Saatgutinkrustierung 50 g/kg Saatgut) be
stimmt. Die Ernte erfolgte nach 120 Tagen. Gefunden wurden gaschromatogra
phisch weniger als 0,01 ppm Lindan. W. Weinmann

2. Untersuchung iiber die Hohe von Tetramethyl-thiuramdisulfid(TMTD)
Riickstanden bei Erdbeeren

Zur Bekampfung des Grauschimmels der Erdbeeren (Botrytis cinerea) sind
PflanzenschutzmaBnahmen mit Fungiziden erforderlich. In Versuchen mit Erd
beeren der Sorte ,Senga Sengana' wurden die Ruckstande verschiedener
TMTD-Behandlungen (600 I/ha 0,5 '%) bestimmt. Es zeigte sich, daB die Ruck
standshohe der Zahl der Anwendungen deutlich proportional ist. Bei 3 Sprit
zungen, wie sie von der Praxis normalerweise fur notwendig gehalten werden,
wurden maximal 1,1 ppm Ruckstande gefunden. Selbst bei 4maliger Anwendung
jedoch liegen die Ruckstande mit 1,4 ppm deutlich unter der zu erwartenden
Toleranz.

(W. Weinmann in Zusammenarbeit mit H. W. K. Miiller, Pflanzenschutzamt
Hamburg, und A. von Horn, Pflanzenschutzamt Hannover)

3. Untersuchung iiber die Hohe von Pentachlornitrobenzol-Riickstanden an
Salat (unter Glas und im Freiland)

Zur Bekampfung der Salatfaule (Botrytis cinerea) werden Fungizide angewen
det. In Versuchen mit Salat der Sorte ,Tenax· wurde die Hohe der Ruckstande
einer Pentachlornitrobenzol-Behandlung (7 g/qm 2 x gestaubt) nach 17 und 28
Tagen bestimmt. Im Freiland wurden nach 17 Tagen 2,3 ppm gefunden, unter
Glas nach 18 Tagen 1 ppm, nach 28 Tagen 0,8 ppm. In Ubereinstimmung mit
den Befunden des Vorjahres scheint es, als wenn bei dieser Pflanzenschutz
maBnahme Toleranzuberschreitungen unvermeidlich sind. (W. Weinmann)

4. Untersuchung iiber die Hohe der Linuron-Riickstande bei Mohren (neu)
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Die Anwendung von Herbiziden zur Bekampfung der Unkrauter in Mohren
kulturen ist heute unvermeidlich. Das Harnstoffpraparat Afalon (Linuron)
steht unter den Herbiziden an erster Stelle. In Versuchen mit Mohren der Sorte
,Nantaise· wurden die Ruckstande einer Linuronbehandlung (1,5 kg/ha ge
spritzt) bestimmt. Die Untersuchung ergab, daB bereits nach 75 Tagen die Ruck
stande erheblich niedriger als 0,05 ppm lagen. Es war also keine Toleranzuber
schreitung festzustellen. (W. Weinmann)



5. Untersuchung iiber die Hohe von Azinphos- und Dimethoat-Rilckstanden aui
i'\pfeln, wenn das Pflanzenschutzmittel Uber Beregnungsanlagen ausgebracht
wird (neu)

Die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln i.iber stationare Beregnungsanla
gen hat in einigen Obstbaugebieten an Bedeutung gewonnen. Die Frage der
Ri.ickstande bei dieser Ausbringungsform muBte daher geklart werden. Die
Untersuchung verschiedener Apfelproben aus Versuchen des Pflanzenschutz
amtes Kassel mit Azinphos- und Dimethoatpraparaten ergab, daB maximal 0,1
ppm Ri.ickstande zur Zeit der Ernte vorlagen.

(W. Weinmann in Zusammenarbeit mit H. Zimmermann, Pflanzenschutzamt
Kassel)

6. Untersudmng iiber die Hohe von Lindan-Rilckstanden in Rapssaatgut (neu)

Zur Bekampfung des Rapserdflohes (Psylliodes chrysocephala) ist eine Inkru
stierung des Saatgutes mit Lindan notwendig. In Versuchen mit Winterraps
der Sorte ,Lembckes Winterraps· wurden die Ri.ickstande einer Lindaninkru
stierung (50 g/kg Saatgut) bestimmt. Die Untersuchung des nach 345 Tagen an
fallenden neuen Saatgutes auf Lindan-Riickstande ergab gaschromatographisch
weniger als 0,01 ppm Lindan. Eine bedenkliche Verunreinigung des gewonne
nen Rapsoles ist daher nicht zu befiirchten.

(W. Weinmann in Zusammenarbeit mit C. Buhl vom Institut fiir Getreide-, 01-
frucht- und Futterpflanzenkrankheiten)

7. Untersuchung iiber die Hohe van Aldrin- und Heptachlor-Rilckstanden in
Zuckerriiben (neu)

Zur Bekampfung des Moosknopfkafers (Atomaria Jinearis) im Zuckerriibenbau
ist eine Beizung des Saatgutes mit Aldrin oder Heptachlor erforderlich. In
Untersuchungen von Proben der Sorte ,Kleinwanzleben Erta monogerm' der
AuBenstelle Elsdorf des Instituts fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematoden
forschung wurde die Hohe der Riickstande nach einer Aldrinbeizung (2000 g
Aldrin-Puder/dz Saatgut) oder nach einer Heptachlorbehandlung (1500 g Agro
nex-Hepta/dz Saatgut) bestimmt. Nach 210 Tagen wurden im Ri.ibenkorper gas
chromatographisch weniger als 0,01 ppm Aldrin bzw. 0,01 ppm Heptachlor ge
funden.

(W. Weinmann in Zusammenarbeit mit W. Steudel von der Auflenstelle Elsdorf
des lnstituts fur Hack.fruchtkrankheiten und Nematodenforschung)

8. Entwicklung einer Methode zur raschen qualitativen und quantitativen
Analyse anerkannter Dimethoat-Praparate mit Hilfe der IR-Spektroskopie
(neu)

Die steigende Bedeutung der Dimethoatpraparate lieB es wi.inschenswert er
scheinen, eine spezifischere Methode als die i.iblichen Phosphor- und Schwefel
bestimmungen fur die Kontrolle der Praparate zur Verfiigung zu haben. Es
wurden verschiedene Wege zur Ausschaltung storender Formulierungsbei-·
produkte erarbeitet, so daB die Bestimmung des Wirkstoffes i.iber mehrere
spezifische Schliisselbanden erfolgen kann. (M. Gloger)

9. Entwicklung einer raschen und zuverlassigen Methode zur Untersuchung 
von Phosphorwasserstoff entwickelnden Praparaten (neu)

Die Wi.ihlmausbekampfung in Obstanlagen ist von unveranderter Aktualitat.

Es erschien daher wi.inschenswert, die Phosphorwasserstoff entwickelnden
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Zinkphosphidpraparate, die zudem durch Feuchtigkeitseinwirkung leicht ihren 
Wirkstoffgehalt reduzieren, auf einem ki.irzeren Wege als bisher kontrollieren 
zu konnen. Unter Beibehaltung des Bestimmungsprinzipes wurde die Analysen
methode vollig abgeandert, wodurch eine deutliche Arbeits- und Zeiterspamis 
erreicht wurde. (W. Weinmann) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchung Uber die Hohe von Tetrachlomitrobenzol(TNCB)-Riickstanden

bei Tomaten unter Glas

Zur Bekampfung der Fruchtfaulen der Tomaten (insbesondere der Phylo
phthora) sind PflanzenschutzmaBnahmen mit Fungiziden erforderlich. Es wur
den Untersuchungen i.iber die Hohe von TNCB-Ruck.standen auf Tomaten im 
Gewachshaus nach 7maliger Raucherung im Abstand von 14 Tagen mit dem
Praparat Myfusan (1 Dose/150 cbm Raum) durchgefi.ihrt. In Ubereinstimmung
mit den Befunden des Vorjahres wurden sehr niedrige Werte (ea. 0,05 ppm)
gefunden, so daB eine Verwendung des Mittels wohl mit der Toleranz in Ein
klang zu bringen ware. Ein 3. Versuch im Jahr 1965 ist jedoch erforderlich.

(W. Weinmann) 

2. Untersuchung iiber die Hohe von Dimethoat- und Diazinon-Riickstanden bei
Mohren (neu)

Zur BekampfuJJg der Mohrenfliege (Psila rosae) sind PflanzenschutzmaBnahmen
mit Insektiziden erforderlich. In Fortfi.ihrung der Suche nach einer hygienisch
unbedenklichen PflanzenschutzmaBnahme wurden in diesem Jahr Mohren der
Sorte ,Nantaise· auf die Hohe der Ri.ickstande einer Behandlung mit Streu
granulaten von Diazinon und Dimethoat (jeweils 100 kg Streumittel/ha) unter
sucht. Es verstarkt sich der Eindruck, dafi bei der Verwendung von Granulaten
sowohl Diazinon als auch Dimethoat in hygienischer Hinsicht unbedenklich
sind. Bei Dimethoat konnten nach 200 Tagen keine Ri.ickstande mehr nachge
wiesen werden; bei Diazinon wurden nach 90 Tagen 0,2 ppm Wirkstoffri.ick
stande gefunden. Eine Gefahr der Kollision bei den zu erwartenden Toleranzen
besteht also wohl nicht. Eine emeute Untersuchung im Jahr 1965 wird fur er
forderlich gehalten. (W. Weinmann)

3. Untersuchung Uber die Hohe der Riickstande des Fungizids Dyrene bei
Salat und Tomaten (neu)

In Kreisen des praktischen Pflanzenschutzes besteht ein Interesse daran, das
Praparat Dyrene auch im Gemi.isebau als Fungizid anzuwenden. Wir be
stimmten daher die Ri.ickstande, die bei der Anwendung des Praparates (0,3-
0/oig bei einer Aufwandmenge von 600 1/ha) bei Salat im Freiland und unter
Glas sowie bei Tomaten auftreten. Die Tomaten zeigten im Freiland nach
60 Tagen Ri.ickstande in Hohe von 0,18 ppm. Der Freilandsalat zeigte nach
27 Tagen Ri.ickstande von weniger als 0,05 ppm Dyrene-Wirkstoff. Diese
Werte sind noch nicht recht zu beurteilen, da keine Tole·ranz festgesetzt ist.
Ein Wiederholungsversuch ist erforderlich. (W. Weinmann)

4. Untersuchung Uber die Hohe der Linuron-Riickstande in Spinal (neu)

Auf Anregung von Dienststellen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
wurde die Hohe der Ri.ickstande einer Linuronbehandlung (1,5 kg/ha, ge
spritzt) von Spinat der Sorte ,Matador' gepriift. Nach 35 Tagen wurde ein
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Riickstand in Hi:ihe von 0,35 ppm Linuron gefunden. Dieser Wert wiirde mit 
der bislang vorgesehenen Toleranz koUidieren. Erneute Uberpriifung ist 
erforderlich. (W. Weinmann) 

5. Untersuchung iiber die Hohe von Endosulfan-Riickstanden bei Erdbeeren
Zur Bekampfung des Erdbeerstengelstechers (Coenorrhinus germanicus) und
der Erdbeermilben (Tarsonemus pallidus) sind Pflanzenschutzmaflnahmen mit
lnsektiziden erforderlich, und zwar zur Zeit der Blute der Erdbeere. Wegen
seiner Bienenungefahrlichkeit ist das Praparat Thiodan von gri:iflter Bedeu
tung. Versuche mit Erdbeeren der Sorte ,Senga Sengana' und dem Praparat
Thiodan emulgierbar (0,20/oig, 600 l/ha) ergaben 40 Tage nach der Behand
tung. Versuche mit Erdbeeren der Sorte ,Senga Sengana' und dem Praparat
an die vorgesehene Toleranz herankamen, wurde diese diesmal erheblich
unterschritten. Zur Sicherung des Ergebnisses wird de·r Versuch wiederholt.

(W. Weinmann) 

6. Arbeiten an der sog. H2S-Methode zur Bestimmung von Riickstanden von
insektiziden Phosphorsaureestem

Die H2S-Methode, die sich durch ihre grofle Empfindlichkeit und Eleganz bei
der Riickstandsbestimmung von Phosphorsaureester-Insektiziden gro.fler Be
liebtheit erfreut, besitzt den Nach.teil eines bis mehrerer Sti:irfaktoren, die
bisher noch nicht gefaflt worden sind. Diese Sti:irfaktoren bewirken verein
zelte, iiberraschend auftretende Fehlwerte. Es wurden umfangreiche Studien
getrieben, diese Faktoren zu erkennen und auszuschalten. Durch apparative
Abiinderungen und verschiirfte Forderun.gen an die Reagentien konnte eine
gri:iflere Stabilitat der Methode erreicht werden. Weite:re Versuche sind not
wendig. (W. Weinmann)

7. Verbesserung der hier entwickelten Methode zur Untersuchung von 2,4-D/
MCP A-Kombinationspraparaten
Die Trennung der beiden Wirkstoffe des Priiparates erfolgt an einer gepuf
ferten Kieselgursiiule. Durch direkte Titration der Phenoxysiiuren in dem 
Chloroform/Ather-Eluat mit Hilfe der Glaselektrode konnte eine Verein
fachung und Besch.leunigung der Analyse erreicht werden. Durch Differenzie
rung der Titrationskurve ist dariiber hinaus e:ine zusatzliche Beurteilung der
Reinheit der Wirkstoffe moglich. Die Arbeiten werden innerhalb des CP AC
Arbeitskreises fortgefiihrt. (E. Finger)

8. Arbeiten zur Bestimmung des Gehaltes und der Reinheit der Triazinprapa
rate sowie der kombinierten Triazin/ Amitrol-Praparate (neu)
Es wurden Untersuchungen durchgefiihrt mit dem Ziel der chromatographi
schen Abtrennung der Triazinwirkstoffe von den Formulierungsbeistoffen
und der Beurteilung des Reinheitsgrades des Wirkstoffes durch automatische
Messung der UV-Absorption des Saulen-Eluates. Ferner wurden geeignete
Bedingungen erarbeitet. Amitrol in den Kombinationspriiparaten vor der
Triazinbestimmung herauszuli:isen und gesondert durch Titration mit Hilfe
einer Silber/Silberchlorid-Elektrode zu bestimmen. Die Methode mufl im ein
zelnen noch. ausgearbeitet werden. (E. Finger)

9. Erarbeitung einer polarographischen Methode zur Analyse der Lindan
Praparate (neu)
Die sehr raschen und eleganten polarographischen Methoden erfordern all
gemein umfangreiche Vorarbeiten und Anpassungen an die spezifischen Ver-

A 19 



haltnisse. Die Vorarbeiten fiir die Untersuchung der zahlreichen Lindan
praparate wurden fast zum Abschlu13 gebracht. (R. Schacht) 

10. Arbeiten zur Entwicklung einer gaschromatographischen Methode filr die
Bestimmung von Phosphorsaureester-Riickstanden (neu)

Es wurden zahlreiche gaschromatographische Versuchsbedingungen ein
schlie13lich der stationaren Phasen und der Saulenlangen auf ihre Eignung
zur Bestimmung von Phosphorsaureester-Riickstanden gepriift. Die Unter
suchungen fiihrten noch zu keinem befriedigenden Ergebnis. (W. Weinmann)

11. Arbeiten zur Verbesserung der Untersuchungsmethodik von Lindan-/DDT
Kombinationspraparaten mit Hilfe der IR-Spektrographie (neu) (M. Gloger)

12. Uberpriifung verschiedener Methoden zur Bestimmung von Dimethoat
Riickstanden auf ihre Eignung zur Anwendung auf Radieschen, Rettich und
Sellerie (neu)

Es wurden mehrere bekannte Dimethoat-Methoden auf ihre Anwendbarkeit
auf Untersuchungsmaterial mit hoheren Gehalten an Fremdschwefel - ins-
besondere an schwefelhaltigen athetischen Olen gepriift. Keine· der ge-
nannten Methoden erwies sich als geeignet. (W. Weinmann)

Laboratorium iiir botanische Mittelpriifung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

Versudle Uber die Einwirkung von Herbiziden zur dlemischen Grabenent
krautung auf die Sauerstoffbilanz des Gewassers und die Verwendung be
handelten Grabenwassers zu Beregnungszwecken 

Im Rahmen eines dreijahrigen Forschungsvorhabens, das von der DFG 
durch eine Sachbeihilfe gefordert wurde, wurden Herbizide aus den ver
schiedensten Wirkstoffgruppen auf ihre Nebenwirkungen auf die Graben
wasser untersucht. Aus der Vielzahl der Ergebnisse, die einer besonderen 
Veroffentlichung vorbehalten bleiben, sei hier nur einiges herausgehoben. 
Die Sauerstoffbilanz eines behandelten Gewassers war unmittelbar nach der 
Behandlung fiir Stunden stark beeintrachtigt, doch baut sie sich innerhalb 
spatestens einer Woche wieder normal auf. Der Grund da.fiir ist, da13 die 
empfindlichen Mikroorganismen in belebtem Wasser innerhalb dieser 
Woche durch resistentere Formen ersetzt werden. 

Etwas ungiinstiger liegen die Verhaltnisse, wenn das behandelte Graben

wasser zur Beregnung empfindlicher landwirtschaftlicher Kulturen verwen
det werden soll. Hierbei empfiehlt sich im allgemeinen eine Wartezeit von 
mindestens 60 Tagen. Die Untersuchungen bilden die Grundlage fur Emp
fehlungen, die bei der Anerkennung von Herbiziden zur chemischen Graben
entkrautung beachtet werden miissen. 
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Einer Anwendung von Herbiziden zur chemischen Grabenentkrautung diirfte 
nichts mehr im Wege stehen, wenn die nachfolgenden Punkte beriicksichtigt 
werden: 

a) In folgenden Gebieten diirfen keine Herbizide zur Grabenentkrautung
eingesetzt werden:
1. Trinkwassereinzugsgebiete und Quellen
2. Naturschutzgebiete



3. Fischzuchtteiche
4. Gewasser, die zum Waschen von Konsumgiitern gebraucht werden
5. Gewasser, die dauernd fiir die Beregnung und zum Ansetzen von

Spritzbriihen benutzt werden

b) In anderen Gebieten sind folgende Einschrankungen zu beachten:

1. Behandlungen auf den vollen Bewuchs sollen nicht vor dem 15. Juni
erfolgen.

2. Bei fischereilich genutzten Gewassern auBer Fischzuchtgewassern
(siehe a. 3.) sollen nicht vor dem 15. Juni Herbizide eingesetzt werden.

3. Behandeltes Wasser darf fiir landwirtschaftliche Kulturen erst nach
friihestens 2 Monaten benutzt werden.

4. Bei Behandlungen gegen Unterwasserpflanzen sind die Gewasser, wie
auch sonst bei groBraumigen Einsatzen, nur abschnittweise zu behan
deln (Teiche halb und halb, Graben streckenweise oder halbseitig).

(H. Johannes) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die phytotoxische Wirkung von Quecksilber-Beizmit
teln auf Getreide bei unterschiedlichem Wassergehalt des Saatgutes und
verschiedener Lagerzeit

Die weitergefiihrten Untersuchungen iiber die phytotoxische Wirkung van 
organischen Quecksilberverbindungen haben wiederum gezeigt, daB nicht
nur die reinen Quecksilberverbindungen, sondern auch ihre Kombinationen
rnit Insektiziden zu mehr oder weniger ausgepragten Keim- und Triebkraft
schaden fiihren konnen. Durch die Neueinfuhrung von Feuchtbeizrnitteln und
deren Kombinationen wurden diese Probleme besonders wichtig. Hierbei er
geben sich nicht nur neue Reaktionen auf der Oberflache des Kornes zwi
schen Korn und Wirkstoffen, sondem die Beeinflussung der Keim- und
Triebkraft scheint noch andere Gefahrenquellen in sich zu bergen.

Diese Untersuchungen werden in den fo.lgenden Jahren auch auf Riiben
Saatgut ausgedehnt. (H. Johannes)

2. Laufende Agarfolienteste zur Priifung von Beizgeraten durch Feststellung
der Verteilung des Beizmittels auf dem Saatgut

Die Einfiihrung praktisch dampfdruckfreier Quecksilberverbindungen fur
die Formulierung von Feuchtbeizmitteln hat dazu gefiihrt, daB die Bio
logische Bundesanstalt besondere Bedingungen fur die Verteilbarkeit dieser
Beizmittel auf dem Korn gefordert hat. Zur Nachpriifung dieser Verteilbar
keit auf dem Getreide dient der Aqarfolientest. Es ist so notwendig qewor
den, alle in Priifung befindlichen Feuchtbeizgerate mit Hilfe des. Aqarfolien
testes auf ihre biologische Wirksamkeit zu priifen. (H. Johannes)

3. Versuche zur Bekampfung von submersen Pflanzen mit neueren Herbiziden
und Nachweis des Abbaus dieser Wirkstoffe durch Mikroorganismen der
offenen Gewasser

Bei der ch.emisch.en Grabenentkrautung hat sich gezeigt, da13 nach Vernich
tung der emersen Vegetation eine verstarkte Ausbreitung submerser Was
serpflanzen erfolgt. Diese submersen Pflanzen behindern in erheblichem
MaBe die FlieBgeschwindigkeit' der Gewasser.
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Zur Bekampfung dieser Unterwasservegetation ist es notwendig, geeignete 
Herbizide dem Wasser in den erforderlichen Konzentrationen direkt zuzu
setzen. Diese Mengen sind erheblich gri:ifier, als sie bei der Bekampfung der 
emersen Vegetation gelegentlich in das Grabenwasser gelangen. Fi.ir den 
Einsatz ist entscheidend, ob auch diese gr6Beren Herbizidmengen, ohne 
ungi.instige Nebenwirkungen hervorzurufen, schnell mikrobiell abgebaut 
werden. (H. Johannes) 

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

Untersuchungen iiber die Riickstande in Riiben nach einer Behandlung gegen 
Moosknopfkafer 
Das verstarkte Auftreten von Moosknopfkafer (Atomaria linearis Steph.) in 
der Bundesrepublik und der damit verbundene Bedarf an sicher wirkenden 
Behandlungsmitteln hat dazu gefi.ihrt, daB die Prufung der Mittel gegen 
Moosknopfkafer ab Herbst 1963 in das Programm der amtlichen Mittelpri.i
fung aufgenommen worden ist. Da der Schaden durch die Kafer schon sehr 
fruhzeitig eintritt - zum Teil schon, bevor das Hypokotyl die· Erdoberflache 
durchstoflen hat -, sind Saatgutpuder und kombinie·rte Beizen am besten 
fiir die Behandlung geeignet. Wahrend gegen Drahtwurmer 500 g/100 kg 
Saatgut vorgeschrieben sind, ist fiir den Einsatz gegen Moosknopfkafer eine 
erhi:ihte Aufwandmenge von einheitlich 1200 g Praparat/100 kg Saatgut fest
gesetzt worden. Diese Aufwandmenge fiihrte zu der Frage nach den Ruck
standen der Saatschutzmittel im Rubenki:irper. 

Die Ruben wurden in verschiedenen Entwicklungsstadien auf Aldrin-, Diel
drin- oder Heptachlor-Ruckstande untersucht. Wenn die Rube die Gri:ifie 
einer Mohrrube erreicht hat, sind bereits keine Ri.i.ckstande an chlorierten 
Kohlenwasserstoffen mehr nachzuweisen, so daB keine Bedenken bestehen, 
die Ruben nach der Ernte zu verfiittern. Auch einer Verwendung der Rube 
als Trockenschnitzel steht demnach nichts im Wege. 

(E. Mosebach und P. Steiner\ 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber geeignete Testtiere zur Feststellung der Dauerwirkung
von Praparaten gegen rindenbriitende Borkenkafer

Geschlagenes Holz muB im Forst gegen den Befall durch rindenbrutende
Borkenkafer geschutzt werden. Seit der empfindliche Mangel an Arbeits
kraften das Entrinden der Stamme nicht immer bis zum Zeitpunkt der Ge
fahrdung gewahrleistet, haben Praparate zur vorbeugenden Behandlung
gegen rindenbrutende Borkenkafer grofie Bedeutung erlangt. Vor allem ist
bei der amtlichen Prufung der einschlagigen Praparate ihre Dauerwirkung
wichtig. Der Nachweis der Dauerwirkung im Freiland bis zu 4 Monaten
la.fit sich aber nur in solchen Jahren fiihren, in denen der Populationsdruck
der Schadlinge groB genug ist, daB de,r Gegensatz zwischen behandelten und
unbehandelten Stammen klar zutage tritt. Daraus ergibt sich der Wunsch,
die insektizide Wirksamkeit der Rinden iiber den Zeitraum von 4 Monaten
mit geeigneten Insekten im Laboratorium zu kontrollieren.
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Die bisher dafiir verw'endeten Testtiere, Drosophila und Tribolium, haben 
bei der Testung Nachteile gezeigt. Deshalb wurde ein Sortiment anderer 
Testtiere auf ihre Eignung fur den Test der Insektizide auf Baumrinden ge
priift. (P. Steiner und E. Mosebach) 

2. Untersuchungen iiber den: Nachweis von Disyston-Riickstanden in Kartoffeln

Zur Verhiitung von Virusinfektionen werden Saatkartoffeln mit Disyston
Granulat gegen Vektoren erfolgreich behandelt. Die Frage, ob Restbestande
von Saatkartoffeln auch als Speisekartoffeln freigegeben werden konnen,
bedarf dringend der Beantwortung. Zu diesem Zwedc wurde damit begon
nen, ein Verfahren zum Na.chweis etwaiger Disyston-Riickstande· in Kar
toffeln auszuarbeiten. (E. Mosebach und P. Steiner)

3. Riickstandsanalysen von neuartigen insektiziden Phosphorverbindungen in
verschiedenem Gemiise (E. Mosebach)

4. Untersudmngen zur Feststellung der Dauerwirkung von Saatsdtutzmitteln
auf Riibensaatgut zur Vorratsbehandlung gegen Moosknopfkafer

(P. Steiner und E. Mosebach) 

Institut fiir Geratepriifung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forsdtungsvorhaben: 

Entwicklung einiger Priifeinrichtungen fiir die Priifung von Pflanzenschutz
geraten 

Vorrichtung zur Herstellung von Spritzbildern: 

Mit gleichmii.Biger Geschwindigkeit (1 m/sec) wird ein senkrecht stehender 
Rahmen, in den ein vorbereitetes Papier eingespannt ist, vor einem Spritz
strahl vorbeigefiihrt. Der senkrecht auftreffende Strahl aus eingefarbtem 
Wasser wird durch ein Pflanz.enschutzgerat erzeugt, das in 5 m Entfernung 
von dem Rahmen aufgestellt ist. Das Spritzbild wird dann mit dem Dispersome
ter (automatisches Auszahlgerat) ausgewertet. 

Gerat zum Herstellen von Schnittbildern aus Diisenstrahlen: 

Ein iiber zwei Walzen einmal umlaufendes Tuch (versteift) mit Schlitz, auf 
das gespritzt wird und unter dem auf einem ausziehbaren Blech ein vor
bereitetes Papier liegt, ermoglicht die DarsteUun.g der Form des Spritzstrah
les in einem bestimmten Abstand von der Diise (Band, Vollkreis, Ring usw.) 
in seiner natiirlichen Gr6Be. 

Diisenpriifgerat: 

Ein Behalter, in dem die Menge der aus einer Diise in der Zeiteinheit aus
tretenden Spritzfliissigkeit festgestellt werden kann, ohne da.B Fliissigkeit 
verloren gehen kann und ohne daB Stauchungen oder Gegendruck das Er
gebnis beeinflussen konnen. (H. Koch) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Entwicklung neuer Priifmethoden und -einrichtungen fiir die Priifung von
Pflanzenschutzgeraten und -gerateteilen

Die anfallenden Aufgaben hangen von der Art der zur Priifung angeliefer
ten Gerate oder Gerateteile ab. (H. Koch)
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2. Untersuchungen an Dralldtisen von Pilanzenschutzgeraten mit unterschied
lichen Bohrungen, Drallkorpern und Drallkorperabstanden

Verbesserte Dusen, bessere und gleichmii.Bigere Verteilung der Spritzbruhen
und damit sparsamere und wirkungsvollere Ausbringung von Pflanzen
schutzmittein sind von groBer wirtschaftlicher Bedeutung. (H. Koch)

3. Feststellung von VerschleiBwerten an Dusen und Pumpen

Die Kenntnis der Lebensdauer von Dusen und Pumpen fur Pflanzenschutz
zwecke ist von groBer wirtschafllicher Bedeutung. (H. Koch)

Institut iiir Pflanzenschutzmitteliorschung in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen tiber die Bekampfung und physiologische Spezialisierung
des Zwergsteinbrandes (Ti 11 e t  i a c o n t r a  v e r s a )

Der Erfolg der Zwergbrandbekii.mpfung mit chemischen Mittein ist von der
pathogenen Spezialisierung des Schadpilzes in stii.rkerem MaBe abhii.ngig, als
die Befallswerte in unbehandelten Parz.ellen erkennen !assen. In sechsjii.hri
gen Versuchen konnten groBere Unterschiede in der Pathogenitii.t deutscher
Zwergbrandherkunfte belegt werden. Die Selektionswirkung der Weizen
sorten fuhrte zu einer Steigerung der Pathogenitii.t. Einige zuchterisch noch
nicht bearbeitete Weizensorten zeigten hohe Resistenz gegen alle Rassen.
Deutsche Hochzuchtsorten erkrankten im Bereich von 27-72 fJ/o. Die aus den 
USA bekanntgewordenen Resistenzgene der Sorten ,Martin', ,Turkey·, ,Hussar'
und ,Ridit' bewirkten einzeln nur Teilresistenz, jedoch fuhrte der Anbau solcher
Sorten in Verbindung mit hexa.chlorbenzolhaltigen Beizmitteln zu brand
freien Bestii.nden. (G. Schuhmann)

2. Untersuchungen zur Methodik der Prtifung von Beizmitteln gegen Schnee
schimmel an Getreide

Die regelmii.Bige Prufung von Beizmitteln zur Bekii.mpfung des Schneeschim
meis an Getreide ist nur in naturlichen Befailsgebieten mit lii.ngerer Schnee
bedeckung oder in temperaturgesteuerten Rii.umen moglich. Durch Abdek
kung von Feldparz.ellen mit Polyii.thylenfolie wii.hrend der Wintermonate
konnen die Infektionsbedingungen auch auBerhalb von Schneeschimmel
Befallslagen verbessert werden, so daB die Prufungsergebnisse mit solchen
aus Versuchen ubereinstimmen, die in Klimakammern angelegt wurden.

(G. Schuhmann) 

3. Lagerungsversuche mit Mohren nach Saatgutinkrustierung bzw. Boden
behandlung

Die bei der Aussaat mit lindanhaltigen Mitteln inkrustierten oder im Bei
drillverfahren mit diazinonhaltigen Mitteln behandelten Mohren wurden
nach der Ernte gelagert und in groBeren Abstanden auf das Verhalten der
Wirkstoffruckstii.nde mit Hilfe des Biotestverfahrens untersucht. Der Versuch
konnte infolge vorzeitigen Verderbs der gela.gerten Mohren nicht im vor
gesehenen Umfang bis zum Fruhling ausgedehnt werden und wurde gegen
Ende des Winters abgebrochen. Bis zu diesem Zeitpunkt war kein nennens
werter Abfall der ursprunglich vorhandenen Wirkstoffruckstande erkennbar.

(G. Schmidt) 
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4. Untersuchungen Uber unterschiedliche Wirkung insektizider Spritzmittel bei
Blattlausen (neu)

Vier verschiedene Spritzmittel in je 2 Konzentrationen wurden unter glei
chen Bedingungen in Laborversuchen an drei Blattlausarten gepruft. Es
wurde festgestellt, dafl alle Pra.parate gegenuber Schwarzen Lausen an Ho
lunder den Wirkungsgrad 100 zeigten, bei Ahornla.usen betrugen die Wir
kungsgrade 79,6-100. Abweichend verhielten sich Grune Pfirsichla.use auf
Tomaten: 2 Mittel hatten den Wirkungsgrad 100, die anderen beiden ver
sagten vollsta.ndig. Es steht nicht fest, ob die Grunde der unterschiedlichen
Wirkung in der La.use- oder der Na.hrpflanzenart zu suchen sind.

(G. Schmidt) 

5. Untersuchungen Uber die Kombination zwischen Gaschromatographie und
lnfrarotspektrographie

Es wurde ein Verfahren entwickelt, das es erlaubt, die Fraktionen eines in
einem Gaschromatographen mit Wa.rmeleitfa.higkeitsdetektor getrennten
Substanzgemisches ohne kostspielige Hilfsmittel zur qualitativen Identifi
zierung schnell und direkt durdl ihr Infrarotspektrum zu charakterisieren.
In einer einfachen Vorrichtung, die direkt auf den Gasaustrittsstutzen des
Gaschromatographen gesteckt wird, wird ein Teil der Substanz auf 8 mg
Kaliumbromid niedergeschlagen. Das Salz wird zu einer Mikrotablette von
3 mm (/) gepreflt. Unter Verwendung eines Strahlenkondensors liefert der
die Tablette durchsetzende lnfrarotlichtstrahl ein einwandfrei identifizier
bares Absorptionsspektrum. Fur dieses Verfahren mussen - je nach Sub
stanz - 75 bis 600 µg je Probe angewendet werden. (W. Ebing)

6. Untersuchungen Uber die Moglichkeiten der gaschromatographischen Be
stimmung einiger Fungizide

Die gaschromatographische· Bestimmung von Dithiocarbamaten scheitert an
der uncharakteristischen Zersetzlichkeit dieser Stoffe. (W. Ebing)

7. Gaschromatographische Untersuchungen von Triazin-Herbiziden (neu)

Es wurde das gaschromatographische Verhalten herbizidwirksamer Triazin
derivate an 12 Verbindungen untersucht. An einer 2-m-Kolonne mit 2,5 0/o
Versamid-900 auf Diatoport S (60/80 mesh) konnen alle untersuchten Tria
zine unzersetzt chromatographiert und weitgehend aufgetrennt werden. Ver
wendet wurde ein Gera.t mit Flammenionisationsdetektor. (H. G. Henkel)

8. Gaschromatographische Bestimmung von Herbizidriickstanden in Erde

Die an Triazinen ausgearbeitete gaschromatographische Methode la.flt sich
zur Ruckstandsbestimmung von Phenoxyalkancarbonsa.ureestern und Triazi
nen in Erdproben anwenden. Die Acetonextrakte wurden ohne Vorre1ni
gung injiziert. Die nach 20�25 Extraktinjektionen durch Begleitstoffe ver
schmutzten Kolonnen sind nach 1- bis 2stiindigem Ausheizen wieder be
triebsfa.hig. Diese Eigenschaften zeigen jedoch nur die Versamid-900-Kolon
nen. Im Falle der Triazine kann der Extrakt durch Ausschutteln mit Aktiv
kohle vom Typ Nuchar Carbon vorgereinigt werden (Recovery 80-85 0/o).
Die unteren Erfassungsgrenzen bei beiden Verbindungsklassen liegen zwi
schen 0,3 und 0,5 ppm. (H. G. Henkel)
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9. Diinnschichtchr.omatographie von Harnstoffderivaten mit herbizider Wirk
samkeit (neu)

Es wurden geeignete Systeme zur diinnschichtchromatographischen Tren
nung von 6 N-Phenylhamstoff-Derivaten ausgearbeitet. Zur Detektion las
sen sich die Verbindungen, wie gezeigt werden konnte, auf den Kieselgel
G-Platten thermisch in die entsprechenden Anilinderivate spalten, die dann
nach dem Bespriihen mit p-Dimethylaminobenzaldehyd als gelbe Flecke
sichtbar werden. Die Erfassungsgrenzen liegen bei 0,5 µg. In Erdextrakten
konnte auf diese Weise z. B. Monuron bis zu 0,5 ppm nachgewiesen wer
den. (H. G. Henkel)

bb) Im Bericbtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen Uber die chemische Bekampfung und den Eindringungsweg
des Zwergsteinbranderregers in die Weizenpflanzen (neu)

Da die durch Zwergsteinbrand verursachten Ausfalle keinen Riickgang er
kennen lassen, erschien es angezeigt, Lucken in unseren Kennh1issen iiber
die Biologie dieses Brandpilzes zu schlieflen, um die Wirksamkeit chemischer
Beka.mpfungsverfahren dei.;,ten zu ki:innen. Es wird erwartet, da13 sich bei
Kenntnis des Eindringungsweges und des zeitlichen Ablaufes der Infektion
die Abwehrmaflnahmen verbessem oder sinnvoU kombinieren lassen.

(G. Heidler und G. Schuhmann)

2. Wirkung :von Saatgutbehandlungen mit verschiedenen Chemikalien auf
Keimlingskrankheiten des Getreides

Durch Saatgutbehandlungen mit einigen organischen Fungiziden wurde die
Entwicklung der Schwarzbeinigkeit und der Halmbruchkrank.heit bei Wei
zen gefordert. Es sind weite,re Untersuchungen notwendig, um die Wir
kungsweise der Chemikalien aufzukliiren und die Mi:iglichkeiten und Gren
zen einer Saatgutbehandlung darzustellen. (G. Schuhmann)

3. Untersuchungen von Bodenproben des Versuchsfeldes auf Pflanzenscbutz
mittelrii<kstande (neu)

Bodenproben wurden einem grofleren Feldstiick entnommen, das im Vor
jahre mit verschiedenen Insektiziden behandelt worden war. Acetonausziige
der Proben wurden im Biotestverfahren unter Verwendung von Taufliegen
(Drosophila) und Guppyis (Lebistes) untersucht. Die Proben zeigten hierbei
qualitative Unterschiede in ihrer Wirkung auf die Versuchstiere. Die Unter
suchungen werden mit dem Ziel fortgesetzt, die Riickstandsmengen quanti
tativ zu ermitteln. (G. Schmidt)

4. Biotestversuche mit einem carbamathaltigen Insektizid zur Feststellung der
Wirkungsweise der Komponenten des Praparates (neu)

Es soll untersucht werden, in welchem Umfange die verschiedenen Beistoffe
fiir sich allein oder in Verbindung mit dem Wirkstoff die ins.ektizide Wir
kung des Fertigpriiparates beeinflussen. Bisher wurde ermittelt, dafl der
reine Wirkstoff gegeniiber Taufliegen und Guppyis sehr wirksam ist.

(G. Schmidt) 
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5. Untersuchungen iiber die Leistungsfahigkeit einer neuen von der Fa. Leitz/
W etzlar zum Infrarotspektrographen entwickelten Mikr.oeinrichtung

Fur die Riickstandsanalyse ist die Infrarottedmik nur geeignet, wenn der
gesamte aus dem Erntegut (10---100 g) isolierte Wirkstoff fur eine Bestim
mung zur Anwendung kommen kann. Deshalb sind nur die auf feste Trager
aufgebrachten Proben geeignet. Das bedeutet, da13 nur die bekannte KBr
Prefltechnik (Mikro) und die neue Filterscheibentechnik in Frage kommen.
Problematisch sind in beiden Fallen vor allem die unteren Nachweisgrenzen
und die Reproduzierbarkeit der homogenen Verteilung des Probematerials
auf den Trager. In beiden Kriterien war die KBr-Methode dem Filterschei
benverfahren iiberlegen. Die Erfassungsgrenzen fur Dithiocarbamat-Wiik
stoffe liegen zwischen 0,2 und 5µg. Es wurden zwei Techniken entwickelt,
die sichere Reproduzierbarkeit gewahrleisten. (W. Ebing)

6. Untersuchungen iiber die Eignung von Elektroneneinfangdetektoren fiir die
Erfordemisse der Pilanzensdmtzmittelanalyse

Der Detektor ist nicht nur vom Grad der Vorreinigung der Wirkstoffriick
standsproben abhangig, sondem stellt auch besondere Anforderungen an
die gaschromatographischen Trennsaulen. Die selektive Empfindlichkeit ge
geniiber 1- bis 3fach chlorierten Estem und gegeniiber Triazinen ist zu ge
ring. Die Resultate bei solchen Stoffen sind bisher unbefriedigend.

(W. Ebing) 

7. Ausarbeitung eines Verfahrens zur direkten gaschromatographischen Bestim
mung der Sauren 2,4-D, MCPA, MCPP und ahnlicher Verbindungen neben
ihren Estern

Unveresterte Phenoxyalkancarbonsauren bereiten der Gaschromatographie
gr613ere Schwierigkeiten als unveresterte Fettsauren. 18 untersuchte Herbi
zidsauren konnten bisher einwandfrei und reproduzierbar nur an einer 1,5 m
langen Aluminiumsaule (4 mm Innendurchmesser) chromatograp hiert wer
den, deren Fiillung aus 6 °/o einer polymeren di- und tribasischen Saure auf
Polytetrafluorathylen bestand. Die Trennleistung dieser Kolonne ist jedoch
schlecht. Versuche, das Problem mit selbsthergestellten Kapillarsaulen zu
losen, brachten bisher noch keine befriedigende Losung. (W. Ebing)

8. Das diinnschichtchrnmatographische Verhalten herbizidwirksamer organi
scher Sauren (neu)

Es wird die Eignung verschiedener Flieflmittelsysteme und Tragersubstan
zen gepriift. Daneben wird besonderes Gewicht auf das Auffinden geniigend
empfindlicher Nachweisreagenzien gelegt. (H. G. Henkel)

9. Ausarbeitung einer Methode zur quantitativen gaschromatographischen Be
stimmung von N-Phenylharnstoff-Derivaten (neu)

Es sind bisher noch keine befriedigenden Methoden zur direkten gaschroma
tographischen Analyse von N-Phenylharnstoff-Derivaten beschrieben wor
den. Gepriift werden soll deshalb, ob bestimmte, bei der Pyrolyse dieser
Verbindungen auftretende Phanomene sich zu einer Analysenmethode ver
werten lassen. (H. G. Henkel)
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Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunsch.weig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen Uber die physiologische Spezialisierung des Schwarzrostes
( P u c c i n i a g r a m i n i s ) , Herkunft 1963

In 41 Weizenschwarzrostproben aus 25 Fundorten in der Bundesrepublik
konnten folgende physiologische Rassen identifiziert werden: Weitaus vor
herrschend die Rasse 21, mehr vereinzelt 196, 17, 201, 207, 222, 290 und vier
neue. Eine von Quec:ke isolierte Rasse war der Rasse 194 zuzurechnen. Ab
gesehen von den Rassen 21 und 17 wa.ren die aufgefundenen Rassen bisher
in Deutschland niemals festgestellt warden. Bis auf 196 (und die vier neuen)
sind sie aber in Italien und z. T. auch im iibrigen Mittelmeergebiet bekannt.
Die Ergebnisse sprechen nicht dafur, dafi zwischen· dem Schwarzrostvorkom
men in Deutschland und SW-Europa ein engerer epidemiologischer Zusam
menhang besteht, wie von einigen Autoren angenommen wird. Siiddeutsch
land bildet vieimehr dank seiner auch heute irnrner noch ansehnlichen Ber
be.ritzenbestande offenbar ein eigenes Zentrurn der Rassenbildµng, soweit
nicht Rassen aus dern Su.den oder Siidosten eingeweht werden. - Aus eini
gen Herkiinften Osterreichs, der Schweiz und des Sudans wurde nur die
Rasse 21 isoliert.

Von Haferschwarzrost wurden in Deutschland die Rasse 2 und 7, in Oster
reich die Rassen 6 und 13 nachgewiesen. (K. Hassebrauk)

2. Untersuchungen Uber die physiologische Spezialisierung und den Wirts
bereich der Roste der Zwiebelgewachse

Der auf Porree vorkornrnende Rost ist offenbar streng auf diese Wirtsart
speziaiisiert. Zwischen den einzelnen Porreesorten bestehen Anfalliokeits
unterschiede; exakte Angaben verbieten sich wegen der irn Gewachshause
auftretenden groBen Infektionsschwierigkeiten. (K. Hassebrauk)

3. Untersuchungen Uber die physiologische Spezialisierung des Weizen- und
des Gerstengelbrostes ( P u c c i n i a s t r i i f o r m i s ) in Europa und dem

Vorderen Orient, Herkunft 1963

Wie in den Vorjahren hatte das Nederlands Graan-Centrum den Versand
eines Gelbrost-Fangsortiments organisiert und finanziert. Aus den Anbau
stellen in Europa und dem Vorde·ren Orient trafen z.ahlreiche Befallsoroben
ein, einige auch unabhanqig davon aus den USA. Das errnittelte Rassen
spektrurn war irn wesentlichen das gleiche wie irn Vorjahre. Beim Weizen
wurden neben einer weit verbreiteten Hauptrasse sieben starker regional
begrenzte Rassen gefunden. Bei der Gerste scheint die aggressivere der bei
den einzigen bisher in Europa und dem Vorderen Orient identifizierten Ras
sen zu dominieren. (E. Fuchs)

4. Untersuchungen zur Bestimmung der Feldresistenz gegen die besonders in
Mitteleuropa verbreitete Weizengelbrostrasse 27/53 und die Gerstengelb
rostrasse 23

A 28 

Zwischen dem Rostverhalten von Keirnpflanzen im Gewachshause und dem
von ausgewachsenen Pflanzen im Feld bestehen bei manchen Sorten Unter-



schiede. Feldversuche sind daher erforderlich, um i.iber die Rostanfalligkeit 
einer Sorte Verbindliches aussagen zu konnen. AuBer dem sehr groBen eige
nen Weizen- und Gerstensortiment wurden das International Rust Nursery 
aus Beltsville, USA, die in der Registerpri.ifung des Bundessortenamtes ste
henden Sorten und einige andere kleinere Sortimente mit insgesarnt rund 
5000 Sorten und Linien auf ihre Feldresistenz gegeni.iber den erwahnten 
Rassen gepri.ift. Die Pri.ifungen gegen die Gerstenrasse 23 fiihrten leider nur 
zu unvollstandigen Ergebnissen, da ein fri.iher, sehr starker naturlicher 
Mehltaubefall den Rostbefall kaum aufkornmen lie13. (E. Fuchs) 

5. Eine einfache Methode zur lnfektion von Kartoffelknollen mit dem Erreger
der Braun- oder Knollenfaule ( P h y t o p h t h o r a i n f e s t a n s )

Kartoffelknollen lassen sich mit dem Erreger der Braunfaule (Phytophthora
intestans) infizieren, indem man auf einen Keim (Auge), nachdem dieser mit
einem Vaselinering umgeben wurde, eine Schwarmersuspension auftropft.
Das Myzel des Erregers dringt vom Keim aus in die Knolle ein, ohne da13
im Gefolge dieser Infektion Faulnisbakterien auftreten. Bei der bisher
i.iblichen Infektion von SchnHtflachen oder Wunden di.irfte· auflerdem die
Erkrankung der KnoUe durch den Wundreiz beeinfluBt werden. Die neue
Methode gestattet, die Resistenz von Kartoffelknollen gegeni.iber dem Er
reger der Braunfaule unter Ausschaltung anderer Knollenfauleerreger zu
prufen und die Braunfaule der Knollen im Winterlager unter den verschie
densten Auflenbedingungen zu studieren. (J. Ullrich)

6. Die Resistenz von 17 Kartoffelsorten der Bundesrepublik gegentiber den
verbreitetsten Rassen des Erregers der Kraut- und Braunfaule ( Phy t o -
p h t h o r a  i n f e s t a n s)

Das Verhalten von insgesamt 17 deutschen Kartoffelsorten gegeni.iber je zwei
Herki.inften der fiinf haufigsten Rassen des Erregers der Kraut- und Braunfaule
(Phytophthora infestans) wurde untersucht. Das Resistenzverhalten der Knollen
von 15 gepri.iften Sorten mit Uberempfindlichkeitsresistenz. stimrnt nicht
imrner mit dern des Laubes i.iberein. Bei einigen Sorten konnen verschiedene
Rassen auf der Knollenschnittflache sporulieren, obwohl auf dern Blatt nur
Abwehrnekrosen auftreten. Die neueren Sorten ,Aga·, ,Arensa' und ,Tandra' mit
bisher unbekannter genetischer Kanstitution sind gegeni.iber den Rassen 0,
1, 4 und 1.4 i.iberempfindlichkeitsresistent. Eine Koppelung van relativer
Resistenz mit der Uberempfindlichkeitsresistenz ist nur in wenigen Fallen
vorhanden. Es besteht dabei keine Ubereinstimmung zwischen der relativen
Resistenz des Laubes und der Knallen.

Der Anteil der gegeni.iber bestimmten Rassen resistenten Sorten an der Kar
taffelvermehrungsflache der Bundesrepublik betragt fast 50 °/o. Damit be
steht die Gefahr einer Veranderung des Rassenspektrums, die den zur Zeit
nach bestehenden Zi.ichtungserfolg zunichte machen wi.irde. (J. Ullrich)

7. Der Einflufl von Tageslange und Temperatur auf die relative Resistenz eini
ger Kartoffelsorten gegentiber dem Krautfauleerreger ( P h y t o p h t ho r a
i n f e s t a n s)

Kartaffelpflanzen reifen im Kurztage schneller ab, als im Langtage, Da die
relative Resistenz der Pflanzen gegeni.iber dem Krautfauleerreger (Phyto
phthora intestans) mit zunehmender Abreife abnimmt, ist anzunehmen, daB im
Kurztage wachsende Pflanzen wenigstens fi.ir gewisse Zeit anfalliger sind
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als im Langtage gewachsene Pflanzen derselben Sorte. Unsere Untersuchun
gen zeigten, da.13 diese Annahme zutrifft. Die Resistenz von 18 Kartoffel
sorten verschiedenster Reifegruppen war im 12-Stunden-Tag gegeniiber dem 
18-Stunden-Tag bei einer mittleren Temperatur von 20°/15° C vermindert,
sie war aber auch im 12-Stunden-Tag unter mittlerer gegeniiber einer niede
ren Temperatur von 12°/8° C vermindert. Dieses Verhalten steht im Zusam
menhang mit der durch photoperiodisch-thermische Einfliisse gesteuerten
Knollenbildung. Die Verminderung der relativen Resistenz beruht in erster
Linie auf einer Erhohung der lnfektionsrate. Offenbar sind die Blatter der
im Kurztag gewachsenen Pflanzen infolge ihrer veranderten Struktur leichter
infizierbar. (J. Ullrich in Zusammenarbeit mit H. Krug, Forschungsanstalt fur
Land wirtschaft, V 6lkenrode)

bb) Im Berichtsja hr laufende Forschungsvor haben: 

1. Met hodische Untersuchungen ilber die Prilfung von Getreidesorten auf
Kalteresistenz

Die fehlenden technischen Einrichtungen fur die Anzucht von Getreidesorten
unter kontrolli.erbaren Bedingungen erschweren die Erprobung von Metho
den der laboratoriumsmaBigen Priifung auf Kalteresistenz. Die Freiland
untersuchungen in erhi:iht stehenden Holzkasten (Weihenstephaner Me
thode), wobei die Aussaaten z. T. mit Gibberellinsaure behandelt werden,
um die Kalteempfindlichkeit zu erhohen, werden fortgesetzt. (J. Ullrich)

2. Untersuchungen ilber die p hysiologische Spezialisierung des Schwarzrostes
(P u c c i n i a g r a m i n i s ) , Herkunft 1964
Es wurden 1964 rund 120 Proben eingesandt. (K. Hassebrauk)

3. Untersuchungen ilber die p hysiologische Spezialisierung des Weizen- und
Gerstengelbrostes (Pu cci n i  a s t r i i  f o r m  i s), Herkunit 1964

Das Interesse an der physiologischen Spezialisierung ist weiterhin gestiegen.
1964 trafen besonders zahlreiche Gelbrostproben aus Israel und aus Kalifor
nien zur Priifung ein. Der Gelbrostbefall im europaischen Raum war allge
mein, wenn auch nicht besonders stark. Insgesamt wurden 500 Gelbrostpro
ben zur Untersuchung eingesandt. (E. Fuchs)

4. Sudie nach neuen Test-, Stiltz- und Suchsorten filr die Rassenanalysen bei
Weizen- und Gerstengelbrost (Pu cci n i  a s t r i i  f o r m  i s)

Zur Verbesserung der Untersuchungsmi:iglichkeiten bei den Gelbrostrassen
analysen wird nach wie vor weiter nach differenzierenden Sorten gesucht.
AuBerdem werden auch Stiitzsorten verstarkt in die Priifung aufgenommen,
deren Befallsbild sich im wesentlichen mit dem der (offiziellen) Testsorten
deckt, von denen man aber eventuelle Unterschiede innerhalb einer ,,Rasse"
(z. B. extrem ni:irdlicher und extrem siidlicher Herkunft) erhofft. Fiir die 
ma.rkantesten Testsorten gibt es bereits eine Reihe von Stiitzsorten.

