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I. Aufgaben

Die Aufgaben der Bundesanstalt ergeben sich vornehmlich aus dem Gesetz zum 
Schutze der Kulturpflanzen in der Fassung vom 26. 8. 1949 - Gesetzblatt der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 308 -. Hiernach hat sie die 
Krankheiten und Schadlinge der Kulturpflanzen zu erforschen und zur Durchfi.ih
rung des Pflanzenschutzes geeignete Verfahren auszuarbeiten und zu prufen. Das 
Forschungsprogramm der Bundesanstalt umfaflt insbesondere: 

Das Studium der Lebensweise der tierischen Schadlinge, der pilzlichen und 
bakteriellen Erreger von Pflanzenkrankheiten sowie der pflanzlichen Virus
krankheiten und der Moglichkeiten ihrer Bekampfung; 
das Studium der Nutzlinge aus dem Tier- und Pflanzenreich im Hinblick auf 
die biologische Schadlingsbekampfung; 

die Erforschung von Moglichkeiten, Schadigungen durch pflanzenhygienische, 
insbesondere pflanzenbauliche und fruchtfolgetechnische Maflnahmen zu ver
meiden; 
die Bearbeitung der vielseitigen Probleme der schadlich werdenden nicht
parasitaren Einflusse der verschiedensten Art; 
die Resistenzforschung einschliefllich der Resistenzprufung der Kulturpflan
zensorten gegen pflanzliche und tierische Parasiten, Viren und klimatische 
Einflusse, die die Grundlage fi.ir eine erfolgversprechende Resistenzzuchtung 
zu liefern hat; 
die Erforschung der Unkrauter und der zu ihrer Bekampfung g,eeigneten 
Mittel und Verfahren; 
die Erforschung der Epidemiologie von Schadlingen und Pflanzenkrankheiten 
und die damit zusammenhangende Schaffung der wissenschaftlichen Grund
lagen fi.ir einen Prognose- und W arndienst sowie fi.ir die Maflnahmen der 
Pflanzenquaran tane; 
die Erforschung der unerwunschten Nebenwirkungen von Pflanzenschutz
maflnahmen auf die Biozonose und im Hinblick. auf die Forderungen der 
Hygiene {Lebensmittelgesetzgebung!). 

Die Bundesanstalt hat somit die wissenschaftlichen Grundlagen fur einen wir
kungsvollen, hygienisch unbedenklichen und wirtschaftlichen Pflanzenschutz 
durch die Erforschung der Ursachen von Pflanzenschadigungen aller Art und die 
Ausarbeitung von Bekampfungsverfahren zu schaffen. Die Erforschung der Be
dingungen fi.ir die Gesunderhaltung der Kulturpflanzen im weitesten Sinne er
moglicht es, die ihr - neben den Forschungsaufgaben - obliegenden administra
tiven Aufgaben zu erfi.illen: Sie hat das Bundesministerium fi.ir Ernahrung, Land
wirtschaft und Forsten in allen einschlagigen wissenschaftlich-technischen Fragen 
zu beraten und die fachlichen Unterlagen fi.ir die auf dem Gebiete des Pflanzen
schutzes zu ergreifenden Maflnahmen, insbesondere fi.ir die Bekampfung von 
Groflschadlingen, fi.ir Abwehrmaflnahmen gegen die Einschleppung auslandischer 
Schadlinge, fi.ir die Ein- und Ausfuhrkontrolle von Pflanzen und Pflanzenproduk
ten zu. liefern. Sie stellt die Zentrale des Pflanzenschutzmeldedienstes dar, ver
arbeitet das eingehende statistische Material und fi.ihrt - als unabhangige In
stanz - die amtliche Prufung und Anerkennung von Pflanzenschutzmitteln und 
-geraten durch.
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Der Anteil der Eigenerzeugung am volkswirtschaftlichen Gesamtverbrauch an 
Nahrungsmitteln betragt in der Bundesrepublik durchschnittlich 70 {J/o; die feh
lenden Nahrungsmittel mtissen eingefuhrt werden. Da auch die tierische Produk
tion von dem Umfange der pflanzlichen Erzeugung abhangt, ist der Schutz der 
Kulturpflanzen gegen Krankheiten und Schadlinge, die Ertragsminderungen in 
Hohe von durchschnittlich 10 bis 15 °/o verursachen, fur die NahrungsmiUelproduk
tion in ihrer Gesamtheit - ihr Wert wird in der Bundesrepublik fur 1966 mit 
29,5 Mrd. DM beziffert - von erheblicher Tragweite. Die der Bundesanstalt 
obliegende Erforschung der Pflanzenkrankheiten und -schadlinge und der zu ihrer 
Bekampfung geeigneten Moglichkeiten ist - als Voraussetzung fur praktische 
Bekampfungsmafinahmen - fur die landwirtschaftliche Erzeugung auflerordent
lich bedeutungsvoll. Nachdem die nach dem zweiten Weltkriege sprunghaft ge
stiegene Bevolkerungsdichte zur verstarkten Intensivierung der Bodennutzung 
zwingt und neue Krankheiten und Schadlinge eing.eschleppt worden sind, haben 
die pflanzenschutzlichen Aufgaben in den letzten Jahren noch zugenommen; ihre 
volkswirtschaftliche Bedeutung ist noch grofier geworden. 

Abb. 1. Gewachshausanlagen der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirt
schaft in Berlin-Dahlem (abends bei ktinstlicher Beleuchtung). 

II. Organisation und Personal

Die Organisation der Bundesanstalt ist auf Seite A 8 des Jahresberichtes 1962 
dargestellt. 
Es wurde angestrebt, die Aufgaben moglichst zweckmafiig, einfach und wirtschaft
lich zu erfullen und Arbeitstiberschneidungen zu vermeiden. Trotz der durch die 
Aufgabenstellung bedingten weitgehenden Gli<ederung der Anstalt werden ihre 
Arbeiten zentral gesteuert; der Prasident ist den Abteilungs-, Instituts- und 
Dienststellenleitern gegentiber weisungsberechtigt. 
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Gllederung und personelle Besetzung 

a) Leitung

Prasident und Professor: Prof. Dr. agr. Dr. h. c .  Harald R i c h t e r
Vertreter im Arnt: Dr.-Ing. Hans Z e u m  e r ,  Leitender Direktor und Professor

b) Hauptverwaltung
33 Braunschweig, Messeweg 11/12
Leiter: Walter P r o p h e t e, Regierungsrat
Amtskasse (Einheitskasse) 1) 

3301 Braunschweig Forschungsanstalt, Bundesallee 50
Leiter: Alois D i c k , Regierungsamtmann

Abteilungen, Institute und Aufleninstitute 

Abteilung filr Pflanzenschutzmittel und -gerate 

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

Planung und Leitung der Mittel- und Geratepriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr.-Ing. Hans Z e u m  e r, Physiko-Chemiker 
Leitender Direktor und Professor 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. phil. Paul S t e i n e r , Entomologe 
Wissenschaftlicher Direktor 

Laboratorium fiir chemische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Wolfram W e i n m a n n ,  Biochemiker (Diplom-Chemiker) 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Erich F i n g e r , Chemiker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael B 1 i e s en e r , Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftliche Forschungskraft (vom 1. 8. bis 30. 9. 1967) 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -
wissenschaftlicher AngesteUter (ab 1. 10. 1967)
Dr. rer. nat. Klaus-Henning R 6 d e r , Chemiker (Diplom-Chemiker)
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 10. 1967)

') Die Amtskasse erledigt auch Geschafte fiir: 
die PhysikalisdJ.-Technische Bundesanstalt, 
die Forsdmngsanstalt fiir Landwirtschaft, 
die Bundesforschungsanstalt fiir Kleintierzucht und 
das Luftfahrt-Bundesamt. 
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Laboratorium fi.ir botanische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Heinrich J o h a n n e s , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. agr. Helmut L y r e  , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Laboratorium fi.ir zoologische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. phil. Paul S t e i n e r , Entomologe 
Wissenschaftlicher Direktor 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Walter He r f s, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Institut fi.ir Geratepriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr.-Ing. Hans Ko ch, Diplom-Ingenieur 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Institut fi.ir Pflanzenschutzmittelforschung 
1 Berlin 33 Dahlem, K6nigin-Luise-Stra13e 19 
Leiter: 
Dr. phil. Walther F i s c h e r , Chemiker 
Wissenschaftlicher Oberrat (bis 31. 10. 1961) 
Dr. agr. Gerhard S ch u h m a n n  , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent 
(ab 1. 11. 1961 mit der Leitung beauftragt) 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr.-Ing. Winfrid E b i n  g, Chemiker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. phil. Gunther S c h m i d t , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Botanische und zoologische Abteilung 

Leiter: 
N.N. 

Institut fur Botanik 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i c h , Biologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Eva F u c h s , Phytopathologin 
wissenschaftliche Angestellte 
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Dr. rer. nat. Manfred H i l l e , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. phil. Alfred N o l l , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Barbel S c h 6 b e r ,  Biologin 
wissenschaftliche Angestellte (ab 16. 1. 1967) 

Institut fi.ir Zoologie 
1 B_erlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 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 Oberrat 
Dr. phil. Dora G o d a n  , Zoologin 
wissenschaftHche Angestellte 
Dr. rer. nat. Mechthild S t ii b e n , Zoologin 
wissenschaftliche Angestellte 
Dr. sc. agr. Werner S a n d e r s, Phytopathologe 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 3. 1967) 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Institut for Vorratssdmtz 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 
Leiter: 
Dr. phil. Walter F r e y, Entomologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. phil. nat. Richard W o h  1 g e m u  t h , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Mikrobiologische und chemisdle Abteilung 

Leiter: 
Dr. phil. habil. Hermann B o r t e 1 s , Mikrobiologe 
Leitender Direktor und Professor (bis 28. 2. 1967) 
N. N. (ab 1. 3. 1967) 

Institut fi.ir Bakteriologie 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Stra.Be 19 
Leiter: 
Dr. phil. habil. Hermann B o r t e I s , Mikrobiologe 
Leitender Direktor und Professor (bis 28. 2. 1967) 
Dr. rer. nat. Heinz S t o I p , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
(ab 1. 3. 1967 mit der Leitung beauftragt) 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: 

Dr. rer. nat. Dietrich M a fl f e 11 e r , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 
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Institut fur Mykologie 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 

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

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

Erich S e e m  ii 11 e r , Diplom-Landwirt 
wissensdiaftliche Forschungskraft (bis 30. 11. 1967) 

- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Institut fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, K6nigin-Luise-Strafle 19 

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

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

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

Institut fur Biochemi,e 
351 Hann. Munden, G ottinger StraBe 4 

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

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

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

Dr. rer. nat. Burkhard L e r c h , org. Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 

- Vergutung aus Zuwendungen Dritter -
Dr. phil. Max L ii d t k e , org. Chemiker (Diplom-Chemiker)
wissenschaftliche Forschungskraft
- Vergutung z. T. aus DFG-Mitteln-

Abteilung fiir pflanzlidle Virusforsdmng 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Rudolf B e r c k s , Botaniker 
Leitender Direktor und Professor 
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Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Otto B o de, Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Jurgen B r a n de s  , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Winffi.ed H u t h , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Hans Ludwig P a u  I , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Hans Ludwig W e i  de m a n  n, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

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

Leiter: 
Prof. Dr. phil. Kurt He i n  z e , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
(mit der vertretungsweisen Leitung beauftragt) 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Hans P e t z o 1 d , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Ingram I g 1 i s c h , Phytopathologe 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 3. 1967) 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Institut fiir Virusserologie 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Rudolf B e r c k s , Botaniker 
Leitender Direktor und Professor 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Ruprecht B a r t  e 1 s , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Rudolf C a s p e r , M. Sc., Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Renate K o  e n  i g ,  Diplom-Biologin 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Aulleninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung 
61 Darmstadt, Kranichsteiner Strafle 61 
Leiter: 
Prof. Dr. rer. nat. Jost Fr a nz, Zoologe 
Wissensdlaftlicher Direktor 
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wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Aloyshls K r i e g , Mikrobiologe 
Wissenschaftliclrer Rat 
Dr. rer. nat. Alois H u g e r , Zooioge 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. phil. Erwin M ii 11 e r - K 6 g 1 e r , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Otto Friedrich N i k I a s , Zooioge 
wissenschaftlicher Angesteilter 
Dr. rer. nat. Hans U 1 r i c h , Zoologe 
wissenschaftliche F orschungskraft 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

lnstitut fur Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
2305 Kiel-Kitzeberg, Schlo.Bkoppeiweg 8 

Leiter: 
Dr. phil. Klaus B u h  I , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Direktor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. Hans B o c k m a n n , Botaniker 
wissenschaftlicher AngesteUter 
Dr. rer. nat. Klaus D o m s c h , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent (bis 30. 11. 1967) 
Dr. phil. Walter G a  m s, Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter (bis 28. 2. 1967) 
Dr. rer. nat. Uwe S c h I 6 s s e r  , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Friedrich S c h ii t t e , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Horst M i  e Ik e, Diplom-Landwirt 
wissenschaftlicher Angestellter 
- Vergiitung aus Sondermitteln des Bundes -
Karl-Ernst K n o t h, Diplom-Landwirt
wissenschaftliche Forschungskraft
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -
Dr. sc . agr. Reinder S o  I , Phytopathologe (Diplom-Landwirt)
wissenschaftliche Forschungskraft
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Institut fur Griinlandschadlinge 
29 Oldenburg i. 0., Philosophenweg 16 

Leiter: 
Dr. phil. Hans Mae r c k  s ,  Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

wissenschaftliche Mita.rbeiter: 
Dr. rer. nat. Fritz F r  a n  k , Zooioge 
wissenschaftlicher AngesteUter 
Dr. phil. Wolfram R i c h t e r , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 
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Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
44 Munster (Westf.), Toppheideweg 88 