(E. Fuchs) 

5. Untersuchungen Uber den Hemmstoffeffekt keimender Rostsporen
(K. Hassebrauk und M. Hille) 

6. Untersuchungen Uber die chemische Bekampfung von Getreiderosten

Die Untersuchungen werden mit verschiedenen Praparaten im Gewachshause
und auf dem Felde zu Braun- und Gelbrost fortgesetzt. (K. Hassebrauk)
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7. Die Beeinflussung der relativen Resistenz der Kartoffelsorlen gegeniiber
dem Erreger der Kraut- und Braunfiiule ( P h y t o p h t h o r a i n f e s t a n s )
durch Au6enbedingungen
Die nach unseren bisherigen Kenntnissen gegenuber allen Rassen des Er
regers der Kartoffelkrautfaule wirksame relative Resistenz der Kartoffel
sorten wird durch Auflenbedingungen beeinfluflt. Nachdem die Untersuchun
gen uber den EinfluB von Tageslange und Temperatur im Berichtsjahr ab
geschlossen wurden, werden Untersuchungen iiber den EinfluB von mine
ralischer Diingung und Wasserversorgung durchgefiihrt. (J. Ullrich)

8. Untersuchungen iiber die Moglichkeiten einer Prognose des Auftretens der
Kartoffelkrautfaule ( P h y t o p h t h o r a i n f e s t a n s )

An dem vorliegenden Zahlenmaterial iiber den Zusammenhang zwischen der
Ausbreitung der Kartoffelkrautfaule (Phytophthora infestans) in Feldbestanden
und dem Witterungsverlauf werden die multiplen Regressionskoeffizienten
for Befallsverlauf, Temperatu:rgang und Feuchtigkeit berecbnet.

(J. Ullrich in Zusammenarb�it mit H. Schrodter, Agrarmeteorologiscbe Ver
sucbs- und Beratungsstelle GieBen)

9. Erarbeitung methodischer Grundlagen fiir die Knollenpriiiung von Kartoffel
sorte:n und Zuchtstammen aui Resistenz gegen den Erreger der Braunfaule
( P h y t o p h t h o r a i n i e s t a n s ) im Laboratorium

Die wirtsc:haftlic:he Bedeutung der durch Phytophthora ausgelosten Knollen
faule ist in jiingster Zeit durch den Einsatz moderner Sammelroder unge
wohnlicb stark gestiegen, da die neue Erntetechnik eine starkern Verletzung
der Knollen und somit einen erhohten Befall zur Folge hat. Die versc:harfte
Situation kommt in der Forderung nach einer Intensivierung der Ziicbtung
knollenfauleresistenter Sorten und im Zusammenhang damit nacb geeigne
ten KnoHenprillungsmethoden zum P.,.usdruck. Um weitern methodisc:he
Grundlagen fur Resistenzpriifungsmethoden im Laboratorium zu scbaffen,
wurden der EinfluB bestimmter Kulturniedien, der Kulturdauer und der Tem
peratur auf die Sporangien bzw. Schliipffahigkeit der Zoosporen, ferner die
Aufbewahrungsmoglicbkeiten von Sporangiensuspensionen untersucht. Des
weiteren wurden vergleichende Untersuchungen uber den Befall von Augen,
Keimabbruc:hstellen sowie von kiinstlichen Wunden mit verscbiedenem
Impfmaterial an verscbiedenen Sorten angestellt, um auf diesem Wege eine
techniscb moglicbst einfache Labormethode zu finden, die zugleich eine zu
verlassige Sortendifferenzierung ermoglic:ht. (A. Noll)

10. Untersuchungen zur Verbesserung der Methodik zur Priifung von Kartoffel
sorten aui Schoriresistenz ( S t r e p t o m y c e s s c a b i e s )

Die 1962 begonnenen Versucbe zur Vereinfachung der Methodik der Freiland
priifung von Kartoffelsorten auf Scborfresistenz wurden weitergefiihrt. (Es
werden hierbei schmale Graben gezogen, die mit gewohnlichem Bausand gefollt
werden, der seinerseits mit ausgewahlten aggressiven Streptomyces-Stammen
kiinstlicb verseucbt wird.)

Die Untersuchungen iiber die Eignung von S u b  m e  r s m y  z e 1 aus fliissi
gen Medien (im Vergleich mit auf festem Substrat gewachsenem Myzel), das
hier wegen der Moglichkeit einer Massenerzeugung bzw. kiinstlichen Ver
seucbung gr6Berer Ackerflacben besonders interessiert, wurden fortgesetzt,
ohne aber bisher ein abschlieBendes Urteil zu erlauben. Ferner wurde die
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Nachwirkung der in den Vorjahren durchgefiihrten Bodenimpfungen auf den 
diesjahrigen Befall gepruft, wobei sich herausstellte, daB fur eventuelle Sor
tenpriifungen eine Impfung in hochstens zweijahrigem Abstand ausreicht. 

(A. Noll) 

11. Untersuchungen ilber die Ausnutzung der Knollchensucht der Kartoffel filr
Versuche iiber den Kartoffelschorf (S t r e p  t om y c e s s c a b i e s )

Es handelt sich hierbei um eine krankhafte Knollchenbildung an den Augen,
ohne Triebbildung.

Es wurden weitere Versuche zur Verbesserung der Methodik der kiinst
lichen Erzeugung von Knollchen eingeleitet.

Die Versuche zur Aggressivitatspriifung von Streptomyces-scabies-Stammen
mit Knollchen im Laboratorium wurden fortgesetzt, wobei die durch be
stimrnte MaBnahmen zur Kni:illchenbildung angeregten Mutterknollen in klei
nen, mit beimpftem Sand bestimmten Feuchtigkeitsgrades gefiillten, ver
schlieBbaren Plastiktopfen untergebracht wurden. Im Befallsgrad waren hier
bei weitgehende Ubereinstimmungen mit den im Feld bei normalen Tochter
knollen zu beobachtenden Verhaltnissen zu erkennen, und zwar bereits nach
dreiwi:ichiger Versuchsdauer. (A. Noll)

12. Aufspaltung des deutschen Kartoffelsortimentes in zwei Resistenzgruppen
beziiglich ihres Verhaltens gegeniiber der Rasse 1 des Kartoffelkrebserre
gers ( Sy n c  h y t r i um e n  d o  b i o t i  c um [Schilb.] P e r  c. )

Von 100 bisher untersuchten Kartoffelsorten konnten 58 der Resistenzgruppe
1 und 42 der Resistenzgruppe 2 zugeteilt werden. Die Prillung von 9 Sor
ten, die erst im Laufe des J ahres 1964 neu zugelassen wurden, ist noch nicht
abgeschlossen. (M. Hille)

13. Untersuchungen ilber die physiologische Spezialisierung und den Wirts
bereich der Roste der Zwiebelgewachse

Die Untersuchungen wurden fortgesetzt. (K. Hassebrauk)

14. Untersuchungen ilber den Wirtsberekh von R h  y n c h o s p  o r  i um
s e c a l i s

Die Untersuchungen wurden fortgesetzt. (K. Hassebrauk) 

15. Erhaltung des Getreidesortimentes

In Braunschweig wird ein Sortiment von etwa 5000 Weizen- und Gersten
f;Orten gehalten. Hierunter erfordern vor allem die zu Testzwecken dienen
den oder erst in Aussicht genommenen Sorten intensive individuelle Be
treuung, d. h. gleichzeitige Kontrolle ihres physiologischen Ve-rhaltens, Aus
saat van Einzelahren, Selbstungen usw. Von den so bearbeiteten Sorten
wird Material auch an die Gelbrostpriifstellen im Auslande (Holland, Eng
land, Schweden usw.) abgegeben. (E. Fuchs)

lnstitut fur Zoologie in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen zur Markierung von I nsekten mit Dysprosium
Siehe Bericht vom Institut fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten (aa, 4).

(K. Mayer) 
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2. Versuche iiber den Einflufl tierischer Nahrung auf die Vermehrung der Maul
wurfsgrille (G r y l l  o t a  Ip a g r  y II o t a Ip a L.)

Die Maulwurfsgrille ernahrt sich vorwiegend von tierischem EiweiB, und bei
der Wahl zwischen tierischer und pflanzlicher Nahrung gibt sie der ersten
den Vorzug. Bei eiweiBreicher Ernahrung werden die Faktoren begiinstigt,
die zu einer Massenvermehrung fi.i.hren: erhohte Widerstandskra.ft gegen
Krankheiten und Belastungen durch Uberwinterung und Hautungsprozesse,
geringere Sterblichkeit, kiirzere FraBzeit nach SchluB der Uberwinterung bis
zum Einsetzen der Hautungsperiode, groBere Eizahlen, no,rmale oder sogar
verkiirzte Entwicklungsdauer, gesunde Nachkommen und weitgehende Un
terdriidrnng des Kannibalismus. (D. Godan)

3. Biologische Grundlagen fiir den natiirlichen Widerstand

Gegeni.iber dem Kreis der seit 1943/44 immer zahlreicher gewordenen Fragen
nach den Ursachen der sogenannten Insektizidresistenz, die sich zu einem
bedeutenden Hindernis in der Schadlingsbekampfung entwickeit hat, lag zu
nachst das Schwergewicht der Arbeiten des Berichterstatters auf der Ermitt
lung von Faktoren des natiirlichen Widerstandes im Organismus. Dabei
wurde die entscheidende Bedeutung von Pigmenten und insbesondere die
des ionenaustauschenden Melanins als Glieder eines Regelkreises im Sinne
der Kybernetik erkannt, <lessen Steuerungsmoglichkeit in Abhangigkeit von
verschiedenen Temperaturen einerseits durch chemische Verbindungen wie
CuS04, ZnS04, MgS04, Na2Mo04 , Si02, andererseits durch Energien ver
schiedener Lichtqualitaten experimentell nachgewiesen werden konnte. So
wie sich bei Versuchstierzuchten durch definierte Lichtqualitaten der Gehalt
an Pigment bzw. Melanin sowie an chemischen Elementen und damit die
nati.irliche Widerstandskraft gegen biotische und abiotische Einfli.isse experi
mentell kontrollieren lieB, konnten auch Versuchstierzuchten <lurch eine mit
den genannten chemischen Verbindungen aufgestockte Nahrung in ihrem
Pigment- bzw. Melaningehalt und damit hinsichtlich ihrer Pradilekta fiir
Licht verschiedener WeUenlangen (in einer eigens konstruierten Farborgel
fiir Wasser- und Lufttiere) und ihrer nati.irlichen Widerstandskraft entspre
chend differenziert werden.

Von einer Primarfunktion der Anpassung des Organismus an den Unter
grund mit dem Ziel der Mimikry, bei der das Auge dem Tier signalisieren
soll, welchem Untergrund es sich anzugleichen hatte, kann somit nicht mehr
die Rede sein.

Als Ausdruck einer Regel fiir den nati.irlichen Widerstand wurde bei den
untersuchten Organismen verschiedener Ordnungen der Quotient gefunden:

Mo
-- = 1 
Mp 

Darin ist Mo die Menge des im Organismus vorhandenen und mit Alkali 
direkt extrahierbaren Eumela'nins, Mp das im Organismus noch nicht end
giiltig polymerisierte, potentieUe Melanin, das durch Verseifung zu gewin
nen ist. Die untersuchten Organismen waren in dem MaBe gegen biotische 
oder abiotische Einfli.isse anfallig, wie Mo oder M p gr6Ber waren, d. h. wie 

der Quotient von 1 abwich. 
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Die verschiedenen Versuchsreihen wurden mit Stubenfliegen, Bohnenliiusen, 
Kartoffelkiifern, Wanderheuschrecken, Libellenlarven, Zikaden, Nackt- und 
Gehauseschnecken, Aktinien, SiiBwasserfischen, Reptilien durchgefuhrt. In 
mehreren Fallen wurden spezielle Versuche iiber kontrollierte Pigmentiinde
rungen auch an toten Tieren vo-rgenommen. 
Es ist hier nicht moglich, auf die verschiedenen Einzelergebnisse einzugehen, 
wie z. B. die erstmalig bei bestimmten Lichtqualitiiten gelungenen Ziichtungen 
von roten Guppyis, von weiB-gelben und roten Arion rufus L., fur die die 
Ursachen der Entstehung der Farbbiotypen bisher ungekliirt waren, oder 
auf die ebenso neuartigen Befunde der Si0

2-Steigerung oder -Minderung im 
Organismus durch Si02- oder Mineralsalzgaben zu der Nahrung usw. Zu
sammenfassend lii13t sich jedoch, ohne insbesondere die erwiesene Existenz 
und Wirksa.m.lrnit von Warn- und Sdmtztrachten in Zweifel zu ziehen, fol
dendes feststellen: 
Die notige allgemeine Energiebildung, -aufnahme und seiektive -abschir
mung (speziell gegen das Sonnenlicht mit seinem Gemisch ve-rschiedener 
Lichtqualitiiten) stellt einen molekularbiologischen Vorgang im Organismus 
dar. Als Kausalzusammenhang ist durch Analyse ein Regelkreis erkannt, in 
dem in der Pigmentierungsfahigkeit und -funktion auf idioplasmatischer 
Grundlage der naturliche Widerstand gegeben ist, der die Lebensweise der 
Tiere und ihre Beziehungen zu ihrer Umwelt als Folge bestimmt, also eine 
Voraussetzung bzw. Basis fur Ethologie und Okologie darsteUt. 

Fur die Praxis ist damit nunmehr auch ermoglicht, die Empfindlichkeit tieri
scher Schiidlinge zweckdienlich zu beeinflussen und zu steuem sowie auf die 
Bekampfung mit chemischen Mittein unter Uberwindung von sog. Resistenz
erscheinungen erfolgreich einzuwirken. (W. Reichmuth) 

4. Der Einflu6 der Intensitat des Lichtes auf die Eiablage des Kartoffelkfilers

me Lichtintensitat iibt einen entscheidenden Einflufi auf die Eiablage des
Kartoffelkafers aus. Durch eine Steigerung der Intensitat des Lichtes ist eine
Erhohung der Anzahl der abgelegten Eier in bestimmten Grenzen moglich.
Aber nur die Lichtintensitiiten, die auch im naturlichen Biotop, dem Kar
toffelfeld, vorkommen, haben einen positiven EinfluB auf die Eiablage. Steigt
die Lichtintensitiit iiber diesen Wert hinaus, der etwa bei 5000 Lux liegt, so
tritt eine Hemmung der Eiablage ein. Wiihrend bei den vorzugsweise herr
schenden Intensitiiten von 500 bis 2000 Lux keine wesentlichen Unterschiede
in der Anzahl der Eier festzusteUen sind, werden bei einer Erhohung auf
5000 Lux, die dem Spitzenwert der im naturlichen Milieu vorkommenden
Intensitiit entspricht, ungefahr 15 0/o mehr Eier abgelegt.

Ein Vergleich der Versuchsjahre zeigt ebenfalls die Bedeutung des Ein
flusses der Lichtintensitiit auf die Eiablage. Es verhalten sich sowohl die
durchschnittliche Belichtung in Ki!olux/Stunde als auch die Eizahl pro Weib
chen jeweils wie 77 0/o : 100 °/o. (M. Stiiben)

5. Der Einflull der spektralen Zusammensetzung des Lichtes auf die Diapausen
eignung des Kartoffelkafers
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Durch eine 16stiindige tiigliche Belichtungszeit - Langtag - ist es moglich,
ungefahr 55-60 0/o der iiberwintemden Kartoffeikafer davon abzuhalten, in
Diapause zu gehen. Mit Hilfe von Farbfolien, die nur einen bestimmten



Spektralbereich durchlassen, wurde untersucht, inwieweit die Farbe des Lich
tes einen Einflufi auf dieses Verhalten ausiibt. Dabei konnte festgestellt 
werden, dafi das griine Licht besonders wirksam bei der Hemmung der Dia
pause ist. Unter seinem Einflufi gingen die Kafer spater und in geringerer 
Anzahl in die Erde als bei anderen Farben. Gelbes und vor allem rotes Licht 
hingegen bewirkten, dafi mehr Kafer - bis zu 60 °/o gegeniiber 45 °/o bei 
weifiem Mischlicht - zur Diapause in die Ertle krochen. (M. Stiiben) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber den Einflufl von Kulturpflanzen und ihren Wildiormen
auf die Orientierung und Aktivitat phytophager Fliegen

In \Vahlversudlen wurden Ceratitis Pflaumen oder Apfel von Kulturso::ten und 
Wildarten nebeneinander angeboten. Fur die Eiablage bevorzugten die Flie
gen eindeutig Friichte der Kultursorten, und zwar auch dann, wenn nur die
Anzahl der Wildfriichte erheblich vermehrt wurde. Im Gegensatz dazu be
stimmte bei unter sich glei.chwertigen Mirabellen und Pfirsichen die jeweils
grofiere Fruchtdichte das Handlungsziel

Au.Berdem werden Ortswahl und Eiablage wesentlich von der Umgebung
beeinflu.Bt. Orte, die das einfallende Licht stark reflektieren, wurden gemie
den, bei Zwangsaufenthalt war die Eiablage gehemmt. Aprikosen, die sich
unmittelbar vor einer Laubwand befanden, lockten starker an als solche
an unbelaubten Zweigen. Durch Laub verdeckte Friichte wurden nicht ge
mieden, solange andere benadlbarte gut sichtbar waren. (W. Sanders)

2. Freilandversuche iiber das Wahlverhalten der Fritfliege unter Beriicksichti
gung der .,Fritresistenz" bei Hafer

Mit Hilfe van Blauschalen wurde die Flugaktivitat von Oscinella in Abhangig
keit van den Entwicklungsstadien des Getreides registriert. Dabei lie.B sich
eine im Vergleich zum Varjahr noch starkere Verminderung der Fritpopula
tion beobachten. (K. Mayer)

3. Experimentelle Untersuchungen iiber die Einpassung der Mittelmeerfrucht
fliege in neue Lebensraume

Der Eiablagemadus wird bei Ceratitis entscheidend von Verbreitung und Dichte
geeigneter Friichte beeinflu.Bt.

Ein starkerer Fruchtbehang, von legebereiten Fliegen bevorzugt, kann eine
erhebliche Streuung ,der abgelegten Eier bewirken, zumal Ceratitis ihren Eier
vorrat nicht auf einmal, sondern in Schiiben ablegt, immer wieder unter
brochen durch kurze Orientierungsfliige. Dabei landet sie auch auf benach
barten Friichten und setzt auf der einen ader anderen die Handlung fort.

Sie meidet aber auch bereits infizierte Friichte nicht. Eine einzige Frucht
kann immer wieder belegt werden. So entwickelten sich aus einem Pfirsich 
94 Puppen.

Auf diese unterschiedlichen Bedingungen, wie sie in Obstplantagen ader Klein
garten verwirklicht sind, reagiert Ceratitis situationsgemafi und somit art
erhaltend.

Versuche mit kalteadaptierten Fliegenstammen werden unter variierten Um
weltbedingungen fortgesetzt. (K. Mayer und W. Sanders)
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4. Feldversuche iiber die Orienlierung und das Wahlverhalten der Mohren
fliege
Die Versuche mit Fangschalen in den Farben rot, gelb, grun und blau wurden
fortgesetzt: Blau wurde am wenigsten angeflogen. Jedoch war der Befall des
Mohrenfeldes mit Psila rosae F. wiederum sehr gering, so daB die Untersuchun
gen nicht in dem geplanten Umfange durchgefuhrt werden konnten. Bereits
im Fruhjahr wurden in zahlreichen, bis zu 10 cm Tiefe entnommenen Bo
denproben von Mohrenparzellen auf dem Felde (Sorten ,Nantaise' und ,Rote
Stumpfe ohne Herz'), die im Winter mit Laub abgedeckt waren, nur wenige
Puppen gefunden. (D. Godan)

5. Untersuchungen iiber die Wirkung insektenaktiver Lockstoffe

Unter dem EinfluB von Zitronenol wurde die Eiablage von Ceratitis an Attrap
pen im Vergleich mit der Kontrolle um 50 1>/o vermindert, wobei die Attrap
pen im Duftfeld standen, aber selbst keine Duftstoffe enthielten.

In einem Roggenbestand wurde die Attraktivitat von Korianderol und Phenyl
acetaldehyd in Kombination mit Farbreizen auf Oscinella untersucht. Unge
farbte Fallen mit Duft lockten genauso stark an wie gelb gefarbte ohne Duft.
Die intensive Reizwirkung der Blauschalen l ieB sich durch diese Duftstoffe
nicht mehr steigern. Unwetter erzwangen einen vorzeiti.gen Abbruch der
Versuch.e. Die durch das Heranreifen des Getreides bedingte Veranderung
des Reizfeldes wurde daher nicht vollstandig erfaflt. (K. Mayer)

6. Experimentelle Arbeiten zum Verhalten aufiereuropaischer T r y p e t i d e n

Die aus Vorderasien stammende Myiopardalis, eine in Melonenkulturen
gefurch.tete Fliege, wurde aus eingesandten Puppen aufgezogen. Fur ihre
Weiterzucht im Laboratorium werden verschiedene Umweltbedingungen ge
priift.

Die Untersuchungen zur Speziesdiagnose an Anastrepha-Larven wurden fort
gesetzt. (K. Mayer)

7. Untersuchungen iiber die Entwicklung der Maulwurfsgrille ( G r y 11 o -
t a Ip a g r  y l l  o t a  Ip a L.)
Da die Hauptnahrung der Maulwurfsgrille tierisch.es Eiweifl ist, wird auch
die Vermehrung durch ein hohes Angebot der Bodenfauna. begunstigt. Die
Untersuchungen uber morphologische Veranderungen der Nymphen und die
Zahl der Metamorphosestadien in Beziehung zur Lebensweise wurden fort
gefuhrt. (D. Godan)

8. Der Einflufl der Nahrung auf die Annahmebereitschaft von Nacktschnecken
fiir Metaldehyd

Nac:ktsdmecken der Arten Limax ilavus L. und Limax maximus L., denen in 
Wahlversuchen handelsubliche Metaldehydkoder neben unvergifteten Kar
toffeln bzw. Tomaten dargeboten wurden, nahmen mehr Metaldehydkoder
an, wenn sie langere Zeit ausschlieBlich mit Kartoffelnahrung gehalten war
den waren. Die Untersudmngen uber den Nahrungseinflufl auf die Annahme
von Kodermitteln werden fortgesetzt. (D. Godan)

9. Experimentelle Untersuchungen iiber die spezielle Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln zur Schnedcenbekampfung unter besonderer Beriicksichti
gung der Carbamate

Die molluskizide Wirkung der Carbamate (Sevin, Isolan, Zectran und anderer)
wurde bei Nacktschnecken der Familie Limacidae in Kontakt- und FraBversu-
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chen ermittelt. Die Dauerwirkung war bei Zectran am groflten und betrug bei 
L. flavus iiber 8 Wochen. Kleiekoder mit 10 °/o Carbamat brachten im Streu
verfahren gleiche oder bessere Ergebnisse als das Metaldehyd-Kornpraparat,
welches als Vergleichsmittel angesetzt war. Gute Ergebnisse im Hinblick auf
Lockeffekt und toxische Wirkung wurden im Haufchenverfahren durch den
2°/oigen Zectran- und den 10'0/oigen Isolankoder erzielt, die 0,5 °/o bzw. 0,6 °/o
Wirkstoff enthielten. Mithin sind weitere Untersuchungen angezeigt.

(D. Godan) 

10. Untersuchungen iiber die Wirkung von Unkraulbekampfungsmilleln auf die
Schadlingsfauna (neu)

Vorversuche sind zunachst mit der Taufliege (Drosophila melanogaster Mg.)
gemacht worden; ihre Larven entwickelten sich in Nahrmedien, denen die
betreffenden Herbizide in bestimmter Menge zugesetzt worden waren. Nun
mehr werden die Einfliisse von Herbiziden auf Wuchsstoff- sowie auf Carba
matbasis an Drosophila untersucht. Die Reaktionen der Versuchstiere (Korper
grofle, Sterblichkeit, Fertilitat usw.) werden gepriift. (D. Godan)

11. Untersuchungen iiber die Kausalzusammenhange zwischen Diingung, Bohnen
kaferbefall und Widerstandsfaktoren in Freiland- und Laboratoriums
versuchen

Nach mehrjahrigen Vorversuchen innerhalb des Rahmenthemas ,,Natiirliche
Widerstandsbildung bei Insekten" werden unter Verwendung von den bei
den Bohnensorten ,Saxa· und ,Doppelte hollandische Prinzess· durch ver
schiedene Diingungen kontrollierte Voraussetzungen fiir Biotypenbildung ge
schaffen. Erntegutvergleiche, Analysen auf Cu, Zn, Mg, Mo (unter Mitwir
kung vom Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten), Bohnenkafer
befall, Empfindlichkeitsunterschiede der Kafer gegen Abiotika. werden ver
gleichend beobachtet. (W. Reichmuth)

12. Experimentelle Untersuchungen von Lichtpradilekta an Schneckenbiolypen

in der Farborgel zur Analyse von Bezugsanderungen zu ihrer Umwell (neu)

Zu den Untersuchungen der Reaktionen von Schadlingsbiotypen auf kon
trollierte Umwelteinfliisse wird im speziellen der Bedeutung erstmalig er
kannter Lichtpradilekta fiir die Schneckenbekampfung nachgegangen, nach
dem sich einzelne Lichtqualitaten als Hindernis fiir die Wirkung von an
geblich anlockendem Metaldehyd ausgewirkt haben. Von diesen Beobach
tungen werden u. a. Kausalzusammenhange zwischen Lichtqualitaten und
festgestelltem Ausbleiben einer Anlockung sowie der vermeintlichen Lock
wirkung des Metaldehyd und von Koderstoffen erwartet. Diese Annahme
steht derjenigen gegeniiber, nach welcher bisher ausschliefllich von Be
obachtungen ausgegangen wurde, bei denen fiir die Bezugsabhangigkeit nur
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit und Pflanzenbestand in
Rechnung gestellt worden sind. (W. Reichmuth)

13. Vergleichende experimentelle Beobachtungen zur Bekampfbarkeil okono

misch wichtiger Ameisen

Es wurde festgestellt, daB bei einheimischen W egameisen vorzugsweise mit
Gieflverfahren gute Bekampfungserfolge zu erzielen sind. Es wird weiter
gepriift, welche Wirkstoffe sich am besten bewahren. (M. Stiiben)
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14. Untersuchungen iiber die Beeinflussung der Eiablage des Kartoffelkafers
durch innere und auflere Faktoren
Nachdem in der Lichtintensita.t und der Temperatur zwei Faktoren fest
gestellt worden sind, die auf die Eiablage des Kartoffelka.fers einwirken,
wurden Versuche begonnen, den EinfluB auf verschiedene Weise gezogenen
Putters - im Gewa.chshaus und im Freiland - auf die Eiablage zu unter
suchen. (M. Stiiben)

15. Experimentelle Arbeiten iiber Wirkstoffe, die hemmend in die Entwicklung
der Schadinsekten eingreifen
Versuche mit Verbindungen der Farnesolgruppe, die a.hnlich wie Juvenil
hormon die Entwicklung bzw. Verpuppung von Insekten hemmen, sollen
ihre Wirksamkeit zur Vernichtung oder Verminderung von Insektenpopula
tionen kla.ren. Neben Heuschrecken, Korn- und Reismehlka.fern wurden auch
Stubenfliegen und Taufliegen in die Untersuchungen einbez.ogen. (M. Stiiben)

16. Untersuchungen iiber den Zusammenhang zwischen der Diapause und dem
Entwicklungszustand verschiedener innerer Organe beim Kartoffelkafer
(neu)
Nachdem durch eine 16stiindige ta.gliche Beiichtungszeit ein Weg gefunden
wurde, die Diapause des Kartoffelka.fers zu beeinflussen, wird untersucht,
inwieweit an inneren Organen, wie Ovarien, Hoden und Gehirnanhangs
driisen, entsprechende Anderungen oder Rhythmen festzustellen sind, die in
Wechselwirkung mit der Diapause stehen. Es soll damit die Grundlage fiir
eine stoffliche Beeinflussung der Diapause erarbeitet werden. (M. Stiiben)

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Vergleichende Untersuchungen fiir die Entwicklung einer Testmethode fiir
Pelzkaferechtheit mit Wollschutzmitteln behandelter Textilien
Die volkswirtschaftlich bedeutsamen Scha.den an Rohwolle, Wolltextilien und
Pelzen werden je zur Ha.lfte durch die Kleidermotte (Tineola bisselliella Hum.)
und durch verschiedene Kafer (Anthrenus- und Attagenus-Arten) verursacht.
Die im Vergleich zur Kleidermotte gr613ere Widerstandsfa.higkeit der Ka.ferarten

Wollschutzmitteln gegeniiber machte die Entwicklung einer speziellen Priifme
thode fiir die ,,Ka.ferechtheit" notwendig. Untersuchungen, die sich iiber mehrere
Jahre erstreckten und die in Gemeinschaft mit 6 Instituten anderer europa.ischer
Lander durchgefiihrt wurden, fiihrten zur Entwicklung einer Standard-Priifme
thode und zur Festlegung von Grenzwerten fiir einen ausreichenden Woll
schutz. Das Priifverfahren benutzt als Testtier den Pelzka.fer (Attagenus piceus
01.), der Wollschutzmitteln gegeniiber besonders widerstandsfa.hig ist und
arbeitet gravimetrisch unter Verwendung von Bezugsstandards in Form von

Serge-Priifmustern, die mit Dinitro-a-Naphtol (DAN) als Standard-Wollschutz
mittel behandelt wurden.

Gemeinschaftsarbeit mit 3 englischen, 1 niederla.ndischen und 2 Schweizer Insti
tuten im Rahmen des ,,Mothproofing Sub-Committee" der Internationalen Woll
vereinigung (I. W. T. 0.). (W. Frey)

2. Untersuchungen zur Methodik der Priifung von Leerraumspritzmitteln
Fiir die vergleichende Testung der biologischen Wirksamkeit von Spritzmitteln
zur Bekii.mpfung von Vorratsscha.dlingen in Ieeren Speicherra.umen wurde eine
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automatisch arbeitende Apparatur fur die Behandlung der Schadlinge und zur 
gravimetrischen Ermittlung der Aufwandmenge entwickelt. (W. Frey) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen zur vorbeugenden Bekampfung von Motten in Getreide
lagem

Die Versuche, das bisher in Getreidelagern angewandte Mottenbekampfungs
verfahren mit lindanhaltigen Vernebelungsmitteln durch ein hygienisch weni.
ger bedenkliches zu ersetzen, wurden nach giinstigen Ergebnissen von Labora
toriumsversuchen mit praxisnahen Versuchen mit kleineren Getreidemengen
in Speicherraumen fortgesetzt. Die dabei mit Insektiziden geringer Humantoxi
zitat bisher erzielte Dauer eines vorbeugenden Schutzes war befriedigend.

(W. Frey) 

2. Vergleichende Untersuchungen iiber die Wirkung von Rontgen- und
Gammastrahlen auf Getreideschadlinge (neu)

Ionisierende Strahlen bieten fiir die Schadlingsbekampfung in Vorraten gegen
iiber den herkommlichen Verfahren Vorteile, da sie z.B. keine Riickstande hin
terlassen und auch auf die Ruhestadien der Schadlinge wirken. Der praktischen
Anwendung der Strahlung stehen bisher noch technische Schwierigkeiten im
Wege, doch zeichnen sich bei der Entwicklung von R6ntgenr6hren mit beson
ders hoher Dosisleistung Fortschritte ab, die eine Anwendung von Rontgen
strahlen in der Praxis der Schadlingsbekampfung in Vorraten m6glich erschei
nen lassen. Auf Grund von Untersuchungen iiber die Einwirkung der Strahlung
auf Komkafer (Sitophilus granarius L.) soll geklart werden, ob durch Anwen
dung von Rontgenstrahlen mit verschiedenen physikalischen Eigenschaften
(z. B. Wellenlangen) eine gegeniiber der Gammastrahlung einer Co60-Quelle
gesteigerte Wirkung erzielt werden kann. (W. Frey u. R. Wohlgemuth)

3. Untersudlungen zur Entwicklung einer Methode fiir die Priifung von Spriih
automaten zur Kleidermottenbekampfung (neu)

Auf Grund der in der Pri.ifpraxis gewonnenen Erfahrungen wurden Untersu
drnngen zur Verbesserung der bisher angewandten Priifmethodik, insbesondere
zur Testung der kurativen Wirkung, durchgefiihrt. (W. Frey)

4. Untersuchungen ilber die Beeinflussung der Eiablage von Kleidermotten und
die Entwicklung abgelegter Eier durdl Kontaktinsektizidbelage auf Woll
textilien

Die Fortfiihrung der Versuche, die aus arbeitstechnischen Grunden nur in be
schranktem Umfange moglich war, ergab, daB die Dampfphase von Spriihmittel
belagen auf Textilien auf die Zahl der durch Kleidermottenfalter abgelegten
Eier einen wesentlichen EinfluB hat. Je nach der Wirkstoffart und -menge der
untersuchten Praparate wurde eine Reduktion der Eizahl pro Weibchen von
50

1
>/o und mehr beobachtet. (W. Frey)

5. Vergleichende Untersuchungen iiber die Giftempfindlichkeit von Larven der
Mehlmotte ( An a g a s  t a  k il h n i e I I a Zell.) und der Kakaomotte
( E p h e  s t i  a e I u t e 11 a Hb.) (neu)

In GroBlagem von Getreide ist nicht die Kommotte (Nemapogon granellus L.),
sondern die besser an die hier herrschenden 6kologischen Verhaltnisse ange
paBte Kakaomotte als die schadlichste Mottenart anzusehen. Da die Testung
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der Wirksamkeit von Bekampfungsmitteln mit Eiern bzw. Larven der Kakao
motte eine Reihe versuchstedmischer Schwierigkeiten bietet, soll festgestellt 
werden, inwieweit Entwicklungsstadien der Mehlmotte an Stelle solcher der 
Kakaomotte als Testtiere verwendet werden konnen. (W. Frey) 

6. Untersuchungen iiber die Verbreitung von Reismehlkaferarten in Miihlen
und Vorratslagern
Die Untersuchungen des Berichtsjahres erbrachten neben zahlreichen Funden
des Amerikanischen Reismehlkafers (Tribolium confusum Duv.) auch solche des
Rotbraunen Reismehlkafers (T. castaneum Hbst.), die in bezug auf geplante
QuarantanemaBnahmen von besonderer Bedeutung sind.

(W. Frey u. R. Wohlgemuth) 

7. Untersuchungen iiber die Entwicklungsmoglichkeit von T r o go d e r  ma
a n g u s t u m Sol. ( D e r m e s t i d a e ) an Vorratsgiitern
Trogoderma angustum Sol., ein naher Verwandter des als besonders gefahr
licher Vorratsschadling geltenden Khaprakafers (Trogoderma granarium Ev.),
ist vor langerer Zeit - vermutlich aus Sildamerika - nach Berlin eingeschleppt
warden. Da die Art sich in Berlin stark ausgebreitet hat und bereits als einge
bilrgert anzusehen ist, soll durch Untersuchungen ilber die Entwicklungsmog
lichkeit des Kafers in verschiedenen Vorratsgiltern geklart werden, inwieweit
mit einem Schadauftreten in La.gem gerechnet werden muB. (R. Wohlgemuth)

8. Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der Eientwicklung von T r o g o -
d e r  m a a n  g u s t u  m Sol. von Temperatur und Luftfeuchte
Diese Untersuchungen sollen einen Beitrag zur Klarung der Frage, inwieweit
Trogoderma angustum Sol. unter unseren Klimabedingungen zur Massenver
mehrung befahigt ist, liefern. (R. Wohlgemuth)

9. Untersuchungen iiber die Schadigung von Testinsekten beim Einbringen in
lagerndes Getreide
Bei der Prilfung von Begasungsverfahren zur Bekampfung von Getreideschad
lingen milssen Testtiere zum Teil bis auf Tiefen von 4 m in das Getreide ein
gebracht werden. Die Versuche sollen klaren, ob durch Pressung beim Einbrin
gen der Beutel mit den Proben eine Schadigung der Testinsekten eintreten kann
und gegebenenfalls das Verfahren verbessert werden kann. (R. Wohlgemuth)

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut iiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

Phagen-Wirt-Beziehungen bei phyto pathogenen Bakterien der Gattung 
Xa n t h o mo n a s  
Untersuchungen ilber die Phagenanfalligkeit von 500 Xanlhomonas-Kulturen 
verschiedener Artzugehorigkeit haben gezeigt, daB die auf Herkunft (Wirts
pflanze) aufgebaute Systematik unzulanglich ist. Die bei Isolierungen von einer 
bestimmten Pflanzenart (d. h. Stammen derselben Xanlhomonas-Art) ermittel
ten Phagensensibilitatsspektren !assen erkennen, dafi an der gleichen Pflanze 
zwei Typen von Erregern zu finden sind: 1. solche, die spezifisch angepaBt sind, 
und 2. solche, die auch bei anderen Pflanzenarten auftreten. Auch in anderen 
Gruppen von nahe verwandten Bakterien (z. B. den humanpathogenen Entero-
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bacterien oder den phytopathogenen Ps.-solanacearum-Stammen) sind neben 
wirtsspezifischen Erregern solche mit einem breiten Wirtsspektrum bekannt. 
Wenn an einer bestimmten Pflanzenart verschiedene Pathotypen (Bakterien 
mit unterschiedlichen Wirtsspektren) auftreten, dann ist die nach Wirtspflan

zen vorgenommene Artenabgrenzung im Prinzip falsch. Da die Klassifizierung 
der von verschiedenen Wirtspflanzen isolierten Erreger nicht nur von theore
tischem Interesse ist, sondern auch Fragen van praktischer Bedeutung beriihrt 
(Epidemiologie, Quarantane usw.), soll in weiteren Untersuchungen geklart 
werden, ob Isolierungen van verschiedenen Pflanzen, die in ihrer Phagensensi
bilitat iibereinstimmen, auch in ihren pathogenen Eigenschaften gleich sind. 

(H. Stolp) 

bb) Im Berkhtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchung eingesandter kranker Pflanzen auf Bakterien als Krankheits
erreger

Untersuchungen dieser Art miissen alljahrlich, vor allem wahrend der Sommer
monate durchgefiihrt werden. Im Berichtsjahr handelte es sich um einige Falle
von Bakterienbrand (Erreger: Pseudomonas morsprunorum) an Steinobst und
um Naflfaulen an Acker- und Zierpflanzen (Erreger: Erwinia-Arten).

(H. Bartels und D. Maflfeller) 

2. Untersuchungen Uber Virulenzanderungen und Ausbreitung von P s e u d o -
m o n a s s o I a n a c e a r u m , dem Erreger der Schleimkrankheit

Diese Arbeiten mufiten voriibergehend zuriickgestellt werden, weil iiber lan
gere Zeit kein frisches Material zur Gewinnung neuer, virulenter Bakterienkul
turen aus Ceylon eintraf. Nach Uberwindung der in Ceylon eingetretenen
Schwierigkeiten konnen die Untersuchungen jetzt fortgefiihrt werden.

(H. Bartels und D. Maflfeller) 

3. Untersuchungen Uber eine durch Hefe verursachte Infektionskrankheit an
Opuntien

Mit dem Isolat aus Opuntie wurden weitere lnfektionsversuche an verschiede
nen Blatt- und Stammsukkulenten durchgefiihrt, Infektionserfolge aber nur an
einigen Opuntia-Arten erzielt. Da die Krankheit einen schleichenden Verlauf
zeigt, sind noch langerdauernde Versuche zur Ermittlung des Wirtspflanzen
kreises erforderlich. Daneben sollen physiologische und morphologische Unter
suchungen die endgiiltige Bestimmung der Hefe ermoglichen. (D. Mafifeller)

4. Weitere Untersuchungen Uber einen parasitischen Mikr.oorganismus, der
Bakterienzellen befallt und durch L ysis zerstort
Bdellovibrio bacteriovorus ist der einzige bisher bekannt gewordene Organis
mus, der an Bakterienzellen parasitiert und die befallenen Wirtszellen durch
Lysis zerstort. Die zunachst durchgefiihrten Untersuchungen haben sich mit
der Biologie des Bakterienparasiten, der selbst ein Bakterium ist, befaflt und
die Beziehung zwischen Parasit und Wirtszelle geklart. Zur Zeit werden Unter
suchungen iiber die Physiologie von Bdellovibrio und den Mechanismus der
Lysis durchgefiihrt. (H. Stolp)

5. Untersuchungen Uber Zellatmung und Farbstoifbildung verschiedener
Mikroorganismen

In Nahrlosungen mit minimaler Kupferversorgung, in denen die ungefarbte
Vorstufe des Melanins zwar entsteht, aber nicht zum Farbstoff oxydiert und
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kondensiert werden kann, la.flt sich diese Vorstufe nachweisen. Es ist entgegen 
der herrschenden Lehrmeinung nicb.t Tyrosin, sondem eine unbekannte Ver
bindung, deren chemische Konstitution noch aufgeklart werden muB und die 
von Azotobacter chroococum iiber einen violetten Farbstoff in Melanin urnge
wandelt, von Azotobacter vinelandii aber oxydativ zerstort wird. Diese Ergeb
nisse sind eine weitere Bestatigung fur die vorn Berichterstatter vertretene Auf
fassung iiber die Humusbildung irn Boden. (H. Bartels) 

6. Untersuchungen iiber die Zellatmung und Virulenz pflanzenpathogener
P s e u d o  m o n a s - und X a n t h o m o n a s -Bakterien
Diese Untersuchungen muflten aus Mangel an Arbeitskraften und wegen Vor
ziehung anderer, zunachst wichtiger erscheinender Arbeiten voriibergehend
zuriickgestellt werden. Sie sollen in der kornmenden Vegetationsperiode wie
der aufgegriffen werden. (H. Bortels)

7. Untersuchungen iiber meteorobiologische Probleme unter besonderer Be
riicksichtigung der Epidemiologie von Pflanzenkrankheiten
Bei der Untersuchung der Frage, ob aufler der Virulenz der pathogenen Bak
terien auch die Resistenz der Wirtsorganismen zeitlichen Schwankungen
unterliegt, die von noch unbekannten geophysikalischen Faktoren gesteuert
werden, wurde festgestellt, daB schon die Resistenz von Bohnenblattem gegen
iiber dem Toxin vein Pseudomonas tabaci dern EinfluB solcher Schwankungen
ausgesetzt ist. (H. Bartels und D. Maflfeller)

8. Meteorobiologische Registrierungen im Internationalen Geophysikalischen
Jahr (neu)
Die Einrichtungen fur kontinuierliche Registrierungen und Momentmessungen
verschiedener rneteorobiologischer und rneteoro-physikochemischer Reak
tionen konnten irn Eigenbau nahezu fertiggestellt werden. Mit den bereits
funktionierenden Geraten wurden schon einige vorlaufige, interessante Beob
achtungen angestellt. Die Untersuchungen dienen vor allern zur Klarung der
Frage, ob durch die fluktuierenden, unbekannten Wetteragentien Atrnung und
Garung der Zelle beeinfluBt werden und wodurch sich gegebenenfalls diese
Wirkungen abandem !assen. (H. Bartels und D. Maflfeller)

9. Mikrobiologische Untersuchungen iiber die Zersetzung von Herbiziden in
verschiedenen Boden (neu)
Im Fischenicher Boden bei Koln wird das Herbizid Simazin wesentlich schneller
phytotoxisch unwirksam als in anderen Boden. Fur diese schnelle Abnahme der
Phytotoxizitat ist in erster Linie die Adsorption an kolloidalen Braunkohle
Kalkstaub verantwortlich, der ortlich bedingt besondere Sorptionsverhaltnisse
geschaffen hat. Hinzu kornmt eine· stark sirnazinzersetzende Tatigkeit von
Mikroorganismen, deren Leistung, spezielle Nahrungsanspriiche und systema
tische Stellung noch weiter geklart werden miissen. (H. Bortels und E. Fricke)

Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die A 1 t e r n a r i a -Sdlwarze der Mohre beeinflus
sende Faktoren
Durch kiinstliche Infektionen an wachsenden Mohrriiben wurde nachgewiesen,
daB alle Altersstadien anfallig gegeniiber der Alternaria-Schwarze sind. Auf
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Grund dieser und anderer Befunde kann angenammen werden, da13 das spate 
Auftreten der Krankheit im Freiland nicht auf einer bestimmten Altersdispasi
tian der Mahrriibe beruht, sandern mit varangegangenem Krautbefall zusam
menhangt. (R. Schneider) 

2. Untersuchungen iiber die Atiologie einer Gurkenkrankheit
Eine 1963 im Gemiisebaugebiet um Papenburg an Gewachshausgurken erst
malig festgestellte Blatt- und Stengelerkrankung, die erheblichen Schaden her
varrief, war auf Befall durch eine Mycosphaerella-Art zuriickgefi.ihrt warden.
Eingehende marphalagische Untersuchungen ergaben, da13 es sich dabei um 
den bisher in Deutschland nur an Bryania diaica beschriebenen Pilz Mycosphae

rella melonis mit der zugehorigen Nebenfruchtform Ascochyta cucumeris han
delte. Durch Infektiansversuche wurde dieser Pilz eindeutig als Erreger der
varliegenden Gurkenkrankheit nachgewiesen.

(R. Schneider in Zusammenarbeit mit G. Criiger vam Institut fiir Gemiisekrank
heiten und Unkrautforschung)

3. Untersuchungen iiber die Atiologie eines Triebsterbens an Blaufichten
Der als Ursache eines 1963 in verschiedenen Baumschulen aufgetretenen Trieb
sterbens an Blaufichten ermittelte Pyknidienpilz kannte an Hand weiterer Pro
ben eingehend studiert und einwandfrei als Ascochyta piniperda bestimmt
werden. Von diesem Pilz verursachte Triebschaden waren bei einigen anderen
Fichtenarten bereits bekannt, an der Blaufichte bisher aber nach nicht fest
gestellt warden. Na.here Beabachtungen iiber den Verlauf der Krankheit und
die Bedingungen ihres Auftretens ergaben Hinweise auf geeignete Bekamp
fungsma13nahmen.

(R. Schneider in Zusammenarbeit mit M. Paetzhaldt vam Pflanzenschutzamt
Kiel, Bezirksstelle Rellingen)

4. Infektionsversuche mit Oosporen des Blauschimmelerregers an
Tabakpflanzen
In mehrfach wiederhalten, unter strengsten Isalierungsbedingungen vargenam

menen Infektiansversuchen mit Oasparen van Peronospora tabacina trat regel
ma13ig Blauschimmelbefall ein. Der Anteil der infizierenden Oasparen war
allerdings au13erordentlich gering. Die Versuche bestatigten erstmals eindeutig,
da13 Primarherde des Blauschimmels in Anzuchtbeeten auf Infektianen durch
iiberwinterte Oasparen beruhen konnen. (H. Krober und W. Weinmann)

5. Untersuchungen iiber Morphologie um.I Taxonomie des Blauschimmelerregers
Der Entwicklungszyklus van Peronospora tabacina, der nur in Verbindung mit
der Wirtspflanze ablauft, wurde fur den in Deutschland varliegenden Blau

schimmelerreger liickenlas nachgewiesen. Die untersuchten deutschen Her

kiinfte des Pilzes stimmten marphalagisch mit den friiher in Ubersee beschrie
benen und auch mit P. hyoscyami, van der P. tabacina als selbstandige Art
abgetrennt warden war, weitgehend iiberein. Nach unseren derzeitigen Kennt

nissen unterscheiden sich diese beiden Arten hochstens durch eine andere
Hauptwirtspflanze. (H. Krober und W. Weinmann)

6. Untersuchungen iiber eine in der Tiirkei aufgetretene Krankheit der
Gartenbohne

Aus der Tiirkei 1963 zur Untersuchung iibersandte Gartenbahnen wiesen eigen
artige Gallen auf Stengeln und Blattern auf. Als Erreger der bisher anscheinend
an Phaseolus vulgaris nach nicht beabachteten Krankheit wurde ein Pilz der
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Gattung Synchytrium festgestellt. Wahrscheinlich ist der vorliegende Pilz mit 
dem in Indien auf anderen Phaseolus spp. nachgewiesenen S. ajrekari identisch, 
eine sichere Bestimmung war trotz weiterer Bemiihungen nicht moglich. 

(W. Gerlach) 

7. Untersucbungen Uber die i\tiologie der Korkwurzelkrankbeit der Tomate in
der Bundesrepublik
Aus allen 51 bisher untersuchten Proben korkwurzelkranker Gewachshaus
und Freilandtomaten aus verschiedenen Gebieten der Bundesrepublik konnte
der in Holland als Erreger nachgewiesene .,Korkwurzelpilz" isoliert werden.
Alle Isolate riefen in Infektionsversuchen an Tomaten mehr oder weniger
starke Wurzelfaule hervor. Hinweise auf andere moglicherweise an der Kork
wurzelkrankheit beteiligte Organismen wurden nicht gefunden. Die Atiologie
dieser auch bei uns derzeit wohl wirtschaftlich wichtigsten Tomatenkrankheit
erscheint daher fur Deutschland weitgehend geklart. (W. Gerlach)

bb) Im Bericbtsjahr laufende Forscbungsvorhaben: 

1. Untersucbungen Uber eine Rindenkrankheit an KUhlhausrosen (neu)

Anfang 1964 wurde im Pinneberger Baumschulgebiet an Rosen, q.ie in Kiihl
hausern lagerten, eine Rindenkrankheit festgestellt, deren Ursache unbekannf
war. Bei manchen Sorten traten Verluste von 10 °/o und mehr ein. Von befalle
nem Material wurde u. a. regelma.Big ein Pilz der Gattung Gnomonia isoliert,
der als Erreger in Frage kommen konnte. Zur Identifizierung des vorliegenden
Pilzes sind vergleichende morphologische Untersuchungen mit der auf Brom
beere parasitierenden Gnomonia rubi eingeleitet worden. In einem ersten
orientierenden Infektionsversuch riefen beide Pilze an Rose Rindenlasionen
hervor.

(R. Schneider in Zusammenarbeit mit M. Paetzholdt vom Pflanzenschutzamt
Kiel, Bezirksstelle Rellingen)

2. Untersucbungen Uber die Morphologie und systematiscbe Stellung des Er
regers der Korkwurzelkrankheit der Tomate

Um die als Korkwurzelerreger nachgewiesene Pyrenochaeta richtig einordnen
zu konnen, wurden 97 Stamme von P. terrestris aus den Hauptbefallsgebieten
der USA, aus Brasilien und Siidafrika zum Vergleich herangezogen. Durch
Bestrahlung mit langwelligem UV-Licht konnten nunmehr die meisten Isolate
des Korkwurzelerregers und von P. terrestris zur Bildung von Fruchtkorpern
gebracht und damit eine geniigend breite Basis fur weitere vergleichende Un
tersuchungen geschaffen werden. (R. Schneider und W. Gerlach)

3. Versucbe zur Differenzierung in Deutschland vorkommender Pilze der Gat
tung Py r e n o c h a e t a (neu)
Im Zusammenhang mit Untersuchungen iiber Vorkommen und Verbreitung
des Korkwurzelerregers der Tomate wurden aus kranken Wurzeln bzw. Rhizo
men von Christrose, Maiblume, Erdbeere, Zwiebel und verschiedenen Grami
neen sowie aus dem Boden wiederholt Pilze der Gattung Pyrenochaeta isoliert.
Mit der Bearbeitung des umfangreichen Materials wurde begonnen. Unter den
bereits vorliegenden 82 Isolaten befinden sich einige rotfarbende vom Typ der
P. terrestris. Im Infektionsversuch an Zwiebelsamlingen riefen diese die typi
schen Symptome der .,pink root" hervor, deren Auftreten bisher nur aus Uber
see bekannt war. (R. Schneider)
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4. Untersuchungen iiber die systematisch-taxonomischen und biologischen Ver
haltnisse in der Pilzgattung S e p t o r i a und die phytopathologische Bedeu
tung ihrer V ertreter

Die langfristigen Untersuchungen uber die Gattung Septoria wurden fortge
setzt. Sie beschrii.nkten sich im Berichtsjahr auf die Bearbeitung einzelner
Funde und die Isolierung weiterer Pilzstamme. (R. Schneider)

5. Untersudlungen iiber Biologie des Erregers und Epidemiologie der Blau

schimmelkrankheit des Tabaks

Auftreten, Ausbreitung und Verlauf der Blauschimmelkrankheit des Tabaks
hangen stark von den jeweiligen Umweltbedingungen ab. Uber die unter den
europaischen Verhaltnissen bestehenden derartigen Zusammenhange herrscht
jedoch im einzelnen noch wenig Klarheit. Den bereits seit einiger Zeit uber
Fragen der Okologie laufenden Arbeiten ist im Hinblick auf eine Prognose und
auf moglichst wirksame und sparsame BekampfungsmaBnahmen besondere
Bedeutung beizumessen. Die Forschungen konzentrierten sich 1964 weitgehend
auf Untersuchungen uber die Bedingungen, bei denen Konidien und Oosporen
des Erregers gebildet werden, keimen und Tabakpflanzen infizieren. Nachdem
einwandfrei nachgewiesen werden konnte, daB uberwinterte Oosporen Blau
schimmel hervorrufen konnen, wird gegenwartig auBerdem die Moglichkeit
der Uberwinterung von Konidien und der Ubertragung des Erregers mit Saatgut
eingehend gepruft. (H. Krober)

6. Untersudlungen ilber die systematisdJ.-taxonomischen und biologischen Ver
haltnisse in der Pilzgattung P y t h i u m  und die phytopathologische Bedeu
tung ihrer V ertreter

Wegen der vordringlichen Blauschimmel-Forschungsarbeiten muBte dieses sich
uber einen langen Zeitraum erstreckende Vorhaben im Berichtsjahr auf die
Erhaltung der Pilzstamme und die Untersuchung entsprechender Einsendungen
beschrankt werden. (H. Krober)

7. Untersudlungen iiber das biologische Verhalten des Erregers der Kork
wurzelkrankheit der Tomate (neu)

Einige praktisch wichtige Fragen bezuglich der Biologie des Erregers und des
Auftretens der Korkwurzelkrankheit sind noch nicht geniigend geklii.rt. Die aus
diesem Grunde 1964 eingeleiteten Untersuchungen richten sich vorerst auf Vor
kommen und Verbreitung des Erregers im Boden, Wirtspflanzenkreis und Ein
fliisse von Umweltbedingungen auf den Befall. Orientierende Infektionsver
suche mit Pilzisolaten aus dem Boden und faulenden Wurzeln verschiedener
Pflanzenarten an Tomate mit bereits bekannten Stii.mmen des Korkwurzel
erregers an 16 Kulturpflanzenarten sowie bei unterschiedlichen Bodentempe
raturen an Tomate (Abbildung) erbrachten erste Hinweise. Die erforderlichen
weiteren Versuche werden nach den bisherigen Erfahrungen aufwendig und
langwierig sein, bessere Methoden notwendig machen und sich daher wahr
scheinlich uber mehrere Jahre erstrecken mussen. (W. Gerlach) 

8., Untersuchungen iiber die systematisch-taxonomischen und biologischen Ver
haltnisse in der Pilzgattung C y I i n d r o c a r p o n und die phytopatho
logische Bedeutung ihrer Vertreter 

Die Grundlage fur die langfristige Bearbeitung der Gattung Cylindrocarpon 

wurde durch neue Isolate auf Geholzen vorkommender Arten sowie einiger 
kleinsporiger bodenbewohnender Typen erweitert. Dabei war fur einen Typ 
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eine Nectria sp. als die bisher unbekannte Hauptfruchtform nachzuweisen. Die 
Untersuchungsergebnisse von Einsendungen kranker Azaleen, Gloxinien- und 
Begonienknollen, Christrosen und Maiblumen, bei denen Verdacht auf Befall 
durch C. radicicola bestand, waren bisher unbefriedigend. Diesen und anderen 
unklaren Fallen soll weiter nachgegangen werden. (W. Gerlach) 

Abb. l: Korkwurzelversuch in 
Wisconsin-Tanks mit 'verschie
denen konstanten Bodentempe
raturen. 

Institut fiir nichtparasitare Pilanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber den Einflu6 der Calciumversorgung auf Entwicklung
und Ertrag von Erdbeeren
Gefa.Bversuche in Quarzsand lieBen den EinfluB der Calciumversorgung klar
erkennen. Die Pflanzen in den ohne Ca-Diingung belassenen Gefa.Ben ent
wickelten sich sehr kiimmerlich, lieferten nur vereinzelt kleine, wertlose Friich
te und bildeten wenige, kurze Auslaufer, deren Spitzen bald abstarben, so daB
sich keine Tochterpflanzen entwickeln konnten. Mit steig:ender Ca-Versorgung
stiegen die vegetative Entwicklung und der Ertrag entsprechend der verabfolg
ten Ca-Menge an. Unter dem EinfluB der hochsten Ca-Gabe kam es zur Aus
bildung von Eisenmangelsymptomen. (H.-0. Leh)
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2. Untersuchungen iiber eine mogliche Beeinilussung des Borbedarfs und der
Boraufnahme von Zuckerriiben durch Kalium und Natrium (neu)

Zuckerruben in Gefa.Ben mit borarmem Boden, der mit verschieden hohen
Kalium- und Natriummengen gedungt worden war, lieBen weder hinsichtlich
der Entwicklung von Bormangelsymptomen noch hinsichtlich der Boraufnahme
der Pflanzen irgendwelche Einflusse der K- bzw. Na-Duhgung erkeimen. Hin
gegen nahm der Ertrag zu, wenn bei gleichbleibenden Konzentrationsverhii.It
nissen (in mval) ein Teil des Kaliums durch Natrium ersetzt wurde.

(A. Kloke und H.-0. Leh) 

3. Untersuchungen iiber die Moglichkeit der Markierung von Unkrautsamen
mit Dysprosium und einigen seltenen Erden (neu)
Die Markierung der Unkrautsamen mit chemise.hen Elementen, die mit Hilfe
der Aktivierungsanalyse quantitativ bestimmbar sind, sollte es ermi:iglichen,
die Dauer der Keimruhe von Unkrautsamen im Boden zu ermitteln. Fruhere
Versuche anderer Forscher, die mit radioaktiven Isotopen (z. B. S35) arbeiteten,
brachten keine befriedigenden Ergebnisse, da die Halbwertszeit der Isotope zu
kurz war und die radioaktiven Isotope vor AbschluB der Keimruhe zerfielen.
Wir versuchten die Markierung mit den inaktiven Elementen Dysprosium,
Europium und Lanthan. Die Markierungsversuche von Unkrautsamen durch
Bodendiingung mit diesen Elementen gelang jedoch nicht. Die verwendeten
Pflanzen, Zottelwicke und Senf, enthielten am Ende des Versuches in Wurzeln,
Stengeln und Blii.ttern mit Hilfe der Aktivierungsanalyse zwar gut nachweis
bare Mengen dieser Elemente, jedoch nicht in den Samenkornern.

(A. Kloke und K. Riebartsch) 

4. Untersuchungen zur Markierung von Insekten mit Dysprosium

Die abschlieBenden Arbeiten uber die inaktive Markierung der Mittelmeer
fruchtfliege mit Dysprosium sollten folgende Fragen beantworten:

1. Wie hoch ist die Dy-Aufnahme innerhalb eines bestimmten Zeitraumes?

Ergebnis: Bei einem etwa 20 Sekunden dauernden Saugakt werden von
einer Fliege im Mittel 2,5 · 10·2 ml Li:isung, d. h. 2,6 · 10·3 µg Dy aufgenommen.

2. 1st die Nachkommenschaft von mit Dysprosium gefutterten Mittelmeerfrucht
fliegen ebenfalls dysprosiumhaltig?

Ergebnis: Die Eigelege dysprosiumhaltiger Fliegen enthalten etwa 10-1 bis
10·3 µg Dy/Ei. In den geschlupften Larven und Fliegen ist jedoch kein Dy
nachweisbar.

Somit ist eine ausreichende Markierung der Nachkommenschaft mit 
Dysprosium nicht mi:iglich, wenn die Eltern mit Dysprosium gefuttert wurden. 
Dagegen ist eine Markierung von Mittelmeerfruchtfliegen durch Zugabe von 
Dysprosium zur Nahrung sehr leicht durchfuhrbar. - Die Untersuchungen 
wurden in Zusammenarbeit mit K. Mayer vom Institut fur Zoologie durchge
fuhrt. (K. Riebartsch) 

5. Ausarbeitung von Methoden zur Pilanzenanalyse

Mehrere in der Llteratur angegebene Metallbestimmungsmethoden wurden
auf ihre Brauchbarkeit zur Pflanzenanalyse ii.berpruft und modifiziert.

Die Kupferbestimmung in pflanzlichem Material ist genau und schnell nach
Schaumli:iffel: Landw. Forsch. 13. 1960, 278, durchzufuhren. Weitere ii.berprufte
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Kupferbestimmungsmethoden, die ebenfalls gute Werte liefern, aber lii.nger 
dauern, sind von Baron, H.: Landw. Forsch. 6. 1954, 13 und 7. 1955, 82, und Ban
kovskij: Z. analyt. Chem. 187. 1962, 133, beschrieben warden. 

Fur die Molybdanbestimmung in Pflanzen erwies sich die Methode von 
Scholl: Landw. Forsch. 15. 1962, 138, am besten geeignet. Durch Abanderung 
des AufschluBverfahrens wurde die Genauigkeit der Methode noch wesent
lich erhi:iht. Der trockene Aufschlufl wurde durch den nassen (HN08 , HC104, 

H2S04) ersetzt. Statt 25 bis 50 g Pflanzensubstanz werden nur 1 bis 2 g pro 
Analyse beni:itigt. (K. Riebartsch) 

bb) Im Berichtsjahr lauiende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber den EinfluB von Mineralolen im Boden aui die
Pilanzenentwicklung
Die Fortfiihrung der Versuche zu der Frage, wie lange die phytotoxische
Wirkung von Bodenverunreinigungen mit verschiedenen Minerali:ilen an
halt, ergab, dafl Heizol, Dieseli:il und Motori:il auch im dritten Jahr nach der

Veri:ilung des Bodens noch eine betrachtliche Hemmung der Pflanzenent
wicklung bewirkten, wahrend Benzin und Petroleum bereits im zweiten
Jahre keine schadigende Wirkung mehr erkennen lieflen.

Abb. 2: Phytotoxische Wirkung von Heizol im Boden in Abhangigkeit vom Humusgehalt 
des Bodens (Versuchspflanze: Roggen). 
Links: Sand·- Sand/Kompost (1:11 - Kompost, je 1,0 ml Heizol in 750 g Boden 
Rechts: Sand - Sand/Kompost (1 :1) - Kompost, je 2,0 ml Heizol in 750 g Boden 
Bild: BBA,. Berlin-Dahlem. 

Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der phytotoxischen Wirkung des 
Heizi:ils von der Bodenart haben gezeigt, daB Ausmafl und zeitliche Dauer 
der Schadwirkung um so geringer sind, je gri:ifler der Humusgehalt des Bo

dens ist. - Versuche iiber die Aufnahmefahigkeit verschiedener Boden fur 
Minerali:ile haben ergeben, dafl die aufgenommene Olmenge und ebenso die 
gegen eine Auswaschung mit Wasser festgehaltene Olmenge mit dem Hu
musgehalt ansteigen. Es besteht eine Beziehung zwischen der Wasserkapazi-
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tat und dem Olaufnahmevermogen der Boden; die ,,Olkapaziti!t" betrii.gt in 
Abhii.ngigkeit von der Art des Ols ea. 70-90 0/o der Wasserkapazitii.t (auf 
Volumenbasis). Gegen eine Auswaschung mit Wasser werden durchweg 01-
mengen festgehalten, die ea. 10 0/o der maximalen Wasserkapazitii.t ent
sprechen. (H.-0. Leh) 

2. Untersuchungen zur Frage der Napfbildung bei Sellerie

In Freilandversuchen wurde festgestellt, dafl verschieden hohe und einseitig
iiberhohte Versorgung der Selleriepflanze mit Stickstoff und/oder Kalium
keinen Einflufl auf die Napfbildung, d. h. die Ausbildung oben offener, api
kaler Hohlrii.ume in der Knolle, hat. Die Hohe der Wasserversorgung sowie
Wechsel zwischen trockenen und feuchten Perioden waren ebenfalls ohne
Einflufi. - Auch Befall durch Blattwanzen konnte als Ursache fur die Napf
bildung ausgeschlossen werden, so da.13 weitere Versuche in dieser Richtung
nicht geplant sind. - In Zusammenarbeit mit anderen Stellen wurde fest
gestellt, dafi die Napfbildung sortengebunden ist, da.13 aber die anfii.lligen
Sorten nicht an allen Standorten gleich stark zur Napfbildung neigen. Die
Versuche sollen an verschiedenen Orten im Bundesgebiet und · in Berlin
Dahlem mit dem Ziel fortgesetzt werden fer;tzustellen, oh und inwieweit die
Standortbedingungen (Boden- und/oder kdmatische Einfliisse) die Napfbil
dung beeinflussen. (H.-0. Leh)

3. Untersuchungen zur Kia.rung der Ursache des Schwarzkochens von Sellerie
knollen

Zur Beantwortung der Frage, oh die Neigung der Sellerieknolle zum Schwarz-,
Dunkel- oder Graukochen <lurch Kulturmafinahmen zu beeinflussen ist, wurden
im vergangenen Jahr Bewasserungsversuche mit den Sorten ,Pomona· und
,Oderdorfer·, die als schwarzkochende Sorten bekannt sind, durchgefiihrt. Wah
rend mit steigender Wassergabe die Ertrii.ge stiegen, war eine direkte Beein
flussung des Schwarzkochens durch vers.chiedene Bewii.sserungsgrade nicht fest
zustellen. Es zeigte sich aber eine Abhii.ngigkeit des Befalls der Knollen durch
den Pilz Phoma apiicola von der Wasserzufuhr. Da der Pilz seinerseits eine
stii.rkere Dunklung der Knolle beim Kochen hervorruft, besteht indirekt eine
Beeinflussung des Schwarzkochens durch die Bewii.sserung. Eine Nachpriifung
dieser Ergebnisse ist geplant. - Zur naheren Charakterisierung des Schwarz
kochens wurden Versuche zwecks Isolierung und ldentifizierung der schwarzen
Stoffe in der Sellerieknolle begonnen. Ferner lii.uft ein Lagerungsversuch, der
die Zusammenhange zwischen Bewii.sse'rung, Lagerung und Schwarzkochen auf
klaren soll. (A. Kloke und P. Koronowski)

4. Untersuchungen uber den Einflu6 der Calciumdtingung auf die Bltiten

endfaule der Tomaten

In Gefii.Bversuchen wurde der Einflufl verschiedener Bindungsformen des
Calciums auf die Ca-Aufnahme der Pflanzen und das Auftreten der Bliiten
endfii.ule untersucht. Es ergab sich, da.13 die Bliitenendfii.ule bei gleichen Ca
Mengen/Gefii.B in der Reihenfolge

Ca(N03)2 < CaC03 < CaO < CaS04 < Ca3(P04)2 

signifikant zunimmt. - In weiteren Versuchen soll festgestellt werden, auf 
welche Weise die Bliitenendfii.ule am schnellsten und wirksamsten verhin
dert bzw. gemindert werden kann. (A. Kloke und H.-0. Leh) 
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5. Gefa.8versuche iiber den Einflu8 von Eisen aui die Molybdanaufnahme der
Pflanzen
Der Einflufl steigender Fe-Gaben auf das Auftreten von Mo-Mangel wurde
an Blumenkohl in Quarzsandkultur untersucht. Bei niedriger Mo-Versorgung
wurde das Auftreten von Mangelsymptomen durch hohere Fe-Gaben begiin
stigt. Die Untersuchungen werden fortgefiihrt. (H.-0. Leh)

6. Untersuchungen iiber die Ursache pockenartiger Mi8bildungen an
Radieschenknollen
Im vergangenen Jahr traten an den Radieschensorten ,Champion' und ,Cherry
Belle' pockenartige Miflbildungen auf, die die Marktfahigkeit der Knollen
stark beeintrachtigen, so dafl in einigen Fallen Verluste bis zu hundert Prozent
auftraten. Ahnliche Schaden wurden 1960 und 1963 beobachtet. Die anfangliche
Vermutung, daB es sich um eine nichtparasitare Erkrankung handele, bestatigte
sich nicht. Es konnte vielmehr in Zusammenarbeit mit dem Institut fur Bakte
riologie ein Strahlenpilz als Krankheitserreger indentifiziert werden. Infek
tionsversuche mit einem Stamm von Streptomyces scabies sind noch nicht
abgeschlossen. (P. Koronowski)

7. Untersuchungen iiber die Verunreinigung von Kulturpflanzen mit Blei aus
Kraftfahrzeugabgasen
Pflanzenproben aus ,, bleiexponierten" Gebieten Berlins und der Bundesrepu
blik werden untersucht. Versuche zur Bleiaufnahme der Pflanzen sind durch
gefiihrt worden.

Aus den bis jetzt vorliegenden Analysenergebnissen ist zu ersehen, dafl die
Pflanzen iiber die Wurzeln nur bei sehr hohen Bleigehalten des Bodens Blei
aufnehmen. Bietet man der Pflanz.e iiber das Blatt Blei in loslicher Form an,
so findet kein wesentlicher Transport in andere Teile der Pflanze statt, son
dern das Blei wird am Ort der Auftragung festgehalten.

(A. Kloke und K. Riebartsch) 

8. Untersuchungen iiber die Wirkung der Stroh-, Griin- und Stallmistdiingung
bei variierter Stickstoffdiingung aui Pflanzenertrag und Bodenfruchtbarkeit
Der im Herbst 1961 angelegte Dauerdiingungsversuch wird fortgefiihrt.
Wesentliche neue Ergebnisse liegen nicht vor. (A. Kloke)

9. Untersuchungen iiber den Einflu8 der Diingung mit verschiedenen Spuren
elementen sowie mit chloridischer und sulfatischer Diingung auf die Pilan
zenentwicklung
Dieser 1962/63 angelegte Dauerversuch wird fortgefiihrt. 1964 konnten Sch.a
den durch Boriiberschufl an Buschbohnen und Winterweizen beobachtet wer
den. (A. Kloke)

10. Untersuchungen iiber die Wirkung von Chlorcholinchlorid (CCC) auf Ent
wicklung und Ertrag von Gemiisepilanzen und Erdbeeren
Gefaflversuche zu diesem Thema lieforten folgende Ergebnisse: Bei Tomaten
wurde durch CCC eine Hemmung der vegetativen Entwicklung hervorgeru
fen. Die Pflanzen blieben niedriger und besaflen bei gleichbleibender Anzahl
von Bla.ttem einen gedrungenen Habitus. Auch die Blatter blieben etwas
kleiner als bei den Kontrollpflanzen, waren aber intensiver (dunkelgriin)
gefarbt. Der Ertrag liefl eine ansteigende Tendenz erkennen, jedoch waren
die Ertragsunterschiede statistisch nicht ausreichend gesichert. Die Versuche
sollen im Freiland fortgesetzt werden.
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Abb. 3: Wirkung ,on CCC auf die Entwicklung von Tomatenpflanzen im Gefii.Bversuch. 
Von links nach rechts: unbehandelt - 0,2 g CCC/Gefii.B - 0,4 g CCC!Gefii.B -
0,8 g CCC/GefiiB. 
Bild: BEA. Berlin-Dahlem. 

Bei Kohlrabi wurden die KnoUen- und (in geringerem Mal1ej auch die Blatt

ertrage durch CCC erhoht. Wirsingkohl, Zwiebeln und Sellerie reagierten 
nicht auf CCC. - Bei Erdbeeren wurde durch CCC im Jahr der Behandlung 
eine hochsignifikante Hemmung der Auslauferbildung bewirkt, die in dem 
auf die Behandlung folgenden Jahre noch deutlich nachwirkte. Die behandel

ten Pflanzen brachten in dem auf die Behandlung folgenden J ahre statistisch 
gesicherte Mehrertrage. (H.-0. Leh) 

Institut fiir Biochemie in Hann. Miinden 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Beziehungen zwischen der Produktion der ,,gelben
Substanz" aus dem Erreger der Blattfleckenkrankheit der Riiben ( C e r -

c o s p o r a b e t i c o I a )  und der Aggressivitat verschiedener C e r  c o -
s p o r a -Einsporlinien

Es wurde gefunden, dafl bei 100 bis 900 Konidien pro Pflanze der Infektions

erfolg nicht von der Infektionsdichte, sondern von der Eigenschaft der Konidien

abhangig ist, wieviel ,.gelbe Substanz" von ihnen in kunstlicher Kultur gebildet

wurde. Starke Synthese dieser Substanz auf Biomalzagar bedingte auch starke
Infektiositat, wenn man mit diesen Konidiensuspensionen Pflanzen beimpfte.

Diese Befunde weisen auf die Existenz von Biotypen unterschiedlicher Patho

genitat hin. (E. Schlosser)
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2. Die Ausbeute der .,gelben Substanz" aus dem Erreger der Blattflecken
krankheit der Riiben ( C e r c o s p o r a b e t  i c o I a )  in Abhangigkeit von
der Dauer der Subkultur

Mit Einsporisolaten von Cercospora beticola, die wenige Wochen bis 5 Jahre
auf kiinstlichem Medium weitergewachsen waren, wurden emeut Zuckerriiben
pflanzen infiziert und 4 Wochen kultiviert. Dann wurde auf eine friiher beschrie
bene Weise (Chloramin-T-Verfahren) der Pilz isoliert. Dabei stellte sich heraus,
daB auch eine 5jahrige Subkultur auf kiinstlichem Medium keine Anderung in
der Produktion der .. gelben Substanz" bewirkte. Dah.er kann das unterschied
liche Vermogen einzelner Einsporlinien, diese Substanz zu bilden, als Krite
rium zur Differenzierung der Isolate herangezogen werden.

(E. Schlosser und H. Stegmann) 

3. Kombinierte Hochspannungselektrophorese und Chromatographie als Hilfs

mittel in der Phytopathologie
Auf verschiedenartigen Diinnschichten kann man Bestandteile von Pflanzen
in kurzer Zeit (30 Min. Elektrophorese, 120 Min. Chromatographie) trennen.
Die benotigten Mengen (10 Nanogramm bis 100 Mikrogramm) sind sehr ge
ring, was die Priifung sehr kleiner Zellverbande erleichtert. Ein syntheti
sches Gel dient als Diaphragma. Die Anwendung wurde besonders bei Kar
toffelkeimlingen (Ropsch) und Riibenstecklingen (Lerch) untersucht.

(H. Stegemann, B. Lerch und A. Ropsch) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Versuche zur Reindarstellung und Strukturaufklarung einer keimhemmen
den Substanz aus dem Pilz C e r c o s p o r a b e t i c o l a
Aus GroBkulturen wurden einige 100 mg der von dem Pilz produzierten
.,gelben Substanz" isoli.ert. Die biologische Aktivitat ist nur in dieser einen
Verbindung lokalisiert. 4 weitere inaktive gelbe Stoffe konnten durch Ver
teilungschromatographie an Kieselgelsaulen abgetrennt werden. Die aktive
Verbindung hat Phenolcharakter und gibt charakteristische Spektren, ist
niedermolekular und kann durch .,Fingersprint" nicht weiter aufgetrennt
werden. (H. Stegemann und E. Schlosser)

2. Untersuchungen iiber die Resistenzfaktoren in der Rinde von Pappeln

Es gelang die Isolierung des Glykosid 2-�-D-Glucosidogentisinsaurebenzyl
esters aus der Pappelsorte Populus trichocarpa, welches teilverantwortlich ist
fur die Resistenz gegen Dothichiza. Da somit die Eigenschaften der Substanz
selektiv studiert werden konnten, war es moglich, einen sehr empfindlichen
und weitgehend spezifischen Schnelltest mit 4-Aminoantipyrin/Kalium-Eisen(3)
cyanid auszuarbeiten. Dieser Test wird auf die Verteilung von Polyphenolen
in Baumrinden angewandt. Von 10 untersuchten Pappelarten enthielten nur
Populus trichocarpa und die Rochesterpappel (P. Maximowiczii x P. nigra var.
plantierensis) das Trichocarpin. Allgemeingiiltige Aussagen zum Resistenz
problem der Pappel bahnen sich an. (V. Loeschcke in Zusammenarbeit mit
H. Bulin vom lnstitut fur Forstpflanzenkrankheiten, Hann. Munden)

3. Auswertung besonderer Stofiwechselvorgange der Kartoffel ohne und mit

Virusbefall auf Grund des Vorkommens uniiblicher Aminosauren

Hydroxyprolin, eine in Pflanzen uniibliche Iminosaure, ist am Aufbau der
Zellwand beteiligt. Durch Kolonnenchromatographie wurde nachgewiesen,
daB die Iminosaure in labiler Vorstufe vorkommt. Man kann sie in den

A 52 



stoffwechselaktiven Teilen der Pflanze finden. Die Natur der Verbindung 
wird untersucht, da von dem Funktionieren des Aufbaus von Zellwanden 
das Wachstum der Pflanz.e wesentlich abhangt. (H. Stegemann u. A. Ropsch) 

4. Die Verteilung der Proteine in der Kartoffelknolle und die Zusammenset
zung der ,.loslim.en Fraktion"
Die EiweiBzusammensetzung ist ein Charakteristikum der Pflanzensorte und
innerhalb der Sorte der Ausdruck eines bestirnrnten Gesundheits- oder
Krankheitszustandes. Zuerst wurden die loslichen Proteine bearbeitet, die
sich durch Ammonsulfatfraktionierung gewinnen und an Austauschersau
len trennen !assen. Durch Elektrophorese der Einzelfraktionen in Polyacryl
amid zeigte sich, daB die Sauleneffluate noch nicht einheitlich sind. Da aber
an unfraktionierten PreBsaften nach Gelelektrophorese zu zeigen ist, da.!3 die
Proteinbanden sich charakteristisch verandern, muB die Isolierung dieser
einen bestimmten (auch pathologischen) Zustand ausdriickenden Substanzen
mit verbesserter Methodik fortgefiihrt werden.

(H. Stegemann und V. Loeschcke) 

5. Freie Aminosauren in Zuckerriibenblattem und ihre Beziehung zu der
Virusinfektion
Bei Keimlingen und sehr jungen Blattem wurde verfolgt, wie sich die Zu
sammensetzung der freien Aminosauren, die Bausteine fiir die Zelle dar
stellen, in Abhangigkeit von Alter und Infektion andert. Die Ergebnisse
wurden mit der ,.Fingerprint-Technik" erhalten. Es zeigte sich, daB bei ge
sunden Pflanzchen diese Komponenten ein Minimum durchlaufen (bezogen
auf Blattflache und BlattpreBsaft) etwa 40 Tage nach Aussaat, das Glutamin/
Glutaminsaure-Verhaltnis ist anfangs gr6Ber als 1 und kehrt sich spater um
(< 1). Bei den virusinfizierten Blattem ist die allgemeine Aminosaurekon
zentration, besonders stark Glutamin, Alanin und y-Aminobuttersaure,
hoher; auch Serin scheint verstarkt zu sein. Die Versuche werden mit Pflan
zen fortgesetzt, die nur mit Mosaik- oder nur mit Vergilbungsvirus infiziert
sind. Es kann jetzt schon erwahnt werden, daB ein serologischer Nachweis
friihestens am 9. Tage nach der Infektion, der chemische am 3. oder 4. Tag
gelingt. - Ferner wurde stets das als selten angesehene Athanolamin in 
allen Blattem beobachtet. - Eine charakteristische Verschiebung der freien
Aminosauren bei anfalligen gegentiber resistenten Riibensorten ist nicht zu
beobachten, aber eine sehr individuelle Sortencharakteristik.

(H. Stegemann und B. Lerch in Zusammenarbeit mit dem Institut fur landwirt
schaftliche Virusforschung - 0. Bode -, dem Institut fiir Virusserologie -
R. Bercks - Braunschweig und dem Forschungsinstitut der Kleinwanzlebener
Saatzucht, Einbeck)

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber den Einfluli von Virusinfektionen auf den Ertrag von
Kartoffeln
Der EinfluB von Virusinfektionen auf den Ertrag von Kartoffeln ist oft um
stritten und hangt zum Teil auch von den Kartoffelsorten, den Virusvarian-
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ten und okologischen Bedingungen ab. Es wurden jeweils an 3 verschiede
nen Versuchsorten Kartoffelsorten ausgepflanzt, di.e zu 10-20 °/o mit ver
schiedenen Viren infiziert waren. Fiir eine gleiche Zahl durch Testung er
mittelte infizierte und gesunde Pflanzen wurde bei der Ernte Knollenzahl 
und -gewicht bestimmt. Die Ertragsverluste betrugen bei Infektionen durch 
das Virus der Blattrollkrankheit 44,8 bzw. 64,1 °/o, durch das Y-Virus (Tabak
rippenbriiunestamme) 53,7 bzw. 60,7 '0/o, durch das A-Virus 37,6 bzw. 46,4 °/o 
und durch das X-Virus 10,1 bzw. 18,8 0/o. Die Herabsetzung der Knollenzahl 
war prozentual etwas geringer als die des Ertrages. Wiihrend diese Ergeb
nisse statistisch gesichert waren, bestand keine Sicherung fiir eine Ertrags
steigerung gesunder Nachbarstauden von kranken Pflanzen. 

(0. Bode in Zusammenarbeit mit R. Ba.rtels, Institut fur Virusserologie, G. 
Borchardt vom Pflanzenschutzamt Hannover und W. Holz vom Pflanzen
schutzamt Oldenburg) 

2. Untersuchungen i.iber Viruskrankheiten von Wildkartoffeln

Fiir die Untersuchungen stand Material von der Insel Chiloe zur Verfiigung.
Durch Abimpfungen auf Indikatorpflanzen konnte festgestellt werden, daB die
Knollen zu einem hohen Prozentsatz vom X-Virus infiziert waren. Dabei han
delte es sich oft um Stiimme, die von den in Europa vorkommenden abwichen.
Ganz gering war der Befall durch das Virus der Blattrollkrankheit. Demgegen
iiber waren mehrere der untersuchten 48 Proben total vom Y- bzw. A-Virus
infiziert. In keinem Fall konnten jedoch Stiimme des Y-Virus isoliert werden,
die zur Gruppe der Tabakrippenbriiune gehi:iren. Durch Inokulation auf Cheno
podium quinoa konnte ein in mehreren Proben vorkommendes Virus isoliert
werden, dessen Zugehi:irigkeit zu bisher bekannten Virusgruppen noch unter
sucht wird. (0. Bode)

3. Uber das Vorkommen des M-Virus der Kartoffel in Deutschland

In Kreuzungsstammen einer Kartoffelzuchtstiitte wurden Infektionen des
M-Virus nachgewiesen. Es wurde deshalb der Fra.ge nachgegangen, wo und
in weichem Umfang das M-Virus, das nach bisheriger Kenntnis in Deutsch
land nur selten vorkam, nachzuweisen ist. Zahlreiche Proben verdiichtiger
Stauden wurden in Zuchtgiirten, Wertpriifungen und Feldbestanden gesam
melt und untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, daB Stiimme, die mit
Wildkartoffeln fiir die Resistenzz.iichtung eingekreuzt waren, oft hochgradig
infiziert waren. In den Wertpriifungen wurden dagegen nur selten, in Feld
bestiinden in einzelnen Fallen Infektionen nachgewiesen. Das Ergebnis la.flt
den SchluB zu, daB das M-Virus mit Wildkartoffeln zu Kreuzungszwecken
in die Zuchtgiirten eingeschleppt worden ist. (0. Bode)

4. Vergleichende Groflenbestimmung verschiedener Viren aus der Tabak
mosaik-Virus-Gruppe

Durch elektronenmikroskopische Untersuchungen wurde festgestellt, daB das
Tabakmosaik-Virus, ein hiermit verwandtes Virus aus Vigna sinensis und das
ebenfalls mit TMV verwandte Odontoglossum-Ringfleckenvirus in Form und
Grofle nicht voneinander zu unterscheiden sind. Die ermittelten Normalliingen
schwanken geringfiigig um 300 mµ. Dagegen erwies sich ein morphologisch
iihnliches Virus aus Kakteen, das als Sammons' Opuntia-Virus bezeichnet
wurde, mit einer Normalliinge von 317 mµ als liinger gegeniiber den erwiihnten
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Viren. Diese Liingendifferenz stellt ein wertvolles Identifizierungsmerkmal dar. 
(J. Brandes in Zusammenarbeit mit M. Chessin von der Universitiit von Mon
tana, Missoula, USA) 

5. Reindarstellung, physikochemische, elektronenmikroskopische und sympto
matologische Untersuchung von 6 Virusisolaten aus verschiedenen Wirts
pflanzen

Nach den Ergebnissen der umfangreichen Untersuchungsreihen handelt es
sich dabei um Tabakmosaik-Virus, und zwar um teilweise stark voneinander
abweichende Stiimme des Virus. Die Isolate stammten grofitenteils aus Ita
lien, eines aus Nordafrika. Die in Bologna ausgefi.ihrten Ve-rsuche werden
von dem dortigen Kollegen noch weitergefi.ihrt.

(H. L. Paul in Zusammenarbeit mit G. Faccioli, Bologna) 

6. Reinigung und elektronenmikroskopische Untersuchungen von Viren, die
aus Famen isoliert wurden
Die in Zusammenarbeit mit italienisch.en Kollegen in Bologna ausgefiihrten
Versuche machen es wahrscheinlich, daB auf Farnen Viren vorkommen. Es
durfte sich dabei um ein isometrisches Virus sowie um einen TMV-Stamm
handeln. Auch diese Versuche werden in Bologna noch weitergefuhrt.
(H. L. Paul in Zusammenarbeit mit A. Canova und G. Casalicc hio, Bologna)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Versuche zum Nachweis des Kartoffel-M-Virus durch Indikatorpflanzen
Eine groBere Reihe von Indikatorpflanzen wurde mit verscbiedenen Isolierun
gen des Kartoffel-M-Virus infiziert. Es zeigte sich, daB aus der Literatur be
kannte Wirtspflanzen nicht bei Infektion mit allen Isolierungen die beschrie
benen Symptome zeigten oder aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen.
GleichmiiBigere Symptome erschienen nach der Infektion auf Chenopodium

quinoa, wobei auch eine Differenzierung der Virusstiimme moglich war.
(0. Bode) 

2. Untersuchungen iiber ein von chilenischen Kartoffeln isollertes Virus
Bei Untersuchungen von Wildkartoffeln von der Insel Chiloe konnte durch
Ubertragung auf Chenopodium quinoa ein bisher unbekanntes Virus isoliert
werden. Auf Grund der bisherigen Ergebnisse wird vermutet, daB es sich um 
eine von europiiischen Isolierungen abweichende Variante des Kartoffel-M
Virus handelt. (0. Bode)

3. Elektronenmikroskopische Untersuchung von gestreckten Pflanzenviren

Durch diese Untersuchungen sollen die Voraussetzungen fur eine weitere
Bearbeitung gestreckter Viren im Hinblick auf eine Identifizierung und
Klassifizierung geschaffen werden. (J. Brandes)

4. Untersuchungen Uber physikochemische Eigenschaiten des O d o n t o g I o s -
s u m ringspot virus
Das elektronenmikroskopisch bereits vermessene Virus wurde in gereinigter
Form dargestellt und untersucht. Die bisherigen Ergebnisse zeigen. daB es
sich um ein Virus handelt, das zwar die Dimensionen des TMV besitzt, sich
aber in vieien anderen Eigenschaften (optische Eigenschaften, Inhomogeni
tiit, Symptomatologie usw.) deutlich vom normalen TMV unterscheidet.

(H. L. Paul) 
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5. Untersuchungen iiber ein aus Kakteen isoliertes Virus
Es handelt sich ebenfalls um ein Virus der TMV-Gruppe, das jedoch eben
falls deutliche Unterschiede zum normalen TMV aufweist. (H. L. Paul)

6. Untersuchungen iiber die Untereinheiten des Carnation latent virus
Mit Hilfe hydrodynamischer Untersuchungen soll die Grofle der Protein
untereinheiten dieses Virus ermittelt werden. Chemische Versuche zur Kla
rung derselben Frage wurden zusammen mit Herrn Dr. Wittmann (MPI fiir
Biologie, Abt. Melchers, Tu.bingen) durchgefiihrt.

(H. L. Paul in Zusammenarbeit mit H. G. Wittmann, Tiibingen) 

7. Reinigung und Darstellung verschiedener Pflanzenviren
Versuche zur Reindarstellung, zur Bestimmung der physikalisch-chemischen
Eigenschaften und zur Feststellung der Aminosaurezusammensetzung wur
den an folgenden Viren durchgefiihrt: Common bean mosaic-, Bean yellow
mosaic-, Pea mosaic-, Kartoffel-S- und Kartoffel-M-Vin,1s. (H. L. Paul)

8. Versuche zur Spaltung verschiedener gereinigter Viren in Unlereinheiten
und deren physikalische Charakterisierung
Die bisherigen Versuche ergaben, dafl bei einigen dieser Vtren ein Abbau
in definierte Untereinheiten moglich ist. Es wird gepruft, inwieweit die
Abbauprodukte den nativen Untereinheiten entsprechen. (H. L. Paul)

9. Untersuchungen iiber ein Virus, das auf Phaseolus (,Saxa') Tumoren hervor
rufen kann
Es handelt sich um ein Virus, das ursprunglich aus Erdbeeren isoliert wurde
und unter den in Bologna herrschenden Gewachshausbedingungen auf der
obengenannten Pflanze Tumoren erzeugt. Eine nahere Charakterisierung soil
noch erfolgen. (H. L. Paul)

10. Untersuchungen ilber Gramineenviren und ihre Ubertrager
Im Rahmen der Versuche zur Ubertragung und Identifizierung von Gramineen
viren wurden Erhebungen iiber die Blattlausfauna einiger Hafer- und Gersten
bestande durchgefiihrt. Verbreitet und meist in gro.Ber Zahl wurde Rhopalo

siphum padi gefunden. Sd1wacher vertreten waren Macrosiphum avenue,
Metopolophium dirhodum und nur vereinzelt traten Laingia psammae und

Rhopalosiphum maidis auf. (J. Volk)

11. Untersuchungen ilber granulierte Insektizide
Im Zusammenhang mit Untersuchungen zum Fragenkomplex · .,Granulierte
lnsektizide und Virusausbreitung in Kartoffelbestanden" wurde die· Wir
kung verschiedenartiger Granulatdeponierung bei 2 Kartoffelsorten gepriift.
Es wurden verglichen: a) Ablage des Granulates zusammen mit der Knolle
im Pflanzloch, b) Ausbringung des Granulates zwischen den Pflanzstellen
in der Reihe (Pflanzabstand 33,5 cm), c) Ausbringung wenige Zentimeter
neben der Pflanzreihe als Band und d) unbehandelt. Wahrend bei a) die
Pflanzen, bis auf anfanglichen schwachen Besatz besonders durch gefliigelte
La.use, bis 4 Wochen nach dem Auflaufen praktisch lausefrei waren und die
Verlausung in der Folgez.eit nur unbedeutend blieb, setzte die Wirkung des
Insektizides zumindest bei einer der beiden Sorten in den Versuchsreihen
b) und c) erkennbar erst in der 2. Woche nach dem Auflauf ein. In der
Folgezeit blieben auch hier die Blattlauswerte erheblich unter denen der
unbehandelten Kontrolle, aber iiber denen der a)-Parzellen. (J. Volk)
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12. Verschiedene Untersuchungen iiber die Ubertragbarkeit des Y-Virus der
Kartoifel und des H y o s c y a m  u s -Virus

Die Untersuchungen wurden mit mehreren Blattlausarten als Vektoren fort
gesetzt. (J. Volk)

Institut fiir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber das Dahlien- und das Gurkenmosaikvirus und ihre
Symptome bei der Dahlie

Die z.ahlreichen Sorten der Dahlie reagieren auf den Virusbefall sehr unter
schiedlich von volliger Latenz bis zu schweren Symptomen, wie Stauchung,
Verfarbungen und Entstellungen der Blatter und Bliiten usw. Die Versuche
sollten klaren, ob dem manifesten Befall rnit einem der genannten Viren
ein bestimmtes Symptombild (z. B. Stauchung) zugeordnet werden kann. Da
die Genetik der Dahlie sehr uniibersichtlich ist und im Handel praktisch
kaum vollig virusfreie Sorten vorhanden sind, muBte das Material fiir diese
Versuche durch vegetative Vermehrung einzelner Samlingspflanzen gewon
nen werden. Das so erzielte, genetisch gleichwertige Material wurde durch
Besatz rnit infektiosen Blattlausen infiziert und im Freien ausgepflanzt. Die
Versuchsergebnisse mehrerer Jahre waren so widersprechend, daB fiir die
Praxis daraus keine Schliisse zu ziehen sind. Stichproben mit einer kolori
metrischen Methode ergaben ebenfalls keine zuverlassigen Resultate. Diese
Versuche zeigen erneut die groBen Schwierigkeiten, die sich der Sichtung
von Sortimenten auf spezifisches Virusverhalten entgegenstellen.

(H. A. Uschdraweit) 

2. Untersuchungen iiber Triebschaden an der Heckenkirsche L o n i c e r a
t a t  a r i c a durch die Blattlaus Hy a d  a p h i s  t a t  a r i c a e Ajzenb.

Im Sommer 1963 trat bei Lonicera tatarica eine hexenbesenartige Deformie
rung der Triebspritzen auf. Im Herbst starben diese Gebilde vorzeitig ab. An
den verunstalteten Trieben war sehr haufig die Blattlaus Hyadaphis tataricae

zu finden. Die ersten Beobachtungen lieBen ein Virus als Ursache vermuten,
doch konnte in Versuchen nachgewiesen werden, daB die auffalligen Erschei
nungen Saugschaden sind, die durch die genannte Blattlaus hervorgerufen
werden, woriiber bereits Berichte aus der Sowjetunion und Polen vorliegen.
Aus Deutschland war dieser Schadling noch nicht bekannt. Der schwere Befall
im Jahre 1964 macht es wahrscheinlich, daB diese Blattlaus nach Westen vor
dringt und im Berliner Raum bereits heimisch geworden ist.

(W. Gunkel und H. A. Uschdraweit) 

3. Biologische und morphologische Untersuchungen an Zwerglausen ( P h y l -
l o x e r i d a e ) der Gattung P h y l l o x e r i n a

Die morphologischen Untersuchungen ergaben fiir die 3 Phylloxerina-Arten

brauchbare Merkmale fiir die Artentrennung, wodurch die Abweichungen im
biologischen Verhalten und in der Wahl der Wirtspflanzen fiir Phylloxerina

salicis, Ph. capreae und Ph. daphnoidis n. sp. eine zusatzliche Erklarung finden.
(I. Iglisch) 
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bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber Virosen bei Kakteen
Ubertragungsversuche durch Pfropfung von viruskrankem Material mit gesun
den Samlingen bestatigten die auBerordentlich Iangsame Verbreitung des Virus
aus der infizierten Unterlage in das Pfropfreis sowohl bei der Gruppe der
gestreckten Viren als auch bei dem Hexenbesenvirus. Die mechanische Uber
tragung der gestreckten Viren auf Kakteenarten, bes. auf Zygocactus gelang
relativ Ieicht; die Ubertragung auf Chenopodium quinoa verlauft unterschied
lich. C. quinoa reagiert bei systemischer Infektion meist mit Ieichten Sympto
men, in einem Fall mit einem sehr schweren Schock und Iangsamer Erholung.
In einigen Fallen konnten trotz mehrfacher Wiederholung keine Infektionen
erzielt werden. - Die Pfropfungsiibertragungsversuche mit dem Hexenbesen
virus zeitigten einige weitere Erfolge, u. a. bei Zygocactus; nachdem bisher
nur Ieichte Bliitenentstellungen beobachtet wurden, trat nach einer Infektions
dauer von 2 Jahren jetzt auch zum ersten Mal eine deutliche Hexenbesenbil

dung auf. Es wurden mehrere Herkiinfte dieses Virus verglichen, die sich
offenbar gleichsinnig verhalten. Einige Pfropfversuche lieBen vermuten, daB
die Viruswanderung erdwarts sehr viel rascher verlauft als aufwarts, Zwischen
pfropfungen bei Samlingen der Gattung Opuntia bestatigten diese '\[ermutung.

(H. A. Uschdraweit) 

2. Untersuchungen iiber Virosen der Gattung K a I a n c h o e
Ein Vergleich der beiden Herkiinfte von Viren der Gattung Kalanchoe, einmal
von vegetativ vermehrten Sorten von K. blossieldiana und ferner von der
botanischen Art K. densiflora, macht es sehr wahrscheinlich, daB es sich um zwei
verschiedene Virusarten handelt. Beide Viren wurden durch Pfropfung auf
mehrere Kalanchoe-Arten iibertragen, eine mechanische Ubertragung gelang

aber bisher nur mit dem K.-densiflorn•Virus. Dieses ruft in den meisten Fallen
ein PreBmuster auf der Unterseite der Blatter hervor, das bei der Sukkulenz
dieser Pflanzenteile besonders auffallig ist; daneben tritt gelegentlich eine
leichte Mosaikzeichnung und Blattentstellung auf. Das Virus von K. blossiel

diana bewirkt ein leichtes bis schweres Mosaik, manchmal aber schwachliche
lange Triebe oder schwere nekrotische Entstellungen. Einsendungen der Praxis
machen es wahrscheinlich, daB dieses Virus nicht nur, wie urspriinglich ange
nommen, auf einer Sorte des Handels vorkommt, sondern weit verbreitet ist.