Leiter: 
Dr. rer. nat.. Werner St e u d e  l, Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Bernhard W e i s c h e r , Zoologe 
Wissenschaftlicher Rat 
Fridga.rd B u r c k h a r d  t, Phytopathologin (Diplom-Gartnerin) 
wissenschaftliche Angestellte 
Dr. rer. nat. Dieter S t u r h a n , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

AuBenstelle 
5153 Elsdorf/Rhld. 
Zuck.erfabrik Pfeifer & Langen 

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

Institut fur Gemi.isekrankheiten und Unkrautforschung 
5035 Fischenich Kreis Koln, Marktweg 60 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. hort. Gerd C r ii g e r , Phytopatholog.e (Diplom-Gartner) 
Wissenschaftlicher Rat 
Dr. rer. nat. Georg M a a s , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Claus H ii 1 s e n b e r g , Botaniker 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergi.itung aus DFG-Mitteln -

Institut fur Obstkrankheiten 
69 Heidelberg, TiergartenstraBe 20, Postfach 269 

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. nat. Herbert K r c z a l  , Zoologe 
Wissenschaftlicher Rat 
Dr. rer. nat. Ludwig K u n ze , Dipiom-Biologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. phil. Gertrud S i n  g e r , Phytopathologin 
wissenschaftliche Angestellte 
Dr. rer. nat. Karl-Heinz W i 11 e r, Diplom-Biologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
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lnstitut fur Rebenkrankheiten 
555 Bernkastel-Kues, Briiningstrafle 84 
Leiter: 
Dr. der Bodenkultur Wilhelm G a r t  e 1 , Phytopathologe (Diplom-Ingenieur) 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. sc. agr. Gunther S t e 11 m a c h , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
Wissensdiaftlicher Rat 
Dr. rer. nat. Gunter B r e n d e 1 , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Martin H e r i ng, Entomologe 
wissensdiaftlicher Angestellter 

Institut fur Zierpflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise,Strafle 19 
Leiter: 
Dr. r,er. hort. Walter S a u  t h o  f f, Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Volkhard K o  11 n e r, Biologe 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 9. 1967) 

Institut fur Forstpflanzenkrankheiten 
351 Hann. Munden, Kasseler Strafle 22 
Leiter: 
Prof. Dr. phil. habil. Herbert Z y c h a , Botaniker 
Wissenschaftlicher Direktor 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Heinz B u t i n , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent 
(beurlaubt ab 1. 8. 1966 zur Wahrnehmung einer Lehrtatigkeit an der Forstwissen
sdiaftlidien Fakultat der Universidad Austral de Chile in Valdivia) 
Dr. phil. August K o r t i n g , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Ferenc Ka t 6 , Forstbotaniker (Assessor des Forstdienstes) 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergutung aus Zuwendungen des Landes Niedersachsen -
Dr. forest. Lyubomir D i m i t r i, Forstbotaniker (Assessor des Forstdienstes)
wissenschaftliche Forsdiungskraft
- Vergutung aus DFG-Mitteln -
Dr. rer. nat. Dietrich-Eckhard L e s e  m a n  n, Botaniker
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 10. 1967)
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Gemeinschaftliche Einrichtungen 
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Bibliothek 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. phil. habil. Johannes K r a u s e , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 



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

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

wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. nat. Wolfgang S i ck e r, Zoologe 
wissensd:iaftlicher Angestellter 
Dr. sc. agr. Dedo B 1 u m  en b a c h ,  Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 15. 11. 1967) 
- Vergiitung aus Zuwendungen Dritter -

Bildstelle 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

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

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

Leiter: 
Ernst S chal o w  
technischer Angestellter. 

Versuchsfeld 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i ch ,  Biologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

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

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

Dienststelle fiir Grundsatzfragen 
1 Berlin 33 Dahlem, K6nigin-Luise-StraJ3e 19 

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

Dienststelle fiir Melde- und W arndienst 
1 Berlin 33 Dahlem, K6nigin-Luise-StraJ3e 19 

Leiter: 
Dr. rer. nat. Albert H a r 1 e , Botaniker 
wissenschaftlicher Oberrat 
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wissenschaftliche Mitarbei ter: 
Dr. agr. Peter K o r o n o w s k i , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Bernhart Oh n e s o r  g e , Phytopathologe (Diplom-Forstwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent 
Dr. agr. Wulf-Joachim P i e r i  t z, Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Anzahl der Hilfskrafte (am 1. Juli 1967) 

302 technische Hilfskrafte (einschlieBlich Arbeiter) 
- hiervon 15 aus Zuwendungen Dritter

und 22 aus DFG-Mitteln -
8 Doktoranden und Volontarassistenten 

77 Verwaltungs- und Kassenbeamte bzw. -angestellte (einschl. Stenotypistinnen) 
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Abb. 2. Neubau fur die Abteilung fur Pflanzen.sdrntzmittel und -gerate in Braun.schweig. 
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III. Forschung

Abteilungi fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

lnstitut fiir Pilanzenschutzmittelpriifung 

Laboratorium filr chemische Mittelpriifung in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchung eingesandter Bodenproben auf Riickstande chlorierter Kohlen
wasserstoffinsektizide (neu)

Im Berichtsjahr wurden von dem Institut fi.ir Gemi.isekrankheiten und Un
krautforschung der Biologischen Bundesanstalt in Fischenich sowie vom Pfl�
zenschutzamt Oldenburg Bodenproben zur Untersuchung au( Ri.ickstande ein
gesandt. Es war von Interesse festzustellen, inwieweit sich die fi.ir diese
Flachen bekannten PflanzenschutzmaBnahmen auf den Ri.ickstandsgehalt des
Bodens an Chlorkohlenwasserstoffinsektiziden auswirken. Die Untersuchung
ergab, daB beim Anbau von Getreide im Wechsel mit Ri.iben, Porree und
Kohlrabi ohne Einsatz von Bodeninsektiziden Ri.ickstande von max. 0,03 ppm
Lindan, 0,03 ppm DDT und 0,04 ppm Aldrin (jedoch kein Heptachlor) gefun
den werden konnen. 10 Bodenproben aus einem 150 ha groBen Marschbetrieb
mit starkem Gemi.iseanbau und starker,er Insektizidanwendung zeigten die
nachstehenden Rii.ckstandswerte im Boden: 0,03-0,16 ppm DDT, 0,02-0,04
ppm Dieldrin und 0,004 ppm Aldrin (lx).

(W. Weinmann in Zusammenarbeit mit G. Cri.iger vom Institut fi.ir Gemi.ise
krankheiten und Unkrautforschung und P. Blaszyk vom Pflanzenschutzamt
Oldenburg i. 0.)

2. Untersuchung eingesandter Mohrenproben auf Riickstande an Chlorkohlen
wasserstoffinsektiziden (neu)
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Von den unter 1 genannten Dienststellen wurden Mohrenproben zur Riick
standsuntersuchung eingesandt. Es war nicht nur die vorangegangene Pflan
zenschutzmaBnahme bekannt, sondern es standen auch die dazugehorigen
Bodenproben zur Verfi.igung. Die Untersuchung ergab Rii.ckstande in Hohe
von 0,008-0,12 ppm Lindan (lx n,024 ppm), 0,001-0,006 ppm Hepta.chlor
und < 0,001-0,004 ppm Aldrin (lx 0,04 ppm).

(W. Weinmann in Zusammenarbeit rnit G. Crii.ger vom Institut fi.ir Gemi.ise
kr�kheiten und Unkrautforschung und P. Blaszyk vom Pflanzenschutzamt
Oldenburg i. 0.)



3. Methode zur Bestimmung von Chlorbufam und Barban in Handelspraparaten
(neu)

Im Vorjahre war es gelungen, die Ester der N-Chlorphenylcarbaminsaure
(IPC und CIPC) nach Abspaltung der entsprechenden Chloraniline durch
Bromtitration zu bestimmen. Diese Methode liefl sich nicht bei jenen Estern
anwenden, deren Alkoholkomponente eine Dreifachbindung besitzt, da dann
wahrend der Saurebehandlung eine teilweise Verharzung eintritt.

Nun konnte nach Umwandlung der Dreifachbindung in eine Doppelbindung
das ungespaltene Molekul direkt bromiert werden. In Verbindung mit der
Polarisationstitration ist so eine schnelle Bestimmung der genannten Wirk
stoffe in den Handelspraparaten moglich. (E. Finger)

4. Methode zur Bestimmung von Carbary! und Promecarb in Handelspraparaten

Fiir die Wirkstoffe Carbaryl und Promecarb konnte gleichfalls eine Bromtitra
tion zur Gehaltsbestimmung in Handelspraparaten entwickelt werden. Ent
sprechend dem Charakter dieser Verbindungen als Phenolester wurde eine
Verseifung als Vorbehandlung gewahlt. Die Bestimmung ist auflerordentlich
rasch und relativ spezifisch. (E. Finger)

5. Teilnahme an Enquete-Untersudmngen im Rahmen des Collaborative Inter
national Pesticides Analytical Committee of Europe (CIPAC)

Die deutsche Delegation war aufgefordert warden, bei der Uberpriifung bzw.
Entwicklung der Analysenmethoden fur Carbaryl, Tetradifon und Endosulfan
mitzuwirken. Bei der Bearbeitung der von uns entwickelten Endosulfan- und
Carbarylmethode wurden wir gebeten, die Enquete zu leiten. Bei der Uber
priifung der polnischen Tetradifonmethode wirkten wir mit

(H. Zeumer und W. Weinmann) 

6. Entwicklung von Methoden fiir die Untersuchung von Pflanzenschutzmitteln
auf Basis versdtledener Wirkstoffe (neu)

Die Skala der Pflanzenschutzmittelwirkstoffe erfahrt eine laufende Erweite
rung durch neue, speziellere oder wirksamere Verbindungen. Feme·r wird zur
Kontrolle des Gehaltes der Praparate an diesen Verbindungen eine immer
spezifischere Analytik gefordert. Die Unterscheidung zwischen dem Gehalt
eines Praparates an Reinwirkstoff und technischem Wirkstoff sowie dem Ge
halt an Reinwirkstoff und einer bestimmten Isomere desselben wird immer
haufiger erforderlich. Diese spezifischen Bestimmungen sind in vielen Fallen
nur mittels der Infrarotan.alyse moglich, aber auch nur nach einer geeigneten
Isolierung und Auftrennung mit saulenchromatographischem Verfahren.

In der geschilderten Weise wurde im Berichtsjahr fur die verschiedenen Pra
parate und Praparatearten der folgenden Verbindungen eine Analysen
methode entwickelt:

(1) Bromophos
(2) Dibrom
(3) Dithianon
(4) Phosphamidon
(5) Tetraclifon

(6) Tetradifon in Kombination mit Malathion
(7) Tetrasul
(8) 2,4-D

(9) MCPA

(10) Mecoprop. (W. Weinmann) 
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7. Mitarbeit im Rahmen der EWG, Sad>.verstandigenausscbufl fiir Analysen
metboden der Riickstande von Pflanzenscbutzmitteln

Die von der italienischen Delegation vorgeschlagene Methode zu.r Bestim
mung von Parathion- und Parathionmethyl-Riickstanden in Obst und Gemuse
wurde in einer Enquete g.epriift. Zusarrunen mit den Laboratorien von Belgien,
Frankreic:h und Italien fiihrten wir die Bestirrunung der Ruckstande in Apfeln
und Salat auf vier versc:hiedenen Ruckstandsniveaus (0,28; 0,60; 0,83; 1,1
ppm) durch. Die Ausbeuten betrugen im Durchschnitt 92 fl/o bei den Apfeln
und 97 °/o bei Salat. (H. Zeumer und W. Weinmann)

8. Unter.suchung verscbiedener eingesandter Proben

Im Beric:htsja.hr gingen wieder Proben verschiedener Art von amtlichen Stel
len des In- und Auslandes mit der Bitte um Untersuchung ein. So wurde z. B.
fiir die Zolluntersuchungsanstalt Hamburg der Gehalt einer Sendung von 
Destillationsruckstanden an pp'-DDT bestimmt, fiir die turkische Regiernng
ein Kombinationspraparat von drei Wirkstoffen, das in gr6Berer Menge von
der Firma Merck AG, Darmstadt, bezogen werden soll, untersucht sowie fiir
das Pflanzensc:hutzamt Kiel eine Serie von Blattproben auf Malathionruck
stande analysiert, die AufschluB iiber die Wirkstoffverteilung eines speziel
len Spriihverfahrens (mit hoher Luftleistung) geben sollten. (W. Weinmann)

9. Normen und Normenmetbode fiir Natriumchlorat-Herbizide

Chlorathaltige Herbizide sind neuerdings nur dann aus den Verordnungen
der Lander iiber den Handel bzw. Verkehr mit giftigen Pflanzenschutzmitteln
ausgenommen, wenn sie - in abgabefertigen Packungen - mindestens 25 °/o
Kochsalz enthalten. Die Biologisc:he Bundesanstalt hat daher die Normen
fiir diese Praparate geandert und gleichzeitig eine neue Analysenrnethode
zur Dberpriifung dieser Normen herausgegeben.

(H. Zeumer und W. Weinmann) 

b) Im Bericbtsjabr laufende Forschungsvorhaben

1. Methode zur Bestimmung von Pyrethrum I und II in Handelspraparaten (neu)

Die bisherigen Methoden zur Bestimmung von Pyrethrum I und II basieren
auf der Titration der Chrysanthemumsaure nach Spaltung und Wasserdampf
destillation. Dieses V,erfahren wird in Praparaten, die zugleic:h atherische
Ole enthalten, gestort, so daB insbesondere die Werte fiir Pyrethrum II ver
falscht sind.
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Es wurde versuc:ht, die Pyrethrine nach Umsetzung mit Dinitrophenylhydra
zin als Dinitrophenylhydrazone durc:h Chromatographie an Aluminiumoxid
sauer bzw. Aluminiumoxid neutral voneinander und von den storenden Be
gleitstoffen zu trennen. An den Adsorbentien erfolgen jedoch offensichtlich
Wirkstoffzersetzungen. Auch an dem sehr viel milderen Kieselgel muBte
diese Erscheinung festgestellt werden.