(H. A. Uschdraweit) 

3. Untersuchungen iiber ein Virus der Zimmerlinde ( S p a r m a n  n i a
afr i c a n a)
Alle Versuche, neue Wirtspflanzen durch. mechanische Ubertragung oder
durch Pfropfung zu finden, blieben erfolglos. (H. A. Uschdraweit)

4. Versuche iiber den Wirtspilanzenkreis und die lJbertragung einer Virus
krankheit auf E u p h o r b i a p o I y c h r o m a

Versuche, das Virus durch Pfropfung auf andere, darunter sukkulente Arten der
Gattung Euphorbia zu iibertragen, miBiangen. Beobachtungen an kranken Frei
Iandexemplaren zeigen, daB der Virusbefall die Pflanzen schwer schadigt und
die Uberwinterung gefahrdet. (H. A. Uschdraweit und K. Heinze)

5. Versuche iiber den Hexenbesenwudis bei Azaleen
Die zahlreichen Pfropfungen von Hexenbesenmaterial auf gesunde Unterlagen
sind gut angewachsen, haben aber in keinem Falle zu einer Beeinflussung der

A 58 



Unterlage gefuhrt. Da vermutet werden konnte, daB das in Deutschland red1t 
verbreitete Vaccinium-Virus auf Azaleen ubergehen und wom6glid1 die Ur
sache der Hexenbildung sei, wurden Pfropfungen mit krankem Vaccinium

durchgefuhrt. Obwohl einige Reiser anwuchsen und mehrere Monate am Leben 
blieben, konnten bisher noch keine Auswirkungen auf Azaleen beobachtet 
werden. (H. A. Uschdraweit) 

6. Versuche zur Reinigung und Darstellung des Dahlienmosaikvirus
Die Versuche zur Reinigung und Darstellung des Dahlienmosaik aus ver
schiedenen der Dahlie verwandten Pflanzenarten haben auch im letzten Jahr
nicht den erwiinschten Erfolg gehabt. Sie sollen deshalb, mit den bisher an
gewandten Methoden (Reinigung und Darstellung aus den PreBsii.ften infi
zierter Pfla_llzen), nic:h.t fo:rtgesetzt werden. Vielmehr ist gepiant, die Viren
in den Geweben und Zellen der infizierten Pflanzen mit Hilfe der Ultra
dunnschnittechnik aufzufinden. (H. Petzold)

7. Untersuchungen krankhafter Erscheinungen an den Blattem der
D i e f f e n b a chi a p i ct a
Die Ursache der Schrumpfungserscheinung der Blatter und des Hervortretens
der Blattadern konnte noch nicht geklii.rt werden. Jedoch gelang es erst
malig, eine Verbindung zwischen einem k.ranken Reis und einer gesunden
Unterlage herzustellen. Aussagen uber die Art der Krankheit konnen erst
am Ende der nii.c:hsten Vegetationsperiode gemacht werden. (I. Iglisch)

8. Untersuchungen iiber die Ubertragbarkeit des Freesienmosaiks durch Blatt
lause
Die Versuc:he wurden im laufenden Jahr unterbrochen, da im Gewii.chshaus
bei der Vielzahl zu kultivierender Pflanzen nicht die fur Freesienzucht er
forderlichen Bedingungen eingehalten werden konnten. (K. Heinze)

9. Feststellung der Ubertragbarkeit der Vergilbungskrank heit der Wasserriibe
durch Blattlause und Prilfung der Ubertragungsmoglichkeit auf Zierpflanzen

Da auch in diesem Jahr die Symptomausprii.gung im Gewii.chshaus durch die
Licht- und Temperaturverhii.ltnisse ungunstig beeinfluBt wurde, sind die Pflan
zen einige Wochen nach der Infektion zur weiteren Beobachtung ins Freiland
gebracht · warden. Unter Freilandbedingungen sind trotz Insektizidbehandlung
Fremdinfektionen nicht zu verhuten, so daB die Bonitierung mit gewissen Un
sicherheitsfaktoren behaftet ist. Es scheint sich zu bestii.tigen, daB Levkojen,
Iberis und Lunaria (latent) mit der Vergilbungskrankheit der Wasserrilbe
infiziert werden konnen. (K. Heinze)

10. Untersuchungen iiber D a c t y n o t i n a e ( A p h i d i d a e )
Zur Bearbeitung der Morphologie dieser Blattlausunterfamilie wurde auf
Sammelfahrten weiteres Material zusammengetragen. (K. Heinze)

11. Elektronenmikroskopische Untersuchungen am Speichelapparat der Zikade
E u s c e l i s p I e b e j u s Fall.

Die elektronenmikroskopisc:hen Untersuc:hungen an den verschiedenen Ele
menten des Speichelapparates wurden fortgesetzt und insbesondere die
mukosen Drilsenlii.ppc:hen der beiden Speic:heldrilsen untersucht. Hierbei
konnte die Bildung und Formung der Prosekretgrana verfolgt und ihre Be
ziehungen zu den anderen Zellelementen der Drilsenlii.ppc:hen aufgezeigt
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werden. Es hat den Anschein, da13 ahnlich wie bei den Speicheldriisenzellen 
der Blattlause die Entstehung der Prosekretgrana in den Zisternen des endo
plasmatischen Retikulums beginnt und auch dort die Ausbildung zu den gro
Ben Prosekretgrana vonstatten geht. Diese Untersuchungen werden weiter
gefiihrt und auf die anderen Bestandteile der Speicheldriisen ausgedehnt, 
wobei besondere Beacbtung der nocb immer unklaren Sekretableitung ge
schenkt werden soll. (H. Petzold) 

12. Untersuchungen ilber die hemmende Wirkung von Blattlaussaften auf ver
schiedene Virusarten (neu)
Es wurden Versucbe angestellt, die hemmenden Eigenschaften von Homogena
ten mehrerer Blattlausarten auf verscbiedene Arten von Viren in pflanzlicben
Pre13saften festzustellen. Bisher wurde mit den Blattlausarten Aphis iabae

Scop., Neomycus circumflexus (Budd.) und Acyrthosiphon onobrychis (B. D. F.)
gearbeitet, sowie die Virusarten: Gelbes Mairiibenmosaikvirus, Y-Virus der
Kartoffel, Tabakmosaikvirus, Aspermievirus der Tomate und das Atzstricbel
virus des Tabaks verwandt. Die Versuche lassen erkennen, da13" Virusarten, die
von einer bestimmten Blattlausart nicbt iibertragen werden, von den Homoge
naten dieser Blattlause inaktiviert werden. Eine Ausnahme ergab sicb bei der
Einwirkung des Lausebreies von Acyrthosiphon onobrychis auf d9s Virus det

Aspermie der Tomate. Dieses Virus wurde, obgleich die Blattlaus es nicht iiber
tragen kann, nicht inaktiviert. Die Versuche werden mit anderen Virus- und
Blattlausarten fortgesetzt. (H. Petzold)

13. Morphologische und biologische Untersuchungen an Vertretern der Blatt
lausgattung A p p e I i a
Appelia schwartzi C. B., A. prunicola (Kalt.) und A tragopogonis (Kalb.) sind
nacb den bisherigen morphologisch-biologischen Untersuchungen 3 vei:schie
dene Arten. Sie unterscheiden sicb in der Farbe der Larven, in der Aufgliede
rung der Riickenplatten, in ihrem Verhalten zur Wirtspflanze; A. schwarlzi

war fur langere Zeit nur auf Pfirsich, A. prunicola nur auf Schlehe und A tra

gopogonis nur auf Bocksbart zu halten. (M. Mostafawy)

14. Phytopathologische, morphologische und systematische Untersuchungen der
.. Schwarzen Blattlause", A p h i s  f a b a e Scop. und verwandte Arten
Von den 28 Aphis-Arten, die Borner fur Mitteleuropa erwahnt, sind wahr
scheinlich 19 aufgefunden warden; von 10 Arten konnten Zuchten angelegt
werden. Virusiibertragungsversuche zeigten, da13 auch die Aphis-Arten A. po

dagrariae, A. armata, A. hederae und A. newtoni, die nicht wirtschaftliche Gro13-
schadlinge wie A. fabae sind, Virosen iibertragen kcinnen. Mit der systematisch
morphologischen Bearbeitung der .,Scbwarzen Blattlause" ist in den Winter
monaten 1964 begonnen Worden. (I. Iglisch)

Institut fiir Virusserologie in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen ilber das Vorkommen des Tomatenschwarzringflecken
Virus in Kirschen
Bei friiheren Untersuchungen iiber den Nachweis der Pfeffinger Krankheit
in Kirschbaumen wurde neben dem Raspberry-ringspot-Virus noch ein zwei
tes Virus gefunden, das serologisch als Tomatenschwarzringflecken-Virus
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identifiziert wurde. Es konnte einer der schon von anderen Untersuchungen 
her bekannten Stammgruppe zugeordnet werden und ist entweder identisch 
oder zumindest nahe verwandt m.it einem frtiher aus Pfirsich gewonnenen 
Stamm. Die Isolierung gelang nur zeitweilig. Es handelt sidl um den erst
maligen Nachweis dieses Virus in natiirlich infizierten Kirschen. 

(R. Bercks in Zusammenarbeit mit W. Mischke vom Institut fiir Obstkrank
heiten) 

2. Serologische Untersuchungen von Stammen des Tomatenzwergbusch-Virus
(tomato bushy stunt virus)
Im Agargeltest und immunelektrophoretisch wurden vergleichende Unter
suchungen mit drei aus verschiedenen Wirtspflanzen stammenden Viren
durchgefiihrt. Es handelte sich um einen typischen Stamm des Tomaten

zwergbusch-Virus aus Tomate, einen zweiten aus Petunie und einen dritten
aus Pelargonium. Alle drei Viren erwiesen s.ich als verwandt, sie lassen sich
aber audl serologisch differenz.ieren. Die ursprtinglidl aus Petunie und Pelar
gonium stammenden Isolate sind untereinander naher verwandt als mit dem 
typischen Isolat aus Tomate. ln der Immunelektrophorese z.eigte sich eine
unterschiedliche Beweglichkeit der drei Viren. Die gemeinsamen Eigenschaf
ten gestatten, die drei Isolate als Stamme eines Virus anzusehen.

(R. Berdes in Zusammenarbeit mit 0. Lovisolo vom Istiluto di Entomologia
della Universita di Torino)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber Beziehungen zwischen verschiedenen gestreckten
Viren
Bei einer grofleren Zahl gestredcter Viren von gleidler oder ahnliche·r Lange
ist in den letzten Jahren eine entfemte serologische Verwandtschaft fest
gestellt worden. Es ist anzunehmen, dafl bei weiteren Viren ahnliche Be
obachtungen gema.cht werden konnen, die einen Beitrag zur Verwandtschaft
und Klassifizierung gestredcter Viren darstellen wtirden. Entsprechende
Untersuchungen sind deshalb aufgenommen warden, deren vorlaufige Er
gebnisse die Vermutung bestatigt haben.

(R. Bercks und R. Casper, zum Teil in Zusammenarbeit mit J. Brandes vom
Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung und auslandischen KoUegen)

2. Serologische Untersuchungen iiber Salatmosaik- und Spargelvirus
Die Normallangen beider Viren fiigen sidl in die Gruppe des Kartoffel-Y
Virus (etwa 720-T/O mµ) ein, so dafl ein Interesse besteht, ihre verwandt
schaftlichen Beziehungen zu anderen Vertretern dieser Gruppe zu prtifen.
Testversuche ergaben einige Hinweise auf serologische Verwandtschaft. Ein
brauchbares Antiserum gegen das Spargelvirus konnte wegen negativen
Ausfalls von Ubertragungsversudlen mit Cuscula-Arten noch nicht her
gestellt werden. (R. Bartels)

3. Untersuchungen iiber ein Virusisolat aus Bilsenkraut

Dieses Isoiat ist nach den Symptombildem auf entsprechenden Testpflanzen
nicht mit dem Bilsenkrautmosaikvirus identisch, gehort aber auf Grund sei
ner Normailange zur Y-Virusgruppe, in die audl da.s genannte Virus einzu
ordnen ist. Durch Ubertragung auf Physalis floridana konnte das Isolat in
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verhiiltnismiiflig hoher Konzentration vermehrt werden, so daB die Basis fur 
ein gutes Antiserum zur Untersud:ning verwandtschaftlicher Beziehungen 
geschaffen wurde. (R. Bartels in ZusaIDII1enarbeit mit 0. Lovisolo, Turin) 

4. Untersuchungen iiber zwei Virusisolate aus Amarant und Stechapfel
Beide Virusisolate sind auf Grund ihrer Normalliingen in die Kartoffel-Y
Virusgruppe einzuordnen. Daher werden ihre serologischen Beziehungen zu
verschiedenen Vertretern dieser Gruppe gepriift. Nach bisherigen Unter
suchungen vermehrt sich das Isolat aus Amarant in Chenopodium quinoa

systemisch und ist Iiiusei.ibertragbar. Das andere Isolat konnte aus Samsun
tabak iibertragen werden, auf dem es ein auBerst kriiftiges Mosaik mit
Blattverformungen auslost.

(R. Bartels in Zusammenarbeit mit 0. Lovisolo, Turin) 

5. Weitere Untersudmngen iiber das Kartoffel-Y-Virus 
Um die Differenzierung der zahlreichen in Kultur gehaltenen normalen und
nekrotischen StiiIDII1e des Kartoffel-Y-Virus nicht allein serologisch durch
zufiihren (siehe Jahresbericht 1963), wurde der Abreibetest auf A 6 in gr6Be
rem Umfang herangezogen. Die dadurch erzielten Ergebnisse dienen zur
weiteren Charakteristik der symptomatologisch recht unterschiedlichen
VirusstiiIDII1e. Da einige von ihnen ein nahezu Kartoffel-A-Virus-iihnliches
Bild zeigten, wurden dieses Virus und dari.iber hinaus auch das Bilsenkraut
mosaik- und Tabakiitzmosaikvirus in die Untersuchungen einbezogen.

(R. Bartels) 
6. Untersuchungen iiber Rebenvirosen

Im vorigen Jahr wurde iiber den erstmaligen Nachweis des Tomatenschwarz
ringflec:ken-Virus in Reben eines Schnittgartens berichtet. Die Untersuchun
gen wurden fortgesetzt, um das Verhalten des Virus in Reben kennenzuler
nen und das Isolat charakterisieren zu konnen. Dabei wurde u. a. das Vor
kommen dieses Virus in verschiedenen Weinbergen festgestellt.

In der internationalen Literatur wird die in Deutschland vorhandene Reisig
krankheit mit im Ausland beschriebenen Krankheiten gleichgesetzt. Soweit
bekannt, werden diese Krankheiten durch ein Virus verursacht, das eine
entfernte serologisdle Verwandtschaft mit dem Arabismosaik-Virus besitzt.
Bei unseren Untersuchungen an einer gr6Beren Zahl von deutsdlen Isolaten
stellten wir zwar audl soldle fest, die nur eine entfernte Verwandtsdlaft
zum Arabismosaik-Virus haben, dariiber hinaus fanden wir aber auch erst
malig das Arabismosaik-Virus selbst. Die Untersuchungen !assen eine Auf
kliirung der seit Anfang des Jahrhunderts in Deutschland bekannten Krank
heit erwarten. (R. Bercks in Zusammenarbeit mit G. Stellmach vom Institut
fiir Rebenkrankheiten)

7. Untersuchung eines isometrischen Kakteen-Virus
Aus mit Kaktus-X-Virus befallenem Pflanzenmaterial aus Jugoslawien
wurde ein isometrisches Virus isoliert. Es konnte auf verschiedene krautige
Pflanzen gut i.ibertragen werden. In den laufenden Untersuchungen soll fest
gestellt. werden, ob dieses Virus rnit einem bereits bekannten identisdl ist
oder ob es sidl um ein noch nicht beschriebenes Virus handelt. (R. Casper)

8. Saulendll"omatographische Untersuchungen mit Viren und Seren
Um Virusreinigungen von unerwi.inschten Begleitsto.ffen zu trennen, werden
Versuche mit Sephadex- und Cellulosesaulen durchgefiihrt. Mit den glei-
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chen Methoden in abgewandelter Form wird eine Konzentrierung der Serum
antikorper versucht. Mit derartig vorbehandelten Virusreinigungen und 
Seren erhalt man im serologischen Test sauberere Virusprazipitate mit ge
ringeren Nebenreaktionen. Die Versuche werden fortgesetzt. (R. Casper) 

9. Untersuchungen iiber Enzymaktivitaten in viruskranken Pilanzen
Die durch eine Virusinfektion bewirkten Veranderungen des Stoffwechsels
der Zelle drucken sich teilweise auch in einer Veranderung der Enzym
aktivitaten aus. Es wird versucht, signifikante Unterschiede zwischen ge
sunden und viruskranken Pflanzen zu finden. Da fast alle Enzyme Antigen
charakter besitzen, sollen Anti-Enzym-Se-ren hergestellt werden, um Aktivi
tatsand.erungen der Enzyme durch den serologischen Test feststellen zu ki:in
nen. (R. Casper)

10. Untersuchungen zur Steigerung der Empfindlichkeit serologischer Nacbweis
veriahren
Den Vorzugen der SeroJogie gegenuber der Testpflanzenmethode hinsicht
lich ihrer Spezifitat und Eignung zu Reihenuntersuchungen steht bei der
Untersuchung von Viren, die nur eine schwache Konzentration in der Wirts
pflanze erreichen, des i:ifteren der Nachteil einer verhaltnisma.Big geringen
Empfindlichkeit gegenuber. Aus diesem Grunde sind methodische Unter
suchungen zur Verbesserung der Nachweisverfahren sowohl im Hinbiick auf
die Diagnose als auch auf die Verwandtschaftsforschung von Bedeutung.
Aus der Medizin sind Verfahren bekannt geworden, bei denen durch Ab
sorption der Seren oder auch der Antigene an fremde Partikeln die Emp
findlichkeit der Teste gesteigert werden konnte. Es wird untersucht, ob sich
derartige Verfahren auch fur den Nachweis von pflanzenpathogenen Viren
eignen. (R. Bercks)

Aufleninstitute 

Institut iiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Erganzende Befunde zum Aufwandem rickettsiosekranker Maikafer
engerlinge
Aus Zuchtbefunden wurde ein sommerliches Rickettsiose-Maximum in den
Freilandpopulationen abgeleitet, kranke Engerlinge lieflen sich jedoch in
dieser Zeit nie auf dem Waldboden finden. Ausli:isender Faktor des Auf
wanderns sind rasch absinkende Temperaturen in Bodennahe. Hiemach war
bereits zu vermuten, daB ein Aufwandern im Sommer gar nicht stattfinden
konne. Dieses wurde experimentell nachgewiesen: In einem Temperatur
gefalle warm-oberhalb nach kuhl-unterhalb der Erdoberflache wandern
kranke Engerlinge nicht nach oben, wie sie es bei umgekehrter Temperatur
lage tun. (0. F. Niklas)

2. Untersuchungen iiber das Wirtsspektrum von Krankheilserregem der Blatt
homkafer ( L a m e l l  i c o r n i a )
Nashornkafer (Oryctes spp.) sind wichtige, chemisch schwer zu bekampfende
tropische Schadlinge an Kokospalmen. Dosierte Versuche mit dem Pilz Metar
rhizium anisopliae gegen Oryctes nasicornis als Modelltier, durchgefiihrt mit
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den Konzentrationen 1,23 · 10\ 1,23 · 105 und 1,23 · 106 Sporen/ccm Substrat,
ergaben nach 6 Monaten 30, 50 bzw. 80 °/o Mortalita.t (Kontrolle 15 °/o). lQQO/o
ige Mortalita.t wurde mit der hochsten Konzentration nach 8 Monaten, mit den 
beiden ubrigen Konzentrationen nach 12 Monaten erreicht (Kontrolle 15 °/o) 
(s. Abb.). (A. Huger und E. Muller-Kogler) 
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Abb. 4: Mortalitat von Oryctes nasicornis (L3) in Infektionsversuchen mit verschiedenen 
Sporenkonzentrationen von Metarrhizium anisopliae.
-- = 1,23 · 106 Sporen; --- = 1,23 · 105 Sporen;
. . . . . . = 1,23 · 104 Sporen, jeweils je 1 ccm Substrat. 
--- (K) = Kontrolle 

3. Untersuchungen ilber die in Malaya entdeckte Krankheit des Indischen Nas
hornkafers ( 0 r y c t e s r h i n o c e r o s ) : Klarung der Krankheitsursache
(Ktiologie)

Aus Fettkorper und Blutzellen erkrankter Larven von 0. rhinoceros lieBen
sich durch fraktionierte Zentrifugation einschlieBungskorperfreie Viren isolie
ren und elektronenmikroskopisch darstellen. Sie fuhrten in peroralen Infek
tionsversuchen bei gesunden Wirtslarven zu den gleichen Krankheitserschei
nungen wie bei den Ausgangstieren. Offenbar besitzen die Viren ikosaedrische
Gestalt. Im getrockneten, abgeflachten Zustand wurde ihre Durchschnittsgr6Be
mit 164 ± 16 m,u bestimmt. (A. Huger)
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4. Versuche zur Wirksamkeitsbestimmung von Sporen-Endotoxin-Praparaten
des B. t h u r i n g i e n s i s am Kohlweillling
An verschiedenen Entwicklungsstadien des Kohlweifllings (Pieris brassicae)
wurden abgestufte Konzentrationen von B.-thuringiensis-Praparaten auf ihre
Wirkung gepriift. In erster Linie interessierte, in welchem Umfange gesicherte
Aussagen aus einem Biotest bei vorgegebenem Aufwand zu gewinnen sind.
Besonders schwierig war es, eine gleichbleibende Qualitat (Homogenitat und
Gesundheitszustand) des Tiermaterials und geeigneter Standardpraparate zu
erreichen. Bei der Priifung verschiedener Entwick.lungsstadien nahm die Emp
findlichkeit der Tiere mit dem Alter bzw. dem Korpergewicht progressiv ab.

(A. Krieg) 

5. Wachstumsversuche mit zwei fiir Stechmiicken pathogenen Pilzen

Rubetella culicis (Tuzet et Maier) Tuzet, Rioux et Manier und R. inopinata
Manier, Rioux et Whisler leben in den hinteren Darmabschnitten von Stech
miick.en (Culiciden) und schienen auf hochwertige Nahrboden und kurzfristiges
Weiterimpfen angewiesen zu sein. Der fi.ir Entomophthoraceen geeignete ko
agulierte Hiihnereidotter war auch fi.ir die laufende Kultur der beiden Rube
tella-Arten geeignet; Weiterimpfungen waren nur alle 4-8 Wochen notig,
wenn die angewachsenen Kulturen bei 4° C aufgehoben wurden.

(E. Muller-Kogler) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Versuche zur biologischen Bekampfung des Kartoffelkafers

Da der Kartoffelkafer ohne seine natiirlichen Feinde von Amerika nach Europa
eingeschleppt warden ist und da in manchen Gebieten gewisse Insektizide in
ihrer Wirkung gegen diesen Schadling nachzulassen beginnen, wird in enger
Zusammenarbeit mit anderen europaischen Landern versucht, einige aus Nord
amerika eingefi.ihrte Feindarten anzusiedeln. Hierdurch soll der Komplex
natiirlicher Widerstandsfaktoren gegen die vor allem bei warmer Witterung
immer wieder erheblichen Ubervermehrungen angereichert werden. Die erste,
schon vor einigen Jahren eingefi.ihrte Feindart ist die Raubwanze Perillus
bioculatus (Pentatomidae), die wieder in Massen geziichtet und an zwei Stellen
in Hessen freigesetzt wurde. AuBerdem beteiligte sich das Institut zusammen
mit den Fachlaboratorien aus acht europaischen Landern an einem Groflver
such in Ungarn (Keszthely), wo rund 35 OOO Individuen der genannten Raub
wanze freigesetzt werden konnten. In Zusammenarbeit mit dem lnstitut fi.ir
den Wissenschaftlichen Film (Gottingen) wurde das Angriffsverhalten des Rau
hers untersucht und im Film festgehalten. (J.M. Franz)

2. Einbiirgerung fremder Feindarten gegen heimische Schadlinge (neu)

In andere Faunengebiete verschleppte heimische Schadlinge werden manchmal
in ihrem neuen Lebensbereich von solchen Feindarten erfolgreich angegriffen,
denen sie in der Heimat nicht ausgesetzt sind. Diese Moglichkeit, den bereits
bei uns vorhandenen natiirlichen Feinden jene aus anderen Kontinenten hinzu
zufi.igen, die den dart eingeschleppten Schadling akzeptiert haben (Adaptations
import), soll am Beispiel des Kieferntriebwicklers (Rhyacionia buoliana) iiber
pri.ift und praktisch genutzt werden. Durch Entgegenkommen des Forest Insect
Laboratory, Sault Ste. Marie, Ont., Kanada, erhielt das Institut die ersten Pro
hen einer Schlupfwespe (Hyssopus thymus), die im kanadischen Verbreitungs
gebiet dieses Kiefernschadlings ihn bevorzugt angegriffen hatte. In Zusammen-

A 65 



arbeit mit dem Forstzoologischen Institut der Universitat Freiburg und der 
Niedersachsischen Forstlichen Forschungsanstalt, Abt. B, Gottingen, soll im 
kommenden Jahr die Massenzucht und Einbiirgerung dieser und einer weiteren 
nordamerikanischen Schlupfwespenart versucht werden. (J. M. Franz) 

3. Untersuchungen Uber die praktische Bedeutung niitzlingsschonender, mikro
bieller Bekampiungsverfahren

Die bereits 1963 begonnenen Untersuchungen iiber die Auswirkungen von
Bacillus-thuringiensis-Pra.paraten auf den Komplex der Spinnmilbenfeinde
wurden 1964 fortgesetzt. In diesem Jahr stand eine Apfelanlage in der Na.he
von Worms zur Verfiigung, die jahrelang nicht gespritzt worden war und dem
zufolge eine weitgehend ungestorte Spinnmilbenpopulation aufwies. Als Pra
parate wurden verwendet: Ein B.-thuringiensis-Spritzpulver · (Versuchscharge
des Handels). ein Endosulfan-Emulsionspraparat und ein DDT-Lindan-Mittel
(Handelspraparate). Die Versuchsauswertung betraf die vergleichende Wir
kung der Mittel einerseits auf blattfressende Lepidopterenraupen (Dr. Herfs,
Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz) und andererseits auf die Milben
populationen. Hier hat sich die mikrobielle Spritzung praktisch als ohne jeden
EinfluB auf den Komplex Spinnmilben-Raubfeinde erwiesen; das gleiche gilt
fiir die Endosulfan-Behandlung. Das DDT-Lindan-Praparat beeintrachtigte
demgegeniiber die Raubfeindpopulationen stark und lieB die Spinnmilbenzah
len sehr hoch ansteigen. Soweit es die noch nicht abgeschlossenen Auswertun
gen erkennen lassen, ist das Bakterienpraparat den chemischen Mitteln gegen
iiber vorkommenden Lepidopterenraupen gleichwertig. Sein niitzlingsscho
nender EinfluB (im Hinblick auf die Spinnmilbenpopulationen) ist dem des
Endosulfanpraparates vergleichbar, beide sind in dieser Hinsicht den DDT
Lindan-Mitteln weit iiberlegen. (0. F. Niklas)

4. Untersuchungen zur Freilandinfektion von Maikaferengerlingen mit
R i c k e t t  s i e 11 a m e 1 o 1 o n t h a e (Krieg) Philip (neu)

In Zusammenarbeit mit dem Statens Skogsforskningsinstitut, Stockholm, sind
auf einer mit MeJolontha-Engerlingen befallenen Kiefernkultur in Siidschwe
den auf kleiner Flache Freilandinfektionen erfolgt. Das Infektionsmaterial
stellten wir zur Verfiigung, die Ausbringung fiihrte Herr Dipl. Forsting. L. Bram
manis nach unserer Anweisung durch. Erste Stkhproben machen die Ausbrei
tung der Rickettsiose in der Versuchsflache wahrscheinlich. Fiir 1965 sind wei
tere Versuche auf groBeren Flachen geplant, fiir die wiederum das Infektions
material bereitzustellen sein wird. (0. F. Niklas)

5. Versuche zur Verwendung von Eiparasiten gegen Obstwickler

Die Untersuchungen iiber den Eiparasiten Trichogramma embryophagum cacoe
ciae befaBten sich mit der Wirts- und Parasitenzucht im Laboratorium als Vor
aussetzung fiir eine aussichtsreiche Freilandverwendung der Parasiten. Die
Arbeiten im Laboratorium konzentrierten sich auf eine Verbesserung und Ver
groBerung der Zucht des Wirtes, der Getreidemotte Sitotroga cerealella. Eine
vergr6Berte Dauerzucht des Wirtes auf Mais wurde so angelegt, daB sie nur ein
Minimum an Arbeitsaufwand erforderte und groBe Mengen Eier des Labor
wirtes fiir ausgedehnte Freilandversuche liefern kann. Das Auftreten der Dorr
obstmotte Plodia interpunctella in der Sitotroga-Zucht storte diese Produktion.
Ein geplanter Groflversuch mit Trichogrammen im Freiland konnte aus diesem
Grunde nicht durchgefiihrt werden. Durch die Einfiihrung der Braconide Bracon
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hebetor in der Sitotroga-Zucht und der Ichneumonide Idechthis canescens in 
das Zuchtlabor war es moglich, die Dorrobstmotte in der Sitotroga-Zucht aus
zuschalten. -

Im Freiland wurde mit kunstlich ausgebrachten Kodereiern (,,host-exposure
method") festgestellt, daB sich im Spatsommer die Trichogrammen, wenigstens 
in der seither pro Baum freigelassenen Anzahl, nicht oder nur unwesentlich 
auf die umliegenden Baume ausbreiten. Die Dauer der Parasitierungsaktivitat 
der Trichogrammen im Herbst lieB sich mit der gleichen Methode an Apfel
baumen verfolgen. Mit Untersuchungen ilber den EinfluB von Fungiziden auf 
Trichogrammen wurde im Labor und Freiland begonnen. (F. Neubecker) 

6. Untersuchungen u.ber die in Malaya entdeckte Virose des Indischen Nas
hornkafers (0 r y c t e s r h i n o  c e r o s )

a) Pathogenitat und Wirtskreis der Viren (Infektionsversuche an anderen
Blatthornkafern).

Die Viren erwiesen sich in peroralen Infektionsversuchen gegenilber 0. rhino
ceros als infektios. Sie liefien sich peroral auch auf den heimischen Nashorn
kafer (0. nasicornis) ilbertragen. Infektionsversuche gegen heimische schad
liche Blatthornkafer wie die Maikafer sind vorgesehen. 

b) De-tailliertes licht- und elektronenmikroskopisches Studium der Histo-
pathologie viroser Larven.

Der Fettkorper kranker Larven unterliegt einem fortschreitenden Abbau; 
schlieBlich ist nur nodl. ein Netzwerk von Plasmastrangen vorhanden. In 
dem transparent werdenden Engerling kommt es zu einer ungewohnlich star
ken Vermehrung der BlutzeUen. 

c) Ultrahistologisdl.e Untersudl.ungen zur Virogenese des Oryctes-Virus.

Elektronenoptische Untersuchungen zeigten, daB sich die Viren entgegen den 
anderen, bisher bekannten Arten dieser Gruppe nicht im Zytoplasma, son
dern in den Kernen der Fettkorper- und Blutzellen vermehren. Die Kerne 
infizierter ZeUen weisen eine Vielfalt von stabchenformigen, runden und 
polygonalen Entwicklungsstadien auf, die in einen geschlossenen Entwick
lungszyklus eingeordnet werden sollen. (A. Huger) 

7. Untersuchungen zur Pathologie einer Rickettsiose der Orientalischen Schabe
(Bla t ta o r i e n ta l i s)
Perorale Infektionsversuche mit Rickettsien gegen L1 bis L5 und gegen Ima
gines (je 30 Tiere) sind nach 16 Mona.ten weitgehend zum AbschluB gekmn
men. In der angegebenen Reihenfolge der Entwicklungsstadien sind rund
50, 60, 90, 80, 70 bzw. 80 °/o der Versuchstiere an der neu gefundenen
Rickettsiose eingegangen. Histologische Untersudmngen hierilber sind im
Gange. (A. Huger)

8. Morphologische und serologische Untersuchungen Uber eine neue Rickettsie
aus dem Mehlkafer ( T e n e b r i o m o I i t o r )

Die in einer Zucht von Tenebrio molitor 1964 unerwartet aufgetretene seuchen
hafte Erkrankung wurde nach elektronenmikroskopischen Untersuchungen
als Rickettsiose erkannt. Die Hauptform hat eine Grofie von ea. 250 x 575 mµ.
Pleomorphe Formen messen dagegen bis zu 1000 mp in der Lange bzw. im 
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Durchmesser. Serologisch ist der Erreger mit der Maikafer-Rickettsie nicht 
identisch. Er wird als neue Art beschrieben: Rickettsiella tenebrionis. 

(A. Krieg) 
9. Untersuchung en zur Pa tholo gie der Me hlkaf erricke ttsiose

Einerseits ist bekannt, daB Tenebrio molitor fi.ir verschiedene nichtautochthone
Rickettsien empfindlich ist. Andererseits erwies sich die Tenebrio-Rickettsie
nicht nur gegeniiber ihrem autochthonen Wirt, sondern auch gegeniiber dem
Maikafer pathogen. Lichtmikroskopisch wurden bei beiden massive histopatho
logische Veranderungen, vor allem in den Fettki:irperzellen, beobachtet. Im
Zytoplasma fanden sich charakteristische, mit Erregern angefi.illte ,,Vakuolen".
Die Zellkerne waren dagegen nicht affiziert. Elektronenmikroskopische Unter
suchungen zur Zytopathologie der Rickettsiose laufen noch. (A. Krieg)

10. Erpr obung e ines einfachen Testes zur Bestimmung von Ex o toxin in Prapara
ten mit Ba cillu s t hu rin gi e nsis

Da die Reaktionen von erwachsenen Taufliegen (Drosophila melanogaster)
gegeniiber Exotoxin-Praparaten zu stark schwankten, um signifikante Unter
schiede bei vorgegebenem Aufwand zu erhalten, wurden weitere Versuche mit
Eilarven der gleichen Art unternommen. Durch Zusatz von Antibiotica zum
Nahrsubstrat konnte die Sterblichkeit in den unbehandelten Kontrollen wesent
lich gesenkt werden. Als MaB fur die Wirkung gilt die Anzahl der geschliipften
Imagines. Die Exotoxinfraktion im Uberstand von Submerskulturen verschie
dener Stamme von B. thuringiensis wurde an Eilarven von Drosophila und an
Raupen der Kohleule (Barathra brassicae) vergleichend getestet. (A. Krieg)

11. Me tho den zur lauf enden Kontr olle von Industrieprapara ten des Ba c i 11 u s
t hu rin gi e nsis

Es wurden Richtlinien erarbeitet, die eine Kennzeichnung und Standardisie
rung von B.-thuringiensis-Prii.paraten ermi:iglichen sollen. Diese Richtlinien
betreffen: a) Mikrobiologische Daten (Identitat, Sporenzahl, Keimzahl), b) Bio
tests auf Hauptwirkung (Anagasta kiihniella bzw. Plutella maculipennis als
Testtiere fi.ir Endotoxin-Titration). c) Biotests auf Nebenwirkung, (1) gegen
iiber Bienen, (2) gegeniiber Mausen. d) Physikalische Eigenschaften. Gegebe
nenfalls werden die Biotests durch eine Exotoxin-Priifung an Drosophila er
ganzt. (A. Krieg)

12. VersudJ.e zur Sele ktion von Lepidop ter enraup en mit er hohter Toleranz
g e g eniiber B a c i 11 u s  t h u rin g i e n  s is (neu)

Um eine gesicherte Voraussage dariiber machen zu ki:innen, ob es gelingt,
durch Selektion eine erhi:ihte Toleranz gegeniiber B. thuringiensis zu induzie
ren, wurden entsprechende Versuche an Raupen der Kohlschabe (Plutella macu
lipennis) durchgefi.ihrt. An Zuch ten unter laufender B.-thuringiensis-Einwirkung
wird die Empfindlichkeit der aufeinanderfolgenden Generationen in gewissen
Abstanden festgestellt. AuBerdem wird die Wirkung subletaler Dosen von
B. thuringiensis auf die Fertilitat und Entwicklungszeit der unter Selektions
einfluB_ stehenden Zuch ten verfolgt. (W. Sicker)

13. Untersuchung en iiber das verlangsam te Absterben von viruskranken Lepi
dop ter enraup en nach Aufna hm e  von B a c i 11 u s  t h u rin g i e n  s i s (neu)

Viruskranke L3 des Ringelspinners (Malacosoma neustria) starben an einer
vom inapparenten in den akuten Zustand iiberwechselnden Virose unerwarte-
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terweise wesentlich langsamer ab, wenn sie geringe Dosen B. thuringiensis 
aufgenommen hatten. Die Einzelheiten dieser gegenseitigen Hemmung von 
zwei Krankheitserregern sollen durch histopathologische Untersuchungen ge
klart werden. (A. Magnoler, W. Sicker, A. Huger) 

14. Versuche zur Fii.rbung von Pitzen (neu)

Eine kontrastreiche Darstellung von Pilzen in Insektengeweben ist fiir viele
Untersuchungen wichtig. Neuere entsprechende Methoden der Humanmedi
zin wurden daher gepruft. Vor allem die Farbung nach De Palma und Young
(Stain Technol. 38, 257-259, 1963) ergab kontrastreiche Darstellung de-r Pilz
hyphen und gute Differenzierung der Wirtsgewebe.

(E. Muller-Kogler zusammen mit A. Huger und P. Ferron, La Miniere) 

15. Versuche zur Andauer der Keimiii.higkeit von insektenpathogenen Pilzen

a) Beauveria bassiana: Bei 4° C gelagerte Konidien von B. bassiana sind nach
.52 Monaten, solche von B. tenella nach 77 Monaten nur noch zu einem geringen
Prozentsatz (unter 1 %) keimfahig. b) Entomophthoraceae: Bei -18° C aufbe
wahrte Eidotterkulturen einer insektenpathogenen, Dauersporen bildenden
Entomophthoracee ergaben nach 51 Monaten noch positive Abimpfungen. c)
Metarrhizium anisopliae: Infiziertes Sagemulmsubstrat wurde bei VersucheP.
mit Lamellicornierlarven benutzt. Eingebrachte Konidien von M. anisopliae

lieflen sich nach 1 Monat bei Zimmertemperatur noch zu ungefahr 30 °/o, nach
15 Monaten zu etwa 15 °/o kulturell nacbweisen. (E. Muller-Kogler)

16. Keimverhalten der in Massenkulturen gewonnenen Blastosporen von
B e a u  v e r i a b ass i a n  a (Bals.) Vuill. (neu)

Blastosporen von Beauveria bassiana aus Submerskulturen des Prager Ento
mologischen Institutes zeigten eine kurzere Lebensdauer als die auf Luftmyze\.
gebildeten Konidien. Weitere Versuche sollen klaren, wie man die fiir Infek
tionsversuche tauglichen Blastosporen geeigneter aufbewahren kann.

(E. Muller-Kogler zusammen mit A. Samsinakova, Prag) 

17. Temperaturversuche zum Wadistum von Entomophthoraceen (neu)

Vier geprufte insektenpathogene Entomophthoraceen haben sehr unterschied
liche Temperaturanspruche. Empusa muscae wachst auf koaguliertem Eidotter
bei etwa 10-26° C. Entomophthora coronata und eine von Aphis iabae iso
lierte Entomophthoracee wachsen im Gegensatz zu E. muscae und E. aulicae
auch noch bei hoheren Temperaturen. (E. Muller-Kogler)

18. Dokumentationsforschung

Die im Auftrage der Zentralstelle fiir Dokumentation beim Forschungsrat
fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten durchgefi.ihrten Arbeiten zur Er
arbeitung eines Fach-,,Thesaurus" fiir das Gebiet des Pflanzenschutzes wurden
abgeschlossen, da der Bearbeiter das Institut verlieB. Dagegen wurde die
Herausgabe der Bibliographie uber biologische Schadlingsbekampfung wei
ter ausgebaut und die zugrunde liegende Dokurnentation unter finanzieller
Beteiligung der Internationalen Kommission fiir biologische Bekarnpfung
(C.I.L.B.) zu einem kompletten Literaturhilfsdienst erweitert.

(J. M. Franz, W. Laux) 
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Institut iiir Getreide-, Olirucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
in Kiel-Kitzeberg 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Weifiahrigkeit im Grassamenbau

a) In zweijahrigen Versuchen ist es nicht gelungen, durch Trockenheit,
Warme, Frost, Nahrstoffmangel, einseitige Dungung oder durch Kombi
nationen clieser Faktoren eine totale Weillahrigkeit zu erzeugen. Die
Versuche deuten eher darauf hin, daB tierisdle Sdladlinge (Milben oder
Wanzen) als Ursacbe dieser Krankheit anzusehen sind. Diese Ansicht
wird einmal mit der gleichzeitigen Zunahme der Anzahl Arthropoden
und weiBahriger Halme in mehrjahrigen Grassamenbestanden begrundet.
Zurn anderen gelang es, mit Insektiziden den Anteil weiBahriger Halme
von durchsdlnittlich 34 'll/o (unbehandelt) auf 2 °/o zu senken.

(G. Prillwitz) 

Abb. 5: Schrumpfungen und Einschniirungen 
am iihrentragenden Halmglied als 
typisches Merkmal der totalen 
Weifiiihrigkeit. 

b) Durch weitere Felduntersuchungen und spezielle lnfektionsversuche wurde
nachgewiesen, daB Wanzen, speziell die Graswanze Leptopterna dolobrata

L., nicht als Erreger einer totalen Weiflahrigkeit in Frage kommen, sondern
Grashalm-Milben der Gattungen Siteroptes und Tarsonemus als Urheber
dieser auffallenden pathologischen Erscheinung anzusehen sind. (K. Buhl)

2. Verhiitung krankhafter Lagerschaden durch Chlor-Cholin-Chlorid (CCC)

Die Schaden durch die Halmbruchkrankheit des Weizens (Cercosporella herpo

trichoides Fron.) konnen durch alle MaBnahmen herabgemindert werden, wel
che die Standfestigkeit des Weizens verbessern. Aus diesem Grunde wurde
dem Chlor-Cholin-Chlorid in den letzten beiden Jahren besondere Beachtung
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geschenkt. Kiinstliche Infektionsversuche in Feldbestanden ergaben, daB der 
krankhafte Halmbruch durch das CCC zuriickgehalten wird. Ein kranker Wei
zen, mit CCC behandelt, kann auf Grund der lagervermindernden Wirkung 
dieses Mittels ahnlich hohe Ertrage erreichen wie ein gesunder Weizen ohne 
CCC. (H. Bockmann) 

3. Qualitat und Backfahigkeit von Weizen bei Befall mit Full- und
Ahrenkrankheiten

In kiinstlichen Feldinfektionen angefallene gesunde und kranke Weizenproben
wurden auf innere Qualitatseigenschaften und Verarbeitungseigenschaften mit
einander verglichen. Ein nachteiliger EinfluB ergab sich nur bei einem Ahren
befall mit Fusarium culmorum. Die iibrigen Krankheiten (Braunspelzigkeit;
Halmbruchkrankheit und Schwarzbeinigkeit), die ebenfalls zu einer Kiimmer
kornbildung fiihren, wirkten sich nicht nachteilig aus. Eine Qualitatsminderung
ist h6chstens darin zu erblicken, daB bei einem hohen Ausmahlungsgrad Scha
lenreste in das Mehl gelangen, welche dem Geback eine unansehnliche Far
bung geben. Der Hauptnachteil der FuB- und Ahrenkrankheiten besteht in
einem verminderten Kornertrag. (H. Bockmann)

Abb. 6: Verschlechterung der Backfahigkeit <lurch Befall der Weizenahren mit Fusarium 
culmorum. 

4. Auswirkung einer mehrjahrigen groflraumigen Bekampfung des Rapserd
flohes ( P s y 11 i o d e s  c h r y s o  c e p h a  I a L.) auf das derzeitige Vor
kommen dieses wichtigen Olfruchtschadlings

Die im Institut entwickelte Methode einer Bekampfung des Rapserdflohes
mit hochprozentigen Lindan-Saatgutpudern hat sich in dem bedeutenden
Rapsanbaugebiet Schleswig-Holstein schnell eingebiirgert. Seit 1960 wird
praktisch samtliches Saatgut inkrustiert. Statistische Erhebungen in den Jah
ren 1963 und 1964 haben nun gezeigt, daB durch diese generelle MaBnahme
das Vorkommen dieses Schadlings praktisch bedeutungslos geworden ist.
Wahrend auf den seit Jahren nicht behandelten Rapsbestanden des isoliert
liegenden Institutsgelandes im Herbst 1964 noch durchschnittlich 1650 Lar
ven in 500 Pflanzen gefunden wurden, waren es in den Feidbestanden des
Landes, die in friiheren Jahren ahnlich stark befallen waren, im Durch-
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sdmitt nur 6 Larven in der gleichen Anzahl Pflanzen. Nach eingehender Prii

fung dieses Befundes kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
angenommen werden, dafl das praktische Verschwinden des Rapserdflohes 
in Schleswig-Holstein maflgeblich als Folge der weitriiumigen Bekiimpfungs
maflnahme anzusehen ist. (K. Buhl) 

5. Zum Schwarmflug der Kohlschotenmilcke

Mit Hilfe von Kescherungen wurden die von einem Befallsherd aus startenden
Mucken (Dasyneura brassicae Winn.) verfolgt und dabei Richtung und Ge
schwindigkeit des Fluges in Abhiingigkeit vorn Wind festgestellt. Bei niedrigen
und mittleren Windgeschwindigkeiten (etwa oberhalb 0,8 rn/sec.) flogen die
Muck.en aktiv gegen den Wind, und selbst bei Windgeschwindigkeiten bis zu 
4,5 m/sec. vermochten die Weibchen sich im Schutze der Pfianzen bis auf eine
Entfernung von 500 rn gegen den Wind vorzuarbeiten. - Bei Windstille und
sehr geringen Luftbewegungen (bis etwa 0,5 m/sec.) schienen die Muck.en
unorientiert zu fliegen. Wiihrend dieser Schwirrfluge wurden sie auf sehr kurze
Entfernungen und nur sehr langsarn - sehr viel langsamer als der schwache
Wind - verweht. Bei einem Abstand von etwa 30-40 m wurde der leuchtend
gelb bliihende Raps von den WeibdJ.en auch unrnittelbar angeflogen. - NadJ.
den Beobachtungen des Jahres 1964 war ein Schaden vorwiegend dort entstan
den, wo die Mucke aktiv das Feld angeflogen hatte. (F. SdJ.utteJ

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen Uber die Fruchtfolgekrankheiten des Getreides

Es stehen nach wie vor die Fuflkrankheiten des Weizens im Vordergrund.
Neben einem grofleren Fruchtfolgeversuch (s. Jahresbericht 1963) laufen klei
nere Fruchtfolgeversuche, welche speziell den ,,Vorfruchtwert" verschiede
ner Kulturpflanzenarten fiir den Weizen erfassen sollen. Bisher wurde mit
tels Ertragsanalyse nachgewiesen, da13 3 Vorfruchtgruppen unterschieden
werden miissen: Weizen, Roggen und Gerste als ausgesprochen schlechte
Vorfruchtgruppe (Fuflkrankheiten) sowie Brache und verschiedene Blatt
fruchte als besonders gute Vorfruchtgruppe. Der Hafer steht dazwischen.
Er ist zwar als gesunde Weizenvorfrucht anzusehen, weil er die Fuflkrank
heit nicht iibertriigt. In seinem Vorfruchtwert kommt er jedoch, als Getreide
art, an die Brachfruchte nicht heran. Die Untersuchungen werden insbeson
dere von de·r Frage beherrscht, inwieweit die Ertragsanalyse einen geeig
neten Weg da.rstellt, um den Vorfruchtwert zu spezifizieren.

(H. Bockmann und K. E. Knoth) 

2. Graseranfalligkeit gegen die Fu6krankheiten

Fur eine Reihe von Kulturgriisern und Ungrasern ist eine gewisse Anfallig
keit gegen die Erreger der Fuflkrankheiten nachgewiesen worden. Dern steht
gegenuber, dafl die Graser fiir einen na.chfolgenden Weizen fruchtfolge
maBig keine besondere Gefahr bedeuten. Die bisherigen Untersuchungen
haben ergeben, dafl die Graser keinen so hohen Anfii.lligkeitsgrad besitzen
wie beispielsweise der Weizen und dafl sie auflerdem keine so grofle Boden
verseuchung hinterlassen, weil die Pilze an ihnen nur eine geringe Sporu
lation aufweisen. Hier liegt wahrscheinlich die Erkliirung fiir den oben
genannten Widerspruch. (H. Bockmann und P. Hartz)
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3. Einflu8 des Stoppelabbrennens auf die Fuflkrankheiten des Weizens

Von den einzelnen Praktikern wird das Abbrennen der Stoppeln als MaBnahme
zur Bekampfung der Fuflkrankheit empfohlen. Um diese Frage wissenschaftlich
zu klaren, wurden Stoppelproben von einem ,,gebrannten" Schlag eingetragen
und auf Sporen von Cercosporella untersucht. Die ersten Ergebnisse besagen
eindeutig, da13 der Pilz nicht restlos abgetotet wird. Sogar in einem Bereich bis
1 cm unterhalb der Brandstelle wurden lebensfahige Sporen, z. T. in sehr gro-
13en Mengen, gefunden. Danach kann das Stoppelabbrennen nicht als brauch
bare Maflnahme gegen die FuBkrankheit angesehen werden. Fur die Bekamp
fung der Schwarzbeinigkeit kommt sie ohnehin nicht in Betracht, weil der 
Erreger auch an der Wurzel sitzt, die von den Flammen nicht erreicht wird.

(H. Bockmann) 

4. Sortenresistenz gegen die Fu8krankheiten des Weizens

Nachdem bereits frilher, in kleinerem Rahmen, Sortenprilfungen auf Resistenz
gegen die Fuflkrankheiten, insbesondere gegen Cercosporella, durchgefilhrt
worden sind, wurden die entsprechenden Untersuchungen jetzt in einem gr6-
13eren Rahmen wieder aufgenommen. Bei der Arbeitsmethode steht nach wie
vor die kilnstliche Feldinfektion im Mittelpunkt. (H. Bockmann)

5. Leistungsanalysen von Pilzen auf Weizenboden

In fortgefilhrten Untersuchungen wurden Umsatzleistungen sowie die Pro
duktion phytotoxischer und antibiotischer Substanzen an einem erweiterten
Pilzmaterial geprilft. Als neue Kriterien wurden die Verwertung von Xylan
und Holz in die Prilfungen aufgenommen. Zur Erfassung der Variabilitat art
eigener physiologischer Leistungen wurden quantitative Analysen der Cellu
lase- und Pectinaseaktivitat eingeleitet. (K. Domsch)

6. Mikrobiologische Analysen von Weizenboden

Die Untersuchungen wurden gema.13 dem geplanten 3-Jahres-Programm fort
gesetzt. Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Bodenpilzflora, die mit
etwa 380 Arten auf zwei Versuchsflachen weitgehend erfaflt ist. Die in den
monatlichen Intervallen mit weiter verbesserten Techniken durchgefilhrten
Analysen sollen Aufschlu13 iiber die Beziehungen zwischen Fruchtfolge und
Mikroflora bringen. Die Bearbeitung des umfangreichen Materials ist noch
nicht abgeschlossen. (K. Domsch und W. Garns)

7. Untersucbungen zur Bekampfung von Blattfleckenpilzen der Gattung
M a s t i g o s p o r i u m an Knaulgras

Nachdem es gelungen war, kilnstliche Infektionsmethoden zu erarbeiten, wur
den die 7 bekannten Knaulgrassorten auf ihre Anfalligkeit gegen Mastigospo

rium im Labor- und Feldversuch geprilft. Dabei ergaben sich wohl deutliche
Befallsunterschiede, Resistenz konnte aber bei keiner Sorte nachgewiesen wer
den. Orientierende Bekampfungsversuche mit verschiedenen Fungiziden zeig
ten, da13 ein Befall durch Kupferpraparate um etwa 60 0/o gegeniiber Unbehan
delt gesenkt werden kann. J ede Kupferanwendung filhrt aber zu star ken ,, Bero
stungen" der Halme und Blatter. Dadurch wird jeder Bekampfungserfolg von
vornherein zunichte gemacht. Versuche, durch verschiedene Kulturmaflnahmen
und zusatzliche Dilngung den Pilzbefall herabzumindern, filhrten zu der prak
tischen Empfehlung, gefahrdete Knaulgrasbestande im Herbst kurz gemaht
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oder gut beweidet in den Winter gehen zu lassen, um die Infektionsgefahr 
(abgestorbene Blattmasse als hauptsachliche Infektionsquelle) im Fruhjahr auf 
ein Minium zu beschranken. (K. Buhl und H. G. Prillwitz) 

8. Untersuchungen zur Frage der Biologie, insbesondere der Eiablage der 
Brachfliege ( P h o r b i a c o a r c t a t a Fall.)

Aufbauend auf die bereits gewonnenen Laboratoriumsergebnisse zur Frage
der Eiablage cl,er Brachfliege wurden zahlreiche Lichtintensitatsmessungen
in verschiedenen Feldkulturen durchgefuhrt.

Gleichzeitig wurde der Boden dieser Bestande auf das Vorhandensein de1
Eier der Brachfliege untersucht. Dabei konnte z. B. ermittelt werden, dafl
fruhreife Kartoffeln insgesamt mehr Eier und in den Reihen weniger Eier
aufwiesen als mittelfruhe und spate Kartoffeln. Hierfur sind vermutlich
unterschiedliche Lichtverhaltnisse ausschlaggebend.

Von den biotischen und abiotischen Begrenzungsfaktoren der Brachfliege
sind unter norddeutschen Verhaltnissen nur die abiotischen von wirtschaft
licher Bedeutung. Statistische Erhebungen haben emeut gez.eigt, dafl ein
warmer und trockener Juli (Hauptzeit der Eiablage) zu einem hohen Ei�
verlust durch Vertrocknen fuhrt. 1964 waren in verschiedenen Bezirken 35
bis 60 0/o der abgelegten Eier eingetrodmet. (K. Buhl und R. Solj

9. Beobadttungen zum Flug der Sattelmiicke ( H a p I o d i p I o s i s e q u e -
s t r i s), der beiden Weizengallmiicken und von Kohlwei6lingen

Von Befallsherden aus wurden die in den Morgenstunden schliipfenden
Mucken und Weifllinge verfolgt, um die Hauptrichtung der Schwarme fest
zustellen. Den offensichtlich entscheidenden Einflufl auf die jeweils einge
schlagene Flugrichtung und Geschwindigkeit hatte nach diesen Untersuchun
gen der Wind; jedoch sind - bedingt durch die im Freiland bestehenden
heterogenen Momente - weitere Untersuchungen erforderlich, um die fur
die einzelnen Arten unterschiedliche Bedeutung des Windes zu klaren.

(F. Schutte) 

10. Untersuchungen iiber Lebensdauer und Flugleistung einzelner Individuen

von sdtadlichen Gallmiicken

Zur Absicherung der Ergebnisse, die uber den Flug der Schwarme von Gall
mucken erhalten wurden, erwies es sich als notwendig, genaue Daten uber
die Lebensdauer und die Flugleistung einzelner Tiere zu erhalten. Hierfur
wurden spezielle Method.en und Verfahren entworfen, hergesteilt und er
probt. Ergebnisse konnen erst in der kommenden Vegetationszeit erwartet
werden. (F. Schutte)

11. Untersuchungen iiber den Massenwachsel der Kardinalschadlinge von Ge
treide-, Olfrucht- und Futterpflanzen

Die Untersuchungen uber den Massenwechsel schadlicher Gallmucken wur
den im gleichen Umfang wie bisher fortgefuhrt. 1964 wurde dem Einflufl der
Fruchtfolge auf die Vermehrung der Weiz.engallmucke besondere Beachtung
geschenkt; innerhalb dieses Komplexes wurde vor allem die Haufigkeit des
Durchwuchses bei den einzelnen Fruchtarten festgestellt. Gesicherte Ergeb
nisse und Ruckschliisse auf den Massenwechsel sind aber erst nach mehr
jahriger Dauer dieser Versuche zu erwarten. Das gleiche gilt fur das spora
dische Auftreten der Hessenmiicke. (K. Buhl und F. Schutte)
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Institut fiir Grilnlandschadlinge in Oldenburg 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

Entfallt 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen Uber den Einflull der Witterung auf den Massenwechsel
schadlicher Wiesenschnaken

Wahrend des verhaltnismaflig milden und schneearmen, aber bis Anfang April
anhaltenden Winters 1953/64 ging die Populationsdichte der Larven von Tipula

paludosa um 40 °/o zuriick. Der Schnakenflug war, abgesehen von einigen en
demischen Befallsherden, schwach. Zu Winterbeginn lag die mittlere Befalls
starke mit 6 Larven pro qm um 79 °/o niedriger als im Vorjahre. Nur vereinzelt
fanden sich im Hochmoorgriinland 150 bis 400 Larven. Bei den Untersuchungen
iiber den WitterungseinfluB auf den Massenwechsel wurde fur Temperatur und
Niederschlag unter Benutzung von Zentralwert und Pentilen*) eine fiinfstufige
Skala gefunden, die eine sichere Beurteilung der Abweichungen von der Norm
(3) nach oben (4 und 5) und unten (2 und 1) und eine i.ibersichtliche Darstellung
des Witterungsverlaufes ermi:iglicht. (H. Maerdcs)

2. Versuche zur Bekampfung von Wiesenschnaken

Bei im November durchgefi.ihrten Versuchen auf einer den La.rven gute Ent
wicklungsmi:iglichkeit bietenden und in den letzten Jah.ren standig befalle
nen Gri.inlandflache im Hochmoor blieb Aldrin im Spritzverfahren trotz gi.in
stiger Witterung wirkungslos. (H. Maercks)

3. Untersuchungen iiber Krankheiten und Parasiten der Wiesenschnaken

Die Parasitierung durch Tachinen war im Berichtsjahr sehr gering. Haplospori
diosen, Rickettsiosen und Virosen traten nicht auf. Die Larven einer Weide
flache zeigten jetzt im dritten Jahre Befall durch eine noch nicht bestimmbare
Mykose. Aus den toten Larven wurde in Darmstadt ein SproBpilz in Reinkultur
genommen. Damit infizierte, aus dem Ei aufgezogene 40 Tage alte Larven von
Tipula paludosa zeigten bis 79 Tage nach der Infektion eine gegeni.iber der
Kontrolle um 29 °/o erhi:ihte signifikante Sterblichkeit. Infektionsversuche mit
Virus TIV aus von Darmstadt erhaltenen kranken T.-paJudosa-Larven, in denen
das Virus in Weizenkleie verfi.ittert wurde, verliefen unterschiedlich. Im 3.
Stadium stehende Freilandlarven zeigten keine Reaktion. Dagegen lag die
Sterblichkeit bei den Versuchen mit 10 Tage alten aus dem Ei aufgezogenen

L1-Larven bis 49 Tage nach der Infektion um 30 °/o signifikant hi:iher als bei
den unbehandelten Kontrolltieren. Ein Nachweis der Erreger in den toten Lar
ven steht noch aus.

(H. Maercks in Zusammenarbeit mit E. Mi.iller-Ki:igler vom Institut fi.ir biolo
gische Schadlingsbekampfung)

') In einer nach der Gr6J3e geordneten, aus n Zahlen bestehenden Reihe wird als Pentil 
eine Gruppe be:reidmet, die n/5 der aufeinanderfolgenden Zahlen enthiilt. So besitzt 
z. B. eine Reihe von 20 Zahlen 5 Pentile zu je 4 Zahlen.
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4. Pflanzens.oziologische Untersuchungen auf Flachen, die erstmalig von der
Kohlschnake ( T i p u I a o I e r a c e a ) befallen sind
Die Untersuchungen muflten wegen neuer dringender Arbeiten grofltenteils
zuriickgestellt werden. Die Kohlschnake scheint ahnliche Biotope zu besie
deln wie die Wiesenschnake. (W. Richter)

5. Grundlegende Untersuchungen iiber die natiirliche Bestandsregulation in
Schadnagerpopulationen
Diese Untersuchungen, die sich im allgemeinen der Methodik der individuel
len Markierung und des Wiederfanges bedienen, sollen zu einer weiteren
Klarung der Ursachen und Zusammenhange jener periodischen Bestands
schwankungen freilebender Nagetiere beitragen, die mit schweren wirt
schaftlichen Schaden verbunden sind. (F. Frank)

6. Untersuchungen iiber den Einflufl meteorologischer Faktoren auf die
Periodizitat der Feldmausplagen
Diese langjahrigen Untersuchungen zielen auf eine Verbesserung der Pro
gnose von Mauseplagen, deren ungewohnliche Schwierigkeit und bisherige
Unzulanglichkeit u. a. der Grund dafi.ir sind, da.13 sich die durch freilebende
Nagetiere verursachten Schaden trotz entschiedener Vervollkommnung der
Bekampfungsmethoden bisher nicht wesentlich vermindert haben. Im Be
richtsjahr konnte erneut die Temperaturabhangigkeit des Fortpflanzungs
beginns und dessen Auslosung durch eine Warmeperiode erhii.rtet werden.
Auf der anderen Seite zeigte sich wieder, in welchem Umfang unvorher
sehbare Starkniederschlage die Bestandsentwicklung zu beeinflussen und
damit selbst eine kurzfristige Prognose hinfallig zu machen vermogen.
Solche Niederschlage, die im an sich trockenen und damit fi.ir die Feldmaus
gunstigen Sommer 1964 im nordwestdeutschen Kustengebiet 50�90 ccm/qm
erreichten, fi.ihrten mehrmals zur Dberflutung der meisten Erdbaue und be
wirkten z. B. noch Mitte August einen schlagartigen Bestandsruckgang um
50-80 °/o. (F. Frank) 

7. Untersuchungen iiber die Auswirkungen der landeskulturellen und betriebs
wirtschaftlichen Sanierungsmafinahmen des Kiistenplanes auf die Feldmaus
plagen
Im Berichtsjahr zeigte sich erneut, dafl die Melioration von Niederungs
gebieten inclusive Drainage (z. B. Leda-Jumme-Niedernng) und Hochmooren
(z. B. Dummer-Moore) chronische Feldmausplagegebiete entstehen la.flt, so
fern keine auf eine intensive Bewirtschaftung gerichteten MaJ3nahmen folgen
bzw. sich noch nicht ausgewirkt haben. (F. Frank)

8. Versuche zur Feldmausbekampfung
Die im Berichtsjahr verfi.igte Streichung des sicher wirksamen Endrins als
amtlich anerkanntes Flachenbehandlungsmittel beschwor eine kritische Lage
herauf, da sie mit einer allgemeinen starken Feldmausplage zusammenfiel.
Es wurde eine Reihe von Ersatzmitteln in Versuch genommen, von denen
rodentizide Phosphorsaureester einen gleich guten Bekampfungserfolg wie
Endrin erreichten. Ihre aus hygienischen Grunden positiv zu bewertende ge
ringe Persistenz leistet allerdings einer schnellen Wiederbesiedlung befalls
frei gemachter Flachen Vorschub. Die an sich erstrebenswerten ,, Flachen
kodermittel" brachten in diesen im nordwestdeutschen Kustengebiet durch
gefiihrten Versuchen bisher noch keinen ausreichenden Bekampfungserfolg.

(F. Frank) 
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9. Versuche zur chemischen Bekampiung hartnackiger Griinlandunkrauter
Bei mehrjahrigen Versuchen gegen Ackerdistel konnten mit dem noch nicht
amtlich anerkannten Wirkstoff Tordon wesentlich bessere Erfolge erzielt
werden als mit den bisher zur Verfogung stehenden Mitteln. Auch bei der
chemischen Bekampfung des Wiesenkerbels und anderer wirtschaftlich wich
tiger, massenwuchsiger Doldenbluter im Grunland wurden befriedigende
Erfolge erz.ieit. Unbefriedigend waren dagegen die Ergebnisse beim Duwock,
sehr wechselnd in den verschiedenen Jahren beim Fadenformigen Ehren
preis. (W. Richter)

10. Versuche mit Herbiziden in stark verunkrauteten Rasen von Strafienrandern
und Boschungen
Neben den alteren wurden auch neuere, noch in Entwicklung begriffene
Wirkstoffe eingesetzt. Die Versuche rich.ten sich besonders gegen Wiesen
kerbel, Barenklau, Pastinak, Giersch, Rainfarn und Beifufl. Die bisherigen
Ergebnisse sind erfolgversprechend. (W. Richter)

11. Versuche zur chemisch-mechanischen Bekampiung des Duwocks
(Equ i s e t u m  p a l u s t r e)

Im Zusammenhang init den langjahrigen Versuchen zur Bekampfung des
Duwocks <lurch Unterschneiden und gleichzeitiges Unterspritzen mit Wuchs
stoffherbiziden wurden Untersuchungen zur Okologie des Sumpfschachtel
halms eingeleitet. Sie verfolgen das Ziel, sichere Aussagen uber die Eignung
von Duwockflachen und uber den gunstigsten Zeitpunkt for die chemisch
mechanisd1e Bekampfung machen zu konnen.

(W. Richter in Zusammenarbeit mit W. Holz vom Pflanzenschutzamt Oldenburg)

12. Versuche mit Herbiziden in Wasserlauien

Pflanzensoziologische Untersuchungen zum Verhalten des Pflanzenbestandes
nach einer chemischen Grabenentkrautung zeigen, dafl der Behandlung sehr
mannigfaltige Umschichtungen folgen konnen. Nicht selten werden durch
das Vordringen bis dahin unterdruckter Arten gute Anfangserfolge wieder
zunichte gemacht. Im Berichtsjahr wurden in die Untersuchungen einige wei
tere Groflversuche mit neuen Wirkstoffen einbezogen. (W. Richter)

13. Versuche zur Grasniederhaltung mit chemischen Mitteln

Wegen des Arbeitermangels sowi.e wegen der Gefahrdung der Arbeiter an 
verkehrsreidlen Straflen werden von der Praxis immer dringender chemische
Mittel gefordert, die geeignet sind, die zur Rasenpflege an Straflenrandern
und auf Straflenmittelstreifen notigen Arbeiten einzusdlranken. Besonderes
Interesse besteht zur Zeit an Wachstumshemmitteln, um die Mahd einzu
sparen. 1964 wurden in allen Bundeslandern die von den Straflenbauver
waltungen mit dem Hernmittel MH 30 angelegten Versuche besichtigt und
zahlreidle pflanzensoziologisdle Bestandsaufnahmen durchgefohrt. Bei eige
nen Versuchen wurden neben Maleinsaurehydrazid (MH 30) auch einige
neuere Chemikalien eingesetzt. Gute Ergebnisse bradlten vor allem Ge
mische von MH 30 rnit anderen Hemmitteln. (W. Richter)

14. Untersuchungen iiber die Entwicklung der Vegetation und der Schadlinge
im Griinland der Leda-Jiimm.e-Niederung
Die pflanz.ensoziologischen Untersuchungen wurden durch Umbruch der mei
sten Beobadltungsflachen weitgehend gestort. Im Zusarnmenhang mit der
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weiteren Trockenlegung des Gebietes ve,rgroflerte sich das Befallsareal der 
Wiesenschnaken. Der Feldmausbefall nahm erheblich zu und weitete sich 
auf bisher befallsfreie Gebiete aus, vornehmlich auf erstmals drainierte 
Flachen. (F. Frank, W. Richter, H. Maercks) 

15. Grundlegende Arbeiten iiber die statistische Beurteilung von Versuchs- und
Beobachtungsergebnissen im Pflanzenschutz

Die neuen zeitsparenden Priifverfahren (verteilungsfreie Tests) !assen sich
nach den bisherigen Untersuchungen leider nur auf zahlreich wiederholte
Beobachtungen anwenden. Fiir die Beurteilung von drei- bis fiinffach ange
legten Versuchen kommen nur die klassischen Methoden der Varianzanalyse
in Fra.ge, wobei jedoch eine Transformation der Originalwerte zur Erzie
lung von Normalverteilung notwendig wird. (H. Maercks)

lnstitut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
in Miinster und Au6enstelle Elsdorf 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Wirkung von Antibiotica (Terramycin) auf virus
infizierte Kohlriiben
Die Versuchsreihen wurden beendet. Die Terramycinbehandlungen der Blat
ter (Aufspriihen wa.Briger Losungen von 10 bis 500 ppm) verhinderten
weder Virusinfektionen noch minderten sie die Auswirkungen der Infektio
nen (Blattdeformationen, Nekrosen und Ertragseinbuflen). (F. Burckhardt)

2. Das Auftreten des ,,Scll.wachen Vergilbungsvirus" im rheinischen Zucker
riibenanbaugebiet
Die bereits im Jahre 1963 aufgenommenen Arbeiten iiber die Erreger der
Vergilbungskrankheit im rheinischen Zuckerriibenanbaugebiet wurden mit
Hilfe des gleichen Testpflanzensortiments weitergefiihrt und die Ergebnisse
des Vorjahres im wesentlichen bestatigt. In beiden Jahren mit schwachem
Auftreten der Vergilbungskrankheit war das "Schwache Vergilbungsvirus"
erheblich starker verbreitet als das .,normale Vergilbungsvirus". Misch
infektionen mit beiden Viren wurden in 10 �/o der untersuchten Fa.He fest
gestellt. (R. Thielemann)

3. Untersuchungen iiber die Beeinflussung von P y t h i u m i r r e g u I a r e
durch Antibiotica
An zweijahrigen Gefa.Bversuchen wurde festgestellt, daB der Bodenpilz Pythi
um irregulare durch das Antibioticum Terramycin nicht beeinfluflt wird. Es
muB angenommen werden, daB Terramycin schnell abgebaut wird, da die
Wachstumshemmungen, die auf Kontrollpflanzen in gesunden Boden beobach
tet wurden, bei Folgeaussaaten in diesen Gefa.Ben nicht mehr auftraten.

(F. Burckhardt) 

4. Untersuchungen iiber die Vitalitatsbestimmung von Nematoden mit den
Farbstoffen Meldolablau und Newblue-R

Die Bestimmung der Vitalitat ist bei Nematoden sehr schwierig, da die Tiere
bei ungiinstigen Umweltbedingungen oft in einen Starrezustand fallen, in dem
sie sich durch Aussehen und Reaktionen nicht von toten Tieren unterscheiden.
In Ietzter Zeit konnten gute Fortschritte erzielt werden durch die Verwendung
von Meldolablau und Newblue-R. Auf verschiedene Weise geschadigte oder
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abgetotete Larven des Kartoffelnematoden (Heterodera rostochiensis) unter
schieden sich durch die je nach Schadigungsgrad abgestufte Farbstoffaufnahme 
deutlich von den gesunden Tieren. Beide untersuchten Farbstoffe erwiesen sich 
als gleichwertig. (H. Goffart) 

5. Untersuchungen iiber Nematoden an Maiblumen
In Maiblumen aus Lubeck und Hamburg wurde neben der Wurzelbraunungen
verursachenden Nematodenart Pratylenchus convallariae in geschadigten Kei
men haufig Aphelenchoides (vermutlich blastophthorus) und eine unbekannte
Ditylenchus-Art gefunden, die als D. convallariae beschrieben wird. Violett
rote Verfarbungen der Knospenschuppen gehen auf Aphelenchoides-Befall
zuriick. Eindeutige DityJenchus-Befallssymptome waren nicht nachzuweisen.

(D. Sturhan) 

6. Experimentelle Untersuchungen iiber die Bedeutung parasitarer Nematoden
als Schadlinge an Reben

In Topfen gehaltene Reben zeigten auch bei ziemlich hohen Populationsdichten
der Nematoden Paratylenchus und Criconemoides keine deutlichen Befalls
symptome. Andere gepriifte Alchenarten erreichten unter den Versuchsbedin
gungen nicht die kritische Befallszahl, oberhalb derer Seba.den erwartet wer
den konnten. Von den Arten der Gattungen Xiphinema und Longidorus ver
mehrte sich nur X. index gut. Hier wurden auch deutliche Befallssymptome in
Form von Anschwellungen und Verkrilmmungen an den Wurzeln festgestellt.
X. vuittenezi, die haufigste Xiphinema-Art in Deutschland, vermehrte sich
ebenfalls an Topfreben, doch war die Vermehrungsrate merklich geringer.
Schaden wurden nicht beobachtet. (B. Weischer)

7. Mi8bildungen an jungen B e t  a -Riibenpflanzen, hervorgerufen durch Vor
saatbehandlung mit Diallate (neu)

Im trocken-warmen Frilhsommer 1964 wurden im Rheinland eigenartige ,,Salat
kopfmiflbildungen" und Blattverklebungen an jungen Beta-Riiben festgestellt,
die zuvor nicht beobachtet worden waren. Ausgedehnte Freilandbeobachtungen
und Keimversuche im Gewachshaus zeigten, dafl die Miflbildungen durch die
Vorsaatbehandlung des Bodens mit dem Grasherbizid Avadex (Diallate) ver
ursacht worden waren. Es wird vermutet, dafl Witterungseinfliisse, wie trok
kene Warme im Jahre 1964, das Auftreten der ,,Salatkopfe" begiinstigen.

(W. Steudel) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersudmngen iiber den Einflufi der an Kreuzbliitlern isolierten Viren aui
Stoffwechsel und Ertrag sowie iiber ihre Ubertragung und Ausbreitung in 
der Pflanze
Der trock.ene Sommer bewirkte eine starke Verlausung aller Versuche, so dafl
audi die nicht infizierten mit Metasystox behandelten Kontrollen bei der Ernte
leichte Virusinfektionen aufwiesen. Die Minderertrage lagen bei den kiinst
lich infizierten Kohlriiben zwischen 7 und 16,5 '0/o. Die Untersuchungen zur
bakteriellen Faulnis konnten in diesem Jahr nicht fortgesetzt werden, da durch
die Trockenheit fast keine Faulnis auftrat. Bei Variationen der Zeiten der
Virusaufnahme und -abgabe und bei Einschaltung von Hungerzeiten vor oder
nach der Viru�aufnahme ergaben im Gewachshaus Ubertragungen von Krausel
mosaik und Vergilbung durch Myzodes prozentual mehr Infektionen als durch
Brevicoryne.
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Durch Einzelblattinfektionen in Gazebeutel und Abschneiden des Infektions
blattes nach 6 bis 120 Stunden wurde festgestellt, dafl das persistente Ver
gilbungsvirus bereits nach 24 Stunden in andere Pflanzenteile transportiert 
ist. Beim Krauselmosaik zeigen erst die Pflanzen Virussymptome, an denen 
das Infektionsblatt nach 72 Stunden entfernt wurde. Infektionen mit dem 
turnip yellow mosaic virus sind geplant. (F. Burckhardt) 

2. Untersuchungen iiber die Ubertragung und Epidemiologie des ,.Schwachen
Vergilbungsvirus" der Zuckerriiben
Mit den im Jahre 1963 im Gewac:hshaus als Trager des normalen und des
Schwachen Vergilbungsvirus identifizierten Zuckem1benpflanzen wurden im
Berichtsjahr Freilandinfektionsversuche durchgefiihrt. Die Ruben wurden ein
zeln mit gesunden Blattlausen Myzodes persicae und Doralis fabae besiedelt
und die Ubertrager spater mit Hilfe der Blattstilckchenmethode auf die Ver
suchspflanzen ilbergesetzt. Die Ubertragung des Schwachen Vergilbungsvirus
mit Hilfe von Doralis fabae gelang nicht. Die Ubertragung mit Myzodes persi

cae am 26. 6. 1964 lieB die Symptome des Schwachen Vergilbungsvirus zumeist
schwacher hervortreten. Der Zuckerverlust (g Zucker je Rube) betrug immerhin
40 °/o gegenilber der Kontrolle, im Vergleich zu 46 °/o nach Infektion mit dem
normalen Vergilbungsvirus. Eine Doppelinfektion mit beiden Viren war noch
nic:ht durchfilhrbar. (W. Steudel und R. Thielemann)

3. Untersudmngen iiber Nematoden als Ubertrager bodeniibertragbarer Viren
landwirtsdlaftlicher Kulturpflanzen
Zur Prilfung des Wirtspflanzenkreises wurde mit Longidorus elongatus ver
seuchte Ertle mit Erdbeeren, Tabak, Tomaten, Busc:hbohne, Gurke, Salat und
Kartoffeln bepflanzt. Bei der Auszahlung 8 Wochen spater konnten nur an
Kartoffeln "Longidoren festgesellt werden. In all en anderen Fallen lieBen sich
keine Alchen mehr nachweisen. Parallel dazu wurden A.lchen in gestaffelter
Anzahl von 5 bis 100 an in gedampfter Ertle wachsende Pflanzen der genannten
Arten gesetzt. In dieser Versuchsreihe konnte bei der Auswertung in keinem
Falle ein Longidorus nachgewiesen werden. Dadurch wurde erneut die groBe
Empfindlichkeit dieser Nematoden gegeni.iber Veranderungen der Umwelt
bedingungen bestatigt.

(H. Goffart in Zusammenarbeit mit J. Volk vom Institut fur landwirtschaftliche
Virusforschung)

4. Untersuchungen iiber die Wirkung venninderter Aufwandmengen chemischer
Praparate in Verbindung mit der nematodenresistenten Kartoffelsorte ,Anti
nema' auf die Bodenverseuchung mit He t e r  o d e  r a r o s t o  c hi e n  s i s

Auf verseuchten Flii.chen wurden die Nematizide Trapex und DD in abge
stuften Aufwandmengen bis herab auf 30 °/o der Normaldosis ausgebracht
und anschlieBend die Kartoffelsorte ,Antinema' gepflanzt. Die im Herbst 1964
durc:hgefi.ihrten Ertragsfeststellungen ergaben, daB bei Herbstanwendung
der chemisc:hen Mittel die im nac:hfolgenden Jahr angebauten Kartoffeln
hohere Ertrage liefern als bei Fri.ihjahrsbehandlung. Der EinfluB der kombi
nierten Bekampfung auf die Nematodenpopulation kann erst nach AbschluB
der Vegetationsperiode 1965 richtig festgestellt werden, wenn auf den be
handelten Flii.chen anfallige Kartoffelsorten angebaut worden sind.

(H. Goffart) 
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5. Untersuc:hungen iiber die Populationsdynamik des Riibennematoden

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

In 18 ausgewahlten Betrieben des rheinischen Zuckerriibengebietes wurden
Flachen auf den Besatz mit Zysten des Riibennematoden (Heterodera schachtii)

untersucht. Die Verseuchung war unterschiedlich, aber weit verbreitet. Die
Untersuchungen erstrecken sich iiber mehrere Jahre, um den EinfluB der Frucht
folge auf die Population des Schadlings zu priifen. Da im rheinischen Riiben
gebiet auch der Feldgemiisebau eine wichtige Rolle spielt, wurde in Topfver
suchen die Wirkung einiger Gemiise auf den Riibennematoden gepriift. An 1 g
Wurzelmasse (Trockengewicht) entwickelten sich bei Spinat 1970 Zysten, bei
Radieschen 2314 und bei Zuckerriiben 9900 Zysten. Bei Tulpen, die dort eben
falls feldmaflig angebaut werden, entwickelten sich keine Zysten. (H. Goff art)

6. Untersuchungen Uber biologische Rassen des Stenge!alchens ( D i t  y I en -
c h u s d i p s a c i )

Homogene Stamme wurden durch Zucht einzelner befruchteter Weibchen von
weiteren biologischen Rassen des Stengelalchens gewonnen und die Wirts
pflanzenuntersuchungen an den einzelnen Rassen bzw. Starnmen weiter aus
gedehnt. Kreuzungen zwischen verschiedenen Rassen, darunter als hoch spe
zialisiert geltende, gelangen nunmehr in 12 verschiedenen Kombinationen,
womit die Arteinheit von Ditylenchus dipsaci bestatigt ist. Haufiges Auftreten
von MiBbildungen bei zwei Bastardpopulationen deutet jedoch auf teilweise
bemerkenswerte genetische Unterschiede hin. Nach bisherigen Ermittlungen
weisen die Bastardpopulationen ein von den Ausgangsstammen abweichendes
Wirtsspektrum auf. Die Frage nach der Entstehung neuer biologischer Rassen
wie nach den Beziehungen der Rassen untereinander bedarf noch eingehencter
Untersuchungen. (D. Sturhan)

7. Wirtspflanzenuntersuchungen an ,.Riibenkopfalchen" versc:hiedener geogra

phischer Herkunft (neu)

Das Wirtspflanzenverhalten fiinf verschiedener geographischer Herkiinfte des
.. Riibenkopfalchens" (Ditylenchus dipsaci) wurde an einem Sortiment unserer
wichtigsten Kulturpflanzen sowie an mehreren Unkrautern unlersucht. Obgleich
mit homogenen Stammen gearbeitet wurde, lieBen sich deutliche Unterschiede
im Wirtsspektrum zwischen den einzelnen Herkiinften nachweisen. Das Vor
kommen einer einheitlichen Riibenrasse ist damit in Frage gestellt. (D. Sturhan)

8. Untersuchung von Vorkommen und Verbreitung der T y I e n c h o r h y n -
c h u s -Arlen in Deutschland (neu)

Bei der Untersuchung von Bodenproben aus verschiedenen Teilen Deutschlands
wurden zahlreiche Tylenchorhynchus-Arten nachgewiesen, darunter bisher
zwei noch unbeschriebene. Die wirtschaftliche Bedeutung der zumeist als fakul
tative Pflanzenschadlinge angesehenen Tylenchorhynchus-Arten bleibt noch
weitgehend zu klaren. (D. Sturhan)

9. Untersuchungen Uber die Systematik und geographische Verbreitung der in 

Deutschland vorkommenden Arten der Nematodengattungen X i p h i  n e m  a
und Lo n g i d o r u s

Die Fortsetzung der Erhebungen bestatigte den schon friiher gewonnenen
Befund, daB das Vorkommen der Nematodengattungen Xiphinema und Longi

dorus im wesentlichen auf die klimatisch begiinstigten Gebiete beschrankt ist.
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Die meisten Fundorte liegen in den Talern von Rhein und Main. Die Anzahl 
der gefundenen Arten hat sich gegeniiber dem Vorjahr erhoht. Bis jetzt sind 
nachgewiesen worden in der Reihenfolge ihrer Haufigkeit: Xiphinema vuitte

nezi, X. diversicaudatum, X. index, X. coxi, Longidorus elongatus, L. maximus, 

L. attenuatus, L. Jeptocephalus, L. caespiticola, L. goodeyi und L. vineacola.

(B. Weischer) 

10. Experimentelle Untersuchungen iiber die Ubertragung einer Rebenvirose
durch L o g i d o r u s spp.
Zur Priifung ihrer Vektoreneigenschaften wurden aus der Rhizospharenerde
viruskranker Reben Longidorus attenuatus und L. vineacola isoliert und in
gestaffelter Anzahl von 2, 5 und 50 Tieren je Topf an virusfreie Gurkenpflanzen
in sterilisierte Ertle gesetzt. Parallel dazu wurden Gurken in ungedampfter,
natiirlich mit den beiden Nematodenarten verseuchter Ertle angezogen. Sechs
Wochen spater wurde aus den Wurzeln der Gurken Pre13saft gewonnen und
auf junge Tabakpflanzen abgerieben. Dabei traten in den Versuchsreihen mit
50 Longidoren und mit natiirlich verseuchter Ertle VirussyIDptoIDe an Tabak
auf. Weitere Versuche konnten wegen der infolge der Trockenheit stark zuriick
gegangenen Longidorus-Populationen iID Jahre 1964 nicht mehr durchgefuhrt
werden.

(B. Weischer in ZusaIDIDenarbeit mit G. Stellmach VOID Institut fur Rebenkrank
heiten und IDit R. Bercks VOID Institut fur Virusserologie)

11. Untersuchungen iiber das Auftreten virusiibertragender Nematoden in Obst
kulturen (neu)

Es gibt eine Reihe von Obstvirosen, deren natiirliche Art der Ausbreitung noch
nicht befriedigend und fur alle Falle zutreffend geklart ist. Bei einigen von
ihnen ist nach deID au13eren Erscheinungsbild ein Mitwirken von NeIDatoden
ID6glich oder wahrscheinlich. Daher wurde mit Erhebungen begonnen, die zu
nachst einen Uberblick iiber die Haufigkeit virusiibertragender NeIDatoden in
Obstkulturen verschaffen sollen. Bisher wurden verschiedene Apfel- und Sii13-
kirschenanlagen untersucht, wobei IDehrere Longidorus-Arten in z. T. recht
beachtlicher Populationsdichte festgestellt werden konnten. (B. Weischer)

12. Untersuchungen iiber die Starke der Saugschaden der La.use und der Virus
schaden an Kohlriiben

Zur Feststellung von Saug- und Virusschaden wurden Isolierparzellen in einem
Gerstenschlag angelegt und durch Abreibung mit virosen Pre13saften infiziert
beziehungsweise mit Myzodes persicae (Grune Pfirsichlaus) und Brevicoryne

brassicae (Graue Kohllaus) von virusfreien und von virosen Wirtspflanzen
besiedelt (Blattstiickchen mit 10-15 Lausen je Pflanze). In den Kontrollparzel
len war trotz IDehrmaliger Metasystoxspritzung gegen Ende der Vegetations
zeit schwache Virusverseuchung festzustellen, es ist aber in keinem Falle zu
Koloniebildung und dadurch auch zu keinen Saugschaden gekoIDIDen. Die Er
tragsminderung durch KrauselIDosaikinfektion betrug 10 '0/o, die Saugschaden
durch Myzodes 23 0/o, die durch Brevicoryne 25 ·Ofo. Die virosen La.use bewirkten
Ertragsausfalle von 25 und 30 °/o. Da die Freilandversuche, teilweise bedingt
durch Bodenunterschiede, stark unter der Trockenzeit gelitten hatten, sind
Wiederholungen dieser Versuche erforderlich. Gewachshausversuche ergaben
wesentlich hohere Ertragsdifferenzen, da hier die Kontrollen vollig gesund
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geerntet werden konnten. Starkste Schaden, Ertragsminderungen bis zu 60 0/o, 
traten auf bei Besiedlung durch virose Brevicoryne. Untersuchungen mit dem 
Vergilbungsvirus sind noch durchzufiihren. (F. Burckhardt) 

13. Beobachtungen iiber den Verlauf des Fluges der im Riibenbau schadlichen
Blattlause

Die seit Jahren laufenden taglich registrierten Fange von gefli.igelten Blatt
liiusen rnit Hilfe der Moericke-Farbfalle ergaben, daB im Jahre 1964 der
Sommerflug trotz Warme und Trockenheit relativ schwach und spat statt
fand. Infolge des langen Spatwinters war die Ausgangspopulation so dezi
miert, dafl sich im Mai und Juni nur eine relativ geringe Population auf
bauen konnte. Viruskrankheiten traten an den Zuckerri.iben dementspre
chend schwach, spat und mit geringen Schaden auf. Das Jahr 1964 ist dem
zufolge das erste Trockenjahr seit Beginn der Beobachtungen im Jahre 1947,
in welchem keine schwere Vergilbungsepidemie auftrat. Dementsprechend
wurden allgemein gute Ri.ibenertrage mit hohem Zuckergehalt erzielt.

(W. Steudel) 

14. Untersuchungen zum Auftreten von D e I i a p i l i p y g a Villn. an Cruci
feren

Die 1963 im hiesigen Gebiet zum ersten Mal beobachtete Delia pilipyga Villn.,
eine der Kleinen Kohlfliege verwandten Art, trat auch 1964 wieder stark auf.
Die Eiablage erfolgte in der dritten Junidekade. 70 °/o der Kohlri.iben wiesen
Minierfrafl auf. Die Entwicklungszeit vom Ei bis zur verpuppungsreifen Made
betragt 5 bis 6 Wochen, die Puppenruhe 20 bis 24 Tage (Laborbeobachtungen).
Im Freiland wurde Ende September vereinzelt eine zweite Eiablage und Minier
frail an jungen Blattstielen beobachtet. Untersuchungen zum Wirtspflanzen
kreis ergaben, dafl Stoppelri.iben zu 50 ·Ofo, wenn auch nur mit 1 bis 3 fressenden
Maden je Pflanze besiedelt waren, an Kohlri.iben hingegen wurden bis zu 8
Tiere je Pflanze gefunden, je Fraflstelle jedoch nicht mehr als 4 Maden. Bei
Weiflkohl waren 10

1
>/o der Pflanzen belegt und batten geringe Miniersd1aden.

Blumenkohl, Markstammkohl, Sommerraps und Ri.ibsen wurden nicht belegt.
Es ist noch zu untersuchen, ob dies durch den Entwicklungszustand der Pflanzen
wahrend der Flugzeit bedingt war. In die Untersuchungen i.iber den Wirtspflan
zenkreis werden im nachsten Jahr auch Cruciferen-Unkrauter einbezogen wer
den. (F. Burckhardt)

15. Arbeiten zur Biologie und Bekampfung des Moosknopfkafers ( At o m a r i a

I i n e a r i s ) im Rheinland

Der Schadling trat 1964 im Rheinland nur schwach auf, so dafl die Versuche
dazu dienten, die Frage- zu i.iberpri.ifen, ob eine Behandlung des Zucker
ri.ibensaatguts mit Saatschutzpuder auf der Basis Heptachlor oder Aldrin zu
einem verzogerten Auflauf fi.ihren kann. Die Auswertung der in Gemein
schaft mit dem Pflanzenschutzamt Bad Godesberg durchgefi.ihrten 10 GroB
versuche ergab, daB die insektiziden Saatschutzpuder in empfohlener Auf
wandmenge den Aufgang der Ruben bis zum Vereinzeln leicht hemmten.
Zu diesem Zeitpunkt wurden etwa 5 °/o weniger Keimlinge gezahlt als in
den Kontrollen. Zusatzliche Behandlung mit Vorauflaufherbiziden fi.ihrte zu
einer weiteren Minderung des Bestandes, die jedoch eher additiv als kumu
lativ verlief. Nach dem Vereinzeln waren die Unterschiede im wesentlichen
wieder ausgeglichen. Ein weiterer Versuch mit Saatgut, weiches bereits im
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Friihjahr 1963 mit Heptachlor-Saatschutzpuder zusatzlich behandelt worden 
war, ergab gegeniiber dem im Jahre 1964 behandelten keine zusatzliche 
Auflaufverzogerung oder statistisch gesicherte Minderertrage. (R. Thielemann) 

16. Versuche zur Wirkung systemischer Saatschutzgranulate bei monogermen
Zuckerriiben unter Beriicksichtigung der Kombination mit Vorauilauf
herbiziden

Wie im Vorjahr wurden in Gemeinschaft mit Dr. Stiemerling, Leverkusen,
Versuche durchgefiihrt, bei denen rnit einer besonderen Vorrichtung 2 cm
neben der Saatrinne systemisch langwirkende Granulate ausgebracht wur
den. Zusatzlich wurden im Bandspritzverfahren einige verschiedene Vor
auflaufherbizide ausgebracht. Die Ergebnisse der Granulatbehandlung ent
sprachen bei Disulfoton, 20 kg/ha, den Erfahrungen des Vorjahres. Es wurde
volle und langanhaltende Wirkung gegen die Maden der Riibenfliege und
die als Virusiibertrager schadlichen Blattlause erzielt. Wahrend die Granu
late den Aufgang der Riiben nur geringfilgig hemmten, war der Wachstums
schock bei zusatzlichem Spritzen mit Herbiziden deutlich grofler; insbeson
dere die Kombination Disyston und Alipur schadigte stark. Im allgemeinen
wurden die Schaden bei den Kombinationen mit Pyramin bald ausgeglichen.
Bei der Ernte wurden keine gesicherten Minderertrage festgestellt, wahrend
die Kombination Disulfoton und Alipur zu erheblichen Verlusten fiihrte.
Die Ergebnisse miissen unter anderen Bedingungen iiberpriift werden, da
angesichts des im Riibenbau zunehmenden Zwangs zur Rationalisierung Ver
suchen in dieser Richtung besondere Bedeutung zukommt. (W. Steudel)

17. Versuche mit neueren Herbiziden bei B e t  a -Riiben

Die Arbeiten wurden auf breiterer Grundlage weitergefiihrt und - neben
Neuentwicklungen - die Wirkung des Pyramins bei Einarbeitung in den 
Boden vor der Aussaat iiberpriift. Unter den Bedingungen des Versuchs
jahres (Bodentrockenheit) befriedigten die Praparate insbesondere gegen
spater keimende Unkrauter nicht ganz. Bei Einarbeitung von Pyramin vor
der Aussaat liefen die Riiben normal auf.

Da im Vorjahr iiber Seba.den berichtet worden war, die auftreten, wenn
Pyramin auf Riiben gespritzt wurde, deren Blatter durch den Frafl von Ma
den der Riibenfliege stark beschadigt waren, wurde auf dem Versuchsfeld
ein entsprechender Versuch durchgefilhrt. Die Anwendung von Pyramin bei
den zerfressenen Riiben ergab keine zusatzlichen Blattschaden oder Ertrags
verluste.

(R. Thielemann in Zusammenarbeit mit H. Orth vom Institut fiir Gemiisekrank
heiten und Unkrautforschung)

Institut fur Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung in Fischenich 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchung von zwei bisher unbekannten Spargelvirosen

Die zwei bisher unbekannten am Spargel vorkommenden Viren sind wie
folgt zu unterscheiden: Das Spargelvirus 1 ist in allen Anbaugebieten der
Bundesrepublik zu finden. Ein hoher Prozentsatz der Spargelpflanzen ist
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befallen, ohne daB Symptome erkennbar sind. Das Spargelvirus 2 zeigt 
ebenfalls keine Symptome, die Befallsprozentsatze sind geringer. Es tritt 
hauptsachlich in Siidwestdeutschland auf. 
Das Virus 1 wird beim Spargelstechen durch Blattlause, nicht aber durch 
den Samen i.ibertragen. Fiir das Virus 2 konnte demgegeni.iber nur eine Ver
breitung durch infiziertes Saatgut nachgewiesen werden. Beide Viren unter
scheiden sich deutlich in ihrem Wirtspflanzenkreis und in den physikalischen 
Eigenschaften. 
Ertragsbeeinflussung durch die Virusinfektionen wurde in Treibversuchen 
nachgewiesen. Danach muB fur befallene Anlagen eine erhebliche Ertrags
minderung durch die Spargelviren angenommen werden. (A. Hein) 

2. Priifung von Herbiziden, die im Gemiisebau, insbesondere bei Mohren, Riick
standsiragen zur Diskussion stellen

Zur Frage der Riickstande von Herbiziden im Erntegut wurden Untersuchun
gen an Mohren in Zusammenarbeit mit den Farbwerken Hoechst durch
gefuhrt. Nach Anwendung von normalen und um 50 fl/o erhohten Aufwand
mengen des in der Praxis vorwiegend angewandten Harnstoffderivates Afa
lon ergaben die Analysen so geringe Werte (0,06 bis 0,1 ppm). daB wohl
kaum berechtigte Einwande gegen dieses Herbizid erhoben werden konnen.

(H. Orth) 

3. Verbesserung von Methoden zur chemischen Unkrautbekampfung in
Gemiisekulturen
In Mohren und Zwiebeln lieB sich die herbizide Wirkung von mehreren
Nachauflaufmitteln erheblich (um 2-3 Wertziffern) verbessern, wenn kurz
vor dem Auflaufen der Kulturpflanzen die bis zu diesem Zeitpunkt vorhan
denen Unkrauter mit 3 1/ha Gramoxone beseitigt wurden. (H. Orth)

4. Versuche zur Bekampfung der Kamille

Die im Rheinland gefurchtete Spatverunkrautung mit Kamille (Matricaria

chamomilla) konnte in gesaten und in gesteckten Zwiebeln durch Spritzungen
mit (6 kg/ha) Kamillemittel Schering (Naphthoxy-essigsaure-methylester) ver
hindert werden. Das Verfahren ist, nachdem gute Erfahrungen auf eigenem
Versuchsfeld vorlagen, auch in der Praxis mit Erfolg eingesetzt worden.

(H. Orth) 

5. Kohlsamenprilfung auf Phoma-lingam-Befall

Aus der von Lloyd (Lloyd, H. B. The transmission of Phoma lingam (Tode)
Desm. in the seeds of Swede, Turnip, Chou Moellier, Rape, and Kale N. Z. J.
agric . Res. 2. 1959, 649-658) verwendeten Methode wurde ein Testverfahren
entwickelt, das die Feststellung des Verseuchungsgrades von Kohlsaatgut
durch den Erreger der Umfallkrankheit (Phoma lingamJ moglich macht.

(G. Criiger) 

6. Bekampfung von Kohlfliegen mit Resistenz gegen chlorierte Kohlenwasser
stoffe

In Versuchen konnte gezeigt werden, daB Kohlfliegen mit Resistenz gegen
chlorierte Kohlenwasserstoffe, wie sie in Gemiisebaubetrieben am Nieder
rhein auftreten, ersatzweise durch verschiedene organische Phosphorver
bindungen (z. B. Diazinon, Dimethoat) bekampft werden konnen. (G. Criiger)
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bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen Uber Einsatzmoglichkeiten von Maleinsaurehydrazid
als Keimhemmungsmittel
Bereits dreijahrige Untersuchungen iiber die Verwendung des Maleinsaure
hydrazids MH 30 (Orale LD 50 = 4000-5800 mg/kg) als Hemmstoff gegen
das Austreiben der Zwiebeln wahrend der Lagerung verlaufen weiter er
folgreich. Seit 1964 sind auch Kartoffeln in diese Versuche einbezogen wor
den; nach vorlaufig einjahrigen Ergebnissen eignet sich MH 30 auch in die
ser Kultur als Keimhemmungsmittel. (H. Orth)

2. Arbeiten Uber die Nachwirkung von Herbiziden im Boden
Die Nachwirkungsversuche mit fast allen gebrauchlichen herbiziden Wirk
stoffen werden in enger Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Bakterioiogie
der BBA (H. Bortels) fortgesetzt. (H. Orth)

3. Spezielle Untersuchungen Uber Mediben
Die Frage der Riickstande im Boden und der Verdacht einer mutagenen
Wirkung werden in Versuchen mit Mediben (2-Methoxy-3,6-dichlorbenzoe
saure) seit Herbst 1963 gepriift. (H. Orth)

4. Versuche zur chemischen Unkrautbekampfung im Kohlanbau
In Versuchen mit 6 Kohlarten bewahrte sich ein neues Herbizid (Ramrod =
65 0/o N-isopropyl-alpha-chlorac etanilid) besser als das bisher nur in einigen
Kohlarten anwendbare Semeron. Ein weiterer Vorteil des neuen Mittels
liegt in der vergleichsweise geringeren Warmbliitertoxizitat. (H. Orth)

5. Untersuchungen Uber die Bekampfungsmoglichkeiten von Gemiisefliegen an
Wurzelfriichten unter besonderer Beriicksichtigung der Insektizidriickstande
im Erntegut

Im Einsatz gegen die Mohrenfliege zeigten einige organische Phosphorver
bindungen (z .. B. Bromophos, Diazinon und ein Versuchspraparat Bayer
5082a) befriedigende Wirksamkeit, wenn auch der insektizide Erfolg nicht
dem von chlorierten Kohlenwasserstoffen gleichkam. Offensichtlich fehlt den
organischen Phosphorverbindungen die notwendige, Dauerwirkung. Es soll
versucht werden, ihre Wirksamkeit durch abgeanderte Anwendungsmetho
den zu verbessem. Die guten Ergebnisse mit einigen mindertoxischen Wirk
stoffen bei der Kohlfliegenbekampfung an Rettich im Jahr 1964 sind ebenso
wie die gleichzeitig durchgefiihrten Riickstandsanalysen (Durchfiihrung Prof.
Dr. Maier-Bode, Pharmakologisches Institut, Bonn) im kommenden Jahr zu
iiberpriifen. (G. Criiger)

6. Uber die Epidemiologie und die Bekampfungsmoglichkeiten der Umfall
krankheit bei Kohl ( P h o m a I i n g a m )

Die Untersuchungen zeigten, daB schon die visuelle Kontrolle der Samentrager
bestande kurz vor der Ernte gewisse Riickschliisse auf den zu erwartenden
Verseuchungsgrad der Saatgutpartie durch den Pilz Phoma lingam erlaubt. Ver
dachtige Partien miissen besonders sorgfaltig gereinigt werden, da nach den
Ergebnissen der Reinigungsabgang den hochsten Prozentsatz kranker Samen
enthalt. Nach der Reinigung und Priifung des Ver,seuchungsgrades ist zu ent
scheiden, ob die Saatgutpartie zu beizen ist. Weitere Untersuchungen miissen
noch zahlreiche Fragen zur Epidemiologie und den Bekampfungsmoglichkeiten
klaren. (G. Criiger)
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7. Einsatzmoglichkeiten von Bodenfungiziden zur Bekampfung der Korkwurzel
krankheit der Tomate (neu)

Ziel der Untersudmngen ist es, Fungizide zu ermitteln, die bei kultureller
Anwendung zur Bekampfung der Korkwurzelkrankheit der Tomate einge
setzt werden konnen. Mit dem Wirkstoff Nabam wurden unter praktischen
Verhaltnissen gewisse Erfolge erzielt, doch sind noch verschiedene anwen
dungstechnische Fragen zu klaren. Zur Priifung von Handels- und Versuchs
praparaten gegen diese Krankheit wurde· ein Gewachshaustest entwickelt,
mit <lessen Hilfe eine groflere Zahl von Wirkstoffen gepriift werden soll.

(G. Criiger) 

8. Mikhspritzungen zur Verhinderung der Kontaktilbertragung des Tabak
mosaikvirus bei Freilandtomaten (neu)

In einem Freilandversuch liefl sich die Ausbreitung der Tabakmosaikvirus
Infektion von Tomatenpflanzen, die vor jedem Arbeitsgang mit Magermilch
(hergestellt aus Walzentrockenmilch) bespritzt wurden, um mehrere Wochen
hinausschieben. Das Walzenmagermilch.pulver wirkte jedoch leicht phyto
toxisch, so dafl milchbehandelte Pflanzen einen um 10 °/o niedrigeren Er
trag brachten. Es soll unter Verwendung giinstigerer Milchaufbereitungen
gepriift werden, ob Ertragsdepress.ionen vermieden we,rden k6nnen.

(Sigrun. Jaeger) 

9. Untersuchungen iiber die Hemmwirkung von Milch auf kontaktiibertragbare
Viren (neu)

Preflsaftiibertragungen des Tabakmosaikvirus, des Kartoffel-X-Virus, des
Gurkengriinscheckungsmosaikvirus und des Gurkenmosaikvirus auf Test
pflanzen hatten keinen oder nur geringen Infektionserfolg, wenn den virus
haltigen Preflsaften Milch zugemischt wurde oder wenn die Blatter der Test
pflanzen einen Spritzbelag von Milch. trugen.

Von den gepriiften Milchprodukten hatte frische Magermilch die beste, frische
Molke eine mittlere und Losungen von Walzenmagermilch- und Molkenpul
ver die sch.lechteste Hemmwirksamkeit. Weitere Milchsorten sollen in die
Untersuchungen einbezogen werden. Fiir die Empfindlichkeit der untersuch
ten Viren gegeniiber Milch kann vorlaufig folgende Reihenfolge aufgestellt
werden: Gurkenmosaikvirus (auflerst empfindlich). Kartoffel-X-Virus, Tabak
mosaikvirus, Gurkengriinscheckungsmosaikvirus (wenig empfindlich).

(Sigrun Jaeger) 

Institut fiir Obstkrankheiten in Heidelberg 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber den Virusgehalt in einer Siiflkirsche, bel der Verdacht
auf Pfeffinger Krankheit vorliegt

Aus einem natiirlich infizierten Siiflkirschenbaum konnte Tomatenschwarz
ringflecken-Virus isoliert werden. Au.Ber diesem Virus waren in dem Baum
raspberry ringspot virus und ein nicht identifiziertes drittes Virus vorhan
den. Das isolierte Tomatenschwarzringflecken-Virus ist serologisch entweder
identisch oder zumindest nahe verwandt mit einem friiher aus Pfirsich ge
wonnenen Stamm dieses Virus.

(W. Mischke in Zusammenarbeit mit R. Bercks vom Institut fiir Virusserologie)
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2. Untersuchungen iiber die Reaktion des Pfirsichs nach Beimpfung mit ver
schiedenen Steinobstvirosen unter besonderer Beriicksichtigung des Stauche
effekts

Im Jahre 1961 wurden von Schuch und Mischke in einem umfangreichen
Ubertragungsversuch Pfirsichsamlinge mit verschiedenen Virusherki.inften
von Si.iBkirschen infiziert. Die Pfirsiche zeigten im Folgejahr haufig Blatt
symptome, in vielen Fallen aber auch mehr oder weniger starke Wuchs
depressionen. Um die Unterschiede im Reaktionsbild des Pfirsichs abzu
klaren, wurden von Mischke 1962 erneut Pfirsichsamlinge und auBerdem
auch Italienische Zwetschen mit Material von den erkrankten Pfirsichen
beimpft. Die Reaktion der Pfirsichsamlinge wurde 1963 ausgewertet, die
Reaktion der Italienischen Zwetsche im Berichtsjahr.

Eine starke Stauchung der Pfirsichtestpflanzen war fast immer mit einem Be
fall durch das prune dwarf virus verbunden. Dieses Virus verursacht auBer
dem Triebhemmung und Schmalblattrigkeit bei Italienischer Zwetsche. Es
gehort in die Verwandtschaft der Kirschen-Ringfleckenviren.