Durc:h photometrisc:he Bestirrunung der Hydrazone insgesamt konnte jedoch
bereits eine Verbesserung der Analytik erzielt werden. Bei Formulierungen



mit atherischen Olen jedoch befriedigt dieses Verfahren noch nicht. Es ist be
absichtigt, bei diesen speziellen Formulierungen die Gaschromatographie ein
zusetzen. (W. Weinmann) 

2. Arbeiten an einer CIPAC-Analysenmethode fiir Begasungs- und Durch
gasungsmittel auf Basis des Phosphorwasserstoffes
Es wurden verg1eichende Untersuchungen mit der kolorimetrischen Methode,
der Titrationsmethode nach Komplexbildung mit Quecksilberchlorid sowie
der WHO-Methode, bei der der Phosphorwasserstoff mit Permanganatlosung
reagiert, durchgefiihrt. Die Methode iiber den Quecksilherkomplex ist die
eleganteste von allen drei Methoden bei gleicher Zuverlassigkeit. Sie ist je
doch nicht auf die Begasungsmittel anwendbar, die Calciumphosphid als
Wirkstoff verwenden, da dessen Verunreinigungen mit Quecksilber reagie
ren.

Die WHO-Methode hat den Vorteil, auf alle Praparate anwendbar zu sein,
zeigt jedoch nur bei gr6Bter Sorgfalt eine ausreichende Genauigkeit. Da fer
ner die genannten beiden Methoden fur Phosphorwasserstoff nicht spezifisch
sind, wurde schlieBlich der kolorimetrischen Methode, die den Phosphor
wasserstoff als Phosphat nach Oxidation mit Brom bestimmt, der Vorzug ge
geben. Die Methode wurde in einigen Details verbessert und kann nun. fur
eine internationa1e Enquete zur Verfugung gestellt werden. (W. Weinmann)

3. Arbeiten zur Entwicklung einer Unter.suchungstechnik fiir Rilckstande chlo
rierter Kohlenwasserstoffins·ektizide in landwirtschaftlich genutzten Boden
Die im Vorjahre begonnene Arbeit wurde fortgesetzt und insbesondere ge
priift, inwieweit der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens auf die Extrahierbarkeit
der Riickstande von EinfluB ist, inwieweit die Lufttrocknung der Proben
Wirkstoffverlust,e bewirkt und welche Lagerungsbedingungen fur die Proben
bis zur Untersuchung erforderlich sind.
Nach den bisherigen Ergebnissen treten Wirkstoffverluste bei der einfachen
Lufttrocknung der Proben nicht auf. Es werden durch die bessere Miscbbar
keit der getrockneten Proben bessere Durchschnittswerte erzielt als bei der
unmittelbaren Untersuchung des feuchten Bodens. Die Lagerung der Boden
proben soUte in der Gefriertrube erfolgen.
Die Methode wurde inzwischen an zahlreichen unterschiediichen Bodenpro
ben angewandt, dennoch ist beabsichtigt, sie weiterhin auf Verbesserungen
zu priifen. (W. Weinmann)

4. Methode zur Bestimmung von chlorierten Kohlenwasserstoffinsektiziden · im
Oberflachenwasser
Die Arbeiten zur Entwicklung einer solchen Methode wurden im vorher
gehenden Berichtsjahre begonnen. In Modellversuchen (Zusatz bekannter
Wirkstoffmengen zu Teich- oder FluBwasser) konnten Riickstande bis herab
zu 0,1 ppb nachgewiesen werden. Es ergaben sich jedoch bei langerer Lage
rung der Proben Schwierigkeiten. Die Riickstande wanderten in die Schweb
stoffpartikel ein und verschlecbterten so die Extraktionsbedingungen. Ferner
traten bei Lagerung bei Raumtemperatur Abbauprozesse ein. Die Proben
miissen daher zum mindesten im Kiihlscbrank gelagert werden. Aluminium
behalter wurden in vielen Fallen oberflachlich zersetzt und v,eranderten dann
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ihrerseits die Wasserprobe. Die Aufbewahrung muB daher in GlasgefaBen 
erfolgen. Beztiglich der Extraktion der Rtickstande erschien es am zweck
maBigsten, die Schwebstoffe abzufiltrieren und den Filtrationsrtickstand ge
sondert und intensiv zu extrahieren. Die Untersuchungen gehen weiter. 

(W. Weinmann) 

5, Bestimmung der Rilckstande von Chlorkohlenwasserstoffinsektiziden in Moh
ren, die auf Boden definierten Insektizidgehaltes gezogen worden sind 

Wie bereits bei den Untersuchungen der Ziffer a), Punkt 2, sollte dieser Ver
such, der in einer Betonkastenanlage der Biologischen Bundesanstalt in 
Braunschweig angelegt wurde, der Feststellung dienen, in welchem MaBe 
Rtickstande des Bodens sich auf Rtickstande nachgebauter Wurzelgemtise 
(insbesondere Mohren) auswirken. 
Der Versuch ist noch nicht abgeschlossen; bisher wurden folgende Analysen
werte erhalten: 

Zugegeben zum Boden 
0,200 ppm Aldrin 
0,200 ppm Aldrin 
0,050 ppm Aldrin 
0, 100 ppm Aldrin 

+ 0,100 ppm Heptachlor
+ 0,100 ppm Lindan
+ 0,1 00 ppm DDT 

} + 0,100 ppm Dieldrin

Gefunden im Boden 
0,025 ppm Aldrin 
0,028 ppm Aldrin 
0,005 ppm Aldrin 
0,012 ppm Aldrin 
0,015 ppm Heptachlor 
0,008 ppm Lindan 

Gefunden in der Mohre 
0,005 ppm Aldrin 
0,005 ppm Aldrin 
0,007 ppm Aldrin 
0, 1 00 ppm Aldrin 
0,013 ppm Heptachlor 
0,040 ppm Lindan 

(DDT- und Dieldrin-Werte fehlen) 
(W. Weinmann) 

6. Normen zur Bestimmung der Teilchengrolle von Netzschwefelpriiparaten 

Im Rahmen der Uberarbeitung der Normen von Pflanzenschutzmitteln wurde 
nach einer geeigneten Methode fur di-e Bestimmung der TeilchengroBe der 
Schwefelpraparate gesucht. Diese Bestimmung ist bekanntlich durch die elek
trisch.e Aufladung der Partikel erschwert. Um im voraus eine moglichst breite 
Anerkennungsmoglichkeit zu schaffen, wurde die CIP AC-Methode zur Be
stimmung der 6 µ-Teilchen als Ausgangspunkt gewahlt. Durch eine zusatz
liche Bestimmung des Anteiles an 1 2 µ-Teilchen konnte eine weitere wichtige 
GroBenordnung der Partikeln erfaBt werden. GroBe Schwierigkeiten liegen 
jedoch in der gleichma.Bigen Herstellung der Spritzbriihe, die nach annahernd 
praxisgerechten Prinzipien erfolgen soil. Durch genau definiertes Anteigen 
und Rtihren der Briihe konnten die Fehler in Grenzen gehalten werden. Die 
Untersuchungen zur Verbesserung der Methode sollen fortgeftihrt werden. 

(W. Weinmann) 

Laboratorium ftir botanische Mittelprilfung in Braunschweig 

a) Im Beridttsjabr abgesdllossene Forschungsvorhaben

1. Bekiimpfung emerser Wasserpflanzen und Untersuchungen Uber den Verbleib
der Herbizide im Wasser
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In Laboratoriums-, Gewachshaus- und Freilandversuchen wurden die Unter
suchungen zur Bekampfung von emersen Wasserpflanzen mit dem Wirkstoff 
Dalapon abgeschlossen. Der Wirkstoff und das Praparat sind wenig toxisch 



fi.ir Wasserbewohner, der EinfluB auf die 02-Bilanz eines Grabens nach der 
Herbizidanwendung wirkt sich nicht negativ aus und nach max. 6 Tagen 
ist der normale Tag-Nacht-Rhythmus wieder erreicht. Bei der Untersuchung 
behandelten Wassers im Biotest mit Weizen ergab dte Trockengewichts
bestimmung unmittelbar nach der Behandlung keinen Unterschied zur unbe
handelten Kontrolle, nach 4 Tagen lieBen die SproBlangen mit 93 °/o ke,inen 
besonderen negativen EinfluB mehr erkennen. (H. Johannes) 

2. Vergleichende Priifung von Praparaten zur Bodenentseuchung

Einlge im Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis der Biologischen Bundesanstalt
aufgefiihrte Bodenentseuchungsmittel wurden in bezug auf ihre Brauchbarkeit
gegen Plasmodiophora brassicae sowie gegen keimende Unkrautsamen iiber
priift. Die Versuche wurden im Freiland an Kohlrabi durchgefiihrt. Sie be
stii.tigten die in der Praxis oft beobachtete iiberlegene Wirkung einer sach
gemaBen Methylbromidanwendung. AuBerdem waren die Versuche Grund
lage fi.ir die Erstellung der .. Richtlinien fi.ir die amtliche Prufung von Fungi
ziden gegen Bodenpilze zur Bodenbehandlung". (H. Lyre)

3. Entwicklung und Aufbau eines Spritzgerates zur Ausbringung von Gleis
herbiziden

Auf Gleisanlagen ist eine laufende Bekii.mpfung des Unkrautes erforderlich.
Hierfi.ir werden von der Industrie spezielle Gle:isherbizide entwickelt, die in
der Regel iiber schienengebundene Sprengziige oder Sprengwagen mit einer
Spritztechnik ausgebracht werden, die von der im Pflanzenschutz gebrii.uch
lichen erheblich abweicht. Da die Wirkung von Gleisherbiziden von der je
weiligen Applikationstechnik abhii.ngig ist, ist fi.ir die amtliche Prufung von
Gleisherbiziden ein Gerii.t erforderlich, mit dem auf kleineren Parzellen die
im Eisenbahnbetrieb iibliche Spritztechnik, d. h. hoher Spritzbriiheaufwand,
hohe Fahrgeschwindigkeit, geringer Betriebsdruck, simuliert werden kann.
Nur dann ist im Versuch auf Kleinparzellen die herbizide Wirkung eines zu
priifenden Prii.parates exakt zu erfassen.

Ein derartiges Gerii.t wurde entwickelt und in zwei Prototypen gebaut. Die
Gerii.te haben sich im Priifungsjahr 1967 vollauf bewahrt. (H. Lyre)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Agarfolientests zur Priifung von Beizgeraten durch Feststellung der Vertei
lung des Beizmittels auf dem Korn

Die biologische Priifung der Beizgerate fi.ir Feucht- und Schlammbeizen wird
mit Hilfe des Agarfolientestes laufend durchgefi.ihrt. Im Jahre 1967 wurden
mit insges.amt 242 Versuchen drei Gerate gepriift.

Bei Feucht- und Schlammbeizmitteln auf Basis organischer Hg-Verbindungen
hat sich gezeigt, daB die Wirkung dieser Verbindungen weitgehend vom
Dampfdruck der verwendeten organischen f-Ig-Verbindung abhangt. Da aus
hygienischen Grunden den organischen Hg-Verbindungen mit mi:iglichst ge
ringem Dampfdruck der Vorzug zu geben ist, muB zur Erhaltung der fungi
ziden Wirkung eine optimale Verteilung der FeuchtbeizmitteI auf dem Saat
gut erfolgen. (H. Johannes)
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2. Untersudmng Uber die Abhangigkeit der Aufwandmenge von Bodenherbizid
und Bodentypus

Die im Vorjahre begonnenen langfristigen Forschungsa.rbeiten konnten
wegen Arbeitsiiberlastung des Laboratoriums fur botanische Mittelpriifung
nur sehr begrenzt weitergefiihrt werden. Es ware jedoch dringend notwendig
gewesen, intensiver an diesem Problem zu arbeiten, da die Zahl neuentwik
kelter Bodenherbizide standig zunimmt. Ziel der Untersuchungen ist es, die
Abhangigkeit der Wirkung der Bodenherbizide von den unterschiedlichen
Bodentypen und ihrem variierenden Hu_musgehalt zu erfassen, um durch eine
treffende Charakteristik der Boden dem Anwender Hinweise fur die je
weils optimale Aufwandmenge der Bodenherbizide geben zu konnen.

(H. Johannes und H. Lyre) 

3. Untersuchungen Uber die Keimungsphysiologie einiger Ackerunkrauter und
Ruderalpflanzen

Die im Jahre 1966 begonnenen Untersuchungen wurden 1967 fortgefiihrt, wo
bei das Schwergewicht der Arbeiten auf einige Rude-ralpflanzen gelegt wurde.
Die standig zunehmende Priifung von Totaiherbiziden z,eigt das groBe Inter
esse der Pflanzenschutzmittel-Hersteller an dieser Praparategruppe, offenbar
verursacht durch einen erheblich gestiegenen Bedarf. Die bisher gepriiften
Totalherbizide haben - je nach Aufwandmenge - immer nur Teilbekamp
fungserfolge gezeitigt, z. T. mitverursacht durch die oft nicht erkannten Zu
sammenhange zwischen der Biologie der zu bekampfenden Pflanze und dem
Wirkungscharakter des Herbizids. Die Untersuchungen iiber die Keimungs
physiologie sollen einen Beitrag zm Klarung der Biologie der Ruderalpflan
zen bringen mit dem Ziel, bessere Bekampfungsergebnisse zu errnichen.

(H. Lyre) 

4. Biotests zur Bestimmung von HerbizidrUckstanden in Wasser, Boden und
Erntegut

Die im Berichtsjahr im Rahmen der Arbeitsgruppe ,,Methoden" des European
Weed Research Council durchg,efiihrten Arbeiten hatten zum Ziel, geeignete
Versuchsmethoden zum Nachweis von Herbiziden zu erstellen. Es wurden
sechs Wirkstoffe mit einem Testpflanzensortiment von Kulturpflanzen durch
gepriift. Die fiir diesen Zweck entwickelte und angewandte Methode la.flt die
Versuchsbedingungen einfach und fiir jede Testreihe gleichmafiig durchfiih
ren, es konnen jedoch nur bei Konzentrationen iiber etwa 30 ppm differen
zierte Ergebnisse erzielt werden. Diese Konzentrationen werden aber in der
Praxis beim Einsatz von Herbiziden bei sachgema.Ber Anwendung niemals
erreicht. (H. Johannes)

5. Untersuchungen Uber die Bekampfungsmoglichkeiten von Ruderalpilanzen

mit Totalherbiziden
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Nach der Anwendung von Totalherbiziden in der Praxis kommt es in der
Regel zu Selektionen. Diese fiihren oft dazu, daB schon nach kurzer Zeit das
Bild eines volligen MiBerfolges entsteht, da die iiberlebenden Pflanzen in
folge fehlender Konkurrenz sich stark ausbreiten. Es gilt als sicher, daB be
stimmte Wechselbeziehungen zwischen morphologischer oder physiologischer
Resistenz der Ruderalpflanze, Behandlungszeitpunkt, Wirkstoff und Auf
wandmenge bestehen. AuBerdem spielt die Applikationstechnik eine nicht zu



unterschatzende Rolle. Die fur einen Einzeiwirkstoff gefundenen Relationen 
konnen bei Kombination mit einem oder mehreren anderen Wirkstoffen vol
lig verandert sein. 

Die Untersuchungen werden besonders im Hinblick auf die richtige Bewer
tung von Totalherbiziden im Rahmen der amtlichen Pflanzenschutzmittelprii
fung durchgefuhrt. (H. Lyre) 

Laboratorium fur zoologische Mittelprilfung in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Verbesserung der Papierabdruckmethode zur Auswertung von Bekampfungs
versuchen mit Akariziden

In Weiterfiihrung der im Vorjahre begonnenen Verbesserung der Papier
abdruckmethode zur Auswertung von Bekampfungsversuchen gegen Spinn
milben konnten in umfangreichen Versuchsreihen an Bohnenblattern (Pha
seolus) verschiedenster Gr613e 99,8 bis 100 °/o der auf den Blattem befind
lichen Spinnmilben in den Abdri.icken erfa13t werden, wenn eine bestimmte
Technik bei der Herstellung des Abdruckes befolgt wurde. Zudem lassen sich
in fast allen Fallen bei der verwendeten Spinnmilbenart (Tetranychus urticae
Koch) aus den Abdri.icken Eier, bewegliche Jungstadien und Adulte unter
scheiden. Von den erprobten Konservierungsmethoden hat sich vor allem
eine bewahrt, so daB eine Aufbewahrung der Abdri.icke i.iber einen Zeitraum
von mehr als einem Jahr ohne Verlust der Erkennbarkeit mbglich ist. Die
Methode kann somit fur di<e in Frage kommenden Anwendungsbereiche als
brauchbar angesehen werden. Eine Verbffentlichung der Untersuchung.en ist
vorgesehen. (W. Herfs)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen ilber die Hohe von Bromophosriickstanden in Radieschen

Die Fortfi.ihrung der im Jahresbericht. 1966, S. 20, genannten Versuche er
brac:hte im Jahre 1967 bei gleicher Versuchsdurchfi.ihrung (einmaliger GieB
behandlung nach dem Auflaufen) mit demselben Praparat an der gleichen
Radieschensorte (.Halbrot-halbweiB') wesentlich geringere Ri.ickstandswerte,
z. B. 2,5 ppm nach 41 Tagen nach der Behandlung. Die Ursache fi.ir die immer
noch sehr hohen Ri.ickstandswerte sowie fi.ir die unterschiedlichen Befunde in
verschiedenen Jahren konnte noch nicht ermittelt werden. (W. Herfs)

2. Verbesserung einer Zuchtmethode ittr Speckkafer

Der als Vorrats- und Materialschadling bekannte Dornspeckkafer (Dermestes

vulpinus F.) benbtigt ein testes Material zum Einbohren der erwachsenen
Larven zwecks Anlage der Puppenwiege. Ein solches Material kann bei der
Zucht dieses Insekts in Form von Torf- oder Korkplatten in die Zuchtbehalter
eingelegt werden. Um Kosten fi.ir die hier zunachst verwendeten Korkplatten
zu ersparen, wurde fi.ir das Einbohren der Larven .,Styropor", ein syntheti
sches Material, verwendet, welches heute als Verpackungsmaterial allgemein
gebrauchlich ist und kostenlos zur Verfi.igung steht. Dabei stellte sich heraus,
daB bei Verwendung des gleichen Putters eine erheblich schnellere und zah
lenmaBig starkere Entwicklung aller Stadien des lnsekts in den ZuchtgefaBen
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stattfindet als bei der Verwendung von Kork. Auch ist die Mortalitat der 
Imagines geringer. Die Entwick.lung scheint auf rotem ,,Styropor" besser zu 
s,ein als auf weiBem. Die Untersuchungen werden fortgesetzt, wobei u. .a. 
ermittelt werden soll, oh das ,,Styropor" eine Bedeutung als Nahrung fiir 
diese Tiere hat. Nach AbschluB der Untersuchungen ist eine Veroffentlichung 
vorgesehen. (W.Herfs) 

lnstitut fiir Geratepriifung in Braunschweig 

a) Im Beridltsjahr abgesdllossene For.schungsvorhaben
keine

b) Im Beridltsjahr laufende Forscbungsvorhaben

Forschungsarbeiten konnten wegen Uberlastung des Instituts mit Prufungs
arbeiten im Berichtsjahr nicht durchgefiihrt werden. Es feh1en vor allen 
Dingen weitere wissenschaftliche Mitarbeiter und entsprechende Hilfskrafte. 
Zur Zeit sind noch folgende in den Vorjahren begonnene Untersuchungen 
nicht abgeschlossen: 

1. Untersuchungen an Dralldiisen von Pflanzenschutzgeraten mit unterschied
lichen Bohrungen, Drallkorpern und Drallkorperabstanden

Die Zusammenhange der Wirkung dieser Elemente und Faktoren auf die
Spritzart und Spritzleistung sind nicht bekannt. Ihre Kenntnis ist aber fiir
eine bestmogliche Ausfiihrung der Dusen von groBem Wert und damit fiir
eine sparsame und wirkungsvollere Ausbringung von Pflanzenschutzmittein
von groBer wirtschaftlicher Bedeutung. (H. Koch)

2. Feststellung von Ver.schlei6werten an Diisen und Pumpen

Auch die Kenntnis der Lebensdauer von Dusen und von Pumpen fur Pflan
zenschutzzwecke ist von groBer wirtschaftlicher Bedeutung.
Die 1965 begonnenen VerschleiBversuche, die bereits Schluss,e auf di.e Art
der Zunahme des VerschleiBes zulieBen (s. Jahresbericht 1965, S. 25). wurden
nach mehrmonatiger Unterbrechung Ende 1966 fortgesetzt. Weitere Ergeb
nisse liegen noch nicht vor. (H. Koch)

3. Entwicklung neuer Priifmethoden und -einridltungen

Diese hangen als laufend anfallende Aufgaben von der Art der zur Prufung
angelieferten Gerate oder Gerateteile ab. (H. Koch)

Institut fiir Pflanzenschutzmitteliorschung in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene For.schungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber fungizide Benzimidazole mit systemischer Wirkung
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Die Benzimidazole gehoren zu den systemischen Fungiziden, deren Wirksam
keit hauptsachlich gegen wichtige Erreger samenburtiger Pilzkrankheiten
untersucht wurde. Gegenuber den gebrauchlichsten Fungiziden !assen sie
Fortschritte erwarten, da tiefer in die Getreidekaryopse eingedrungene
Krankheitserreger wirksam bekampft werden k6nnen und junge Keimlinge
nach Saatgutbehandlung einige Zeit vor dem Angriff pathogener Pilz,e ge
schutzt bleiben.



Thiabendazol (2-[4'-Thiazolyl]-Benzimidazol und Furidazol (2-[2' -Furyl]-Ben
zimidazol) zeigten als Beizmittel eine sehr gute Wirksamkeit gegen Schnee
schimmel (Fusarium nivale) und waren darin bei gleicher Aufwandmenge 
quecksilberhaltigen Beizmitteln i.iberlegen. Gegen andere wichtige Krankheits
erreger des Getreides wie Fusarium culmorum, Helminthosporium sativum, 
H. gramine-um, H. avenae, Ustilago nuda, U. avenae, U. maydis, Ophiobolus
graminis und Rhizoctonia solani war eine Saatgutbehandlung schwacher oder
ungeni.igend. Beide Verbindungen besitzen gute systemische Eigenschaften,
wie am Befallsverlauf von Cucurbita-pepo-Pflanzen durch Erysiphe cichora
cearum deutlich gezeigt werden konnte. Durch Saatgutbehandlung von Weizen
und Gerste lieBen sich der Braunrost, die Halmbruchkrankheit und der Mehl
tau i.iber einige Women starker reduzieren. (G. Schuhmann)

2. Untersudmngen iiber die Moglichkeit der Bekampfung des Maisbeulenbran
des ( U s t i I a g o m a y d i s ) durch Saatgutbehandlung

Da der Maisbeulenbrand infolge des verstarkten Maisanbaues an Bedeutung
gewonnen hat, sind rieuere Fungizide auf ihre Brauchbarkeit als Beizmittel
zum Schutz junger Maispflanzen im Gewacbshaus und Freiland untersucbt
worden. Benzimidazole, Hexacblorbenzol, TMTD sowie die gegen Flugbrande
wirksamen Oxathiine 2,3-Dihydro-5-carboxanilido-6-methyl-1,4-oxathiin und
2,3-Dihydro-5-carboxanilido-6-methyl-1,4-oxathiin-4,4-dioxid zeigten dabei
keine Wirkung. (G. Schuhmann)

3. Untersuchungen iiber das Verhalten verschiedener Pflanzenschutzmittel im
Boden und auf dem Emtegut nach praxismafliger Anwendung

Auf einem Feldsti.ick. wurde in praxisi.iblicher Aufwandmenge in mehreren
Parallelversuchen je ein lnsektizid aus der Gruppe der chlorierten Kohlen
wasserstoffe und der Phosphorsaureester ausgebracht. Das Feld wurde mit
Salat, Kohlrabi und gri.inen Bohnen bestellt. Erntegut und Bodenproben wur
den mit Hilfe von Biotestverfahren unter Benutzung von Taufliegen (Dro
sophila) und Guppys (Lebistes) auf lnsektizidri.ick.stande untersucbt. Das
Pflanzenmaterial wurde im Direkttest und als Azetonauszug verwendet, di-e
Bodenproben als Azetonauszi.ige. In den Pflanzen konnten keine Ri.ick.stande
nachgewiesen werden. Von den Bodenproben erg.aben nur die mit den chlo
rierten Kohlenwasserstoffen behandelten Parzellen Ins,ektizidri.ickstande.

(G. Schmidt) 

4. Untersuchungen an unbehandelten Kulturpflanzen zur Feststellung etwa vor
handener insektizider Eigenschaften

Um eine m6gliche Beeinflussung von Ri.ickstandsuntersucbungen durch pflan
zeneigene, insektizid wirkende Stoffe zu ermitteln, wurden Kohlrabi, gri.ine
Bohnen und Salat in verscbiedenen Wacbstumsphasen untersucht. Die Pri.ifung
erfolgte in Biotestverfahren unter Verwendung von Taufliegen (Drosophila)
in der Form des Direkttestes und als Azetonauszug. Eine insektizide Wir
kung war in keinem Falle festzustellen. (G. Schmidt)

5. Neues Spriihreagens zum selektiven diinnschichtchromatographischen Nach
weis Nitrogruppen tragender Pflanzenschutzmittelwirkstoffe

Im Bestreben, den selektiven Nachweis von Pflanzenschutzmitteln im Ernte
gut zu erleichtern, ist fur eine Gruppe wicbtiger Insektizide ein neues Spri.ih-
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reagens fiir diinnschichtchromatographische Untersuchungen gefunden wor
den. Spriihlosung I: Benzylcyanid-Azeton (1 :1) und nachfolgend Spriihlosung 
U: 40 °/o Benzyltrimethylammoniumhydroxid in Methanol lassen Parathion, 
Parathion-methyl, Fenitrothion, Chlorthion und Paraoxon auf der Diinn
schichtplatte in Mengen bis zu 1 µg als graue bis hellgriine Flecke neben 
lOOfachem UberschuB von 43 anderen Insektizidwirkstoffen sichtbar werden. 
Dibrom und Dichlorvos storen. (W. Ebing) 

6. Entwicklung eines Detektoradapters fiir die temperaturprogrammierte gas
chromatographische Pflanzenschutzmittelanalyse in Allglassystemen mit
Aerographgeraten

Fiir die Riickstandsanalyse mit Hilfe der Gaschromatographie miissen an diese
Methode besonders hohe Anspriiche gesteilt werden. Einige davon sind bis
heute noch nicht befriedigend erfiillt. Dies trifft besonders auf die Fa.He der
simultanen Vielstoffanalyse zu, die mit Hilfe der temperaturprogrammierten
Gaschromatographie untersucht werden miissen. Fiir die durchweg tempera
turkontrollierte g.aschromatographische Wirkstoffspurenanalyse wurde ein
zuverlassiger Adapter fiir den Weg zwischen 1/s-Zoll-Trennsa.ule und Detek
torquarzdiise konstruiert, welcher allen entsprechenden Erfordernissen eines
Riickstandslaboratoriums gerecht wird. Der Adapter wird nach unseren An
gaben von der Firma Varian Aerograph GmbH, Darmstadt, gebaut.