Deutliche Ringfleckenbildung und Absterben der Triebspitzen beim Pfirsich
gingen auf Befall mit dem cherry necrotic ringspot virus zuri.ick. Dieses
Virus fiihrt beim Pfirsich nicht zu einer so starken Verki.irzung der Inter
nodien und ruft auf Italienischer Zwetsche keine Symptome hervor. Beim
Pfirsich traten die geschilderten Symptome in allen Fallen hauptsachlich in
der ersten Phase der Erkrankung auf; auch die Stauche durch das prune
dwarf virus wurde im Laufe der beiden Beobachtungsjahre gemildert.

Etwa die Ha.Ute der gepri.iften kranken Si.iBkirschen enthielt das prune dwarf
virus. Bei den i.ibrigen entsprach die Reaktion des Pfirsichs einem Befall mit
dem cherry necrotic ringspot virus. Eine sehr starke Stauchung des Pfirsichs
kann auBerdem durch das Tomatenschwarzringflecken-Virus bzw. durch das
cherry leaf roll virus hervogerufen werden, wori.iber bereits berichtet wurde.

(L. Kunze) 

3. Untersuchungen iiber Rindenfaulen am Pfirsich

Am Pfirsich treten Rindenfaulen verbreitet auf. Als Ursachen wurden haufig
Valsa- (= Cytospora-JArten festgestellt. Infektionsversuche an mehreren Pfir
sichsorten zeigten, daB die Baume besonders wahrend der Vegetationsruhe an
fallig sind. Es wurde auBerdem nachgewiesen, daB der Erreger vor allem im
Herbst, zur Zeit des Blattfalles, durch die Blattnarben in die Rinde eindringt.
Einer vorbeugenden Bekampfung des Pilzes mit Fungiziden bei Beginn und
wahrend des Blattfalles kommt somit erhohte Bedeutung zu. Die vom Pfirsich
isolierten Erreger lieBen sich auf Zwetsche, jedoch nicht auf Si.iBkirsche i.iber
tragen. In weiteren Versuchen konnte festgestellt werden, daB die auf Pfirsich
vorkommenden VaJsa-Arten sich in ihrer Virulenz betrachtlich unterscheiden.

(A. Schmidle) 

4. Untersuchungen iiber die Biologie und die Bekampiung der Johannisbeer

gallmilbe ( P h y t o p t u s r i b  i s )

Die Johannisbeergallmilbe zahlt gegenwartig in Deutschland zu den wich
tigsten Schadlingen der Johannisbeere. Sie verursacht als Ubertrager der
virosen Brennesselblattrigkeit und durch den Befall von zahlreichen Bli.iten
und Blattknospen erhebliche Ernteausfalle. Auf Grund mehrjahriger ein-
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gehender Untersuchungen iiber die Biologie des Schadlings gelang es, desser 
Bekampfung wesentlich zu vereinfachen. Es konnte gezeigt werden, daB bei 
richtiger Terminwahl fur die .Abwehr der Milbe 3 Endosulfanbehandlungen 
ausreichend sind. Die Versuche ergaben ferner, daB es durch den Zusatz 
eines noch nicht im Handel befindlichen Emulgators zu der Spritzbriihe mog
lich ist, die Zahl der Behandlungen auf 2 zu reduzieren, ohne den Bekamp
fungserfolg zu verschlechtern. (H. Krczal) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Einflu.6 von Bliitespritzungen auf den Ertrag behandelter Apfelbaume (neu)

Es liegen Berichte vor, wonach Bliitespritzungen mit Fungiziden beim Apfel
die PoUenkeimung hemmen und moglicherweise zu Erntemmderungen fiih
ren. Zur Klarung dieser Frage wurden Versuche eingeleitet, die zeigen soll
ten, ob Netzschwefel, Delan, Dithane, Melprex und Orthocid die generati
ven Organe beeinflussen und damit eine Ertragsminderung hervorrufen.
Eine einmalige Spritzung mit den genannten Mitteln in die Bliite bei ,Golden
Delicious' brachte keine eindeutigen Ergebnisse gegeniiber einer Spritzfolge,
bei der nicht in die Blute gespritzt wurde. Bei den mit Orthocid behandelten
Parzellen waren z. T. sogar leichte Ertragserhohungen gegeniiber den Kon
trollen festzustellen, die sich allerdings nicht statistisch sichern lieBen.

(A. Schmidle und G. Singer) 

2. Weitere Untersuchungen iiber die virose Triebsucht des Apfels

Die Krankheit ist in west- und siiddeutschen Erwerbsobstbauanlagen weit
verbreitet und besitzt eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung, weil sie an
befallenen Baumen Kleinfriichtigkeit hervorruft. Da die Krankheit aber bei
den iiblichen Testpfropfungen nur mit wechselndem Erfolg iibertragen wird,
ist der Nachweis dieser Virose bei maskiertem Befall noch unsicher. Es wur
den deshalb im Gewachshaus Pfropfversuche mit kranken Wurzelstiicken
eingeleitet, die bereits zu den ersten Ubertragungserfolgen gefiihrt haben.
Ob sich auf diesem Wege der Test auf virose Triebsucht verbessern laBt,
soll in kiinftigen Versuchsserien geklart werden. Die Beobachtung von Be
fallsherden in jiingeren Obstanlagen wurde fortgesetzt, um weiteren Auf
schluB iiber die natiirliche Ausbreitung der Virose zu erhalten. (L. Kunze)

3. Untersuchungen iiber den Nahrstofigehalt der Blatter von Apfelbaumen, die
von der virosen Triebsucht befallen sind

Analysen von Blattern viruskranker Baume, die im Oktober 1963 entnom
men wurden, zeigten deutlich niedrigere Werte im N-, K20-, CaO- und Mg
Gehalt als die Blatter gesunder Baume, die unter den gleichen Bedingungen
aufgewachsen waren. Diese Unterschiede betrugen z. T. 25-30 °/o. Bei den
im Mai 1964 gepfliickten Blattern war der N-, K20- und CaO-Gehalt von
kranken Baumen wiederum niedriger als bei gesunden; weniger deutlidJ.
war der Unterschied bei den im Juli entnommenen Blattern. Im Marz und
Mai 1964 wurde Rinde von kranken und gesunden Baumen entnommen und
analysiert. Der K20- und CaO-Gehalt war bei kranken Baumen ebenfalls
geringer als bei gesunden. (A. Schmidle)
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Abb. 7: Viriise Triebsucht bei 
,Roter Berlepsch'. 

4. Untersuchungen Uber die natiirliche Ausbreitung der Stecklenberger Krank

heit (Sauerkirschenenationen-Krankheit) in einer geschlossenen Schatten
morellen-Jungpflanzung

Im Berichtsjahr hat die Zahl virusbefallener Baume weiter zugenommen. Dabei

traten auch Neuerkrankungen in Teilen der Anlage auf, die bisher befallsfrei

waren. Ein Block, in dem der Befall besonders auffallend zugenommen hatte,

soll jetzt in jahrlichen Abstanden mit Prunus serrulata ,Shirofugen' getestet

werden, um den jeweiligen Umfang der Virusverseuchung festzuhalten. Meh

rere Baume, die im Vorjahr erstmalig erkrankt waren, zeigten 1964 auflerlich

eine .. Erholung" (recovery) und einen besonders dichten Bliitenbesatz.

(L. Kunze) 

5. Versuche zum Nachweis der Scharkakrankheit mit Ch e n  o p  od i u m
f o e t i d u m (neu)

Nach einer Mitteilung von Kegler et al. (Phytopath. Ztschr. 50. 1964, 97-111)

la.flt sich das Scharkavirus der Pflaume im Friihjahr kurzfristig und verhaltnis

maflig sicher durch Verimpfung von Knospenpreflsaften auf Chenopodium

foetidum nachweisen; diese Pflanze reagiert mit gelbbraunen Lokallasionen auf

die Infektion. In eigenen Nachuntersuchungen, bei denen die Angaben von
Kegler sorgfaltig beachtet wurden, konnte bei mehreren Baumen der vorhan-
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dene Scharkabefall mit diesem Verfahren nicht erfaBt werden; auch bei den 
positiven Nac:hweisen war die Zahl der aufgetretenen Lokallasionen auBer
ordentlich gering. Es wird deshalb jetzt untersucht, ob ein bestimmtes Entwick
lungsstadium von Chenopodium foetidum besonders anfallig fur eine Infektion 
ist. Da die Scharka durc:h Blattliiuse iibertragen wird und wegen der auftreten
den Fruchtschiiden groBe Ernteverluste verursac:ht, besitzt die Entwicklung 
einfacher, sicherer und kurzfristiger Nac:hweisverfahren fur das Scharkavirus 
groBe volkswirtschaftliche Bedeutung. (L. Kunze) 

6. Untersuchungen iiber das Vorkommen und die Verbreitung der Himbeer
virosen in der Bundesrepublik
Die Untersuchungen wurden mit der Testung von Himbeeren verschiedener
siiddeutsdier Herkiinfte fortgesetzt. Sie bestatigten, daB Virosen in den Er
tragsanlagen verbreitet auftreten. Die auf d.en Testpflanzen festgestellten
Symp�ome entspradien denen der Vergilbungskrankheit, der Aderbande
rung und der Adernchlorose. (H. Krczal)

7. Untersuchungen iiber die Vektorleistungen der Erdbeerblattlaus P e n t  a -
t r ichop u s  fra g a e f o l i i

In den vorausgegangenen Versuchen wurden die Vektorleistungen der ein
zelnen Entwicklungsstadien der Erdbeerblattlaus in bezug auf das Erdbeer
virus 1 untersucht und die fur die Aufnahme und Abgabe dieses Virus er
forderlichen Saugzeiten ermittelt. Ferner wurde gepriift, wie lange eine mit
dem Erdbeervirus 1 beladene Laus infektionstiichtig bleibt, wenn zwischen
der Virusaufnahme und -abgabe eine Hungerzeit eingesdialtet wird. Im
Verlauf der 1964 durchgefiihrten Versuche sollte festgestellt werden, in
welchem Umfang einzelne Tiere der Erdbeerblattlaus das Erdbeervirus 1 zu
i.ibertragen vermogen. Es erwies sich, daB bereits mit einer Laus pro Test
pflanze bis zu 50 °/o der Ubertragungsversuc:he positiv verliefen.

(H. Krczal) 

8. Untersuchungen iiber die Ursachen von Nekrosen auf der Fruchtschale des
Apfels
Aus nekrotischen Flecken der Apfelfruchtschale, die besonders nach der Ernte
im Kiihllager auftraten, wurde fast aussc:hlieBlic:h Alternaria tenuis isoliert.
Durch Infektionsversuche sollte gekliirt werden, ob dieser Erreger fur die
Sc:haden verantwortlic:h ist. Infektionen an. Friic:hten, die bei verschiedenen
Temperaturen gelagert wurden, verursachten van der Ernte an bis etwa Mitte
Dezember nur zu einem geringen Prozentsatz kleine Faulstellen. In den folgen
den Mona ten waren die Impfungen zu 1000/o ,positiv'. Die Fiiule drang hierbei
von der Infektionsstelle an der Fruc:htschale tief in das Fruc:htfleisc:h vor. Die
durch den Pilz hervorgerufenen Faulstellen wic:hen deutlich von dem im Kuhl
lager beobachteten Ersc:heinungsbild ab. Es ist deshalb anzunehmen, daB die
Sc:hiiden am Apfel nicht auf Alternaria tenuis zuriickzufuhren sind, sondern
moglicherweise andere Ursachen hierfiir in Betrac:ht kommen. (A. Sc:hmidle)

9. Priifung von Apfelstammbildnern auf ihre A nfalligkeit fiir die Kragenfaule
(Phytophthor a c a ct o r u m)

Die Infektionsversuche mit Ph. cactorum zur Ermittlung von widerstandsfiihi
gen Stammbildnem wurden fortgesetzt. Von den 27 gepri.iften Zwisc:henvered
lungen (Baume 10jahrig und im 7. Standjahr) auf M IX mit den Edelsorten
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,Cox Orange' oder ,Freiherr van Berlepsch' erwiesen sich wiederum die Sorten 
,Maunzen', M VII, ,Antonowka 1 X pfundig', , Danziger Kant' und MM 104 als 
sehr widerstandsfahig. (A Schmidle) 

10. Untersuchungen iiber ein Birnensterben

Die Krankheit breitet sich weiter in Sudwestdeutschland aus und ist van zuneh
mender wirtschaftlicher Bedeutung. Aus den absterbenden Birnenunterlagen
(Samling, in Einzelfallen auch Quitte A) wurde fast immer Cylindrocarpon radi

cicola isoliert. Infektionsversuche mit diesem Erreger fielen aber bisher negativ
aus. Es wird nunmehr durch Versuche mit Jungpflanzen geklart, ob Viren als
Ursache des Birnensterbens in Betracht kommen, wie dies nach neuesten ameri
kanischen Berichten bei dem ,,pear decline" in den Weststaaten Nordamerikas
der Fall ist. (A. Schmidle und L. Kunze)

11. Untersuchungen iiber die Anfalligkeit verschiedener Sorten der Schwarzen
Johannisbeere gegen die Johannisbeergallmilbe ( P h y t o p t u  s r i b  i s )
Auch in diesem Berichtsjahr waren van den 19 untersuchten Sorten ,Triplex'
und ,Consort' am anfalligsten. Eine uberraschend sta.rke Zunahme des Be
falls wurde daruber hinaus bei ,Daniels September' und ,Osmalda' fest
gestellt. Die Sorten , Silve.rgieters Schwa.rze' und ,Resister' waren auch dies
mal wenig gegen die Milbe anfallig. (H. Krczal)

12. Infektionsversuche mit der San-Jose-Schildlaus ( Q u a d r a s p i d i  o t u s
p e r n i c i o s u s  ) an Rebe, Apfel und Johannisbeere
Die 1963 eingeleiteten Versuche sollten zeigen, ob bei der Anpflanzung,
beim Versand oder bei der Einfuhr SJS-befallener Reben eine Infektions
gefahr fur unsere Obstanlagen besteht. Zu diesem Zweck wurden mit der
Schildlaus zunachst verschiedene Unterlagen und Pfropfreben infiziert und
danach auf ihnen die Entwicklung und Fortpflanzung des Schadlings unter
sucht. Die bisherigen Beobachtungen ergaben, daB sich Junglause an der
Rebe entwickeln und Weibchen zur Eiablage gelangen. Die Fortpflanzungs
fahigkeit scheint jedoch herabgesetzt zu sein, da der SJS-Besatz an den
isoliert gehaltenen Reben zuruckging. In weiteren Versuchen wird gepruft,
ob van den Tieren, die sich an der Rebe entwickeln, eine Infektion des
Apfels bzw. der Johannisbeere ausgehen kann. (H. Krczal)

13. Ubertragung von Jungtieren der San-Jose-Schildlaus durch den Wind

Mit diesen Versuchen sollte festgesteUt werden, ob Junglause von SJS
direkt durch den Wind ubertragen werden konnen. Die 1963 eingeleiteten
und 1964 weitergefuhrten Untersuchungen ergaben, daB eine Windver
wehung van Jungtieren bis zu 10 m haufig, bis zu 20 m vereinzelt erfolgt.

(G. Singer) 

14. Untersuchungen iiber die Pflanzenvertraglichkeit von Methylbromid
Bei der Entseuchung van Baumschulmaterial mit Blausaure traten bei einigen
Arten Schaden auf. Es wurde deshalb gepruft, ob sich Methylbromid besser fur
diesen Zweck eignet. Die vorausgegangenen Untersuchungen ergaben u. a.,
daB Edelreiser zu verschiedenen Jahreszeiten unterschiedlich auf die Methyl
bromidbehandlung reagieren. 1964 wurden die Versuche mit verschiedenen
Typenunterlagen und Samlingen, die sich in der Winterruhe befanden, fort
gesetzt. Nach einer Begasungsdauer van 4 Stunden mit 40 g Methylbromid je
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m• bei 20° C wurden im Vergleich zu den Kontrollen keine bzw. nur geringe 
Ausfalle bei folgenden Unterlagen und Samlingen festgestellt: ,Bittenfelder 
Samling', ,Kirchensaller Mostbirne', Myrobalana-Samling, Prunus domestica 
,St. Julien dam. Orleans', Pr. persica, Pr. mahaleb, Pr.-avium-Sii.mling, Pr. avium 

F 12/1, M IX, M IV, M XI und Quitte A. Um feststellen zu konnen, ob das Gas 
die Wuchskraft der Pflanzen beeinflu.Bt, wird das behandelte Material iiber 
einen langeren Zeitraum regelmaBig bonitiert und mit unbehandeltem ver
glichen. (H. Krczal) 

Institut fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber Welke- und Schrumpfungserscheinungen an Trauben
stielen als Folge spa.ten O i d  i u m  -Befalls

Nach dem Weichwerden der Beeren traten wahrend des trockenen heiBen
Sommers 1964 im Weinbaugebiet der Mosel, besonders bei der Rebsorte ,Miil
ler-Thurgau·, z. T. erhebliche Vertrocknungen an Traubenstielen auf. Sie konn
ten auf einen spa.ten, aber sehr heftigen Oidium-Befall zuriickgefuhrt werden.
Unter dem bekannten weiB-grauen Mehltaubelag bildeten sich zunachst kleine,
rundliche, braungefarbte Inseln, die aus zahlreichen Punktnekrosen (die Stellen
des Eindringens der Oidium-Haustorien in das Epidermisgewebe) bestanden.
Im weiteren Verlauf umfaBten die Nekrosen immer gr6Bere Teile des Stieles,
was schlieBlich zu groBflachigen Vertrocknungen Hihrte. Diese sti:irten die
Wasserversorgung der Trauben, was Welkeerscheinungen ausloste. Die Quali
tat der Ernte wurde dadurch beeintrachtigt. Besonders betroffen von diesem
spa.ten Oidium-BefalI waren unzureichend mit Kalium versorgte Weinberge.

(W. Gartel) 

2. Untersuchungen iiber die Bedeutung der B o t r y t i s -Sklerotien bei der
Pfropfrebenherstellung

Im Spatsommer und Herbst, besonders in regenreichen Jahren, gelangen die
iiberall reichlich vorhandenen Botrytis-Konidien auch auf das Holz, wo sie bei
geniigender Feuchtigkeit keimen, die Cuticula durchdringen und darunter ein
meist sparliches Mycel bilden. Auf reifem Holz entstehen im Herbst und Win
ter Dauerorgane des Pilzes, sogenannte Sklerotien. Sie treten als runde oder
langliche, schwarze Gebilde auf den Trieben in Erscheinung (siehe Abbildung).
Bei geniigender Feuchtigkeit und Warme gehen aus den Sklerotien Konidien
ti:ager hervor, die dann weitere Infektionen verursachen. Fur die Rebenver
edlung spielen diese sowohl an Europa.er- als auch an Amerikanerholz anzu
treffenden Dauerorgane als Infektionsquelle eine erhebliche Rolle, die bisher
nicht geniigend beachtet wurde. Durch Eindringen von Sklerotien in die Ver
edlungsstelle, wird die Kallusbildung und damit die Verwachsung der Pfropf
partner unmittelbar beeintrachtigt. Tauchen des Holzes in gegen Botrytis wirk
same Fungizide verhindert die Sklerotienbildung nur teilweise. Sofortiges Ein
leiten der Kallusbildung nach dem Pfropfen bei 28° C hat sich bisher am wirk
samsten gegen Botrytis erwiesen, weil bei dieser Temperatur die Wunden rasch
verschlossen werden, das Wachstum des Pilzes aber bereits stark gehemmt ist.

(W. Gartel) 

A 93 



Abb. 8: Bolrytis-Sklerotien an einem Rebtrieb 

3. Methode zur Priiiung von Praparaten gegen B o t r y t i s c i n e r e a Pers.
im Weinbau

Im Rahmen der Arbeiten zur Priifung von Rebschutzmitteln wurde eine einfache
Methode erarbeitet, mit der es mi:iglich ist, die Wirksamkeit von Fungiziden
gegen Botrytis an Reben im Laboratorium zu vergleichen und daraus Schlusse
auf das Verhalten der Praparate im Freiland zu ziehen. Bei dem Verfahren
werden Rebstecklinge, die im Freiland spontan infiziert warden sind, verwen
det und die Wachstumsgeschwindigkeit des Schadpilzes auf diesen Stecklingen
durch periodisches Auszahlen des Befalls nach der Behandlung mit Fungiziden
festgestellt. Es ki:innen durch Vergleichen der Ergebnisse, wenn diese z. B. als
Wachstumskurven der Botrytis dargestellt werden, unmittelbare Schliisse auf
die Wirksamkeit im Freiland gezogen werden. (M. Hering)

4. Untersuchungen Uber die flammenspektrometrische Bestimmung des Magne
siums in DL-Extrakten von Weinbergsboden

Mg kann im DL-Auszug, der fur die routinemaflige Ermittlung des Phosphat
und Kaliumgehalts in Boden verwendet wird, ebenso wie im CaC12-Auszug
nach Schachtschabel flammenspektrometrisch bei 2852 A ohne Vorbehand
lung oder Zusatze bestimmt werden. Der Mg-Gehalt der DL-Extrakte ist
wegen des weiten Boden-Li:isung-Verhaltnisses (1:50) geringer als in den
CaC12-Ausziigen (1 :10), reicht aber fi.ir eine einwandfreie Bestimmung stets
aus. Auf den Boden bezogen, wird mit DL (1 :50) 2- bis 3mal mehr Mg extra
hiert. Bei sorptionsschwachen Boden ist der Umrechnungsfaktor geringer,
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bei Sand- und Kiesboden stirnmen die Werte praktisch i.i.berein. Im i.i.brigen 
liefert die Mg-Bestimmung im DL-Auszug die gleichen Informationen wie 
die im CaC12-Auszug nach Schachtschabel. Als Vorteil ist die weitergehende 
Auffacherung der Werte im DL-Extrakt anzusehen, die eine differenziertere 
Beurteilung der Mg-Versorgung der Boden zula.Bt. Da bei der Mg-Bestim
mung im DL-Auszug die Herstellung eines weiteren Extrakts i.i.berfli.i.ssig 
wird, ist das Verfahren auch wirtschaftlich interessant. (W. Gartel) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1, Untersuchungen iiber den Nahrstoffgehalt von Weinbergsboden verschiede
nen Kulturzustandes, die aus verschiedenen geologischen Substraten hervor
gegangen sind 

Die laufenden, sich auf Haupt- und Spurennahrstoffe erstreckenden Analy
sen deuten auf eine z. T. erhebliche Uberdi.i.ngung von Weinbergsboden, vor 
allem mit Phosphaten, aber auch Kalium hin. In mehreren Gemarkungen des 
Mosel-Weinbaugebietes konnte durch i.i.berma.Bige Phosphatversorgung in
duzierter Zinkmangel, der schwere wirtschaftliche Schaden verursacht, nach
gewiesen werden. Die Arbeiten werden vor allem auch im Hinblick auf die 
,,Stiellahme" fortgesetzt, die nach Stellwaag, Geisenheim, auf Kaliumi.i.ber
di.i.ngung zuri.i.ckzufi.i.hren sein soll. (W. Gartel) 

2. Untersuchungen iiber die Bedeutung des mit Diingemitteln und Pflanzen

schutzmitteln in den Boden gelangenden Schwefels fiir die Rebenernahrung
Auch an Mosten des Jahres 1964 konnte die Bildung von Sulfit aus Sulfat
durch Reduktion wahrend des Garungsprozesses festgesteUt werden. Es
bleibt zu klaren, ob durch die Sulfaternahrung der Reben bedingte Unter
schiede bei der Entstehung von S02 im Wein bestehen. (W. Gartel)

3. Untersuchungen iiber den Einflu8 von Rebholzriickstanden auf Wachstum
und Ertrag in Rebschulen und Ertragsweinbergen

Im Laufe der bisherigen Untersuchungen zeigte sich, daB groBe Mengen
zerkleinerten Rebholzes im Wurzelbereich der Reben Wachstumsdepressio
nen und Chlorosen verursachen. Sobald das Holz einen bestimmten Zer
setzungsgrad erreicht hat, wird das Wachstum stimuliert. Es bleibt zu pri.i.
fen, ob diese Ergebnisse der Vegetationsversuche sich auf die Verhaltnisse
im Freiland i.i.bertragen lassen und ob ihnen eine wirtschaftliche Bedeutung
zukommt. (W. Gartel)

4. Untersuchungen iiber den Einflu8 der Ernahrung auf die Symptomauspra
gung von Rebenviren in krautigen Wirtspflanzen

Die Diagnose der Rebenvirosen im Weinberg wird voraussichtlich noch
lange Zeit auf den Aspekt angewiesen sein, da Laboratoriumsmethoden vor
erst noch zu arbeitsaufwendig sind. Wann eine Maskierung bzw. die maxi
male Symptomauspragung der Virosen zu erwarten ist, hangt in erster Linie
von den Ernahrungsverhaltnissen ab, unter denen die Rebe steht. Um in
diese Zusammenhange Einblick zu gewinnen, werden zunachst krautige
Wirtspflanzen in Gegenwart von Rebenviren unter verschiedenen Ernah
rungsverhaltnissen gepri.i.ft. Dazu werden Symptombeobachtungen, Virus
konzentrationsbestimmungen und Blattanalysen durchgefi.i.hrt.

(W. Gartel und G. Stellmach) 
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5. Untersuchungen zur Ubertragung der " f I a v e s c e n c e d o r e e " auf
krautige Pflanzen
Die ,,flavescence doree", eine Viruskrankheit mit rasc:her Ausbreitung, stellt
fi.ir den Weinbau wirtschaftlich eine beac:htliche Gefahr dar. Zur Zeit ist die
virologische Analyse dieser Krankheit eine der wichtigsten noch zu losenden
Aufgaben. Die bisher durchgefi.ihrten Infektionen van krautigen Pflanzen iiber
Cuscuta-Briicken bediirfen der Bestatigung. Es wird zudem die lsolierung der
viruseigenen Nucleinsaure versucht, um ihre Infektiositat zu priifen.

(W. Gartel und G. Stellmac:h) 

6. Versuche zur Warmetherapie viruskranker Reben
Ausgereiftes, ruhendes Holz von Ertragsreben, die mit d.em Tomatensc:hwarz
ringfledrnn-Virus verseuc:ht bzw. ,, reisigkrank" sind, wurden einer V/arme
behandlung unterworfen und daran anschlieBend im Gewac:hshaus zum An
treiben gebracht. Wenn die Reben diese Behandlung lebend iiberstanden
hatten, war immer noch Virus im ausgetriebenen Blatt nachzuweisen. In
Anlehnung an amerikanische Erfahrungen sollen jetzt wachsende Jung
reben iiber mehrere Wochen hoheren Temperaturen ausgesetzt werden. Die
wahrend dieser Zeit gebildeten Triebe werden in einem Warmebeet zur
Bewurzelung gebracht. Auf diese Weise gewonnene Reben werden im Test
pflanzenverfahren und durc:h Pfropfung auf empfindlic:he Indikatoren auf
den Erfolg der Warmetherapie getestet. Virusfreie Reben miissen anschlie
Bend auf ihre weinbaulichen Eigenschaften untersuc:ht werden.

(G. Stellmach) 

7. Virologische Analyse der Reisigkrankheit der Rebe
Die in Deutschland aus ,,reisigkranken" Reben gewonnenen Virusisolate
sind bisher nicht oder nicht eindeutig charakterisiert warden. Es wird ver
sucht, rnit Hilfe von krautigen Wirtspflanzen und serologischen Priifungen
eine genaue Virusbestirnrnung durchzufi.ihren und Diagnoseverfahren au.s
zuarbeiten.
(G. Stellrnach in Zusammenarbeit mit R. Bercks, ·Institut fi.ir Virusserologie)

8. Untersuchungen iiber den Rebenstamm des Tomatenschwarzringflecken-Virus
Der an der Obermosel entdeckte Virusstamm ist in zwei weiteren Weinber
gen an der Mittelmosel gefunden worden. Durch weitere Erhebungen sollen
Anhaltspunkte iiber die wirtschaftliche Bedeutung des Virus gewonnen wer
den. Zur naheren Charakterisierung des Rebenstammes wird die Symptom
auspragung an Reben studiert. Zurn Nachweis der Identitat werden sero
logisc:he Untersuchungen, Pramunitatsteste und Wirtspflanzenstudien durch
gefi.ihrt. Das Virus lieB sich im Kallus kranker Reben nachweisen. Die Ab
hangigkeit der Viruskonzentration im Kallus van der Periodizitat der spon
tanen Kallusbildung der Rebe wird gepriift. Die Infektiositat van Boden,
auf dem viruskranke Reben stocken, soll durch den Virusnachweis in Koder
pflanzen demonstriert werden.
(G. Stellrnach in Zusammenarbeit rnit R. Bercks, Institut fi.ir Virusserologie)

9. Versuche zum Nachweis der Virusnatur der einheimischen Rollkrankheit der
Rebe

Die Rollkrankheit der Repe gilt als eine der schwersten und wirtsc:h.aftlic:h
bedeutendsten Erkrankungen der Rebe. Die in Deutschland am rneisten an
gebaute Rebsorte, der Silvaner, soll zu 80 °/o verseucht sein. In Kalifornien
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und in Frankreich ist die dort vorkommende Rollkrankheit ais Virose er
kannt warden. Die einheimische Rollkrankheit wird z. Z. noch zu den virus
verdachtigen Erscheinungen gerechnet. Durch Pfropfung von rollkrankem 
Holz auf erprobte empfindliche Indikatoren soll geklart werden, ob die ein
heimische Rollkrankheit der Rebe eine Virose ist. (G. Stellmach) 

10. Untersuchungen iiber das Auftreten von P e yr o n  e 11 a ea g 1 o m e r a t  a
(Corda) Goid. an Reben
Aus Rebblattstielen von Gutedel-Reben aus Baden, die Symptome einer Stiel

lahme zeigten, konnte iibereinstimmend mit friiheren Befunden von R. Schnei
der u. a. ein Pilz an Trauben- und Beerenstielen isoliert werden, der in allen

Merkmalen Peyronellaea glomerata entspricht. Infektionsversuche mit Sporen

und Mycel im Gewachshaus sollen klaren, ob das Symptombild einer echten
Stiellahme reproduziert werden kann.

(G. Brendel in Zusammenarbeit mit R. Schneider, Institut fiir Mykologie) 

11. Untersuchungen iiber das Verhalten moderner Rebschutzmittel im Boden
Im Laufe des Sommers ist eine Reihe von Versuchen mit gegen Wurzelreb
lause empfohlenen Praparaten angelegt und beobachtet warden, die unter

den Witterungsverhaltnissen des Jahres 1964 recht vielversprechend er
schienen. Es sind aber weitere Beobachtungen in den nachsten Jahren not
wendig, um andere witterungsbedingte Bodenverhaltnisse zu erproben und
die Wirkungsdauer zu erkennen. Die Versuche miissen auBerdem erweitert
werden, um moglichst viele verschiedene Bodenverhaltnisse zu erfassen.

(M. Hering) 

12. Untersuchungen iiber den Einflufl der Fungizide auf die Schadlinge der Rebe
Die Erhebungen zu diesem Thema sind weitergefiihrt worden. Infolge der
anhaitenden Durre wahrend des Sommers 1964 waren die Populationen so
gering, daB eine Auswertung der Versuche kaum moglich war. Fiir die
modernen organischen Fungizide zeichnet sich aber, ahnlich wie fiir Insekti
zide nachgewiesen, ein EinfluB auf die Rebschadlingsfauna ab. Die Unter
suchungen sind deshalb wichtig und miissen weiterge.fiihrt werden.

(M. Hering) 

13. Untersuchungen iiber den Einflufl von Diingung und Schadlingsbekampfungs
mitteln aui die Mikroflora von Weinbergsboden
Vorversuche deuteten darauf hin, daB die im Weinbau angewandten Schad
lingsbekampfungsmittel, die sehr intensive Diingung und Herbizide die
Bodenmikroflora quantitativ und qualitativ beeinflussen. Durch chemische
und mikrobiologische Analysen sollen diese Verhaltnisse und ihre etwaige
Riickwirkung auf die Reben geklart werden. (W. Cartel und G. Brendel)

14. Beobachtungen zur Phanologie der Reben, der Rebkrankheiten und der
Rebenfeinde

Die phanologischen Beobachtungen werden nicht nur zur allgemeinen Pro
gnose und zur Bestimmung der rechtzeitigen Anwendungstermine der Reb
schutzmittel im Ertragsbau, sondern vor ailem fiir die genaue Terminierung
der Applikation der in der amtlichen Mittelpriifung stehenden Praparate an
gestellt. Der Wert der Voraussagemethoden wird dauernd iiberpriift und
das Verhalten der Reben und ihrer Feinde gegeniiber neuen Rebschutzmit
teln und RebbaumaBnahmen beobachtet. (M. Hering)
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Laboratorium fiir Zierpilanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

aa) Im Beridltsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Ce n t r o  s po r a -Faule der Primeln
Centrospora acerina ist im varigen Jahrhundert in Deutschland beschrieben

warden, hat seitdem aber anscheinend bei uns nicht mehr geschadet. Var eini
ger Zeit sind nun in einem Spezialbetrieb nahezu samtliche Pflanzen eines

gr6Beren Bestandes van Primula malacoides durc:h diesen Pilz vernic:htet war
den. Der Krankheitsverlauf wurde beabachtet, die Pathagenitat durc:h Infek

tiansversuc:he nachgewiesen. (H. Pag)

2. Untersuchungen iiber V o 1 u t e l l a p a c h y s a n d r i c o l a als Blattiiek
ken- und Stecklingsfaulniserreger an P a c h y s a n d r a t e r m i n a l i s
In einer westdeutsc:hen Staudengartnerei traten bei der Pachysandra-Vermeh

rung betrac:htliche Verluste durdl Volutella pachysandricola auf, einen Pilz,

ilber den in Europa bisher nach nicht berichtet warden ist. Die Pathagenitat
wurde in Infekiansversuchen nachgewiesen. Zur Bekampfung der Volutella
Krankheit ,sind in erster Linie hygienische MaBnahmen geeignet. (H. Pag)

3. Untersuchungen iiber eine Stengelgrundfaule an P is o n i a
Pisonia brunoniana ,Variegata', eine ihres ansprechenden Laubes wegen ge

schatzte Tapfpflanze, wird in Deutschland erst seit kurzem in gr6Berem Um

fange kultiviert. In einer Gartnerei, die Pisonia-Jungpflanzen aus Ubersee

bezagen hatte, trat eine Stengelgrundfaule auf, die an dieser Pflanze bisher
nidlt bekannt war. Als Erreger kannte Phytophthora parasitica nadlgewiesen

werden. Da das Temperaturoptimum des Pilzes verhaltnisma.Big hoch liegt,
lassen sidl gr6Bere Verluste vermeiden, wenn man die Pflanzen kilhl halt. Eine
durchgreifende Bekampfung der Krankheit ist jedoch nur durch hygienische

MaBnahmen zu erzielen. (W. Sauthoff)

A 98 

Abb. 9: 

Pisonia brunoniana ,Variegata' 
aus einem Infektionsversuch mit 
Phylophthora parasitica; rechts 
krank, links Kontrollpflanze. 



bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Ve r t  i c i l l  i u m  -Welkekrankheit der
Chrysanthemen
Verticillium dahliae gehort zu den wirtsc:haftlich wichtigsten Krankheitserre

gern der Chrysanthemen. Es wird geprilft, wie weit der Infektion und den Aus
wirkungen des Befalls durch KulturmaBnahmen begegnet werden kann.

(W. Sauthoff) 

2. Untersuchungen iiber Wachstumsstorungen und BlattmiBbildungen bei
Chrysanthemen
Bei bestimmten Chrysanthemenso-rten, und zwar gern:de bei So,rten, die
durch ihre besondere Eignung fur die 11 gesteuerte Kultur" eine wirtschaft
lich sehr wichtige Rolle spielen, treten seit einiger Zeit Storungen auf, deren
Ursache nicht bekannt ist. Die term.inalen Vegetationspunkte sterben ab, so
daB es zu einer unerwi.inschten Verzwei.gung der Pflanzen kommt. Einzelne
oder mehrere aufeinander folgende Blatter bleiben kleiner; sie sind nicht
oder kaum gelappt und in schweren Fallen bis auf 1 bis 2 c m  lange stum
melartige Gebilde reduziert. N ach den bisher vcorliegenden Beobachtungen
wird vermutet, daB die Krankheitserscheinungen nichtparasitarer Natur sind.
Es ist bis jetzt jedoch nicht gelungen, sie im Experiment durch 11 Kulturfeh
ler" zu erzeugen. Den betroffenen Sorten ist gemeinsam, daB sie in der
Praxis nicht vernalisiert werden. Daher wird gegenwartig geprilft, ob die
Haufigkeit des Krankheitsauftretens durch eine Vernalisation der Mutter
pflanzen beeinfluBt werden kann. (W. Sauthoff)

Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Munden 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1, Chemischer und biologischer Nachweis von Resistenzfaktoren in der 
Balsampappelgruppe 
Es wu1den Versuche zum Nachweis und zur Isolierung fungistatisch wirk
samer Rindeninhaltsstoffe ausgefilhrt. Durch praparative Aufarbeitung 
konnte das Glykosid Trichocarpin rein dargestellt werden, das sich als wirk
sam gegen den Pilz Dothichiza populea erwies. Durch enzymatische Spaltung 
entsteht das fungistatisch noch starke-r wirksame Aglykon Trichocarpinin. 
Der biologische Nachweis wurde im Sporenkeimungstest durchgefilhrt. 

Mit Hilfe des Tridiocarpinnachweises kann in Zukunft eine raschere Aus
Iese anbauwi.irdiger Klone der Balsampappelgruppe auf Krankheitsresistenz 
durchgefilhrt werden. 
(H. Butin in Zusammenarbeit mit V. Loeschcke vom Institut fi.ir Biochemie) 

2. Erforschung des Einflusses der Fallungs- und Aufarbeitungszeit auf die
Trankbarkeit von Buchenschwellen
An einer groBeren Zahl von Buchenschwellen wurde die Teerolaufnahme
bei der i.iblichen Impragnierung durch Einzelverwiegen ermittelt. Sie unter
liegt bei der Trankung sowohl bei den 11 guten" als auch bei den ,, verthyll
ten" Schwellen groBen Schwankungen. Eine vollige Durchtrankung wird
auch bei Schwellen ohne Lagerungsverthyllung meist nicht erreicht.

Eine Beziehung zwischen der Menge des aufgenommenen Teeroles und dem
Anteil an olfrei gebliebenem Holz konnte nicht nachgewiesen werden.
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Olfrei gebliebene Zonen im Holz wiesen ein haibes Jahr nach der Trankung 
einen iiber dem Fasersattigungspunkt des Holzes liegenden Wassergehalt 
auf. 

Durch mikroskopische Untersuchung konnte an einer Reihe von Schwellen 
der Verthyllungsgrad an verschiedenen SteUen quantitativ bestimmt werden. 
Bei mittlerer bis starkerer Verthyllung konnte die Beziehung zur axialen 
Eindringtiefe des Teeroles nachgewiesen werden. (H. Zycha) 

3. Erforschung der Abgangsursachen von Eisenbahnschwellen
Eine gr613ere Anzahl ausgebauter SchweUen wurde auf Zerstorungserschei
nungen hin untersucht. Da es sich als au13erst schwierig erwies, den Beginn
einer Holzzerstorung genau zu lokalisieren, reichte das untersuchte Material
fur statistisch gesicherte Werte nicht aus. Es konnte gezeigt werden, da13 in
vielen Fallen in der Praxis zwischen mechanischer und biologischer Holz
zerstorung nicht geniigend unterschieden wird. Da sowohl durch mechanische
Beanspruchung als auch durch Pilzangriff (insbesondere Moderfaule) die
Holzfasern so stark zerstort werden, da13 an ihnen keine geniigenden Be
obachtungen mehr gemacht werden konnen, ist geplant, zu spaterem Zeit
punkt mit andernr Versuchsmethodik die bestehenden Fragen zu klaren.

(H. Zycha) 

4. Untersuchungen iiber die Dauerwirkung verschiedener Holzschutzmittel
typen
In praxisnahe gehaltenen Langzeitversuchen wurde festgestellt, da13 sich
die Wirkungsdauer vorbeugend insbesondere gegen den Hausbock einzu
setzender Schutzmittel auf gr613enordnungsma.13ig etwa 10 Jahre belauft. Der
Eigenart dieser Untersuchungen entsprechend mu13 diese Aussage allerdings
auf solche Fabrikate beschrankt bleiben, die vor etwa 10�12 Jahren auf dem
Markt waren. (A. Korting)

bb} Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber Auftreten und Biologie des Wurzelschwammes
( F o m e s a n n o s u s ) der Fichte
Die Arbeiten bezwecken, den Umfang der Seba.den in Niedersachsen zu er
mitteln und nach Moglichkeiten fur eine Bekampfung des Pilzes zu suchen.

(H. Zycha, F. Kato) 

2. Anfii.lligkeit verblauten Nadelholzes gegeniiber holzzerstorenden Pilzen
Es sind Untersuchungen begonnen worden, die Aussagen dariiber machen
sollen, ob verblautes Holz in gleichem Ma.Be van Holzzerstorern angegriffen
wird wie unverblautes. Die bisherigen MitteHungen dariiber sind wider
sprechend. Die erwarteten Ergebnisse sollen dazu beitragen, die Moglichkeit
der Verwendung verblauten Holzes im Hochbau zu klaren. (H. Butin)

3. Untersuchungen iiber die biologische Bedeutung fungistatischer Stoffe in der
Pappelrinde
In Fortsetzung friiherer Arbeiten soll jetzt geklart werden, in welchen
Pappelarten bzw. -sorten der Resistenzfaktor Trichocarpin vorkommt und
welchen jahreszeitlichen quantitativen Schwankungen er unterworfen ist.
Aus den Ergebnissen konnen neue Gesichtspunkte fur die Selektion pilz
fester Pappeisorten gewonnen werden. (H. Butin)
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4. Untersuchungen iiber Moderfaule an Buchenholz
Es wird der EinfluB verschiedener Ascomyc eten und Imperfekten auf die
Schlagbiegefestigkeit von Buchenholz un:tersucht und die Beeinflussung
durch Schutzmittel festgestellt. (H. Zycha)

5. Untersuchungen iiber die Gefahrdung frisdien Bauholzes durch den
Hausbockkafer

Hausbockbefall tritt erfahrungsgemal3 erst geraume Zeit nach dem Schlagen
des Holzes auf. Im einzelnen ist es aber im Hinblick auf die Baupraxis
wiinschenswert zu wissen, von welchem Zeitpunkt ab nach dem Fallen des
Baumes das Holz fiir die Larvenentwicklung geeignet ist. Auf diese Frage
abzielende Versuche zeigten, daB unmittelbar nach dem Schlagen in Futter
klotze zerlegte Stamme sich bei Dachbodenlagerung bereits nach 2-3 Mona.
ten als gutes Nahrungssubstrat erwiesen. Die Unte,rsuchungen werden fort
gesetzt. (A. Korting)

6. Biologische Hausbockuntersuchungen

Die Arbeiten erstrec"\{en sich vor allem auf die individueUe Streuung der
Larvenentwicklungszeit. Dabei sind Art und Beschaffenheit des Futterholzes
von erheblicher Bedeutung und demgemal3 besonders zu berilcksicbtigen.

(A. Korting) 

7. Schadigung von Saatgut und Futtermitteln durch Holzsmutzmittel

Im Verfolg frilherer Arbeiten wird die Auswirkung der Lagerung verschie
denartigen Saatgutes (Getreide, Olfrucbte, Hillsenfrilchte) auf unterschiedlich
schutzbehandeltem Holz im Hinblick auf die Keimfiihigkeit und Triebkraft
untersucht. (A. Korting)

b) Untersuchungs- und Priifungstatigkeit

Abteilung fiir Pilanzenschutzmittel und -gerate 

Hauptaufgabe der Abteilung ist die amtliche Prilfung der fiir den Schutz der 
Pflanzen und Vorrate notwendigen Verfahren, MitteI und Gerate. Die als Er
gebnis der Prilfungen des Vegetationsjahres 1963 anerkan:nten MitteI und Ge
rate wurden irn Merkblatt Nr. 1 (Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis) zusammen
gestellt. Die Ergebnisse der 1964 durchgefilhrten Prufungen wurden zusammen
fassend bearbeitet und den Mitgliedern und Sachverstandigen der Prufungs
ausschusse zugeleitet, auf deren Sitzungen die abschlieBende Bewertung erfolgte. 
Gleichzeitig wurden hierbei alle mit dem jeweiligen Sachgebiet zusammenhan
genden Fragen behandelt. 

Die Prilfungsausschusse tagten wie folgt: 

PrufungsausschuB ,,Allgemeiner Pflanzenschutz" 
am 4./5. August 1964 und 8./9. Dezember 1964 in Braunschweig 

Arbeitskreis fii.r die Beurteilung der Einwirkung von Schadlingsbekampfungs
mitteln auf Bienen 
am 20. Oktober 1964 in Erlangen 

PriifungsausschuB zur Vorbereitung der Anerkennung von Forstschutzmitteln 
am 25./26. Juni 1964 in Lohr und am 24./25. November 1964 in Braunschweig 

Prufungsausschu:13 fur Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeriite und -gerateteile 
am 4./5. November 1964 in Oppenheim 
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PriifungsausschuB ,.N agetierbekiimpfungsmittel" 
am 23. Juni 1964 in Braunschweig 

PriifungsausschuB ,.Rebschutzmittel" 
am 10./11. November 1964 in Braunschweig 

Eine Ubersicht iiber die Priifungen des Jahres 1964 gibt die nachstehende TabeUe 

Hauptpriifung 1964 
I. Pflanzenschutzmittel

Anzahl der 
gepriiften 
Priiparate 

A. Mittel fiir den Obst-, Gemiise- und Feldbau und fiir
den Vorratsschutz
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1. Mittel zum Schutz der Saat
Universalbeizmittel (gegen Weizensteinbrand, Streifen
krankheit der Gerste, Fusarium an Roggen und Hafer
flugbrand, einschl. der mit Insektiziden kombinierten
Priiparate) 54 
Riibensamenbeizmittel (Verbesserung des Auflaufens und
Verzogerung des Cercospora-Befalls, einschl. der mit
Insektiziden kombinierten Priiparate) 18 
Leguminosenbeizmittel (Verbesserung des Auflaufens) 1 
Saatgutpuder (gegen Drahtwurm-, Tipula- und VogelfraB)
Feststellung der Eignung von Kombibeizen und Saatgut-
puder zur Vorratsbehandlung 24 

2. Fungizide
Mittel gegen Fusicladium 12 
Mittel gegen Phytophthora 1 
Mittel gegen Cercospora an Riiben
MitteI gegen Hopfenperonospora 10 
Mittel gegen sonstige falsche Mehltaupilze 2 
Mittel gegen echte Mehltaupilze 8 
Mittel gegen Rostpilze 1 
Mittel gegen Keimlingskrankheiten, Saiatfii.ule,

3. Insektizide

Zwiebelbrand usw. 1 

Mittel gegen beiBende Insekten 16 
Mittel gegen saugende Insekten 20 

4. Spezialmittel
Mittel gegen Gemiisefliegen 8 
Mittel gegen Riibenfliege 7 
Mittel gegen Obstmade, Siigewespen, Kirschfruchtfliege 2 
Mittel gegen Blutlaus 4 
Mittel gegen Spinnmilben 17 
Mittel gegen Drahtwiirmer und Engerlinge 3 
Mittel gegen Erdflohe 2 
Mittel gegen Ameisen
Mittel gegen Tipula 1 
Mittel gegen Schnecken 2 
Mittel gegen Nematoden und zur Bodenentseuchung 8 



5. Winterspritzmittel

6. Austriebspritzmittel

7. Raupenleime

8. Mittel gegen Vorrats- und Materialschadlinge
Mittel gegen Muhlen- und Speicherschadlinge

Mittel gegen Wollschadlin.ge
Keimhemmungsmittel

9. Mittel gegen Wildschaden (aufler im Forst)

10. Mittel gegen Nagetiere

gegen Ratten und Hausmaus
gegen Wuhlmause und Feldmaus

11. Mittel gegen Unkrauter

in Getreidebestanden
auf Wiesen und Weiden
in anderen Kulturen
auf Wegen und Platzen
auf Odland und nicht bewirtschafteten Flachen
zur Grabenentkrautung

12. Mittel zur Krautabtotung

13. WundpflegemitteI
Baumwachse, Baumharze, Baumteere

gegen Obstbaumkrebs

14. Hilfsmittel

15. MitteI zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums

B. MitteI fur den Weinbau

gegen Peronospora

gegen Roten Brenner
gegen Oidium

gegen Heu- und Sauerwurm
gegen Spinnmilben
gegen Unkrauter

gegen Schadvogel

C. Mittel fur den Forst

Anzahl der 
gepriiften 
Praparate 

8 

1 

7 
3 

22 

3 

24 
1 

33 
6 

1 

2 

1 
1 

6 
6 

14 
2 
7 
3 

gegen Kiefernschutte 2 
gegen Blauepilze 1 

gegen Kafer, Raupen, Afterraupen 1 

gegen rindenbrutende Borkenkafer 4 
gegen Wildschaden (Wildverbifl, Schalen) 1 

gegen Unkrauter 1 
gegen Erdmaus

D. Vereinfa.chte Prufungen 18 

E. Prufungen auf Normenfestigkeit 6 

F. Prufungen auf Bienenunschadlichkeit 3 

insgesamt 388 
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II. Pflanzenschutzgerate und -gerateteile
Anzabl der 
gepriiften 

Gerate 

(-teile) 

Nebelgerate 2 
Spriihgerate 16 
Spritzgerate 12 

Ein- und Anbaupumpen 14 

Kombinierte Gerate (Spriih- und Staubegerate) 9 
Frostschutzgerate 
Gerateteile (Dusen, Strahlrohre, Spritzpistalen, 
Hochdruckschlauche) 13 

Beizgerate 3 
Gerate zur Bekampfung van Nagetieren und Maulwurf 2 

insgesamt 71 

Im Zusammenhang mit dem Einsatz der Pflanzenschutzmittel stand die Bearbei
tung folgender Probleme im Vardergrund: 

a) Wartezeiten fur Pflanzenschutzmittel

(Zeiten van der Anwendung bis zur Ernte)

b) Toleranzen
Auf Grund der varliegenden bzw. von der Pflanzenschutzmittelindustrie zur

Verfugung gestellten Unterlagen iiber die hygienische Bedeutung der Stoffe
sowie der von mehreren Stellen durchgefuhrten Riickstandsuntersuchungen
wurden Vorschlage fur Hochstmengen von Pflanzenschutz-, Schadlingsbekamp
fungs- und Varratssdmtzmitteln, die sich beim In-den-Verkehr-bringen noch
auf oder in Nahrungsmitteln befinden di.irfen, ausgearbeitet. Diese Fragen
wurden auch im Rahmen der Kommission ,,Pflanzenschutz-, Pflanzenbehand
lungs- und Vorratsschutzmittel" sowie gemeinsam mit dem Bundesgesund
heitsamt, auch auf internationaler Ebene im Europarat - Arbeitsgruppe ,.Gif
tige Stoffe in der Landwirtschaft" - bearbeitet.

c) Einstufung van Wirkstoffen in die Giftverordnungen
Gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsamt wurden im Rahmen des Unter
ausschusses ,,Giftverordnungen der Lander" Vorschlage fur die Neufassungen
der Landerverordnungen iiber den Handel mit giftigen Pflanzenschutzmitteln
ausgearbeitet.

d) Bahntransport giftiger Pflanzenschutzmittel

e) Postversand giftiger Pflanzenschutzmittel

f) Erfahrungsaustausch iiber anerkannte Pflanzenschutzmittel

Der Einsatz. der Mittel in den verschiedenen Bereichen des amtlichen Pflan

zenschutzes unterliegt so vielfaltigen aufieren Einfliissen und Bedingungen,

dafi ein Austausch von Erfahrungen unerlafilich ist, um ein sicheres Bild von
Wirkung und mciglichen Nebenwirkungen der einzelnen Mittel zu erhalten.