(W. Ebing) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen zur Bekampfbarkeit der Braunfleckigkeit des Weizeins durch

Saatgutbehandlung (neu)

Die Braunfleckigkeit des Weizens (Septoria nodorum) vermsacht in ganz
Deutschland Ertragsausfa.lle an Weizen. Da der Pilz auch mit dem Sa.atgut in
gr613erem Umfange iibertragen wird, kommt der Ausschaltung der Keimlings
infektionen durch Saatgutbeizung eine grofle Bedeutung zu. Es sind deshalb
die wichtigsten Fungizide auf ihre Brauchbarkeit als Beizmittel untersucht
worden. In den ersten Gewachshausversuchen zeigten die quecksilberhaltigen
Praparate die beste Wirkung. Die Versuche sollen fortgefiihrt werden.

(G. Schuhmann) 

2. Untersuchungen iiber die Einsatzmoglichkeiten von neuen systemischen Fun
giziden als Saatgutbeizmittel (neu)

Da die neuerdings bekanntgewordenen systemischen Fungizide Fortschritte
bei der Bekampfung von Pilzkrankheiten erwarten Iassen, sollen diese
fortlaufend auf ihre Wirkungsweise und Einsatzmoglichkeiten untersucht
werden. Neben den Benzimidazolen wurde zuna.chst die Wirksamkeit der
Oxathiine als Saatgutbeizmttel gegen Getreidebrande gepriift. Der Flugbrand
der Gerste (Ustilago nuda) konnte in Feldparzellen mit 2,3-Dihydro-5-carb
oxanilido-6-methyl-1,4-oxathiin bei einem Aufwand von 200 g/dz eines
75prozentigen Praparates vollstandig unterdriickt werden. Eine hohe Wirk
samkeit zeigte sich auch gegen Haferflugbrand (Ustilago avenae). Nach den
bisherigen Beobachtungen beschra.nkt sich eine ausreichende Wirkung haupt
sachlich .auf die Basidiomyzeten. Die Versuche werden fortgesetzt.

(G. Schuhmann) 
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3. Untersuchungen ilber die Eignung von Fliegenlarven fur den Nachweis ·von
Insektiziden im Erntegut

Die Biotests mit reinen Wirkstoffen aus der Gruppe der Phosphorsaureester
wurden abgeschlossen; anschlieflend wurde mit der Untersuchung chlorierter
Kohlenwasserstoffe begonnen. Als Versuchstiere dienten Larven der Mittel
meerfruchtfliege (Ceratitis capitata) und Larven der Taufliege (Drosophila),
da sich letztere in gleicher Weise wie die Mittelmeerfruchtfliege ziichten
lassen. Zurn Vergleich wurde erfolgreich ein Direkttest mit Drosophila-Ima
gines benutzt, wie er von H. R. We-ilenmann am Chemischen Laboratorium
der Stadt Zurich routinemaflig durchgefiihrt wird. Bei den zwei Fliegenarten
ergaben sich gegeniiber den gepriiften Wirkstoffen Empfindlichkeitsunter
schi,ede. Durch Verwendung von Eilarven war der Nachweis von geringen
Riic:kstanden moglich, die mit Hilfe der Fliegenimagines nicht mehr fest
gestellt werden konnten. Ganz allgemein zeigte sich, dafl die Versuchstiere
gegeniiber den Phosphorsaureestern wesentlich empfindlicher waren als ge
geniiber den chlorierten Kohlenwasserstoffen. Die Versuche sind noch nicht
abgeschlossen, sie sollen insbesondere noch mit Carbamaten fortgefiihrt
werden. (G. Schmidt und G. Servas)

4. Untersuchungen Uber die Eignung von Elektroneneinfang- und thermionischen
Detektoren filr die Erfordernisse der Pflanzenschutzmittelanalyse

Von dem Grad der Selektivitat der Detektoren ist die Sicherheit iiber die
gaschromatographisch gewonnenen Riickstandsdaten in hohem Mafle abhan
gig. Mit Versuchen zur Verbesserung der Stabilitiit thermionischer Detekto
ren wurden theoretische Vorstellungen iiber Wirkungsmechanismen dieser
Detektoren gewonnen, aus denen Griinde fiir die noch nicht befriedigende
Stabilitiit abgeleitet werden konnen. Die Verbesserung der Stabilitiit stoflt
jetzt noch auf grundsiitzliche technische Schwierigkeiten. (W. Ebing)

5. Gaschromatographischer Nachweis von 50 lnsektizidwirkstoffen nebenein
ander

Das unter dieser Rubrik im Jahresbericht 1966 beschriebene System wurde
fiir den spezifischen Nachweis von 42 phosphorhaltigen Wirkstoffen verbes
sert. Die Verbesserung betrifft eine Veriinderung der Dimensionen und die
Zuhilfenahme des thermionischen Detektors, so dafl das Verfahren wirkstoff
schonender und empfindlicher gestaltet werden konnte. Eine in Vorbereitung
befindliche Arbeitsvorschrift fiir den Nachweis der Wirkstoffe im 0,01-ppm
Bereich in Proben unbekannter Vorgeschichte soll als Grundlage fiir die Er
weiterung und V,erbesserung des Verfahrens sowie fiir die wissenschaftliche
Zusammenarbeit mit anderen Laboratorien dienen. (W. Ebing)

6. Diinnschichtchromatographischer Gruppentest fiir P- und Cl-haltige Insektizide

Die Reproduzierbarkeit der Trennergebnisse wird durch jahreszeitlichen
Klimawechsel stark beeinfluflt. Fiir die Erhaltung der Sicherheit im Gruppen
test wurden Maflnahmen und Vorrichtungen erprobt, die eine Standardisie
rung des Tests und die Ausschaltung der Einfluflnahme der Klimafaktoren
Temperatur und Feuchtigkeit zum Ziele haben. Die Untersuchungen sind noch
nicht abgeschlossen. (W. Ebing)

A 29 



Abb. 3. Neubau fur die Institute fur Botanik und hir Biochemie in. Braunschweig. 

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut iiir Botanik in Braunschweig 

a) Im Beiricht sjahr abgeschlossen e Forschun gsvor haben

1. Die Prognose der Kar toffelkr aut faule ( P hy t o  p h t ho r a i n  f e, s t a n s )

Die an Hand des in langjahrigen Gemeinschaftsversuchen gewonnenen Be
obachtungsmaterials entwickelte mathematisch-statistische Methode zur Pro
gnose der Kartoffelkrautfaule ist 1967 erstmalig in die Praxis iibertragen
warden. Die hierbei erforderlichen Bewertungsziffern sowie die entsprechen
den Wertziffersummen (vgl. Jahresbericht 1965, S. 30, Ziff. 7) werden nach
Ubermittlung der Beobachtungsdaten der We,tteramter durch Femschreiber
im Rechenzentrum des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach wochentlich
mit einem der Prognoseregel entsprechenden Programm errechnet. Die er
haltenen Daten werden den Wetteramtern umgehend geme'1det und stehen
dann dem Pflanz.enschutzdienst zur Verfiigung. Das Verfahren hat sich be
wahrt und wird nach einigen technischen Verbesse,rungen die Grundlage fur
den zukiinftigen Krautfaulewarndienst liefern. Damit ist das umfangreiche
und langjahrige Forschungsvorhaben der Krautfauleprognose endgiiltig ab
geschlossen.
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(J. Ullrich in Zusammenarbeit mit H. Schrodter, Agrarme:teorologische 
Forschungsstelle Gieflen und den Pflanzenschutzamtern) 



2. Untersuchungen zur Methodik der Krautfauleresistenzprilfung
Die Priifung der Krautfauleresistenz von Kartoffelsorten mit aus Blattem
ausgestanzten Scheiben nach der Methode von H o d g s o n  fiihrt zu brauch
baren Ergebnissen. Es ist · jedoch schwierig, Resistenzunterschiede, die zwar
gering sind, aber fur das Verhalten der Sorten im Feldanbau durchaus noch
Bedeutung haben, nachzuweisen. Verwendet man bei der Infektion statt der
iiblichen Anz.ahl von 200 Schwarmern des Erregers in 0,5 ml Wasser eine
logarithmische Verdiinnungsreihe, so ist eine gute Differenzierung der ge
nannten Sorten moglich.
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Abb. 4. Befallsrate von Blattscheiben von vier verschiedenen Kartoffelsorten nach Inoku
lation mit unterschiedlichen Schwarmerzahlen des Krautfauleerregers (Phytoph
thora iniestans). 

Die Resistenzunterschiede der Sorten zeigen sich in den in Abb. 4 dargestell
ten Dosis-Wirkungskurven; zahlenma.Big werden sie bei diesem Verfahren 
zweckma.Big durch die Anzahl der Schwarmer ausgedriickt, die notig ist, um 
50 0/o der zu priifenden Blattscheiben zu infizieren. (J. Ullrich) 

3. Untersuchungen ilber die Keimung der Dauersporangien des Kartoffelkrebs
erregers

Synchytrium endobioticum, der einzellige Erreger des Kartoffelkrebses, bildet
fur seine Erhaltung und Vermehrung zwei verschiedene Sporangientypen
aus, die ,,Sommersporangien" und die ,,Dauersporangien". Das Sommer
sporangium entsteht in der Wirtszelle aus dem Protoplasten des Pilzes, so
bald dieser aus seiner Zelle durch eine enge Pore herausgewandert ist
(Migration). Bei dem Dauersporangium sollte sich dagegen di,e Zelle des
Parasiten selbst in ein Sporangium umwandeln, also keine Migration erfol
gen. Diese Unterscheidung, die sogar taxonornische Bedeutung besaB, wurde
jedoch fraglich, als K o  I e 1965 feststellte, daB auch aus Dauersporangien,
die er auf Wasseragar isoHert einige Wochen hindurch beobachtete, der
Protoplast heraustreten und in Gestalt einer weiBen Kugel bis zu einigen
Wochen unverandert verharren kann.
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Unsere daraufhin begonnenen Untersuchungen iiber Auftreten, Beschaffen
heit und weitere Entwicklung dieser ,,Sekundarspornngien" fiihrten zu fol
genden Ergebnissen: 

Aus ,,Krebskompost", einem mit Dauersporangien angereicherten Humus
Sand-Gemisch, lassen sich Sekundarsporangien mit und ohne anhaftende, 
leere Dauersporangienhiillen leicht in groflerer Zahl isolieren. Voraussetzung 
ist, daB man den Kompost, bis zur Kriimelung angefeuchtet, 2-3 W ochen 
bei etwa 15° C gelagert hat. Fi.inf Wochen nach dem Anfeuchten des Kom
postes nahm der Gehalt an Sekundarsporangien ab. Einzelne wurden jedoch 
noch nach zwei Monaten gefunden. Die Sekundarsporangien sind vielkernig, 
wie elektronenoptische Aufnahmen von Ultradiinnschnitten ergaben. Ver
einzelt konnte das Ausschwarmen von Zoosporen beobachtet werden. Es ge
lang, mit einzeln iibertragenen Sekundarsporangien Kartoffelkeime und -blat
ter zu infizieren, auf denen je KontaminationssteUe spater bis zu 50 Sporan
gien der neuen Generation gezah1t wurden. (M. Hille) 

4. Untersuchungen iiber die Biologie von P e r o n o s p o r a g a 11 i g e n a und
die pathologische Anatomie und Physiologie der Wirtspflanze A I y s s u m
s axa t i l e

Das in Garten weit verbreitete Steinkraut Alyssum saxatile ist ,sehr haufig
von einem Falschen Mehltau befallen. Nach der Erstbeschreibung des Er
regers Peronospora galligena Blumer sollen durch den Befall nur lokalisierte,
beutelartige Gallen entstehen. Nach unseren Untersuchungen breitet sich der
Pilz im Wirt jedoch systemisch aus und wird dann im Parenchym aller
Pflanzenteile gefunden, dessen Zellen meist hypertrophieren. Er verursacht
verschiedene Miflbildungen, darunter hexenbesenartige Bliitenstande, ein
Symptom, welches auch einer anderen, bisher nicht naher bekannten Pero

nospora-Art zugeschrieben wurde. Der Erreger iiberwintert in den Achsel
knospen der Staude, aus denen im Friihjahr systemisch kranke Triebe her
vorgehen. Wie sich nach chromatographischer Trennung der Blattfarbstoffe
im Spektralphotometer zeigte, haben die Blatter dieser Triebe einen merklich
geringeren Chlorophyllgehalt als gesunde Blatter. Der Pilz ist auf Alyssum
saxatile und dessen Varietaten spezialisiert und befallt weder andere
Alyssum-Arten noch verwandte Gattungen, wie Berteroa. Das Felsensteinkraut
ist sehr leicht infizierbar und diirfte daher eine geeignete Testpflanz.e fiir die
Priifung von Fungiziden gegen Poronosporaceen im Zierpflanz.enbau sein.

(J. Ullrich und B. Schober) 

5. Europaisches Gelbrost-Fangsortiment (P u ccini a s t r i i  f o r m  i s) 1966

Bei einem windverbreiteten Errege,r wie dem Gelbrost des Getreides ist es
besonders wichtig, Beobachtungen iiber Auftreten und Ausbreitung des Pil
zes, Veranderungen des Rassenspektrums und ·eventueUe ResistenzqueUen
beim Getreide in grofleren Raumen als den durch Landesgrenzen gegebenen
zu sammeln und auszuwerten. Seit 1956 wird in enger Zusammenarbeit mit
dem Nederlands Graan-Centrum in Wageningen ein ,,Fangsortiment" von
Weiz.en- und Gerstensorten unterschiedlicher Gelbrostanfalligfoe,it in Europa,
dem Vorderen Orient und vereinzelt auch in Ubersee an rund 150 Orten an
gebaut. Die dadurch gewonnenen Feldbeobachtungsdaten werden in Verbin
dung mit den Ergebnissen der Rassenanalyse ausgewertet. 1967 konnten
Rumanien und Ungam fiir dieses Projekt neu gewonnen werden.
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Die Ergebnisse des Jahres 1966 wurden abgeschlossen und zusammengestellt. 
Als auffalligste Erscheinung muB herausgestellt werden, daB es <lurch den 
1966 gesteigerten Anbau der friiher resistenten, sehr ertragreichen Sorten 
,Rothwell Perdix' in Groflbritannien und ,Tadoma', ,Sylvia.' und ,Ibis' in den 
Ni-ede-rlanden zu einer Ausbreitung der bei diesen, .aber auch anderen Sorten 
stark pathogenen Rasse 60 gekommen ist, die teilweise ein verheerendes 
AusmaB angenommen hat. 
Die Zusammensetzung des .,Fangsortimentes" fur 1968 und 1969 wurde nach 
den jiingsten Ergebnissen variiert. 
(E. Fuchs in Zusammenarbeit mit R. W. Stubbs und H. Vecht, Nederlands 
Graan-Centrum und Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek in 
Wageningen/Niederlande) 

6. Untersuchungen Uber die physiologische Spezialisierung des W eizen- und
Gerstengelbrostes (Pu cci n i  a s t r i i  f o rm i s), Herkunft 1966

1966 waren rund 750 Proben von gelbrostbefallenen Weizen- und Gersten
blattern eingesandt warden, die im Gewachshaus auf Keimpflanzen auf ihre
Zugehi:irigkeit zu den verschiedenen physiologischen Rassen gepriift worden
sind. Die Proben kamen vorwiegend aus Deutschland, den Niederlanden,
Danemark, Groflbritannien, . Frankreich, der Schweiz, Osterreich und der
Tschechoslowakei sowie in geringerem Umfange aus Schweden, Irland, Bel
gien, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Jugoslawien, Bulgarien, Grie
chenland, der Tiirkei, Agypten und Israel. Einige Einzelproben kamen auch
aus Ubersee.
Als im gesamten vorherrschende Weizengelbrost-Rassengruppe kann wei
terhin die R. 3/55 angesehen werdE!n, die im ganzen ni:irdlichen und mittleren
Europa haufig auftrat, aber auch in Spanien, Portugal, Italien und Jugo
slawien beobachtet warden ist.
Die 1965 in England neu aufgetretene und sehr gefahrliche Rasse 60 hat sich
in Groflbritannien, den Niederlanden, Danemark und Norddeutschland stark
ausgebreitet. Die normalerweise in Nordeuropa ·vorhandene Rassengruppe 8
wurde auch 1966 gefunden, aUerdings offenbar iiberdeckt von Rasse 60, die
aufler ihrem eigenen auch den Wirtssortenkreis der R. 8 befallt.
Aus dem alpinen Raum wurden wiederum die Rassen 15, 32 und 32 A deter
miniert, wahrend im Mittelmeerraum weiterhin die Rassengruppe 20 A be
stimmend blieb.
Die Gerstengelbrost-Rassengruppe 24 erwies sich erneut als die beherr
schende im europaischen Raum. Rasse 23 wurde daneben in Groflbritannien
und Danemark gefunden. (E. Fuchs)

7. Anzucht von Getreidemst unter kontrollierten Auflenbedingungen
I. Die Kultur des Gelbro.stes in Lichtthermostaten

Fur eine Reihe von Versuchen mit Gelbrost (Puccinia striiformisJ, wie z. B.
die Untersuchung der Wirkungsdauer verschiedener Dosen von systemischen
Fungiziden oder des Verhaltens mancher Rassen dieses Pilzes gegeniiber be
stimmten Testsorten, gehi:irt die Steuerung der Umweltfaktoren Temperatur
und Licht zu den Voraussetzungen fiir reproduzierbare Ergebnisse. Ziel die
ses ForschungsvorhabeJ:!s war daher die Ausarbeitung eines von den Jahres
zeiten unabhangigen, standardisierten Kulturverfahrens mit niedrigem Ko
sten- und Arbeitsaufwand.
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Fur die Modellversuche wurden Lichtthermostaten gebaut, die in ihrem Sy
stem der Temperatursteuerung den fiir grofiere Versuche benotigten Klima
kammern einfacherer Bauart entspr,echen. Die Beleuchtungsstarke betiagt 
3000-4000 Lux je nach Pflanzenhi::ihe (Raumbeleuchtungsstarke 5000----6000 
Lux, von den Pflanzen empfangene Strahlungsenergie 4000-5000 Erg/cm2/ 

sec). Die relative Luftfeuchtigkeit folgt bei ausreichender Wasserversorgung 
den eing,estellten Temperaturen. 

Alle Versuche wurden mit drei Weizen- und einer Gerstengelbrostrasse 
durchgefiihrt. Zur Infektion wurden die mit trockenen Sporen kontaminierten 
jungen Pflanzen 24 Stun.den vor Beginn der Programme mit Wasser bespriiht 
und in wasserdampfgesattigter Luft bei 10° C und schwacherer Beleuchtung 
(1000 Lux, Raumbeleuchtungsstarke 2000 Lux) aufgestellt. Dauerlicht und 
konstante Temperatur fuhrten zu einer sehr spa.ten und schwachen Sporula
tion. Als optimal wurde eine Tageslange von 18 Std. und Temperaturen von 
22° C fur die Lichtphase und von 16° C fur die Dunkelphase ermitteit. Als 
Mafistab fur die Beurteilung der Programme diente der Zeitpunkt, an dem 
in den Blattern die ersten Sporenlager zu erkennen waren, sowie die zum 
Schlufi erreichte Intensitat der Sporulation innerhalb dicht infizierter Blatt
zonen. Bei dem 22/16°-C-Programm sind die ersten Sporenlager am 6. und 
7. Tage zu sehen. Das Maximum in der Sporulationsintensitat wird bereits
3-4 Tage spater erreicht. (M. Hille) 

8. Eine einfadle M-ethode zur Ubertragung geringer Sporenmengen auf Blatter
und feste Keimmedien

Bei der Getreiderost-Rassenanalyse stehen in der Regel nur so geringe
Uredosporenmengen zur Verfugung, dafi eine ausreichende Kontamination
der Testpflanzen durch Verspriihen oder Verstauben der Sporen nicht mi::iglich
ist. Daher iibertragt man bei derartigen Versuchen die Sporen von Blatt zu
Blatt mit feuchter Watte. Hierbei geht jedoch noch viel Material verloren,
da ein grofier Teil der Sporen von der Watte festgehalten wird. Auch ist der
Erfolg der Ubertragung nur bei etwas gri::ifleren Sporenmengen mit dem
blofien Auge zu kontrollieren.

Diese Nachteile werden bei Gebrauch eines Stiftes mit einer Mine aus
5l)/oigem Wasseragar vermieden. Mit ihm !assen sidl selbst Sporen eines ein
zelnen Sporenlagers, mit bloflem Auge kontrollierbar, auf ein anderes Blatt
oder ein testes Keimmedium iibertragen. Vor allem ist es mit diesem Agar
stift mi::iglich, eine kleine Sporenmenge gieichmafiig auf mehrere Pflanzen zu
verteilen. (M. Hille)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber �tiologie und Bekampfung der Lagerfaulen der Kar
toffel (neu)
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Durch die moderne Vollerntetechnik der Kartoffeln und die unmittelbar
daran anschlieflende Lagerung in speziellen Lagerhausern haben die wirt
schaftlichen Verlust,e durch Faulnis eingelagerter Partien erheblich zugenom
men. Nach den ersten Untersuchungen ist ein wesentlicher Anteil dieser
Verluste auf sekundare Faulniserreger zuriickzufiihren, die im Gefolge der
wahrend der Vegetationszeit oder bei der Rodung erfolgenden Knolleninfek-



tion mit dem Braunfiiuleerreger (Phytophthora intestans) auftreten. Diese 
sind bei Infektion urunittelbar nach Ve.rwundung de.r Knolle stets aufzu
finden, treten aber zunehmend zuriick, wenn zwischen Verwundung und In
fektion ein Zeitraum liegt, in dem ein teilweiser WundverschluB erfolgen 
konnte. 

Wieweit andere pathogene Pilze fur die Lagerfaulen verantwortlich sind, ist 
nur wenig bekannt. Es wurden daher Untersuchungen iiber die an Lager
fiiulen beteiligten Pilze aufgenommen mit dem Ziel, durch eine aus der Bio
logie dieser Pilze abgeleiteten Variation der AuBenbedingungen wahrend der 
Lagerung sowie durch Bekampfungs- und SanierungsmaBnahmen die Faule
verluste verringern zu helfen. (J. Ullrich, B. Schober und A. Noll) 

2. Untersuchungen ilber den Zusammenhang zwischen Peroxidasegehalt und
Resistenzverhalten von Kartoifelsorten gegenilber dem E rreger der Kraut
und Braunfaule ( P hy t op h t h o  r a i n f e s t a n s ) (neu)

Uber die Rolle der Peroxidase bei der Resistenz der Blatter und Knollen
gegeniiber Phytophthora infestans liegen bisher widerspriichliche Ergebnisse
vor. Die Untersuchungen wurden an verschiedenen Ka.rtoffelsorten und Pflan
zenteilen durchgefiihrt. Bei der Analyse der oberirdischen Pflanzenteile
stimmte de.r Peroxidasegehalt der ve.rschiedenen Organe mit deren Resistenz
innerhalb einer und derselben Pflanze iibe.rein. Bei Knollen e.rgaben sich
deutliche Unterschiede im Gehalt an Peroxidase zwischen dem Rinden- und
Ma.rkgewebe. Dementsprechend waren die Geschwindigkeiten, mit denen der
Pilz die beiden Gewebearten durchwachst, unterschiedlich. (B. Schober)

3. Untersuchungen ilber die Rolle von Wuchsstoffen bei der Pathogenese eini
ger durch Pilze hervorgerufener Pflanzenkrankheiten (neu)

Heute werden in weitem Umfange Wuchsstoffe zur Unkrautbekampfung ein
gesetzt. Es ist vermutet worden, daB diese Herbizide die Resistenz von Kul
turpflanzen gegeniiber pilzlichen Krankheitserregern beeinflussen konnten,
was bei Resistenzuntersuchungen im Feld praktisch bedeutsam ware. Auch
ist die Rolle pflanz.eneigener Wuchsstoffe beim Krankheitsgeschehen noch
wenig geklart. Zurn Studium dieses Fragenkomplexes wurden zunachst
methodische Vorarbeiten aufgenommen. Zurn N achweis der Indol-3-Essigsaure
erwies sich im Gegensatz zu neueren Befunden von anderer Seite der Kresse
wurzeltest als ungeeignet. Gute Ergebnisse lieferte der Streckungszuwachs

test mit Haferkoleoptilen. Zur Abtrennung der Wuchsstoffe auf Diinnschicht
platten darf nur reines Kieselgel verwendet werden, da der iibliche Gips
zusatz den Streckungszuwachs hemmt. (B. Schober)

4. Untersuchungen. zur Epidemiologie des W eizengelbrostes ( P u c c i n i a

s t r i i  f o r m i  s ) (neu)

Neuerdings besteht die Moglichkeit, durch Einsatz systemisch wirkender Fun
gizide den Ablauf von Rostepidemien zu hemmen, was eine Minderung der
wirtschaftlich bedeutenden ErtragseinbuBen durch Rostkrankheiten zur Folge
haben kann. Um hierfiir nahere Aufschliisse zu erhalten, sind genauere
Kenntnisse iiber die Infektionsbedingungen der Roste, speziell des Gelb
rostes, unter natiirlichen Verhaltnissen erforderlich. Dabei spielt vor allem
die Dauer der Benetzung der Getreideblatter durch Tau oder Regen eine
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Rolle. In Laboratoriumsversuchen zeigte sich, daB die ersten Infektionen 
bereits nach zweistiindiger Benetzung erfolgten, wahrend in einem bestimm
ten Temperaturbereich nach sechsstiindiger Benetzung bereits alle Pflanz,en 
infiziert waren. An Topfpflanzen, die wahrend der natiirlichen Benetzung 
befallener Weizenpflanzen zwischen diesen im Feld verblieb'en und anschlie
Bend sofort ins Gewachshaus gebracht wurden, zeigte sich nach s,echs- bis 
achtstiindiger Benetzung ebenfalls ein hochgradiger Befall. 

(E. Fuchs, J. Ullrich und M. Hille) 

5. Die Bekampfung der Getreideroste mit Oxathiin (neu)

Seit der Feststellung, daB sich das 2,3-Dihydro-5-carboxanilido-6-methyl-1 ,4-
oxathiin-4,4-dioxid (unter dem Handelsnamen Plantvax) als systemisches
Fungizid zur Bekampfung der Getreideroste eignet, sucht man nach Wegen,
dieses Praparat wirtschaftlich einzusetzen. Dazu sind jedoch genauere Kennt
nisse iiber die Wirkungsdauer dieses Oxathiins im Pflanzengewebe unter
verschiedenen Bedingungen •erforderlich. Entsprechende Versuche im Ge
wachshaus und in Lichtthermostaten wurden begonnen. Freilandversuche fur
1968 sind geplant. Wie erste Versuche mit Braunrost an Keimpflanzen im
Gewachshaus ergaben, bleibt das mit dem Fungizid bespriihte Blatt fur
einige Zeit vor Infektionen geschiitzt. Das folgende, bei der Spritzung noch
nicht freigelegte Blatt wird jedoch wieder ebenso stark befallen wie die
nicht behandelten Kontrollen. (M. Hille)

6. Untersuchungen i.iber die .i:Uiologie der Braunfaule der Kartoffel ( P h y -
t oph t h o r a  i n f e s t a n s)

Die Untersuchung der Infektionsbedingungen in Gefa.Bversuchen wurde fort
gefiihrt. Bei einer Wassergabe, die 5 mm Niederschlag entsprach und 3125
bis 10 OOO Sporangien des Erregers je Pflanze enthie,lt, war bei der geringsten
Sporenkonzentration der Prozentsatz braunfauler Knollen in den Gefafl,en mit
lehmigem Sand auf 5 °/o abgesunken, wahrend in schwerem Lehmboden 30 °/o
der Knoilen befallen waren. Hier stand der Befall innerhalb des angewandten
Bereiches in keinem Zusammenhang mit der Sporangienkonzentration.