Die von den Pflanzenschutzamtern, Weinbauanstalten und sonstigen Institu
ten angeforderten Berichtsblatter sind zusammengestellt und auf der Arbeits
sitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes erortert worden. Die Zusanunen

fassung dient als Unterlage fur zukiinftige Empfehlungen beim praktischen
Einsatz.
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g) Zusammenarbeit mit der Pflanzenschutzmittel-Industrie
Eine der fruchtbarsten Einrichtungen ist der sogenannte Technische AusschuB,
dem Vertreter der Industrie, des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und der
Biologischen Bundesanstalt gemeinsam angehoren. In diesem seit vielen Jah
ren bestehenden Ausschufl konnten zahlreiche Fragen, die fi.ir die 3 Partner
von gleicher Bedeutung sind, erfolgreich bearbeitet und bindende Verein
barungen i.iber zuki.inftige Handhabungen getroffen werden. Insbesondere
sind hier Vereinbarungen zu nennen ilber

vereinheitlichte Anwendungskonzentri;ltionen von Pflanzenschutzmitteln, 
Kennzeichnung auch der nicht den Giftverordnungen unterliegenden Pra
parate durch Angabe der darin ent haltenen Wirkstoffe, 
Maflnahmen zur Gewahrleistung einwandfreien Einsatzes von Pflanzen
schuiz- und Schadiingsbekampfungsmitteln und zu sachgerechter Unterrich
tung der Offentlichkeit, 
Aus-dem-Verkehr-ziehen aller arsen- sowie endrinhaltigen Pflanzen
schutzmittel gegen Schadinsekten, 
AusschluB der ki.instlich gefarbten Pflanzenschutzmittel von der Prilfung 
und Anerkennung und vom Handel in der Bundesrepublik, 
Aufdruck der von der Biologischen Bundesanstalt bekanntgegebenen vor
laufigen Wartezeiten auf den Packungen. 

h) Gruppenbezeichnungen fi.ir Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln
Die chemischen Bezeichnungen der neuen Wirkstoffe von Pflanzenschutzmit
teln sind zumeist kompliziert und nur dem Chemiker verstiindlich. Um der
Praxis ver·stiindliche Begriffe zu geben, wurde das Merkblatt Nr. 20 ,,Grup
penbezeichnungen fi.ir Pflanzenschutzmittel" geschaffen. Auf dem Gebiet der
Gruppenbezeichnungen (common names) ist das Technical Committee (ISO/
TC 81) der International Standardisation Organisation tiitig, das bestrebt ist,
einheitliche Gruppenbezeichnungen auf internationaler Basis einzufi.ihren. Der
Abteilungsleiter ist Fuhrer der deutschen Delegation. Eine Anzahl der Grup
penbezeichnungen ist seit 1955 in den intemationalen Verhandlungen vom
ISO/TC 81 als ,, common name" angenommen und den Liindem zur Verwen
dung empfohlen worden.

i) Richtlinien fi.ir die Prufung von Pflanzenschutzmitteln
Im Verlauf der amtlichen Pri.ifung der letzten Jahre hat es sich als vordring
lich erwiesen, die ,,Richtlinien fi.ir die Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln" den
neueren Erfordernissen anzupassen und fi.ir inzwischen aufgenommene Pri.i
fungsverfahren neue Prilfungsmethoden aufzustellen. Die Zusammenfassung
der Pri.ifmethoden wurde 1964 fortgesetzt. Richtlinien fi.ir die Pri.ifung auf
physikalische Eigenschaften und zur Pri.ifung von Mitteln gegen Feldmiiuse,
Wi.ihlmiiuse sowie von Forstschutzmitteln (gegen Pilzkrankheiten, Insekten
einschl. rindenbri.itender Borkenkiifer, Erdmaus, Unkriiuter und Wildschaden)
sind druddertig zusammengestellt.

j) Mitarbeit an den Entwi.irfen eines neuen Pflanzenschutzgesetzes sowie der
Verordnung i.iber die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln.

k) Enge Zusammenarbeit besteht mit dem Kuratorium fi.ir Waldarbeit und Forst
technik e. V., Meckelfeld bei Hamburg-Harburg, in Fragen der Holzschutz
mittel. Dern unter Leitung von Oberforstmeister Dr. Storch stehenden Pri.if
ausschuB ,,Holzschutzmittel" gehort der Leiter der Abteilung fi.ir Pflanzen
schutzmittel und -geriite als Mitglied an.
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Institut fiir Pflanzenschutzmittelpriifung in Braunschweig 

Labor.atorium fiir chemische Mittelprilfung 

Mit der physikalischen und chemischen Priifung von Pflanzenschutzmitteln war das 
Laboratorium in folgendem Umfange beschiiftigt: 

Art der Untersuchung 
Zahl der 

durchgefiihrten Untersuchungen 

Hauptpriifung 
(einschl. Priifung auf Normenfestigkeit) 

Handelskontrolle 

Beanstandungen (sonstige Untersuchungen) 

Zahl der Untersuchungen insgesamt: 

Laboratorium fiir botanische Mittelprilfung 

1. Priifung van Pflanzenschutzmitteln

Eigene Priifungen
Beizmittel 
Herbizide 
Wundpflegemittel im Obstbau 

Bearbeitung der Ergebnisse anderer Priifstellen 

Mittel im allg. Pflanzenbau 
Fungizide (Beizmittel) 
Fungizide (gegen Fusicladium, Mehltaupilze, Rost, 
Phytophthora, Cercospora, Hopfenperonospora) 
Herbizide (in Getreidebestiinden, auf Wiesen und 
Weiden, in Sonderkulturen sowie auf Wegen u. Pliitzen) 
Wachstumsbeeinflussende Mittel 

Mittel im Weinbau 
Fungizide (gegen Rebenperonospora, Oidium, 
Roten Brenner) 
Insektizide (gegen Heu- und Sauerwurm, 
Spinnmilben) 
Herbizide 

2. Zusammenstellung der Erfahrungen mit Pflanzenschutzmitteln
Herbiziden) im Jahre 1963 nach Berichten der Priifstellen

3. Triebkraftbestimmung im Rahmen der Priifung van

266 

271 

5 

542 

Zahl der 
Mille] 

11 

3 
2 

16 

27 

52 

83 
3 

165 

54 

14 
13 

81 

Zahl der 
Versuche 

15 
9 

16 

40 

657 

311 

1387 
29 

2384 

156 

48 
59 

263 

(Fungiziden und 

Feuchtbeizmitteln und Beizmitteln zur Vorratsbehandlung 279 Versuchsserien

4. Bestimmung der Verteilung der Beizmittel im Rahmen
der Geriitepriifung durch Agarfolientests 313 Versuche 

5. Vorbereitung der amtlichen Richtlinien zur Priifung van Herbiziden in 13 An
wendungsbereichen.

A 106 



Laboratorium fiir zoologische Mittelprilfung 

1. Priifung von Pflanzenschutzmitteln

Eigene Priifungen

Hauptpriifung von Pflanzenschutzmitteln gegen 
verschiedene Schadlinge 

Hauptpriifung von Mitteln zur vorbeugenden Behandlung 

gegen rindenbriitende Borkenkafer 

Bearbeitung der Ergebnisse anderer Priifstellen 

Mittel im Obst-, Garten-, Acker- und Hopfenbau 
Winter- und Austriebspritzmittel 

Mittel gegen allgemeine Schadinsekten 

Blutlaus 

Schildlause 

Riibenfliege 

Spinnmilben, aufler im Hopfenbau 

Hopfenschadlinge 

Obstmade u. a. Fruchtschadlinge 

Gemiisefliegen 

Bodeninsekten 

Moosknopfkafer 

Nematoden 

Schnecken 

Virusvektoren 

Gewachshausschadlinge 

Forstschutzmittel 

Mittel gegen beiflende und saugende Insekten 

Mittel zur vorbeugenden Behandlung 

gegen rindenbriitende Borkenkafer 

Wildschadenverhiitungsmittel 

Kief ems eh iitte 

Unkrauter und unerwiinschte Baume und Straucher 

Mittel gegen Nagetiere 

Mittel gegen Ratten und Hausmaus 

Feldmaus 

Schermaus und Maulwurf 

Zahl der Zahl der 

Mille! Versuche 

24 

3 350 

4 374 

6 376 

24 491 

4 10 

2 8 

7 82 

8 79 

8 56 

2 20 

8 211 

4 8 

4 27 

10 61 

2 16 

3 14 

2 11 

94 1470 

Zahl der Zahl der 

Mille! Versudie 

3 78 

4 197 

13 180 

5 35 

4 25 

29 515 

15 249 

3 47 

3 22 

21 318 

2. Zusammenstellung der Erfahrungen mit Pflanzenschutzmitteln im Jahre 1964

nach Berichten der Priifstellen.
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Institut iiir Geratepriiiung in Braunschweig 

An der technischen Priifung von Pflanzenschutzgeraten und -gerateteilen war das 
lnstitut in folgendem Umfang beteiligt: 
G r oflg e r a t e  
(motor- oder pferdefahrbare Gerate, Beizgerate, Frostschutzgerate) 
Mi t t e l g e r a t e  
(handfahrbare, hand-, vorn-, seiten- oder riickentragbare Gerate, 
Anbaugerate, Beizgerate, Frostschutzgerate, Pumpen) 
Kl e i n ger a t e  
(Fuflspritzen, Handspritzen oder -stauber, Raumvernebler,. 
Legeflinten, Injektoren, Fallen u. a.) 
G e r a t e t e i l e  
(Spritzpistolen, Spritzgestange, Stahlrohre, Dusen, Schlauche u. a.) 

Zahl der 
gepriiften Gerate 

17 

22 

9 

13 

Abb. 10: Priifeinrichtungen im Institut fur Geratepriifung in Braunschweig: 
a) Gerat zur Herstellung von Schnittbildern durch Diisenspritzstrahle,
b) Priifstand fur Einzeldii.sen,
c) Briihebehalter (mit Armaturen, Kiihleinrichtung, Riihrwerk) fur VerschleiB

priifungen.

Institut iiir Pilanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

An der Priifung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Umfange 
beteiligt: z�lu�f' t��;u��� 
Getreidebeizmittel 
Spezialmittel gegen saugende Insekten 
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Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunschweig 

An der Priifung von Pflanzensdmtzmitteln war das Institut in folgendem Umfange 
beteiligt: 2

ti\�1:r t���u:� 
Rostbekampfungsmittel 6 36 

An der Priifung von Zuchtstammen war das Institut in folgendem Umfange beteiligt: 

a) G e t r e i d e :

1. Prufung von rund 2000 Zuchtstammen und Sorten auf ihre Resistenz gegen
die wichtigsten Gelbrostrassen fur das Bundessortenamt, Zuchtbetriebe und
Institute im In- und Auslande.

2. Prufung von rund 300 geschutzten oder zur Sortenschutzerteilung beim Bun
dessortenamt angemeldeten Weizensorten auf ihre Resistenz gegen die vor
herrschenden Schwarzrostrassen.

b) K a r t o f f  e I n :

1. Prufung von Zuchtstiimmen auf Resistenz gegen den Gewohnlichen Kartoffel
schorf (Streptomyces scabies). In Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt
wurden auf drei verschiedenen Feldern 53 Zuchtstamme auf Schorfresistenz
gepruft. Die Zahl der resistenten Stiimme war wie im Vorjahre recht betracht
lich.

2. In der Prufungsperiode 1963/64 wurden 148 Kartoffelzuchtstiimme auf ihr
Verhalten gegenuber der Rasse 1 des Kartoffelkrebserregers (Synchytrium

endobioticum) gepruft. AuBerdem waren 5 Kartoffelzuchtstamme auf ihr Ver
halten gegenuber S.-endobioticum-Rasse 2 zu prufen.

Als Nachtrag zu der Ende 1963 abgeschlossenen Untersuchung der bis zu
diesem Zeitpunkt zugelassenen deutschen Kartoffelsorten auf ihr Verhalten
gegenuber den Kartoffelkrebserregerrassen 2, 6 und 8 wurden die im Fruh
jahr 1964 neu zugelassenen Sorten ,Anett', ,Athena', ,Passat', ,Thalisia', ,Va
luta' und ,Wanda, gepruft. Siimtliche Sorten waren fiir die Rassen 2, 6 und
8 anfallig.

3. Knollenpriifung von Kartoffelsorten auf Resistenz gegen die Knollenfaule
(Phytophthora infestans). Die im Vorjahre begonnenen Knollenprufungen im
Laboratorium auf Phytophthora-Resistenz, die zur Ermittlung von geeigneten
Vergleichssorten for amtliche Sortenprufungen dienen, wurden unter An
wendung verschiedener Impfmethoden mit weiteren Rassen des Erregers
fortgesetzt.

Institut fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

An der Prufung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Umfange 
beteiligt: Zahl der Zahl der 

Mittel Versuche 

Rodentizide gegen Wander- und Hausratten 

Rodentizide gegen Hausmause 

Molluskizide gegen Nacktschnecken 

13 

6 

2 

250 

89 

50 
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lnstitut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

An der Priifung von Vorratsschutzmitteln war das Institut in folgendem Umfange
beteiligt: Zahl der Zahl der 

a) Priifungen von Mitteln gegen Woll- und Pelzschadlinge
Verdunstungsmittel
Kleidermottenspriihmittel

Mittel Versuche 

1
8

55 
243 } Labor

versuche
b) Priifungen von Mitteln gegen Miihlen- und Speicherschadlinge

Schiittbodenbegasung bei hochgelagertem Getreide 2 1
(GroBversuch mit 5 200 t Weizen) GroBversuch

in der Praxis
128 
Laborversuche

AuBerdem wurden folgende Versuche zur Wirksamkeit von Bekampfungsmitteln
durchgefiihrt: 

Untersuchungen iiber die Wirkungsdauer von Getreideeinstaubemitteln
Untersuchungen iiber die Wirkungsdauer von Dichlordiphenyltrichlorathan
Spriihbelagen auf Eier der Kleidermotte. 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

An Untersuchungen von Pflanzenschutzmitteln auflerhalb der (amtlichen) Mittel
priifung war das Institut in folgendem Umfange beteiligt: 

Zahl der Zahl der 
Mittel Versuche 

Fungizide zur Bekampfung der Blauschimmelkrankheit des Tabaks 12 5
An der Priifung von Tabaksorten und -zuchtstammen auf ihr Resistenzverhalten
gegen den Blauschimmel war das lnstitut in folgendem Umfange beteiligt: 

Zahl der Zahl der Zahl der 
Sorten Zuchtstamme Versuche 

9 3 4 

Institut fiir nichtparasitare Pilanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Ver,suche mit Diingemitteln:
Versuchs- Zahl der 

Zahl der 
Zahl der 

frucht Mittel 
Versuchs-

Gefalle glieder 

B-haltige Diingemittel Zuckerriiben 2 4 32
B-haltige Diingemittel Sellerie 2 4 32 

Cu-haltige Diingemittel Sommergerste 5 6 30
PK-haltige Diingemittel Chrysanthemen 2 16 192 

AuBerdem wurden ea. 50 Boden- und Pflanzenproben, die von Pflanzenschutzamtern 
eingesandt wurden, auf Nahrelemente untersucht, um die Ursachen von aufgetre
tenen Ernahrungsstorungen zu ,suchen. 
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Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

Institut filr landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

An virologischen Prilfungen war das Institut in folgendem Umfang beteiligt: 
Zahl der Proben 

Untersuchungen von Kartoffelproben im Rahmen der 
Uberwachung des Zuchtaufbaus 

Feststellung der Virusresistenzeigenschaften 
bei Kartoffelzuchtstammen 

Institut fiir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem 

217 

72 

Untersucht auf Virusbefall mit Hilfe biologischer oder elektronenoptischer Metho
<len wurden Einsendungen folgender Pflanzenfamilien und -arten: 

Kakteen 
Chrysanthemum 

Hydrangea 
Orchideen 
Kalanchoe 
Azaleen 
Echinacea 

Aufleninstitute 

Institut fi.ir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
in Kiel-Kitzeberg 

An der Prilfung von Getreide- und Kleezuchtstammen sowie an Bodenuntersuchun
gen war das Institut in folgendem Umfang beteiligt (in Zusammenarbeit mit dem 
Graan-Centrum der Niederlande, dem Bundessortenamt, verschiedenen Landes
anstalten filr Pflanzenzucht und Samenprilfung und Pflanzenschutzamtern): 

Prilfung von Getreidesorten auf 
Ophiobolus-Resistenz 
Prilfung von Getreidezuchtstammen 
auf Cercosporella-Resistenz 
Prilfung von Getreidesortimenten 
unterschiedlicher Herkunft auf 
Septoria- und Fusarium-Resistenz 
Prilfung von Sommerweizensorten auf 
Flugbrandresistenz 
Priifung von Rotkleesorten und -herkilnften 
auf Kleekrebsresistenz 
Bodenuntersuchungen zur Prognose des 
Kohlschotenmilck.enfluges 
Bodenuntersuchungen zur Prognose des 
Brachfliegenbefalles 
Bodenuntersuchungen zur Prognose des 
Weizengallmilckenfluges 
Bodenuntersuchungen zur Prognose des 
Sa ttelmilck.enfluges 

Anzahl der 

Sorten 

11 

12 

147 Kitzeberg 
200 Niederlande 

6 

1 

/ 

Anzahl der 

Proben 

280 

1100 

120 

60 
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Erganzende Untersuchungen zu einem Gutachten i.iber die insektizide Wirkung von 
zwei beanstandeten Proben einer Borchers Kaltnebelli:isung TH 300 auf Olfrucht
schadlinge: Die beiden zugesandten Proben einer Borchers Kaltnebellosung TH 300 
erbrachten im Laboratorium bei dem Rapsglanzkafer (Meligethes aeneus F.) und 
dem KohlschotenruBler (Ceuthorrhynchus assimilis Payk.) ahnlich hohe Mortalitats
werte wie eine frisch hergestellte Endosulfanlosung. 

Institut iiir Griinlandschadlinge in Oldenburg 

An der Prufung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Umfang 
beteiligt: 

Zahl der Zahl der 

Spritzmittel gegen Tipula 

Flachenbehandlungsmittel gegen Feldmaus 

Flachenkodermittel gegen Feldmaus 

Herbizide auf Wiesen und Weiden 

Herbizide auf Wegen und Platzen 

Herbizide zur Grabenentkrautung 

Mittel Versuche 

2 1 

4 7 

2 10 

10 56 

3 2 

3 4 

Institut iiir Hackiruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
Munster und Auflenstene· Elsdori 

An der Prufung van Pflanzenschutzmitteln war das Institut in fo.lgendem Umfang 
beteiligt: Zahl der Zahl der 

N ematodenmi ttel 

Insektizide bei Ruben 

Kombinierte Trockenbeizmittel 

Herbizide bei Ruben 

Mittel Versuche 

10 94 

15 8 

8 7 

6 3 

555 Kartoffelzuchtstamme wurden auf Nematoderuesistenz gepruft (Zahl der 
Versuche: 924). 

1956 Boden- und Pflanzenproben wurden auf Nematodenbesatz untersucht. 

Institut iiir Gemiisekrankheiten und Unkrautiorschung in Fischenich 

An der Prufung van Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Um-
fang beteiligt: Zahl der Zahl der 

Fungizide im Gemusebau 

Insektizide im Gemusebau 

Spezialmittel gegen Gemusefliegen 

Untersuchung van Saatgutproben auf Befall durch Phoma linga.m 

Herbizide in gartnerischen Kulturen 

Herbizide gegen spezielle Unkrauter 
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18 

4 

9 

14 

5 

8 

5 

12 

45 

26 

16 



Institut fiir Obstkrankheiten in Heidelberg 

An der Priifung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in 
fang beteiligt: 

Insektizide 

Winter 1963/64 
Mittel gegen San-Jose-Schildlaus 
Mittel gegen allgemeine Obstbaumschadlinge 

Sommer 1964 
Mittel gegen San-Jose-Schildlaus 
Mittel gegen saugende Insekten (Blattlause) 
Mittel gegen Obstmade 

Institut fi.ir Rebenkrankheiten in Bemkastel-Kues 

folgendem Um-

Zahl der Zahl der 
Mittel Versudle 

2 1 
9 4 

2 1 
16 4 
3 1 

An der Priifung von Rebschutzmitteln war das Institut 
beteiligt: 

in folgendem Umfang 

Fungizide gegen Rebenperonospora 
Fungizide gegen Oidium 
Fungizide gegen Botrytis 

Insektizide gegen Wespen 
Bodeninsektizide 
Herbizide 

Zahl der 
Mittel 

50 
6 

16 
1 
2 

11 

Zahl der 
Versudle 

242 
8 

26 
1 

42 
12 

Auflerdem priifte das Institut 3 Rebschutzgerate (Riickenspritzen). 

Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Miinden 

An der Priifung von Schutzmitteln war das Institut in folgendem Umfang be-
teiligt: Zahl der 

Forstschutzmittel: 

Holzschutzmittel: 

Beratungstatigkeit: 

fungizide 

blauewidrige 
insektenwidrige 

Untersuchung kranker Pflanzenteile 
fur staatliche Forstamter 
von Holzproben auf Pilzbefall 
von Holzproben auf Insektenbefall 

IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

a) Besuche und Studienaufenthalte in- und auslandischer
Wissenschaftler

Mittel 

3 

34 
1 

Zahl der 
Untersudlungen 

18 
11 

9 

Die Institute und Dienststellen der Bundesanstalt wurden im Berichtsjahr von 
446 deutschen und 309 auslandischen Wissenschaftlern besucht. Von den aus
landischen Besuchern kamen 
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1 aus Argentinien 1 aus Madagaskar 

4 aus Australien 1 aus Malaysia 

51 aus Belgien 1 aus Mali 
5 aus Ceylon 1 aus Mauretanien 

2 aus Chile 3 aus Mexiko 
2 aus Dii.nemark 1 aus Mosambik 
1 aus Dahomey 2 aus Neuseeland 
2 von der Elfenbeinkuste 64 aus den Niederlanden 

1 aus Finnland 1 aus Niger 

18 aus Frankreich 1 aus Pakistan 

15 aus Groflbritannien 2 aus Polen 
1 aus Guinea 6 aus Portugal 

4 aus Indien 3 aus Schweden 
1 aus Indonesien 12 aus der Schweiz 
1 aus dem Iran 1 aus dem Senegal 
2 aus Israel 4 aus der Sudafrikanischen Republik 
9 aus Italien 1 aus Thailand 

20 aus Japan 1 aus Togo 
3 aus Jugoslawien 1 aus Tschad 
1 aus Kamerun 3 aus der Turkei 
4 aus Kanada 10 aus der UdSSR 
1 aus Kongo-Br azzaville 39 aus den USA 

1 aus der Zentralafrikan. Republik 

Auflerdem waren 11 Gastwissenschaftler an der Bundesanstalt tii.tig. 

Abb. 11: Teilnehmer des Dritten Seminars ,,Pflanzenschutz und Schii.dlingsbekii.mpfung" 
der Deutschen Stiftung fur Entwicklungslii.nder beim Besuch der Biologischen 
Bundesanstalt in Berlin-Dahlem am 4. August 1964. 
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b) Teilnahme an Veranstaltungen

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. B o c k m a n n 

vom Institut fi.ir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
in Kiel-Kitzeberg 

Arbeitsgruppe fi.ir Getreidekrankheiten des Nederlands Graan-Centrum 
25. Marz 1964 in Wa.geningen/Niederlande

Vortrag: 
,,Fragen der Sortenresistenz des Weizens gegen die Erreger der Ahrenkrank
heiten Septoria nodorum und Fusarium culmorum" 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. B o d e  

Leiter des Instituts fi.ir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

Tagung der Arbeitsgemeinscha.ft fi.ir Kartoffelz.uchtung und Pflanz.gut
erzeugung 
24. bis 25. November 1964 in Fulda

Vortrag: 
,,Kontaktviren der Kartoffel, ihre Eigenschaften, Ausbreitung und Bekamp
fung, insbesondere van M- und S-Viren" 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. B u h  1 

Leiter des Instituts fi.ir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
in Kiel-Kitzeberg 

Schulungslehrgange fi.ir Hagelschatzer bei verschiedenen Hagelversicherungs
gesellschaften 

Vortrag: 
.,Erkennen und Beurteilen van Hagelschaden und Krankheiten, deren Schad
bilder mit Ha.gelschaden verwechseU werden konnen" (mit Farbdias) 

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. C r u g e r

vom Institut fi.ir Gemusekrankheiten und Unkrautforschung in Fischenich, 
Kr. Koln 

Gemusebaufachklasse Dusseldorf 
23. Januar 1964

Vortrag:
,,Pflanz.enschutz bei Tomaten, Gurken und Kopfsalat unter Glas"

Kreisvereinigung Krefeld 
24. Januar 1964

Vortrag:
.,Unkrautbekampfung im Gemusebau nach dem derzeitigen Stand"

Arbeitskreis Gemusebau Koln 
18. Februar 1964

Vortrag:
.,Pflanz.enschutz. im Gemusebau und das neue Lebensmittelgesetz."

Arbeitskreis Gemusebau Koln 
21. Februar 1964

Vortrag:
,,Krankheiten und Schadlinge an Treibgurken"
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Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe 
4., 5. und 6. Marz 1964 in Do,rtmund, Bielefeld, Munster 
Vortrage: 
.,Aktuelle Probleme bei der Bekampfung von Pflanzenkrankheiten im Ge
musebau" 

Ortsvereinigung Walberberg/Bonn 
10. Marz 1964
Vo-rtrag:
.,Aktuelles aus Pflanzensdmtz und Unkrautbekampfung im Gemusebau"

16. Internationales Symposium fur Pflanzensdmtz
5. Mai 1964 in Gent/Beigien
Vortrag:
.,Moglichkeiten der Bekampfung von Didymella lycopersici Kleb. in Freiland
toma tenkul turen"

Seminar fur landwirtschaftliches Beratungswesen Niedersachsen 
25. November 1964 in Gottingen
Vortrag:
.. Was kann man gegen die Viruskrankheiten an Gemuse,arten tun?"

Wissenschaftlicher AngesteUter Dr. D o m s  c h 
vom Institut fur Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
in Kiel-Kitzeberg 

Arbeitstagung .,Anre:icherungskultur" 
27. bis 30. April 1964 in Gottingen
Vortrag:
.,Selektive Verfahren zur Isolierung pflanzenpathogener Pilze"

Tagung der Fachgruppe .,Bodenbiologie" des Verbandes Deutscher Landwirt
schaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
11. bis 12. Mai 1964 in Hannover
Vortrage:
.,Die Bestimmungen des Pilzgehaltes im Boden"
.. Die Messung der Bodenaktivitat"

Naturwissenschaftliches Kolloquium der Landwirtschaftlichen Hochschule 
Hohenheim 
28. Juli 1964 in Hohenheim
Vortrag:
.,Form und Leistung von Bodenpilzen"

International Botanical Congress 
3. bis 12. August 1964 in Edinburgh/Groflbritannien
Vortrag:
.. The influence of fungicides on the saprophytic soil microflora"

Wissenschaftliche Forschungskraft Dr. E b i n g 
vom Institut fur PflanzenschutzmitteUorschung in Berlin-Dahlem 

Gemeinsames Symposium der Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging 
und der Gesellschaft Deutscher Chemiker uber moderne Methoden der Analyse 
organischer Verbindungen 
20. bis 23. Mai 1964 in Eindhoven/Niederlande
Gaschromatographie�Symposium der Wilkens Instrument & Research AG 
21. September 1964 in Basel/Schweiz
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Wissenschaftlicher Oberrat Dr. F r a n z 

Leiter des Instituts fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 
Symposium iiber Standardisierung von Bacillus-thuringiensis-Priiparaten, ver
anstaltet von der Internationalen Kommission fiir bioiogische Bekiimpfung 
von Pflanzenschiidlingen (C.I.L.B.), Arbeitsgruppe ,,Insektenpathologie und 
mikrobiologische Bekiimpfung" 
4. bis 7. Marz 1964 in Paris/Frankreich

Einladung der Universitiit Helsinki 
6. bis 8. Mai 1964
Vortriige:
,,Einige Aspekte der mikrobiologischen Schadlingsbekiimpfung"
,,Biologische SchadliI1gsbekampfung in Deutschland"

Kolloquium der Arbeitsgruppe ,, Biologische Bekiimpfung des Kartoffelkiifers" 
der C.I.L.B. 
23. bis 27. Juni 1964 in Kesz.thely/Ungarn
Vortrag:
,,Neuere Beobachtungen an Perillus bioculatus"

XII. Internationaler Kongrefl fiir Entomologie
8. bis 16. Juli 1964 in London/Groflbritannien
Vortrag:
,, Individual differences in Malacosoma neustria (L.)"

FAO/IUFRO-Symposium iiber international gefiihrliche Forstkrankheiten und 
-insekten
22. bis 30. Juli 1964 in Oxford/Groflbritannien
Vortrag:
., Forest insect control by biological measures"

Tagung de,s Deutschen Biologen-Verbandes 
8. bis 9. Oktober 1964 in Bad Hersfeld
Vortrag:
,,Der Beruf des angewandten Entomologen in Deutschland"

Wissenschaftlicher Rat Dr. F r e y 

Leiter des Instituts fi.ir. Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

10. Sitzung des Standigen Ausschusses fi.ir Vorratshaltung und Schiidlings
bekampfung
5. Mai 1964 in Braunschweig
Vortrag:
,, Kurzbericht iiber aktuelle Fr a gen des Vorratsschutzes"

17. Sitzung des Subcommittee on Larval Testing of the Technical Committee
der International Wool Textile Organizati.on
18. bis 19. Juni 1964 in Berlin-Dahlem
(Organisation und Teilnahme an der Sitzung)

Seminar ,,Pflanzenschutz und Schadlingsbekampfung" der Deutschen Stiftung 
fi.ir die Entwiddungslander, Berlin-Tegel 
9. Juli bis 7. August 1964
Vortrag 30. Juli:
,, Vorratsschutz und Maflnahmen fiir den Export schadlingsfreier Produkte"
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Wissenschaftliche Angestellte Dr. F u c h s 
vom Institut hir Botanik in Braunschweig 

Internationale Getreiderostkonferenz 
29. Juni bis 4. Juli 1964 in Cambridge/Gro13britannien
Vortrag:
,.Physiologic races of Puccinia striiformis on wheat identified in the greenhouse"

Wissenschaftlicher Rat Dr. G a r t e 1 

Leiter des Instituts hir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

4. Tagung des Forschungsringes des Deutschen Weinbaues bei der Deutschen
Landwirtschafts-GeseUschaft
11. bis 13. Mai 1964 in Geisenheim/Rhein
Vortrage:
,.Botrytis" (mit Lichtbildern)
,.Stand der Kenntnisse uber die Chlorose"

Tagung der Internationalen Arbeitsgruppe zum Studium der Viren und 
Viruskrankheiten der Rebe 
17. bis 20. August 1964 in Nyon/Schweiz
Vortrage:
,.Symptome an Riparia x Rupestris 143 A-Unterlagsreben, in denen das Toma
tenschwarzringflecken-Virus nachgewiesen wurde"
,.Schwere Deformationen und Enationen an Reben auf den vulkanischen San
den der Untermosel"

Geologisch-bodenkundliche Tagesfahrten in die Weinbaugebiete Untermosel, 
Mittelrhein und Ahr, veranstaltet vorn Ministerium hir Landwirtschaft, Wein
bau und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz 
16. bis 17. September 1964
Vortrag:
,.Uber das Auftreten van Ena.tionen und Deformationen an Rebblattern auf
den vulkanischen Sanden in der Weinbaugemarkung Winningen a. d. Mosel"
(mit Demonstration im Freiland)

J ahreshauptversammlung des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher 
Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
24. bis 25. September 1964 in Kiel
Vortrag:
,.Flammenspektrornetrische Bestirnmung des Magnesiums in DL-Extrakten von 
Weinbergs bod en" 

Europaisches Kolloquium uber die Kontrolle der mineralischen Ernahrung 
und der Dungung im Weinbau, Obstbau und anderen Mittelmeerkulturen 
27. September bis 4. Oktober 1964 in Montpellier/Frankreich
Vortrag:
,.Uber den diagnostischen Wert der Blattanalyse bei der Identifizierung van
Ernahrungsstorungen bei Reben"

Wissenschaftliche Angestellte Dr. G o d a n  
vom Institut hir Zoologie in Berlin-Dahlem 

Wissenschaftliches Koiloquium 
5. Marz 1964 in Braunschweig
Vortrag:
,.Die Schneckenbekampfung und ihre Probleme"
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121. Ausspracheabend der Biologischen Abteilung des Instituts fiir Wasser-,
Boden- und Lufthygiene im Bundesgesundheitsamt
29. April 1964 in Berlin-Dahlem
Vortrag:
., Uber Schnecken als Schadlinge und ihre Bekampfung"

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. G o f f  a r t

Leiter des Instituts fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
in Munster (Westf.) 

XVI. Internationales Symposium fur Pflanzenschutz
5. Mai 1964 in Gent/Belgien
Vortrag:
.,Erste Beobachtungen uber die kombinierte Wirkung chemischer und biologi
scher Verfahren zur Bekampfung des Kartoffelnematoden (Heterodera rosto

chiensis Woll.)"

Symposium fiir Phytonematologie 
2. bis 3. Juli 1964 in Rostock
Vortrag:
,,Probleme der Anwendung moderner Nematizide"

Seminar ,,Pflanzenschutz. und Schadlingsbekampfung" der Deutschen Stiftung 
fiir Entwicklungslander, Berlin-Tegel 
9. Juli bis 7. August 1964
Vortrag am 3. August:
.,Fruchtfolgeprobleme in afrikanischen Plantagenkulturen mit besonderer Be
rucksichtigung der Nematoden"

Direktor und Professor Dr. H a s s e b r a u k 

Leiter der botanischen und zoologischen Abteilung und des Instituts fiir Botanik 
in Braunschweig 

Internationale Getreiderostkonferenz 
29. Juni bis 4. Juli 1964 in Cambridge/GroBbritannien
Referate:
,,Studies on germination of yellow rust uredospores"
.,Studies concerning the physiologic specialization of Puccinia recondita tritici"

Wissenschaftliche Forschungskraft Dr. He i n  

vom Institut fiir Gemusekrankheiten und Unkrautforschung in Fischenich, 
Kr. Koln

Arbeitskreis Gemusebau Koln 
6. Marz 1964
Vortrag:
,,Kann man Salat virusfrei halten?"

Wissenschaftlicher Angestellter Privatdozent Dr. He i n z e  

vom Institut fiir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem 

Seminar on current status of research on aphids 
23. bis 27. Marz. 1964 in Berkeley/Caiifornien
Vortrag:
,,The transmission quality of aphids under different environmental conditions"
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XII. International Congress of Entonw,logy
8. bis 16. Juli 1964 in London/Groflbritannien
(Chairman of Sect. IX a am 9. Juli 1964)
Vortrag:
,,Environmental conditions o.f virus transmission - a basis for discussions"

XII. Congreso de la Sociedad Americana de Ciencias Horticolas Seccional
del Caribe
25. bis 31. Oktober 1964 in Cagua/Maracay/Venezuela
Vortrage:
.. What influences the transmission of plant viruses by aphids?"
,,Aphids as enemies of plants" (with coloured slides)

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. H e n  k e 1 
vom Institut fi.ir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

Gemeinsames Symposium der Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging 
und der Gesellschaft Deutscher Chemiker iiber moderne Methoden der Analyse 
organischer Verbindungen 
20. bis 23. Mai 1964 in Eindhoven/Niederlande

35. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
12. bis 16. Oktober 1964 in Wiesbaden
Vortrag:
,,Gas- und Diinnschichtchromatographie als Methoden der Riickstandsanalyse"

Wissens.chaftlicher Rat Dr. J o h  a n  n e s 
Leiter des Laboratoriums fi.ir botanische Mittelpriifung in Braunschweig 

Symposium international sur les moyens de destruction des plantes aquatiques 
24. bis 25. September 1964 in La Rochelle/Frankreich
5. Arbeitssitzung der Arbeitsgruppe ,,Methoden" des European Weed
Research Council
28. September bis 2. Oktober 1964 in Wien/Osterre,ich (als Vorsitzender)

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. K l  o k e 
Leiter des Instituts fi.ir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Arbeitstagung des Verbandes Deutscher Kleingartner 
28. Juni bis 1. Juli 1964 in Hannover
Vortrag:
,,Humusprobleme und Pflanzengesundheit"

Sitzung der Deutschen Botanischen Gesellschaft 
30. Oktober 1964 in Berlin-Dahlem
Vortrag:
,,Von der Naturlandschaft zur Kulturlandschaft, dargestellt an Kultivierungs
und Bodennutzungsproblemen auf Hokkaido (Japan)" 

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. K r c z a 1 
vom Institut fi.ir Obstkrankheiten in Heidelberg 

35. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung 
12. bis 16. Oktober 1964 in Wiesbaden 
Vortrag: 
,,Untersuchungen iiber die Bekampfung der Johannisbeer-Gallmilbe Phytoptus 

ribis Na!." 
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19. Arbeitssitzung der Pflanzenii.rzte in Baden-Wiirttemberg
12. bis 13. November 1964 in Stuttgart-Hohenheim
Vortrag:
,,Untersuchungen iiber die Bekii.mpfung der Johannisbeergallmilbe Phytoptus
Baumschulmaterial"

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. K r i e g 
vom Institut fiir biologische Schii.dlingsbekii.mpfung in Darmstadt 

Symposium iiber Standardisierung van Bacillus-thuringiensis-Prii.paraten, ver
anstaltet van der Internationalen Kommission fiir biologische Bekii.mpfung 
van Pflanzenschiidlingen (C.I.L.B.) 
4. bis 7. Marz 1964 in Paris/Frankreich
Vortrag:
,, Uber die in-viva-Titration (bioassay, biotest) van Insektenpathogenen, speziell
von Bacillus thuringiensis"

Internationales Symposium iiber die Identifizierung und biologische Testung 
van Viren und von Bacillus thuringiensis 

13. Juli 1964 in London/Groflbritannien
Vortrag:
,,Bioassay and standardisation of Bacillus thuringiensis preparations: Spore
endotoxin complex"

35. Deutsche Pflanzenschutz.-Tagung
12. bis 16. Oktober 1964 in Wiesbaden
Vortrag:
.. Uber die Standardisierung van Bacillus-thuringiensis-Prii.paraten"

Wissenschaftlicher AngesteUter Dr. K r 6 b e r
vom Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

8. Ta.gung der Sektion .,Peronospora" des Centre de Cooperation pour les
Recherches Scientifiques relatives au Tabac (C.0.R.E.S.T.A.)
7. bis 8. Oktober 1964 in Wien/Osterreich
Vortra.g:
,,Weitere Untersuchungen iiber die Biologie van Peronospora tabacina und das
Resistenzverhalten von Tabak gegen den Blauschimmel"

Wissenschaftlicher AngesteUter Dr. K u n z e 

vom Institut fiir Obstkrankheiten in Heidelberg 

19. Arbeitssitz.ung der Pflanzenii.rzte in Baden-Wiirttemberg
12. bis 13. November 1964 in Stuttgart-Hohenheim
Vortrag:
,,Virusbedingte Fruchtschii.den an Apfeln"

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. M a y e r  
Leiter des Instituts fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

Seminar ,,Pflanzenschutz und Schii.dlingsbekii.mpfung" der Deutschen Stiftung 
fiir Entwicklungslii.nder, Berlin-Tegel 
9. Juli bis 7. August 1964
Vortrag am 3. August:
,,Okologische und technische Erkenntnisse zur Bekii.mpfung der Fruchtfliegen
aus Nord- und Westafrika"
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Wissenschaftlicher Angestellter Dr. M ii 11 e r - K 6 g 1 e r  
vom Institut fur biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Symposium uber Standardisierung von Bacillus-thuringiensis-Pra.paraten, ver
anstaltet von der Intemationalen Kommission fur biologische Bekampfung 
von Pflanz.enschadlingen (C.1.L.B.) 
4. bis 7-. Marz 1964 in Paris/Frankreich

Wissenschaftlicher Rat Dr. 0 r t h 
Leiter des Instituts fur Gemusekrankheiten und Unkrautforschung in Fischenich, 
Kr. Koln 

Verband Badischer Gartenbaubetriebe 
15. Januar 1964 in Freiburg i. Br.
Vortrag:
,,Chemische Unkrautbekampfung im Gemusebau"

Arbeitskreis Gemiisebau Koln 
18. Februar 1964

Vortrag:
,,Aktuelle Unkrautprobleme im Gemusebau"

Arbeitstagung der Gemusebauberater der Landwirtschaftskammer Rheinland 
2. Juli 1964 in Dusseldod
Vortrag:
,,Neues auf dem Gebiet der Herbizide im Gemusebau"

7-th British Weed Control Conference 
24. bis 26. November 1964 in Brighton/Groflbritannien

Arbeitsgemeinschaft Erwerbsgemusebau 
16. Dez.ember 1964 in Grevenbroich/Rhld.
Vortrag:
,,Die chemische Unkrautbekampfung in den wichtigsten Gemusekulturen"

Wissenschaftlicher AngesteUter Dr. P a g 
vom Laborntorium fur Zierpflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

35. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
12. bis 16. Oktober 1964 in Wiesbaden
Vortrag:
,,Zur Atiologie des ,Roten Brenners· an Hippeastrum"

Prasident Prof. Dr. Dr. h. c. R i c h t e. r 

26. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzensdmtzdienstes
29. bis 30. Januar 1964 in Berlin-Dahlem (Leitung der Sitzung)

10. Sitzung des Standigen Ausschusses fur Vorratshaltung und Schadlings
bekampfung
26. Mai 1964 in Braunschweig (Leitung der Sitzung)

19. Sitzung des Ausschusses fur Pflanzenschutz der Deutschen Landwirtschafts
GeseUschaft
23. Juni 1964 in Gottingen (Leitung der Sitzung)

Seminar ,,Pflanzenschutz und Schadlingsbekampfung" der Deutschen Stiftung 
fur Entwicklungslander, Berlin-Tegel 
9. Juli bis 7-. August 1964
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Vortrage am 10. Juli: 
.,Der Deutsche Pflanzenschutzdienst" 
.,Pflanzenschutzforschung in Deutschland" 

35. Deutsche Pflanzens.chutz.-Tagung
12. bis 16. Oktober 1964 in Wiesbaden (Leitung der Tagung)

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. R i c h t e r 
vom Institut fi.ir Gri.inlandschadlinge in Oldenburg i. 0. 

Lehrgang der Gri.inlandlehranstalt und Marschversuchsstation fi.ir Nieder
sachsen in Infeld 
Vortrag: 
.,Krauter und Unkrauter des Gri.inlandes" 

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. R i e b a r t s c h 
vom Institut fi.ir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Tagung des Deutschen Atomforums 
27. bis 29. Februar 1964 in Hannover
Vortrag:
.,Die inaktive Markierung von Insekten mit Dysprosium"

Wissenschaftlicher Angesteilter Dr. S a u t h o f f 
Leiter des Laboratoriums fi.ir Zierpflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

35. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
12. bis 16. Oktober 1964 in Wiesbaden
Vortrag:
.,Entwicklungstendenzen im Zierpflanzenbau und Zierpflanzenschutz."

International Conference on Phytosanitary Problems in Glasshouses and under 
Plastic, veranstaltet von der European and Mediterranean Plant Protection 
Organisation (EPPO) 
22. bis 24. September 1964 in Bri.issel/Belgien

Wissenschaftlicher Rat Dr. S c h m i d 1 e 
Leiter des Instituts fi.ir Obstkrankheiten in Heidelberg 

18. Arbeitssitzung der Pflanz.enarzte in Baden-Wiirttemberg
11. bis 12. Juni 1964 in Vogt, Kr. Ravensburg
Vmtrag:
,,Untersuchungen i.iber die Bedeutung von Alternaria sp. als Ursache von Nekro
sen der Apfelfruchtschale, insbesondere bei der Sorte ,Cox Orange'"

35. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
12. bis 16. Oktober 1964 in Wiesbaden
Vortrag:
,,Die Situation der Phytopathologie im deutschen Stein- und Beerenobstbau"

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. S c h u 1 z e W e i s c h e r 
vom Institut fi.ir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Mi.inster/W. 

Internationale Diskussionstagung ,,Xiphinema" 

27. bis 30. April 1964 in Munster (Leitung der Tagung)

Tagung des International Council for the Study of Viruses and Virus Diseases 
of the Grape 
17. bis 20. August 1964 in Nyon/Schweiz
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Wissenschaftliche Forschungskraft Dr. S o 1 
vom Institut fur Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
in Kiel-Kitzeberg 

XII. Internationaler Kongrefi fur Entornologie
8. bis 16. Juli 1964 in London/Grofibritannien
Vortrag:
,,Neue Erkenntnisse uber Flug und Eiablage der Brachfliege"

Wissenschaftlicher Rat Dr. S t e g e m a n n 
Leiter des Instituts fur Biodlemie in Hann. Munden 

VI. Internationaler Kongrefi fur Biochemie
24. Juli bis 1. August 1964 in New York/USA
Colloquium ,,Calcium-Metabolism"
7. bis 10. November 1964 in London/Grnfibritannien

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. S t e i n e r 
Leiter des Instituts fur Pflanzenschutzmittelprufung und des Laboratoriums fur 
zoologische Mittelprufung in Braunschweig 

120. Ausspracheabend beim Bundesgesundheitsamt, Institut fur Wasser-,
Boden- und Lufthygiene
8. April 1964 in Berlin-Dahlem
Vortrag:
,, ,Der stumme Fruhling' aus der Sicht des amtlichen Pflanzenschutzes"

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. S t e 11 m a c h 
vom lnstitut fur Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

Tagung der Internationalen Arbeitsgruppe zum Studium der Viren und Virus
krankheiten der Rebe 
17. bis 20. August 1964 in Nyon/Schweiz
Vortrag:
,,Pramunitatsverhaltnisse des Rebenstammes des Tomatenschwarzringflecken
Virus gegenuber dem Kartoffel-Bukettvirus., dem Pseudo-Aucuba-Mosaik
Virus und dem originalen Stamm des Tomatenschwarzringflecken-Virus"

Wissenschaftlicher Rat Dr. S t e u d e 1 
Leiter der Aufienstelle Elsdorf/Rhld. des Instituts fur Hackfruchtkrankheiten und 
Nematodenforschung in Munster (Westf.) 

27. Winterkongrefi des Institut International de Recherches Betteravieres
(I.I.R.B.)
1. bis 4. Marz 1964 in Brussel/Belgien

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. S t o 1 p 
vom Institut fur Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

Auf der Ruckreise von Kalifornien/USA nach Deutschland Vortrage i.iber die 
wahrend des Studienaufenthaltes durchgefuhrten Untersuchungen: 

3. Februar 1964 in Columbia (University of Missouri)
5. Februar 1964 in New Brunswick (Rutgers University)

10. Februar 1964 in Raleigh (North Carolina State College)
12. Februar 1964 in College Park (University of Maryland)
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Konferenz i.iber phytopathogene Bakterien, veranstaltet vom Ministry of 
Agriculture, Food, and Fisheries 
28. bis 30. Juli 1964 in Harpenden bei London/Groflbritannien
Vortrag:
,,The identific ation of xanthomonads by means of phage reactions"

Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft fiir Hygiene und Mikrobiologie 
i.iber Anreicherungskultur und Mutantenauslese 
28. bis 30. April 1964 in Gi:ittingen
Vortrag:
,,Die Anreicherung und Isolierung von Bdellovibrio bacteriovorus"

Wissenschaftliche Angestellte Dr. S t ii b e n
vom Institut fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

Wissenschaftliches Kolloquium 
3. Dezember 1964 in Berlin-Dahlem
Vortrag:
"Untersuchungen zur Steuerung verschiedener Lebensfunktionen bei Insekten
durch Licht"

Wissenschaftlicher Angestellte·r Dr. S t u r h a n
vom Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in M'i.inster/W. 

35. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
12. bis 16. Oktober 1964 in Wiesbaden
Vortrag:
,,Zurn Problem der biologischen Rassen bei Ditylenchus dipsaci unter Beti.icksich
tigung des ,Ri.ibenkopffilchens' " 

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. U s  c h d r a w  e i t
Leiter des Instituts fi.ir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem 

Symposium on Virus Diseases of Ornamental Plants in Glasshouse 
28. Mai bis 3. Juni 1964 in Rustington, Littlehampton/Groflbritannien
Vo-rtrag:
,,Virus diseases on Cacti"

35. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
12. bis 16. Oktober 1964 in Wiesbaden
Vortrag:
,,Sortimente und Viruskrankheiten"

Sitzung der Deutschen Botanischen Gesellschaft 
27. November 1964 in Berlin-Dahlem
Vortrag:
,,Eine Studienreise in die Philippinen"

Direktor und Professor Dr. Z e u m  e r 
Leiter der Abteilung fi.ir Pflanzenschutzrnittel und -gerate in Braunschweig 

Europarat: 6. Sitzung der Arbeitsgruppe 
,,Giftige Stoffe in der Landwirtschaft" 
17. bis 20. Marz 1964 in Bri.i.sse,1/Belgien

Sitz.un.g des Unterausschusses 
,,Betriebssicherheit und Gewerbehygiene" 
7. bis 10. April 1964 in Paris/Frankreich
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7. Sitz.ung der Arbeitsgruppe
,,Giftige Stoffe in der Landwirtschaft"
17. bis 20. November 1964 in StraJ3burg/Frankreich

Stiindiger AussdmJ3 fi.i.r Vorratshaltung und Schadlingsbekampfung 
26. Mai 1964 in Braunschweig
Vortrag:
,,Die Anwendung von Insektiziden im Vorratsschutz, in neuz.eitlicher Sicht"

8. Arbeitstagung des Collaborative Pesticides Analytical Committee (CP AC)
3. bis 5. Juni 1964 in Wageningen/Niederlande

Seminar ,,Pflanzenschutz und Schadlingsbekampfung" der Deutschen Stiftung 
fi.i.r Entwicklungslander, Berlin-Tegel 
16. Juli 1964
Vortrag:
,,Grundsatzliches zum Einsatz von Pflanz,enschutzmitteln unter besonderer Be
ri.icksichtigung toxikologischer Fragen"

1. Sitzung der Untergruppe fi.i.r die Ausarbeitung van Analysenmethoden
(EWG)
1. bis 4. Dezember 1964 in Bri.i.sseI/Belgien

Arbeitssitz.ung i.iber analytische Methoden fur Ri.i.ckstandsuntersuchungen bei 
Pflanzenschutzmitteln (EPPO) 
14. bis 15. Dezember 1964 in Paris/Frankreich

Wissenschaftlicher Oberrat Prof. Dr. Z y c h a 
Leiter des Instituts fur Forstpflanzenkrankheiten in Hann .. Munden 

Zentraleuropaischer Pappel-KongreJ3 
18. bis 25. Juni 1964 in Deutschland , den Niederlanden und Belgien

F AO/IUFRO-Symposium on Internationally Dangerous Forest Diseases and 
Insects 
20. bis 29. Juli 1964 in Oxford/GroBbritannien
Vortrag:
,,Report on forest disease situation in Europe, with emphasis on the impact
on forest production"

c) Teilnahme an Studienreisen

Der wissenschaftliche Angestellte Dr. B o c k  m a n  n vom Institut fur Getreide-, 
Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg unternahm verschie
dene Studienreisen nach den Niederlanden, und zwar am 25. Marz 1964 im Zusam
menhang mit einer Vortragstagung in Wageningen und am 17. Juni und 29. Juli 
1964 wegen ki.instlicher Freilandinfektionen und Erhebungen i.iber das Auftreten 
van Ahren- und FuBkrankheiten des Getreides. Eine weitere Studienreise fuhrte 
nach Schweden und Danemark zu wissenschaftlichen Gesprachen und Besichtigun
gen bei folgenden Einrichtungen: 

Staatliche Anstalt fur Pflanzenkrankheiten Akarp 
Institute des Saatzuchtbetriebes Svali:iv 
Staatliche Anstalt fur Pflanzenkrankheiten in Kalmar 
Svali:iv Zuchtstation in Nygaard 
Staatliche pflanzenpathologische Versuchsanstalt Lyngby 
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Der Leiter des Instituts fi.ir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in 
Munster i. W., Wissenschaftlicher Oberrat Dr. G o f f  a r t ,  hielt sich in der Zeit 
vom 6. bis 21. September 1964 in Osterreich auf, besuchte bei dieser Gelegenheit 
die Bundesanstalt fi.ir Pflanzenschutz in Wien und sammelte zahlreiche Bodenproben 
an nematodenverdachtigen Stellen. 