Die diesjahrigen Feldversuche brachten keine verwertbaren Ergebnisse, da die
Phytophthora-Epidemie erst spat einsetzte und demzufolge der Braunfaule
befall sehr gering war. Die Versuche sollen daher in Zukunft durch kiinst
liche Erstinfektion auf eine sicherere Basis gestellt werden. (J. Ullrich)

7. Untersuchungen zur Verbesserung der Methodik fi.ir die Pri.ifung von Kar
toifelsorten und -zuchtstammen auf Resistenz gegen den gewohnlichen Schorf
(S t r ept o myces s c a b i e.s)

Die vor fiinf Jahren begonnenen, erfolgreichen Versuche, Kartoffelsorten und
-zuchtstamme im Freiland in schmalen Graben zu priifen, die mit gewohn
lichem, <lurch Kulturen des Schorferregers geimpftem Bausand gefiillt warden
waren, wurden fortgesetzt, indem ein natiirlicherweise stark vers,euchter
Ackerboden in eine neu angelegte Grabenanlage eingebracht wurde. Bei
sonst gleicher Versuchsmethodik ergaben sich auch hierbei weitg,ehende Uber
einstimmungen mit den Beobachtungen iiber das Resistenzverhalten der. glei
chen Sorten wahrend eines mehrjahrigen Feldanbaues. (A. Noll)
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8. Untersuchungen iiber die Verwertbark2it der ,,Knollchensucht" der Kartoffel
fiir die Priifung von Bekampfungsmitteln gegen den gewo hnlichen Schorf

(S t r e p t om y ce s  s ca b i e s)

Die ,,Knollchensucht" stellt eine bekannte, physiologisch bedingte Anomalie
mancher Kartoffeisorten dar, wobei unter besonderen Umstanden unmittelbar
an den Augen, ohne Laubtriebe, meistens auch ohne Wurzeln, Tochterknollen
entstehen. Wie im Vorjahre wurden durch wiederholtes Abkeimen im Lager
zur ,,Knollchensucht" angeregte Knollen in verschlieBbare 1 1-Plastiktopfe
gepflanzt. Der Boden, ein stark schorffordernder sandiger Ackerboden, wurde
vorher mit verschiedenen, als schorfhemmend bekannten Substanzen ver
mischt (Ammoniumsulfat, PCNB, Schwefel). Di<e Versuche wurden im Be
richtsjahre durch Erhohung der GefaBzahl,. vor allem aber durch Variation
der Aufwandmengen, erweitert. Hierbei ergaben sich nicht nur grundsatz
liche Dbereinstimmungen mit der Wirkung derselben Substanzen im Felde,
sondern sogar recht deutliche Paralle1en zu ihPen Aufwandmengen.

Zur Zeit wird noch gepruft, ob durch Kuhllagerung ,, knollchensuchtigen" Ma
terials eine Vorratshaltung und damit eine von der Jahreszeit unabhangige
Mitteiprufung gegen den Kartoffelschorf im Laboratorium moglich ist.

(A. Noll) 

9. Untersuchungen iiber die p hysiologische Spezialisierung des Weizen- und
Gerstengelbrostes (Pu cci n i  a s t r i i  f o rm i s) , Herkunft 1967

Immer wieder sind neue Gelbrostrassen bei Weizen und Gerste aufgetreten,
die bis dahin mehr oder weniger resistente Sorten hoch befallen und zu Epi
demien und damit verbunden zu erheblichen Ertragsverlusten gefuhrt haben.
Die notwendige standige Beobachtung des Rassenspektrums und die Isolie
rung der einzelnen Rassen, um diese der Praxis fur die Resistenzprufung bzw.
-zuchtung zur Verfugung stellen zu konnen, rechtfertigt den Arbeitsaufwand
bei der Gelbrost-Rassenanalyse.

1967 wurde die bisher hochste Zahl von rund 1000 Einsendungen von gelb
rostbefallenen Weizen- und Gerstenblattern registriert. Durch den milden 
Winter 1966/67, gunstige Entwicklungsbedingungen fur den Gelbrost im 
Fruhjahr und Fruhsommer 1967, durch die AggPessivitat der neuen Rasse 60 
und schlieBiich durch die erhohte Aufmerksamkeit der Praxis la.flt sich dieses 
Ansteigen der Einsendungsrate erklaren. 

Nach Vortestungen und einer sinnvollen Einschrankung der Proben werden 
die Gelbrostisolate wiederum auf ihre Rassenzugehorigkeit untersucht. 

(E. Fuchs) 

10. Europaisches Gelbrost-Fangsortiment (Pu cci n i  a s t r i i  f o rm i s) 1967

In Fortsetzung der europaischen Zusammenarbeit zum Zwecke der Klarung
der Gelbrostsituation in bezug auf Befallsausbreitung, Rassenanalyse und
ResistenzqueUen-Erforschung wurde auch 1967 das ,,Fangsortiment" in Europa
und dem Vorderen Orient ang,ebaut und beobachtet, und es wurden Befalls
proben gesammeit.

(E. Fuchs in Zusammenarbeit mit R. W. Stubbs und H. Vecht, Nederlands
Graan-Centrum und Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek in
Wageningen/Niederlande)
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11. Suche nach neuen Test- und Suchsorten fiir die Rassenanalyse bei Weizen
und Gerrstengelbrost ( P u c c i n i a s t r i i f o r m i s )

Die Analyse van physiologischen Rassen bedingt ein Sortiment von diffe
renzierenden Sorten unterschiedlicher Anfalligkeit. Verschiedene ,,Rassen
gruppen" bezeichnen vorlaufig noch einen Komplex van Rassen, die zwar auf
den Haupttestsorten mit gleichen Infektionstypen reagieren, die aber nach den
Feldbeobachtungen und anderen Anzeichen doch nicht untereinander iden
tisch sind. Die Suche nach zusatzlic:hen Testsorten, die einen Gruppenkomplex
klar aufzuschliisseln in der Lage waren, ist praktisch eine nie abgeschlossene
Arbeit, die vor allem auch dadurch erschwert wird, da13 viele Sorten sehr
umweltlabil sind.

Unter ,,Suchsorten" werden Sorten verstanden, die bisher allen Rassen ge
geniiber im Keimlingstest resistent g-eblieben sind. Derartige Sorten sind be
sonders wesentlich, da sie bei Befall sofort eine Pathogenitatsverschiebung
im Rassenspektrum aufzeigen wiirden, vor allem aber auch der Ziichtung als
resistentes Kreuzungseiter empfohlen werden ki:innen. (E. Fuchs)

12. Prtifung eines Weizen- und Gerstensortiments auf Gelbrostresistenz
(P u cci n i a  s t r i i f o r mLs)
Die Resistenzziichtung verlangt nach Sorten oder Stammen, die eine All
gemein- oder Teilresistenz gegeniiber dem Krankheitserreger besitzen. Auf
dem Braunschweiger Versuchsfeld wird alljahrlich ein gri:ifleres Sortiment
angebaut, kiinstlich mit den verschiedenen (in Deutschland) vorkommenden
Rassen des Gelbrostes infiziert und der Befall beurteilt. Dieses Sortiment
setzt sich zusammen aus den zugelassenen Handelssorten Deutschlands und
der Nachbarlander, aus Sorten und Stammen, die in den vorhergehenden Jah
ren entweder ihre Resistenz oder Teilresistenz gegeI).iiber Gelbrost bewiesen
haben oder als solche van anderen Institutionen benannt warden sind, aus
Sorten und Stii.mmen, die fiir andere Getreidekrankheiten eine grofle Rolle
spieien und deren Gelbrostverhalten ebenfalls bekannt sein sollte, und aus
Sorten und Stii.mmen, die in speziellen Prillsortimenten nationaler und inter·
nationaier Bedeutung zusammengefaflt sind, wie die Registerpriifung des
Bundessortenamtes (Amtshilfe), das Krankheitensortiment aus Weihen
stephan, das europii.ische Gelb-, Braun- und Schwarzrost-Fangsortiment, das
europii.ische Gerstenkrankheiten-Beobachtungssortiment, das International
Rust Nursery (USA) u. ii.. Bei den teilweise wechselnden, unterschiedlichen
Zielen in der Resistenzziichtung erscheint es sinnvoll, dieses Braunschweiger
Sortiment nicht zu klein zu halten. Die Gelbrostresistenz.-Feldpriifung ist in·
sofern niemals abgeschlossen, als hur die Wiede·rholung und Ausweitung auf
evtl. neue Rassen zu einem gesicherten Gesamtbild fiihren kann.

Informationen iiber Feldpriifergebnisse und Saatgut aus dem Sortiment ste
hen jedem Interessenten jederzeit zur Verfiigung. (E. Fuchs)

Institut fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsja hr abgeschlossene For.sdmngsvorhaben

1. Experimentelle Untersuchungen ilber die Einpassung der Mittelmeerfrucht
fliege ( C e r a t i t i s c a p i t a t a ) in . neue Lebensraume

A 38 

Durch die Untersuchungen sollte geklii.rt werden, ob die klimatischen Fakto
ren der Mittelmeerfruchtfliege eine Einbiirgerung im Bundesgebiet erlauben.



Bereits bei Temperaturen von 13-15° C i.iber langere Zeit gehaltene Stamme 
starben ab, weil die Eier nicht befruchtet waren. Wahrend die Schliipfrate 
der Normalpuppen 92,8 °/o betrug, sank sie bei einer 18tagigen Lagerung der 
Puppen bei 10° C auf 17,5 °/o ab, obwohl sie nadJ. der Ka..ltelagerung in 27° C 
i.iberfuhrt wurden. Nahezu volliger Schliipfausfall wurde beobachtet, wenn 
hierbei verpuppungsreife Larven unmittelbar vor ihrer Verpuppung in Tem
peraturen von 10° C i.iberfi.ihrt wurden. Die Tonnchen enthielten nach Off
nung nur sparlidJ.e Chitinreste, die auf eine Fehlsteuerung des Stoffwechsels 
sdJ.lieBen lassen. Mikrobielle Erreger konnten nicht nadJ.gewiesen werden. 
Auch die nach einer Kaltebehandlung der Puppen geschli.ipften Imagines zeig· 
ten eine teilweise gestorte Ausbildung der Fli.igel und z. T. empfindliche 
Orientierungsstorungen, die ihnen Nahrungssuche, Copula und Eiablage er
schwerten oder ganz unmoglich machten. Die Copula und Eiablage setzten 
spater als bei Normaltieren ein. Die Zahl der Eier war g,eringer und wies eine 
mit der Dauer der Kii.ltebehandlung ansteigende Sterilitii.t auf. 

In VersudJ.en mit verschiedenen Temperaturen und variabler Luftfeuchtigkeit 
nahm die Schliipfrate bei einer Mindesttemperatur von 15° C unterhalb 
33 0/o rel. Luftfeuchte rapide ab. Bei Durchdringen nasser Bodenschichten nach 
dem Schli.ipfen gelangten bei 15

° C viel weniger Tiere an die Oberflii.che als 
bei trockenem Sand, wii.hrend bei der Hochsttemperatur von 25° C kaum Un
terschiede festgestellt wurden. 

In Ubereinstimmung mit den Meldungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 
zeigten die Ergebnisse, dafl eine Uberwinterung von Ceratitis capita/a - die 
bei einer Einbi.irgerung vorausgesetzt werden mufl - in Mitteldeutschland 
unwahrscheinlich ist und auch in den klimatisch gi.instigen Gebieten der Bun
desrepublik nur ii.uflerst selten erfolgen kann. (K. Mayer) 

2. Untersuchungen zur Diapause de,s Kartoffelkafers

In den vergangenen Jahren war festgestellt worden (s. Jahresberichte 1964,
1965 und 1966), dafl durch eine mindestens 16sti.indige Belichtungszeit die
Diapause des Kartoffelkii.fers weitgehend aufgehoben werden kann. Dabei ist
nicht nur die Quantitat des Lichtes aussdJ.laggebend, sondem auch seine
Qualitat. Es reichen schon geringe Lichtintensitaten aus (etwa 200 Lux). um
die Diapause zu verhindern oder stark zu verzogern. Dabei ist der gri.ine
Teil des Spektrums (bis etwa 2550 nm) wirksamer als der orangefarbene und
rote (ab 2650 nm). Wahrend der Monate Dezember und Januar ist allerdings
die Fortpflanzungstatigkeit stark eingeschrii.nkt. Doch das scheint wesentlich
mit der geringen Qualitat der Kartoffelpflanzen zusammenzuhangen, die sich
im Gewii.chshaus nur unter relativ ungi.instigen Bedingungen anziehen lieflen.
Auf einen Zusammenhang zwischen der Nahrungsqualitat und der Eiablage
beim Kartoff.elkii.fer wiesen auch Versuche im Sommer hin.