Der wissenschaftliche Angestellte Privatdozent Dr. H e i n z e  vom Institut fi.ir 
gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem unternahm vom 15. Oktober bis 17. 
November 1964 auf Einladung des venezolanischen Landwirtschaftsministeriums 
eine Studienreise (mit Beratertatigkeit) nach Venezuela, um die Blattlausfauna des 
Landes und die auf verschiedenen Kulturen auftretenden Virosen studieren zu 
konnen. Dabei ergaben sich interessante Probleme beim Anbau von Kartoffeln, Erd
beeren und einigen Gemusearten. Vor der Landwirtschaftlichen Fakultat in Marac ay 
wurde am 12. November 1964 ein Lichtbildervortrag iiber .,Blattlause als Schaderre
ger an Pflanzen" gehalten. 

Der wissenschaftliche Angestellte Dr. N i k  1 a s  vom Institut fi.ir biologische Schad
lingsbekampfung in Darmstadt bereiste in der Zeit vom 15. bis 29. September 1964 
Frankreich, wo er sich uber die Arbeitsvorhaben zur biologischen Schadlingsbe
kampfung informierte und methodische Besprechungen filhrte. 

Der wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. P a  u 1 vom Institut fur landwirtschaftliche 
Virusforschung in Braunschweig arbeitete in der Zeit vom 15. Februar bis 15. August 
1964 im Pflanzenpathologischen Institut der Universitat Bologna/Italien. Der Auf
enthalt diente dazu, einige interessante Objekte, die im dortigen Institut isoliert 
worden waren, zu untersuchen, ein neu geschaffenes Viruslaboratorium for die 
Reinigung und physikochemische Untersuchung von Pflanzenviren in Betrieb zu 
nehmen und die dortigen Kollegen in die entsprechenden Techniken einzuweisen. 
Bei dieser Gelegenheit wurden zahlreiche inteme Diskussionen gefiihrt und am 
24. Juni 1964 ein offentliches Seminar uber Morphologie, Struktur und Chemie der
Pflanzenviren gehalten.

Der Leiter des Laboratoriums fiir Zierpflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem, 
Dr. S a u t h o f f  , hielt sich auf Einladung der bulgarischen Regierung vom 24. bis 
29. August 1964 in Bulgarien auf, um sich uber die phytosanitare Situation im dor
tigen Zierpflanzenbau zu unterrichten und mit Vertretern des bulgarischen Quaran
tanedienstes Fragen des Zierpflanzenexportes nach Deutschland zu erortern.

Auf Einladung zahlreicher Institute unternahm der Leiter des Instituts fiir Biochemie 
in Hann. Munden, Wissenschaftlicher Rat Dr. S t e g e m  a n  n - im AnschluB an den 
6. Internationalen KongreB fiir Biochemie in New York - in den Monaten August
bis Oktober 1964 eine Vortrags- und Studienreise nach den ostlichen, mittleren,
westlichen und sudlichen USA sowie nach dem westlichen Kanada. Eine weitere
Reise (7. bis 10. November 1964) fiihrte im Zusammenhang mit der Teilnahme an
dem Kolloquium .,Calc ium-Metabolism" in das Gebiet von London.

Der wissenschaftliche Angestellte Dr. S t o 1 p vom Institut fiir Bakteriologie in 
Berlin-Dahlem beendete am 15. Februar 1964 einen achtzehnmonatigen Studien
aufenthalt in den USA. Er hat wahrend dieser Zeit als Stipendiat des US-Public 
Health Service an der University of California in Davis uber phytopathogene Bak
terien und iiber einen neuen Organismus (Bdellovibri.o bacteriovorus), der als 
Parasit phytopathogene und andere Bakterien durch Lysis zerstort, experimentell 
gearbeitet. 
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d) Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und
Organisation en

aa) Inlandische Einrichtungen 

Mit den auf dem Gebiete der Phytopathologie tatigen U n  i v e r s i t a t  s - u n d 
Ho c h s c h u 1 i n s  t i t  u t e n  besteht eine enge Zusammenarbeit, die in der Teil

nahme der Ordinarien fur Phytopathologie und Pflanzenschutz an den regelma.Bi
gen Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und in der Tatsache 
zum Ausdruck kommt, daB wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt Vor
lesungen und Ubungen an Universitaten und Hochschulen halten. 

Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

a) als Privatdozenten:

Dr. rer. nat. B u t i n
wissenschaftlicher Angestellter beim Institut fur
Forstpflanzenkrankheiten
Hann. Munden

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. F r a n z
Leiter des Instituts fur biologische Schadlings
bekampfung
Darmstadt

Dir. u. Prof. Dr. rer. techn. habil. H a  s s e b r a u k

Leiter der botanischen und zoologischen Abteilung
Braunschweig

Dr. phil. H e i n z e  

wissenschaftlicher Angestellter beim Institut fur 
gartnerische Virusforschung 
Berlin-Dahlem 

Wiss. Oberrat Dr. agr. K l o k e 
Leiter des Instituts fur nichtparasitare Pflanzen
krankheiten 
Berlin-Dahlem 

Wiss. Oberrat Prof. Dr. phil. habil. Z y c h a 
Leiter des Instituts fur Forstpflanzenkrankheiten 
Hann. Munden 

b) als Lehrbeauftragte:

Wiss. Rat Dr. phil. B a r n e r
Leiter der Bibliothek
Berlin-Dahlem

Dr. rer. hort. S a u  t h o  ff 

Leiter des Laboratoriums fur Zierpflanzenkrank
heiten 

Berlin-Dahlem 
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Universitat Gottingen 
Forstliche Fakultat 

Techn. Hochschule 
Darmstadt 
Fakultat fur Chemie 

Techn. Hochschule 
Braunschweig 
Naturwiss.-philos. 
Fakultat 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fur Landbau 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fur Landbau 

Universitat Gottingen 
Forstliche Fakultat 
Hann. Munden 

Freie Universitat Berlin 
Naturwiss. Fakultat und 
Veterinarmedizinische 
Fakultat 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fiir Landbau 



Dr. agr. S c h u h m a n n 
wissenschaftlicher Angestellter beim Institut fur 
Pflanzenschutzmittelforschung 
Berlin-Dahlem 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fi.ir Landbau 

Mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken mit im Rahmen 
des laufenden (einjahrigen) S e m i n a r s  f ii r En t w i ck 1 u n g s h i  1 f e des Insti
tuts fi.ir. auslandische Landwirtschaft an der Technischen Universitat Berlin und 
vertreten dort Spezialgebiete des Pflanzenschutzes. Die D e u t s c h e S t i f t u n g 
f ii r En t w i ck u n g s 1 a n d  e r  in Berlin-Tegel veranstaltete in der Zeit vom 
9. Juli bis 7. August 1964 ein (drittes) Seminar ,,Pflanzenschutz und Schadlings
bekampfung" (fi.ir die franzosischsprachigen Lander Afrikas). Hierzu leistete die
Bundesanstalt wesentliche Beitrage.

Zwischen dem Institut fi.ir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten der Bundesanstalt 
und dem H a h n  - M e i t n e r  - In s t  i t  u t f ii r K e r n  f o r  s c h u n g  in Berlin
Wannsee hat sich eine engere Zusammenarbeit ergeben durch die Benutzung des 
Reaktors fi.ir Zwecke der Indikator-Aktivierungsanalyse. 

Um die verschiedenen, bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auftretenden 
hygienischen Fragen - auch im Zusammenhang mit der Lebensmittelgesetzgebung 
- klaren und beurteilen zu konnen, muB die Bundesanstalt die wissenschaftlichen
Grundlagen fi.ir die zu er1assende Rechtsverordnung schaffen und sowohl physikali
sche als auch chemische Methoden zur Bestimmung der Riickstandsmengen von
Wirkstoffen ausarbeiten. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit der Medizin,
Pharmakologie und Hygiene im ,, A r  b e i t s a u s s c h u B f ii r h y g i e n i s c h -
toxi k o l o g i s ch e  F r a g e n  a u f  d e m  Ge b i e t e  d e s  P f l a n z e n s ch u t
z e s " notwendig, in dem auBer dem Bundesgesundheitsamt und dem Pharmakolo
gischen Institut der Universitat Bonn die an diesen Aufgaben interessierten For
scher und Stellen vertreten sind und dessen Vorsitz der Prasident der BundeanstaH
hat.

Die praktische Durchfi.ihrung des Pflanzenschutzes obliegt den Pflanzenschutzam
tern (der Lander) und ihren Bezirksstellen. Die enge Zusammenarbeit mit diesen 
fi.ihrt zu standigen Kontakten der Institute der Bundesanstalt mit den an ihren For
schungen besonders interessierten Pflanzenschutzamtern und zu regelmaBigen Ar
beitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, in denen Fragen und Wiin
sche, die sich bei der Durchfuhrung des Pflanzenschutzes ergeben, an die Bundes
anstalt herangetragen und die Pflanzenschutzamter von den neuesten Forschungs
ergebnissen unterrichtet werden. Auch mit den F a  c h i n s  t i t  u t e n  a u  f d e n  
Ge b i e t e n  d e rL a n d w i r t s ch a f t ,  d e s  Ga r t e n-, Ob s t - u n d  We i n 
b a u s s o w i e d e r F o r s t w i r t  s c h a f t besteht, z. B. durch deren Beteiligung 
an der amtlichen Priifung von Pflanzenschutzmitteln und -geraten, eine gute Zusam
menarbeit, ebenso mit dem D e u t s ch e  n We t t e r  d i e  n s t und mit den zahl
reichen am Pflanzen- und Vorratsschutz interessierten F a  c h v e r b  a n d  e n  und 
den von diesen gebildeten Arbeitsgemeinschiiften. 

Die Fachdokumentationsstelle fur Pflanzenschutz bei der Bibliothek der Bundes
anstalt in Berlin-Dahlem hat im Rahmen der Dokumentation der Landwirtschafts
Forst- und Erna hrungswissenschaften mit der Z e n t r a 1 s t e 11 e f ii r D o k u -
m e n t a t i o n beim Forschungsrat fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten in 
Bad Godesberg eine enge Zusammenarbeit aufgenommen. 
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Der wissenschaftliche Angestellte Dr. F r  a n  k vom Institut fi.ir Gri.inlandschadlinge 
in Oldenburg i. 0. fungiert als Sachbearbeiter fi.ir B i s  a m  b e k a m p  f u n  g in der 
Bundesrepublik. Zur Koordinierung und erfolgreicheren Gestaltung der Bisambe
kampfung wurde am 27. Oktober 1964 in Minden (Westfalen) eine (3.) Arbeits
besprechung der beteiligten Stellen abgehalten. 

bb) Auslandische und internationale Einrichtungen 

Internationale Beziehungen werden von der Bundesanstalt und ihren Instituten zu 
den entsprechenden Fachinstituten und Fachorganisationen in der ganzen Welt 
unterhalten. Im Berichtsjahr wurden neue Beziehungen angekni.ipft bzw. ergab sich 
eine engere Zusammenarbeit mit folgenden Institutionen: 

Anti-Locust Research Centre 
London/GroBbritannien 

Centre de Cooperation pour les Recherches Scientifiques relatives au Tabac 
(C. 0. R. E. S. T. A.) 

Sektion ,,Peronospora" 
Centro de Investigaciones Agron6micas 
Maracay /Venezuela 

Chemara Research Station 
Johore, Layang Layang/Malaysia 

Division of Mycology and Plant Pathology of the Indian Agricultural Research 
Institute 
New Delhi/Indien 

Entomological Society of America (ESA) 

European Committee for Cooperation in Fruit Tree Virus Research 

Forstliche Hochschule 
S tockholm/Schweden 

Howard Hughes Institute, Department of Microbiology 
Miami, Florida/USA 

Institut fi.ir Entomologie der Akademie der Wissenschaften 
Prag/Tschechoslowakei 

lnstitut fi.ir experimentelle Phytopathologie und Entomologie der Slowakischen 
Akademie der Wissenschaften 
Ivanka pri Dunaji/Tschechoslowakei 

lnstitut fi.ir Pflanzenschutz 
Budapest und Keszthely/Ungarn 

Institut Pasteur 
Paris/Frankreich 

Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas 
Alto de Pipe-Caracas/Venezuela 
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International Advisory Committee for Biological Control (IACBC) 

Korkforschungsinstitut 
Tempio Pausania, Sardegna/Italien 

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek 
Lisse/Niederlande 

Landwirtschaftliche Versuchssta tion 
Martonvasar/Ungarn 

London School of Hygiene and Tropical Medicine 
London/Groflbritannien 

Tschechoslowakische Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, Forschungs
anstalt fiir Getreidebau 
Kromeriz (Kremsier) Tschechoslowakei 

University of Montana Department of Botany 
Missoula/USA 

US Department of Agriculture Crops Research Division 
Beltsville, Maryland/USA 

Im iibrigen wird beziiglich der internationalen Zusammenarbeit auf die Angaben 
in den Jahresberichten 1962 (S. A 122) und 1963 (S. A 130) verwiesen. 

e) Mitgliedschaiten bei deutschen, auslandischen und internationalen
wissenschaftlichen Organisationen

Keine Veranderungen gegeniiber den Vorjahren (vgl. Jahresbericht 1962). 

V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt

1. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
(erscheint monatlich, Aufl. 1200)

2. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft
(erscheinen nach Bedarf. Auflage unterschiedlich)
1964 sind erschienen

Heft 110 .. Identifizierung von gestreckten pflanzenpathogenen Viren auf mor
phologischer Grundlage. (Zugleich eine Zusammenstellung von grund
legenden Daten fiir die Klassifizierung dieser Viren)" von Dr. J. Bran
des, 130 S. 

Heft 111 .. Aktuelle Fragen der Nematodenforschung". (Vortrage, gehalten auf 
der 1. Arbeitstagung iiber Gegenwartsfragen der Nematodenforschung 
vom 4. bis 6. Dezember 1962 in Miinster/Westf.), 118 S. 
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Heft 112 ,.Studien tlber Nebenwirkungen von Pflanzensdrntzmitteln auf die 
Bodenfauna" von Dr. Karl Bauer, 42 S. 

Heft 113 .,Zur Beeinflussung der Arthropodenfauna im Luzernefeld durch die 
Insektizide DDT und HCH" von Dr. F. Wenzel, Dr. D. Baumert und 
Dr. P. Steiner, 31 S. 

Heft 114 ,.Die Weiflahrigkeit der Wiesengraser" von Dr. H. G. Prillwitz, 34 S. 

3. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen

(erscheinen nach Bedarf, Aufl. 1000)

1964 sind erschienen

Band XX, Nr. 1 bis 4, S. 1-204

Band XXI, Nr. 1 bis 3, S. 1-165

4. Anleitung zur Bestimmung und Bekampfung der wichtigsten Scha
digungen der Kulturpflanzen, Teil I Ackerbau und Teil II Gemtlse
und Obstbau

(erscheinen nach Bedarf in langeren Zeitabstanden neubearbeitet,
Aufl. 20 OOO)

5. Flugblatter

(erscheinen nach Bedarf, Auflage je nach lnhalt 5000 bis 20 OOO)

6. Merkblatter

(erscheinen nach Bedarf, Aufl. 10 OOO bis 15 OOO)

1964 wurden neu aufgelegt:

Merkblatt Nr. 1 Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis (Verzeichnis amtlich ge
priifter und anerkannter Pflanzenschutz- und Schadlingsbe
kampfungsmi ttel) 

Merkblatt Nr. 2 Verzeichnis amtlich gepriifter und anerkannter Getreide
Beizmittel sowie der amtlich gepriiften und anerkannten Beiz
gerate 

Merkblatt Nr. 3 Verzeichnis amtlich gepriifter und anerkannter Rattenbe
kampfungsmittel 

Merkblatt Nr. 4 Rebschutzmittel-Verzeichnis (Verzeichnis amtlich geprtlfter 
und anerkannter Rebschutzmittel mit Erlauterungen zu den 
Bekampfungsmaflnahmen) 

Merkblatt Nr. 10 Forstschutzmittelverzeichnis (Verzeichnis amtlich geprtlfter 
und anerkannter Forstschutzmittel) 

Merkblatt Nr. 13 Organisation des Pflanzenschutzes in der Bundesrepublik 
und Berlin (West) 

Merkblatt Nr. 19 Schadlinge in Getreideimporten 

Erstmals erschienen 1964: 

Merkblatt Nr. 27 Entwicklungsstadien der grasartigen und zweikeimblattrigen 
Kulturpflanzen und Unkrauter. 

A 132 



7. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur

Ein bisher 26 Jahrgange umfassendes Standardwerk von internationaler Bedeu
tung, das die gesamte Weltliteratur iiber Phytopathologie und Pflanzenschutz

Seit 1914 erfaflt.
(erscheint in Jahresbanden, Aufl. 500)

8. Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes

(erscheinen in Jahresbanden, Aufl. 1200)
1964 erschien der 11. Jahrgang 1962

b) Veroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter

Dienststelle iiir Melde- und Wamdienst in Berlin-Dahlem 

H a r I e , A.: Die wichtigsten Krankheiten und Schadlinge an Kulturpflanzen in der 
Bundesrepublik Deutschland im Anbaujahr 1962 (November 1961 bis Oktober 1962). 
Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 11. 1962 (Braunschweig 1964 ), 
7-32.

H a r  I e, A.: Methoden und Umfang der Frostabwehr im Weinbau in der Bundesrepublik 
Deutschland. - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 16. 1964, 
57-58.

F r a nk, F. und H a r  I e, A.: Die Entwicklung des Bisambefalls (Ondatra zibethica) in 
der Bundesrepublik Deutschland von 1957 bis 1963. - Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 16. 1964, 145-147. 

0 h n e s o  r g e , B.: Deutung und Analyse von Massenwechselkurven auf Grund eines 
Verqleichs mit deduktiv abgeleiteten Massenwechselmodellen (dargestellt am Bei
spiel des Kiefernspanners Bupalus piniarius L. in Niedersachsen). - Ztschr. angew. 
Entomologie 54. 1964, 90-101. 

0 h n e s o r g e , B.: Beziehungen zwischen Regulationsmechanismus und Massenwechsel
ablauf bei Insekten (Ein Beitrag zur Theorie der Populationsdynamik). - Ztschr. 
angew. Zoologie 50. 1963, 4 27 -483. 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Z e um er , H. und Kl i m m  e r, 0. R.: Rachel Carson: .,Silent Spring" - Pflanzenschutz 
und Volksgesundheit. -- Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 16. 

1964, 1-5 . 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelprilfung in Braunschweig 

Laboratorium filr botanische Mittelpriiiung 

J o h a n  n e s , H. : Uber synenergistische Erscheinungen in Labor- und Gewachshausver
suchen zur Bekii.mpfung submerser Pflanzen. - Ztschr. Pfl.krankh. Sonderh. 1. 1964, 

77-82 .

J o h a n n e s, H.: Zur Methodik der amtlichen Herbizidpriifung. - Ztschr. Pfl.krankh. 
Sonderh. 2. 1964, 10 2- 108. 

Laboratorium filr zoologische Mittelpriiiunq 

We n z  e I, F., B a u m e r t, D. und S t e i n e r, P.: Zur Beeinflussung der Arthropoden
fauna im Luzernefeld durch die Insektizide DDT und HCH. - Mitt. Biol. Bundesanst., 
Berlin-Dahlem, Heft 113, 1964 . 

Institut fiir Gerateprilfung in Braunschweig 

Ko c h , H.: Anerkannte Pflanzenschutzgeriite und -geriiteteile (Ausziige aus den Prii
fungsberichten 1962 und 1963) I. - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 16. 1964, 4 9--56. 
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K o c h ,  H.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und -gerateteile (Ausziige aus den Prii
fungsberichten 1962 und 1963) II. - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 16. 1964, 65-73. 

K o c h, H.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und -gerateteile (Ausziige aus den Prii
fungsberichten 1962 und 19 3) III. - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
sch-weig) 16. 1964, 113-124. 

K o  c h, H.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und -gerateteile (Ausziige aus den Prii
fungsberichten 1962 und 1963) IV. - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 16. 1964, 129-142. 

Ko c h, H.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und -ger·iiteteile (Ausziige aus den Prii· 
fungsberichten 1962 und 1963) V. - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 16. 19fi4, lfil-171. 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

E b i n  g , W. und He n k e  1 , H. G.: Gaschromatographic separation and determination of 
closely related active herbicides of t he phenoxyalkanecarboxylic ester type. -
J. Gas Chromatography 2. 1964, 207-214.

He n k e  1 , H. G. und E b i n  g ,  W.: Di.innschichtchromatographisches Verhalten herbicid
wirksamer Verbindungen. - J. C hromatography 14. 1964, 283-285. 

He n k e  1 , H. G. und E b i n  g , W.: A contribution to the gas chromatography of 
triazine herbicides. - J. Gas Chromatography 2. 1964, 215-218. 

He n k e  1, H. G.: Di.innschicht-chromatographisches Ver halten herbizidwirksamer Ver
bindungen. - Chimia (Aarau) 18. 1964, 252-254. 

S c h m i d t, G.: Bemerkungen iiber die Variabilitiit d. Leptura rubra L. und Beschreibung 
von drei neuen Formen (Coleoptera Cerambycidae). - Mitt. dtsch. ent. Ges. 23.

1964, 94-98. 
S chm i d t , G.: Unsere StraBenbiiume als Lebensraum interessanter Insekten. - Berliner 

Naturschutzblatter 8. 1964, 478-480. 

S c h m i d t , G und M i e t h , G.: Frallschiiden an Sanseverien <lurch den Gefurchten 
Dickmaulri.illler. - Gartenwelt 64. 1964, 123-124. 

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunschweig 

Ha s s e  b r a  u k ,  K.: Gallner, Johann Gustav. - In: Neue Deutsche Biographie 6. 1964. 

H a s  s e b r a u k  . K.: Mykosen, verursacht <lurch Basidiomyceten. - Fortschr. Bot. 26.

1963 (1964). 344-351. 

Ha s s e  b r a  u k, K. und S c  h r ii d e  r, J.: Selbsthemmungseffekt bei der Keimung von 
Uredosporen des Gelbrostes (Puccini a striiformis West). Robigo No. 16. 1964, 
12-13.

K a j i w a r  a ,  T.: Beitriige zur Kenntnis der physiologischen Spezialisierung des Ger
stengelbrostes (Puccinia striifo1mis West f. sp. hordei Erikss.). - Nachrichtenbl. 
Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 16. 1964, 58-61. 

K a  j i w a r a , T., U e d a , I. und I w a t a  , Y.: Untersuchungen iiber die physiologische 
Spezialisierung des Weizengelbrostes Puccinia striiformis West. f. sp. tritici Erikss. 
et Henn. in Japan. - Phytopath. Ztschr. 51. 1964, 19-28. 
(Zus. m. d. Nation. Institute of Agric. Sciences, Tokio). 

Mo h a m e d ,  H. A.: Untersuchungen iiber die Anfalligkeit em1ger Weizensorten fi.ir 
Gelbrost (Puccini a striiformis West.). - Ztschr. Pfl.ziichtg. 51. 1964, 239-248. 

S c  h r ii d e  r, J. und Ha s se b r a  u k ,  K.: Untersudrnngen iiber die Keimung der Ure
dosporen des Gelbrostes (Puccinia striiformis West.). Zentralbl. Bakt., II. Abt., 118. 

1964, 622-657. 
U b e 1 s , E. und Fu c h s  , E.: Report on t he 'Yellow rust trials project' in 1962. - Sticht. 

Nederl. Graan-Centr. Techn. Ber. Nr. 12. 1964, 82 S. 
(Zus. mit Inst. for P hytopath. Research, Wageningen). 
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U 11 r ich, J.: Eine einfache Methode zur Infektion von Kartoffelknollen mit Phyto
phthora infestans. - Phytopath. Ztschr. 51. 1964, 73-78. 

U 11 ric h. J.: Mykosen, verursacht durch Archimyceten und Phycomyceten. - Fortschr. 
Bot. 26. 1963 (1964 ), 332-337. 

U 11 r i c h , J. und Q u a n t  z , L.: Morphologische und anatomische Untersuchungen i.iber 
patholpgische Veranderungen durch das Scharfe Adernmosaik (pea enation mosaic 
virus) ·an Vicia faba und Pisum sativum und durch eine Virose an Trifolium repens.

- Phytopath. Ztschr. 51. 1964, 1 - 18.
Professor Dr. Hassebrauk gibt als 1 .  Schriftfi.ihrer der Vereinigung fi.ir angewandte 
Botanik im Auftrage des Vorstandes die Zeitschrift .,Angewandte Botanik" heraus. 

Institut fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

G o d  a n, D.: Untersuchunqen i.iber den EinfluB tierischer Nahrung auf die Vermehrung 
der Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa L.) . - Ztschr. angew. Zoo!. 51. 1964, 
207-223 .

G o  d a n  , D.: Unten.uchungen i.iber den EinfluB der Populationsdichte auf die Empfind
lichkeit von Taufliegen (Drosophila melanogaster Mg.) gegen Endrin und Parathion. 
- Ztschr. angew. Ent. 53. 1964, 274-294 .

G o d a n  , D.: Untersuchungen i.iber Nahrungspraferenz und Ankoderung der Maulwurfs
grille. - Ber. land- forstwirtschaftl. Forsch. (Presse-Inform.-dst.) 11. 1964, H. 2, 5. 

G o d a n, D.: Neue Forschungsergebnisse i.iber Gallinsekten. - Mitt. dtsch. ent. Ges. 
23. 1964. 33-38.

K Ii n k , G.: Der EinfluB des Lichts und der Lichtadaption auf die Eiablage van Trichc
gramma (Hym. Chalcididae). - Biol. Zentralbl. 83. 1964, 4 69-479. 

K I i n k  , G.: Fli.igelgr6Be und Fluqaktivitat van Trichogramma (Hym. Chalcid.). - Ztschr. 
angew. Ent. 53. 1964, 449-454 . 

M aye r , K.: Probleme der angewandten Entomologie und ihre Entwicklung in Deutsch
Iand. - Ztschr. angew. Ent. 54. 1964, 49-59. 

Re i c h  m u  t h, \Iv.: Fischotter und Ganseei.er. Beobachtungen i.iber das Verhalten van 
Lutra vulgaris Enc. - Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin (N.F. ) 4. 1964, 21 -30 . 

S a n d  e r s , W.: Zur Analyse der Beziehungen zwischen Insekt und AuBenwelt. -
Ztschr. angew. Ent. 53. 1964, 132 - 139. 

S a n d e r s, W.: Das Verhalten von Oscinella frit L. bei der Eiablage an Attrappen. -
Ztschr. Pfl.krankh. 71. 1964. 170- 177 . 

S t  i.i b e  n, M.: Uber den EinfluB des Lichtes auf den Kartoffelkafer Leptinotarsa decem
Iineata Say. - I. Der EinfluB der Intensitiit des Lichtes auf die Eiablage. - Ztschr. 
Pfl.krankh. 71. 1964, 533-538. 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

F r ey, W.: Methylbromid-Begasungen im deutschen Vorratsschutz. - Die Mi.ihle 101.

1964, 53-55 . 
F r  e y, W.: Der gegenwartige Stand und aktuel!e Probleme der Schadlingsbekampfung 

im Vorratsschutz. - Gesunde Pflanzen 16. 1964, 81-82, 84-86, 88, 90-91 . 
F r ey, W.: Die qegenwartige Situation auf dem Gebiet der Schadlingsbekampfung in 

Speichern und Mi.ihlen. -- Deutsche Mi.iller-Zeitung 62. 1964, 397-399. 
F r e y, W.: Schadlinqe in Getreideimporten. - Merkblatt Nr. 19, Biologische Bundes

anstalt, 2 .  ver,anderte Auflage 1964, 8 S. 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut fiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 
B o r t e  I s , H.: Die Bedeutung der Organismen des Bodens fur se.ine Fruchtbarke.it. -

Landw. Forsch., Darmstadt, 18. Sonderheft. 1964, 59'-6 6. 
B o  r t e  1 s, H. und M a  B f  e 11 e r, D.: Schwankungen der Toxinbildung van Pseudomo

nas tabaci (Wolf et Foster) Stevens im Vergleich mit Anderungen des Luftdrucks. -
Phytopath. Ztschr. 49. 1963/64, 3 62-373 . 
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Bo r t e  Is H., M a  B f  e 11 e r ,  D. und W e d  I e r, E.: Schwankungen der Befallsstarke 
von Phytophthora iniestans (Mont.) de Bary an Tomatenpflanzen im Vergleich mit 

.Anderungen des Luftdrucks. - Phytopath. Ztschr. 50. 1964, 69--79. 
D y e, D. W., St a r r, M. P., and St o Ip, H.: Taxonomic clarification of Xanthomonas

vesicatoria, based upon host specificity, bacteriophage sensitivity and cultural 
characteristics. - Phytopalh. Ztschr. 51. 1964, 394 -407. 

St o 1 p, H.: Bdellovibrio bacteriovorus, a new kind of parasitic microorganism that 
attacks and lvses hacteria. 
Lecture series on theoretical and applied aspects of modern microbiology. University 
of Maryland, 1964 . (Veroffentlichung eines am 12. 2. 1964 gehaltenen Vortrages). 

St o Ip, H., and St a r r, M. P.: Bacteriophage reactions and speciation of phytopatho· 
genie xanthomonads. - Phytopath. Ztschr. 51. 1964, 4 4 2-4 78. 

Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

C r ii g e r, G. und S c h n e i d e  r , R.: Uber ein Auftreten von Mycosphaerella melonis
(Pass.) Chiu et Walker an Gewiichshausgurken. - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 16. 1964, 82-85. 

G e  r I a c h, W. und Sc h n e i d e r, R.: Nachweis eines Pyrenochaeta-Stadiums bei 
Stammen des Korkwurzelerregers der Tomate. - Phytopath. Ztschr. 50. 1964, 
262-269.

K r 6 b e  r, H. und W e i n m a n n .  W.: Zweijahriqe Freiianduntersuchunqen iiber die 
chemische Bekampfunq und die Entwicklunqsbedingungen der Blauschimmelkrank
h.,iit riP.s Tabaks. -- Nachrichtenbl. Deutsch. Pfianzenschutzd. (Braunschweig) 16. 1964, 
33-37.

v: r ii he r, H. und We i n m a n n, W.: Der Nachweis von Blauschimmelinfektionen durch 
Oosporen von Peronospora tabacina Adam. - Phytopath. Ztschr. 51. 1964, 79-84 . 

K r o b e r , H. und W e i n m a n n , W.: Ein Beitraq zur Moroholoqie und Taxonomie der 
Peronospora tabacina Adam. - Phy topath. Ztschr. 51. 1964, 24 1-251. 

S c h n e i d e  r , R. und P a  e t  z h o  1 d t , M.: Ascochyta piniperda als Erreqer eines Trieb
sierbens an Blaufichten in Baumschulen. - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) !6. 1964, 73-75. 

Institut fiir nichlparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 
K 1 o k e. A.: Nichtparasitare Pflanzenkrankheiten. - Fortschritte der Botanik 26. 1963 

(1964). 352-356. 
K 1 o k e. A.: Humusprobleme und Pflanzengesundheit. - Fachberater f. d. deutsche 

Kleingo.rtenwesen 14. 1964, 6-11. 
K I o k e. A. und R i e b  a r t s  c h, K.: Verunreinigunq von Kulturoflanzen mit Blei ans 

Kraftfahrzeugabgasen. - Naturwissenschaften 51. 1964, 367-368. 
K 1 o k e , A.: Untersuchunqen iiber die Aufnahme von Magnesium aus Magnesiumsulfat 

und Magnesium-.Athylendiamintetraessigsaure bei Hafer und Lihoraps. - Nachrich
tenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 16. 1964, 10-13. 

Le h, H.-0.: Pflanzenschaden durch Kraftfahrzeuqabgase. - Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 16. 1964, 23-26. 

Le h, H.-0.: Die Wirkung einiqer quaternarer Ammonium- und Phosphonium-Verbin
dungen auf Wachstum und Entwicklung der Pflanzen. - Angew. Botanik 37. 1964, 
312-334 .

Le h , H.-0.: EinfluB von Diingung, Bodenfeuchtigkeit und Anzuchtbedingungen auf 
KnollengriiBe, Hohlwerden und Napfbildunq bei Sellerie. - Na.chrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 16, 1964, 61-62. 

1. e h, H.-0.: Pflanzenschiiden durch Verunreinigung des Bodens mit Heiz- und Treibolen.
- Deutsche Gartnerbiirse 64. 1964, 641-64 4 .

Institut fiir Biochemie in Hann. Miinden 
Lo e s c h  c k  e, V. und F r a n c k  s e n, H.: Trichocarpin, ein neues als Resistenzfaktor 

bedeutsames Phenolglykosid aus Pappelrinde. - Naturwissenschaften 51. 1964, 140. 
Sc h 16 s s e r ,  E. und St e gem a n n, H.: Produkl10n an gelber Cercospora-Substanz 

durch verschiedene Cercospora-beticoJa-Einspor-Isolate vor und nach Wirtspassage. 
- Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 71. 1964, 126-128.
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Sc h 16 s s e r, E.: Beziehung zwischen der Produktion an gelber Cercospora-Substanz 
und der Aggressivitat verschiedener Cercospora-betico/a-Einsporlinien. - Phytopath. 
Ztschr. 50. 1964, 386-389. 

Sc h 1 6 s s e r , E. und S t e g e m  a n  n , H.: Auftrennung der antobiotisch wirksamen Frak
tion aus Cercospora beticola. - Naturwissenschaften 51. 1964, 311. 

St e g e m  a n  n , H. und L e  r c h , B.: Fast fingerprinting on thin layers with polyacryl-
amide as diaphragma. - Analytical Biod:J.emistry 9. 1964, 4 17. 

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 
B o  r c h a r d  t , G., B o d e  , 0., B a r t  e l s  , R. und H o  1 z , W.: Untersuchungen uber die 

Minderung des Ertrages von Kartoffelpflanzen durd:J. Virusinfektionen. - Nachrich
tenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 16. 1964, 150-156. 

B r a n d e s, J.: Identifizierung von gestreckten pflanzenpathogenen Viren auf morpholo
gischer Grundlage. - Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem, 110. 1964, 1-130. 

B r a n d e s, J., P h i l l i p p e, M. R. und Th o r n b e r r y, H. H.: Electron microscopy 
of particles associated with soil-borne wheat mosaic. - Phytopath. Ztschr. 50. 1964, 
181-190.

P a  u 1, H. L. und W e t t e r, C.: Untersud:J.ungen am carnation latent virus I. Prapara
tion, physikalische und chemische Eigenschaften. Phytopath. Ztschr. 49. 1963/64, 
401-406.

Institut filr gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem 
H ein z e , K.: Veroffentlichungen auf dem Gebiet der deutschen landwirtschaftlichen 

Pflanzensd:J.utzforschung der Jahre 1955-1958. - Landw. Verl. Hiltrup/Westf. 1964, 
34 2 s. 

M i e t h, G. und Sc h m i d t, G.: FraBschaden an Sansevierien durd:J. den gefurchten Dick
maulri.iB!er. - Gartenwelt 64. 1964, 123-124 . 

P e t z  o 1 d, H.: Zur Morphologie und Histologie der Speid:J.eldri.isen zweier Zwergzikaden
arten (Euscelis plebejus Fall. und E. lineolatus Brulle). - Biol. Zentralbl. 83. 1964, 
603-616.

U s  c h d r a w  e i t, H. A.: Viruskrankheiten des Champignons. - Der Champignon 4. 
1964, 12-14 . 

Institut fiir Virusserologie in Braunschweig 
B art e 1 s , R.: Untersuchungen i.iber serologisd:J.e Beziehungen ·zwischen Viren der 

,tobacco-etch-Virus-Gruppe'. - Phytopath. Ztsd:J.r. 49. 1963/64, 257-265. 
B e  r c k  s, R. und M i s c h k e, W.: Nachweis des Tomatenschwarzringflecken-Virus 

(tomato black ring virus) in Blattern einer SuBkirsche (Prunus avium). - Phytopath. 
Ztschr. 51. 1964, 4 37-4 41. 

B o r c h a r d t, G., B o d e, 0., B a r t e  1 s, R. und H o  1 z, W. : Untersud:J.ungen i.iber die 
Minderung des Ertrages von Kartoffelpflanzen <lurch Virusinfektionen. - Nachrich
tenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunsd:J.weig) 16. 1964, 150-156. 

H e i n, A. und B a r t e  1 s, R.: Ein Tabakrippenbraune-Isolat aus Freilandtomaten. -
Phytopath. Ztschr. 49. 1963/64, 313-324 . 

St e 11 m a c  h, G. und B e  r c k  s, R.: Untersuchungen an Rebenvirosen: Nachweis des 
Tomatenschwarzringflecken-Virus (tomato black ring virus) in kranken Stacken der 
Sorte Aramon x Riparia 14 3 A M G (Amerikanerrebe): - Phytopath. Ztschr. 48. 1963, 
200-202.

Aufleninstitute 

lnstitut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

F r a n z, J. M.: Die Bedeutung der Internationalen Kommission f ur biologische Schad
lingsbekampfung (CILB) f ur den deutschen Pflanzenschutzdienst. - Gesunde Pflanzen 
16. 1964, 101-106, 108.
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Fr a nz, J. M.: Moderne Stromungen in der angewandten Entomologie in Nordamerika. 
- Ztschr. angew. Ent. 54. 1964, 60-69.

Fr a nz, J. M.: Stehbild und Film im entomologischen Unterricht. - Ztschr. angew. Ent. 
54. 1964, 89-90.

Fr a nz, J. M.: Dispersion and natural-enemy action. - Ann. appl. Biol. 53. 1964, 510 
bis 515. 

Fr a nz , J. M. und L a u  x , W.: Bibliographie iiber biologische Bekiimpfung IX. - Ento
mophaga 9. 1964, 311-389. 

Fr a nz, J. M.: Microorganismus in the biological control of insects. - In: Starr, M. P. 
(edit.): Global impacts of applied microbiology. - Almqvist & Wiksell, Stockholm 
and John Wiley & Sons, New York 1964, 256--266. 

H e r  f s ,  W.: Untersuchungen zur Wirksamkeit von Industrie-Priiparaten des Bacillus 
thuringiensis Berliner qeqen die qroBe Wachsmotte (Galleria mellonella [L.]). -
Ztschr. angew. Ent. 54. 1964, 233-237. 

H e r  f s, W.: Zur Anwendunq von Industrie-Priiparaten des Bacillus thuringiensis Berliner 
im Freiland. - Ztschr. Pflanzenkrankh. 71. 1964, 332-344. 

H e r  f s, W. und Kr i e g ,  A.: Untersuchungen zur Standardisierunq von Bacillus thurin
qiensis-Priiparaten. Colloq. Int. Path. Insectes, Lutte Microbial. (Paris, 1962). -
Entomophaga, Mem. Hors Ser. 2. 1964, 263-265. 

H u g e r ,  A.: Eine Rickettsiose der Orientalischen Schabe, Blatta orientalis L., verursacht 
durch Rickettsiella blattae nov. spec. - Naturwissenschaften 51. 1964, 22. 

H u g e r ,  A.: Entwicklungskreis und Patholoqie einer Mikrosporidiose durch Nosema 
melolonthae (Krieq) comb. nov. bei Enqerlingen von Melolontha melolontha (L.l {Cc!. 
Melolonthidae). Colloq. Int. Path. Insectes, Lutte Microbial. (Paris, 1962). - Entomo
phaga, Mem. Hors Ser. 2. 1964, 83-90. 

Kr i e g  , A.: Uber die Bienenvertriiglichkeit verschiedener Industrie-Priiparate des Bacil
lus thuringiensis. - Anz. Schadl.kunde 37. 1964, 39-40. 

Krie g ,  A.: Bacillus thuringiensis (Berliner) und seine Wirkunq auf die Mehlmotte Ana
gasta kiihniella (Zell.). - Ztschr. angew. Zool. 51. 1964, 13-23. 

Krie g ,  A.: BaciIJus thurinqiensis (Bacillaceae). - Veqetative Vermehrunq und Sporen
bildung. - Encyclopaedia cinematographica E 555/1963, 9 S., Gottingen 1964. 

K r i e g , A.: Immunofluoreszenz-mikroskopische Untersuchunqen im Zusammenhang mit 
der Rickettsiose von Melolontha spp. - Ztschr. Naturforsch. 19b. 1964, 487-490. 

K r i e q, A. und H e r  f s , W.: Nebenwirkungen von Bacillus thurinaiensis. Einwirkunaen 
auf Bienen (Apis mellifera L.). Colloq. Int. Path. Insectes, Lutte Microbial. (Paris, 1962) 
- Entomophaga, Mem. Hors. Ser. 2. 1964, 193-195.

L a ux , W.: Abwehrr eaktionen von Malacosoma neustria aeqen Tachinenlarven bei gleich
zeitigem Auftreten einer Kernpolyedrose. - Entomophaga 9. 1964, 293-298. 

M ii 11 e r - K 5 g I e r  , E.: Insekten-Mvkologie: Streiflichter und Ausblicke. Colloq. Int. 
Path. Insectes, Lutte Microbial. (Paris, 1962). - Entomophaga, Mem. Hors Ser. 2. 
1964, 111-124. 

Nik I a s ,  0. F.: Vertikalbewegunqen Rickettsiose-kranker Larven von Amphimallon 
solstitiale (LINNAEUS), Anomala dubia aenea (DE GEER) und Maladera brunnea 
(LINNAEUS) (Col., Lamellicornia). - Anz. Schadl.kunde 37. 1964, 22-24. 

Nik 1 a s  , 0. F.: Die integrierte oder niitzlingsschonende Schadlingsbekiimpfung. :_ Allg. 
Forstztschr. 19. 1964, 415-416. 

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

B o c k m a n  n, H.: Qualitat und Backfiihiqkeit von Weizen bei Befall mit Septorid nodo
rum Berk. und Fusarium culmorum Link. - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 16. 1964, 5-10. 

B o c k m a n n ,  H.: Warum nicht iiberall befriedigende Weizenertrage? - Bauernblatt 
Schleswig-Holstein 114. 1964, 3150-3152. 

B o c k m a n  n ,  H.: Lagerfrucht und krankhafter Halmbruch bei Weizen (Cercosporeila 
herpotridwides Fron.). - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 16. 

1964, 97-105. 
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B u h  1 , K. und S c h ii t t e , F.: Zur Prognose der Kohlschotenmucke (Dasyneura brassicae 
Winn.). - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 16. 1964 , 20-23. 

B u h  1 , K. und S c hut t e , F.: Uber Auftreten und Beki:i.mpfung von Apion flavipes Payk. 
in WeiBklee-Samenbesti:i.nden. - Ztschr. Pfl.krankh. 71. 1964, 189-197. 

B u h  1, K. und S o  1, R.: Die Eiablage der Brachfliege (Phorbia coarctata Fall.) unter 
Berucksichtigung der Fruchtfolge. - Ztschr. angew. Ent., 54. 1964, 193-195. 

D o m s  c h , K. H.: Der EinfluB von fungiziden Wirkstoffen auf die Bodenatmung. - Phyto
path. Ztschr. 49. 1963/64, 291-302. 

D o m  s c h, K. H.: Soil fungicides. - Ann. Rev. Phytopath. 2. 1964, 293-320. 

D o m  s c h, K. H.: Chemische Bodenuntersuchung und Bodenfruchtbarkeit. - Schweiz. 
Gi:i.rtnerztg. 67. 1964, 14 5-14 9. 

D o m  s c h, K. H.: Internationales Symposium ,,Relationships between soil micro-orga
nisms and plant roots" Prag, 24 .-28. 9. 63. - Ztschr. Pfl.krankh. 71. 1964, 4 66-4 71. 

D o m  s c h, K. H.: Der EinfluB von Fungiziden auf die saprophytische Bodenmikroflora. -
10th Internat. Bot. Congress, Abstracts of papers, Edinburgh 1964, S. 75. 

D o m  s c h, K. H. und S t  i 11 e, B.: Internationales Symposium ,,Factors determining the 
behaviour of plant pathoqens in soils". Berkeley, 7.-13. April 1963. - Ztschr. Pfl.
krankh. 71. 1964, 394 -4 04 . 

P r  i 11 w i t  z, H. G.: Die WeiBi:i.hriqkeit der Wiesengri:i.ser. - Mitt. Biol. Bundesanst., 
Berlin-Dahlem, H. 114. 1964, 34 S. 

Pr i 11 w i t  z, H. G.: Die WeiBspitzigkeit oder Spitzentaubheit bei Weizen und Gerste. -
Angew. Bot. 38. 1964, 138-157. 

S c  h ii t t e, F.: Zur Anfi:i.lligkeit einiger Getreide- und Gri:i.serarten gegen Haplodiplosis 
equestris Wagner. - Anz. Schi:i.dl.kunde 37. 1964, 129-132. 

S c  h ii t t e, F.: Zurn Wirtspflanzenkreis und zur Vagiliti:i.t der Sattelmucke (Haplodiplosis 
equestris Wagner). - Ztschr. angew. Ent. 54. 1964, 196-201. 

S o I , R.: Zurn EinfluB des Lichtes bei der Eiablage der Brachfliege (Phorbia coarctata Fall.). 
- Ztschr. Pfl.krankh. 71. 1964, 177-179.

Institut fiir Griinlandschadlinge in Oldenburg 

F r a n k  , F.: Die Feldmaus, Micro/us arvalis (PALLAS). im nordwestdeutschen Rekord
winter 1962/63. - Ztschr. Saugetierkunde 29. 1964, 14 6-152. 

Fr a n k  . F. und H ii. r I e . A.: Die Entwicklunq des Bisambefalls (Ondatra zibethica) in 
der Bundesrepublik Deutschland von 1957-1963. - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflan
zenschutzd. (Braunschweig) 16. 1964, 14 5-14 7. 

R i c h t e r, W.: Uber die Rasenunkrauter Wegerich und Lowenzahn und ihre Bekampfung. 
- Mitteilungen der Gesellschaft fur Rasenforschung 1. 1964, 5-7.

Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Miinster 
mit Au.Benstelle Elsdorf 

B u r c k h a r d  t, F.: Beobachtungen uber das Auftreten von Delia pilipyga Villn. an 
Brassica napus var. napobrassica L. - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 16. 1964, 86-88. 

G o f f  a r t  , H.: Uber den EinfluB von Reihenabstand und Fremdbesatz beim · Anbau einer 
nematodenresistenten Kartoffelsorte. - Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 16. 1964, 4 1-4 5. 

G off a r t, H.: Das Resistenzproblem in der Nematodenforschung. - Mitt. Biol. Bundes
anst., Berlin-Dahlem, H. 111. 1964, 7-28. 

G o f f  a r t, H.: Einige Beobachtungen zur Biologie und Atiologie des Rubenkopfi:i.lchens 
Ditylenchus dipsaci (Kuhn). - Mitt. Biol. Bundesanst., Berlin-Dahlem, H. 111. 1964, 
61-72.

G o f f  a r t  , H.: Deutsche Erfahrungen uber den Wirkungsgrad einiger Nematizide bei 
unterschiedlichen Bedingungen. - Nematologica  10. 1964, 29-34 . 

G o f f  a r t, H.: Neueste Entwicklungen der Nematodenforschung. - Berichte d. 2. Drei
jahrestagung der Europi:i.ischen Gesellschaft fur Kartoffelforschung Pisa 1963 (1964 ), 
94-107.
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G o f f  a r t, H.: Erste Beobachtungen iiber die kombinierte Wirkung chemischer und bio
logischer Verfahren zur Bekampfung des Kartoffelnematoden (Heterodera rostochien
sis Woll. ). - Meded. Landbouwhogesch., Opzoek. stat. Gent 29. 1964, 762-769. 

H e i l i n g, A., S t e u d e l, W. und T hie l e m a n n, R.: Der Einflul3 von 2-Thiouracil 
auf die Starke der Vergilbungss ymptome (Beta-Virus 4 )  und den Ertrag von Zucker
riiben. 1. Mitteilung: Uber die Abhangigkeit des Erfolges einer einmaligen Behand
lung mit 2-Thiouracil vom Anwendungszeitpunkt und der Starke der Infektion. -
Phytopath. Ztschr. 49. 1964, 374 -392. 

L u c, M., L i m a, M. B., W e i s c he r, B. und F l e g g, J. J. M.: Xiphinema vuittenezi 
n. sp. (Nematoda: Dorylaimidae). - Nematologica 10. 1964, 151-163.

S t  e u d e  1, W., F e  It z, H. und H a n f, E.: Feldinfektionsversuche mit zwei verschieden 
aggressiven Varianten des Vergilbungsvirus (Beta-Virus 4 )  aus West- und Siiddeutsch
land. - Phytopath. Ztschr. 51. 1964, 118-135. 

S t  e u d e  1, -W. und S c  h 1 i:i s s e r, L. -A.: Untersuchungen an vergilbungstoleranten Zuk
kerriibenstiimmen. - Zucker 17. 1964, 4 58-4 63. 

S t  u r h a n  , D.: Zur Frage der Bekampfung von Longidorus maxim us (Biitschli). - Mitt. 
Biol. Bundesanst., Berlin-Dahlem, H. 111. 1964, 106-112. 

S t  u r ha n, D.: Der Nematode Longidorus maximus als Schadling in Rebschulen. -
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