Di.innschichtchromatographische Untersuchungen der Hii.molymphe des Kar
toffelkii.fers ·ergaben, dafl der Gehalt an wandernden, nach Morinbehandlung
gelb-gri.in fluoreszierenden Substanzen stark variierte. Die im Winterschlaf
befindlichen Tiere zeigten groflere und zahlreichere Fiecke mit Fluoreszenz,
die sich bis zum Ende der Diapause immer starker entwickelten. Sobald die
Tiere aus dem Winterschlaf erwacht waren, fluoreszierten nur noch die Auf
tragspunkte der Hii.molymphe, die wandernden Fiecke waren verschwunden.
Es mufl also eine spezifische Substanz in den Ka.fern vorhanden sein, die den
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Winterschlaf bedingt. Larven verhielten sich wie Kafer ohne Winterschlaf. 
Auch zeigten sich bei beiden Geschlechtern Unterschiede in der Fluor,esz.enz 
der Hamolymphe: bei den Weibchen fanden sich ein bis mehrere distinkt 
umrissene Fiecke, wahrend bei den Mannchen lang ausgezogene Schwanze 
auftraten. Es ist also ein stofflich faflbarer Zusammenhang zwischen der Zu
sammensetzung der Hamolymphe und der Diapause gegeben. (M. Sti.iben) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

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

Wie bereits im Vorjahre berichte!; ist an kleineren Friichten der Handlungs
ablauf der Eiablage ki.irzer als an grofieren. Die Aufenthaltsdauer ist gerin
ger und fiihrt daher eher zu Zwischenfliigen. Bei Umwegversuchen zur Be
stimmung der Suchaktivitat in einem unterteilten Kafig mit nichtdurchgehen
der Trennwand wurden.kleinere Attrappen/Friichte bereits nach wenigen Ei
ablagen verlassen, obwohl die Weibchen nicht durch andere Signalreize fort
gelockt wurden. Befand sich am Auflafiort die grofiere Frucht/Attrappe, so
wurde der hinter der Tr,ennwand befindliche auch gleichwertige Karper nicht
aufgesucht. Die Suchaktivitat war offenbar unter dem Einflufi der taktilen
Merkmale auf einer grofieren Frucht geringer.

In diesen Umwegversuchen wurden Attrapperi von 2-6 cm Durchmesser
unterschiedlich mit Eiern belegt. Bei gleichem Volumen enthielten alle
Attrappen ungefii.hr die gleiche Eimenge, so dafi die Zahl der von einem
WeibdJ.en abgelegten Eier der Grofie proportional ist. In Versuchen mit
Gruppen von Friichten/ Attrappen war die Anzahl der Zwischenfliige von der
grofleren Fruchtdichte abhangig. Samit wurden von einem Weibchen inner
halb einer bestimmten Zeit auch mehr Fri.ichte belegt.
Die Arbeiten werden unter besonderer Beriicksichtigung der Fernorientie
rung weitergefiihrt. (K. Mayer und W. Sanders)

2. Untersuchungen iiber lnsektenlockstoffe

Die Untersuchungen i.iber den Einflufi 6kologischer Faktoren auf die Fang
wirkung von Ceralitis-Fallen wurden fortgefiihrt. Bei geringer Luftfeuchte
wmden farbige Fangglaser mit Wasser ohne Lockstoff in hoherem Malle
bevorzugt. Als Ursache wird eine Anderung im Appetenzverhalten angenom
men. Bei Erhohung der Luftfeuchte wurden die Lockstoffe bevorzugt.

Aufierdem wurden Koderversuche mit Sexuallockstoffen eingeleitet. Bei der 
Wachsmotte (Galleria mellonella) sucht bekanntlich das Weibchen das Mann
chen zur Begattung auf und wird durch ein Sexualpheromon angelockt, das
in den Driisen der mannlichen Vorderfli.igel erzeugt wird. Zur Bestimmung
der taglichen Aktivitatsperioden wurden bei normalem Tag- und Nachtwech
sel frisdJ. geschliipfte Weibchen in einer Arena ausgesetzt, in der eine Fang
uhr mit mannlichen Fa.Item aufgestellt war, die noch nidJ.t kopuliert hatten.
Der Anflug der Weibchen erhoht sich mit abnehmendem TageslidJ.t und er
reicht ein Maximum in den Abend- und Nachtstunden. In der Zeit zwischen
8 und 15 Uhr wurden keine WeibdJ.en gefangen.
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3. Untersuchungen iiber die Wirkung von Herbiziden aui Insekten

Die Wirkung von Herbiziden aus den Gruppen der Wuchsstoffe, Kontakther
bizide, chlorierten Fettsauren u. a. wurde bei zehn Generationen von Dro
sophila melanogaster untersucht. Mit Ausnahme von CMA und Barban wur
den in Abhangigkeit von der Aufwandmenge die Populationsdichte, Entwick
lungsdauer und K6rpergr6Be beeinfluflt. Wahrend Eier und Larven sich als
so empfindiich erwiesen, daB die Population bei hoher Dosis nach wenigen
Generationen eine standige Minderung erfuhr oder vollig zusammenbrach,
wurden durch die Unkrautmittel (aufler DNOC) bei erwachsenen Fli,egen
keine mortalen Schadigungen festgestellt. Einige Wirkstoffe, wie Ioxynil,
besaBen einen stimulierenden Effekt, der sich in einem Anstieg der Popu
lation und einer Verkiirzung der Entwicklungsdauer auflert·e. Doch hatte die
Anwendung im Vergleich mit Normaltieren stets eine Verringerung der
K6rpergr6Be bei Puppen und Imagines zur Folge. Die Untersuchungen wer
den mit insgesamt 16 Herbiziden fortgesetzt. (D. Godan)

4. Untersuchungen iiber die molluskizide Wirkung der Carbamate

Die Toxizitat von Carbaryl, Isolan und Zectran wurde in Kontakt- und FraB

versuchen bei Gehauseschnecken der Arten Cepaea nemoralis, Arianta arbu
storum und Helix pomatia untersucht. Die molluskizide Wirkung von Car
bary! erwies sich als ungeniigend, da eine 100°/oige Mortalitat nur bei der
empfindlichsten Art, C. nemoralis, erst mit 1,00/oiger Wirkstoffkonzentration
erreicht wurde. Bei Isolan und Zectran waren bereits 0,12 °/o bzw. 0,05 °/o fur
Cepaea stark toxisch. Auch in Dauerversuchen mit 2,0 °/o Carbamatpraparaten
und 0,2 0/o eines Metaldehydspritzmittels (24stiindiger Kontakt der Schnecken
sohle) stand Zectran in der molluskiziden Eigenschaft an der Spitze. Es
erreichte eine 95- bis 1000/oige Sterblichkeit der Cepaeen noch uber 75 Tage
hinaus, wahrend eine solche bei Isolan nur bis zu 15 und bei Metaldehyd bis
zu 3 Tagen zu beobachten war. Carbaryl war bereits am Tag.e nach der Appli
kation unwirksam. Arianta reagierte bei Zec tran und Metaldehyd gleich
stark wie Cepaea (75 bzw. 3 Tage), dagegen bei Isolan und Carbaryl iiber
haupt nicht, zumal beide Carbamate in dieser Serie eine Sterblichkeit von nur
60 0/o bewirkten. Bei der widerstandsfahigen Helix pomatia war eine Dauer
wirkung nur bei Z,ectran bis zu 60 und bei Metaldehyd bis zu 15 Tagen fest
zustellen. Die Arbeiten werden mit anderen Carbamaten fortgesetzt.

(D. Godan) 

5. Untersuchungen zum biologischen Nachweis von Metaldehyd im Boden

Fur den Biotest als geeignet erwiesen sich junge Nacktschnecken der sehr
empfindlichen Gattungen Deroceras und Lehmannia. Da Metaldehyd in der
Gebrauchsdosis in Wasser unloslich ist, wurden die behandelten Erdproben
in verschiedenen Verfahren mit heiBem Alkohol extrahiert. Der Metaldehyd
riickstand bewirkte bei den Schnecken die typischen Vergiftungserscheinun
gen wie Erregung, starke Schleimabsonderung, Seitenlage des Korpers und in
manchen Fallen auch den Tod. Die Intensitat der Vergiftung war von der
angewandten Slugitkonzentration und dem Alter des Metaldehydbelages
abhangig. In einem Dauerversuch uber 7 Tage, in welchem die behandelte
Erde taglich befeuchtet wurde, war der Wirkstoff im Biotest nicht mehr nach
zuweisen. Die bisherigen Ergebnisse lassen noch keine endgiiltigen Aussagen
� w��
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6. Der EinfluD okologischer Faktoren auf die toxische Wirkung der Molluskizide
bei Nacktschnecken

Von Schnee.ken bevorzugte Nahrungsstoffe konnen je nach Art und Menge
der ihnen zugesetzten Molluskizide ihre Attraktivitat mehr oder weniger
einbiiflen, aber auch erhohen, wie in Zweifachwahltests an Limax flavus 

festgestellt wurde. Ein Zusatz von 2 °/o Metaldehyd oder 0,05 0/o Ioxynil
verringerte die Attraktivitat der Futterstoffe, 0,3 °/o und 0,6 °/o Isolan erhohten
sie dagegen im Vergleich zu den wirkstofffreien Substanzen. Dariiber hinaus
wird das Wahlverhalten von L. flavus durch den Grad der Gewohnung an
Nahrungsstoffe sowie durch den Hunger- bzw. Sattigungszustand beeinfluflt.
Freilandversuche brachten Ergebnisse iiber die Verwendbarkeit der Wirk
stoffe Metaldehyd, Isolan und Ioxynil in Kotler- und Spritzmittelformulierun
gen, wobei auch unterschiedliche Empfindlichkeiten der Arten Arian horten

sis, Deroceras reticulatum und D. Jaeve gegen die genannten Wirkstoffe
festgestellt wurden. Die widerstandsfahigste Schneckenart gegen alle 3 Ver
bindungen war A hortensis, die empfindlichste D. Jaeve, gegen die insbe
sondere lsolan stark wirksam war.

Die Untersuchungen iiber die ovizide Wirkung und den Wirkungsmechanis
mus der drei genannten Verbindungen im Schneckenkorper werden fort
gesetzt. (K. May,er und R. Daxl)

7. Untersuchungen Uber die Zusammenhange zwischen Dilngung, Schadlings

befall und Widerstandsiaktoren in Freiland- und Laboratoriumsversuchen

Unter dem Einflufl differenzierter Diingung von Weizen mit Spurennahrstoffen
ist die Biotypenbildung des Kornkafers untersucht warden. Auf dem gleichen
Versuchsgelande, wo seit 1963 die Arbeiten am Bohnenkafer wiederholt wur
den, waren abermals neben den Grunddiingungen Differenzdiingungen mit
CuS04, ZnS04, MgS04 bzw. Na2Mo04 erfolgt. Da auflerdem vom Institut flir
nichtparasitare Pflanzenkrankheiten je eine Ha.Ute der Weizenparzelle mit
Cercosporella herpotrichoides Fron geimpft warden war (Infektionserfolg bei
75 °/o). konnten auch hierbei spezielle biotische Faktoren beriicksichtigt wer
den.

So wie sich die ppm-Anteile der Elemente Cu, Zn, Mg und Mo im Korn der
Versuchsparzellen unter dem EinfluB der Differenzdiingungen unterschejden,
konnten auch mit Hilfe von HCH-Standardtests verschiedene Mortilitats
grade (0/o ri) bei den in den einzelnen Weizenproben geziichteten Kornkafern
festgestellt werden. Bei einem Vergleich der 0/o TJ von Kornkafern aus gleich
artig gediingten Weizenproben, die teils mit Cercosporella infiziert, teils nicht
infiziert gewesen waren, wurde erkannt, dafl die Kafer von dem infizierten
Kornmaterial regelmaI3ig widerstandsfahiger als die von nichtinfiziertem
waren.
Ferner wurde ein Zusammenhang zwischen den °/o T] der Zuchtbiotypen und
dem Gehalt der Hamolymphe an Vitamin E (spektrographisch und diinn
schichtchromatographisch) festgestellt. Ein geringer Vitamin-E-Gehalt ent
sprach einer grofleren Widerstandsfahigkeit der Kornkafer. Der Gehalt an
Vitamin E in den Ka.fern war vom Gehalt des Vitamins im Weizen abhangig,
der vor allem durch die Cercosporella-lnfektion beeintrachtigt warden war.

Von den geziichteten Kaferbiotypen sind Sammlungen fur die spektralphoto
metrischen und diinnschichtchromatographischen Vergleichsuntersuchungen
von Pigmenten und Vitaminen sichergestellt. (W. Reichmuth)
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8. Untersuchungen ilber die Ur.sachen und die Beeinilussung des natiirlichen
Widerstandes gegen biotische und abiotische Faktoren beim Mehlkafer
( T e n  e b r i o m o l i t  o r L.)

An Hand seit mehreren Jahren durchgefiihrter Zuchten von Mehlkafern, von
denen eine im Gegensatz zu den ublichen gelben ,,Mehlwurmern" durch stark
melanisierte dunkelbraune Larven gekennzeichnet ist, werden vergleichende
Untersuchungen der biologischen .Unterschiede, der Kausalzusammenhange
des naturlichen Widerstandes und der Reaktionsmechanismen der Korper
pigmente dieser Biotypen durchgefohrt (Klimaeinflusse, Farborgel, Spektral
photometrie, Dunnschichtchromatographie, UV-Analysen). Nach langjahrigem
regelma.Bigem Erfahrungsaustausch mit dem Statens Skadedyrlaboratorium,
Lyngby/Danemark, ist dem Ref. fur seine Widerstandsuntersuchungen der
,, dunkle" Biotyp dankenswerterweise von Herrn Dr. Steen Rasmussen im
April 1962 zur Verfugung gestellt warden.

Fur die Vergleichsuntersuchungen des ,,braunen" Biotyps mit dem ,,gelben"
auf Reaktionen gegenuber biotischen Faktoren wurden nach Bekanntwerden
existenzbedrohender seuchenartiger Ausfalle in Mehlwurmgro13zuchten braune
,,Mehlwurmer" nach Darmstadt geschickt (Zusammenarbeit mit dem Institut
fur biologische Schadlingsbekampfung). Nach bisherigen Mitteilungen von
Dr. A. Huger hat sich ergeben, da13 die stark melanisierten Mehlkaferlarven
durch Widerstande gegen verschiedene Versuchsinfektionen (Schizogregaria)
auffallen und meist keinerlei Infektionen zu beobachten waren. Die Befunde
werden zur Erhartung nachgepruft. Ergebnismeldungen von Zuchtern, die
Proben brauner ,,Mehlwurmer" erhalten haben, sind abzuwarten.

(W. Reichmuth) 

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

Die Mindestmenge des zu den Versuchen verwendeten Cumarinpraparates,
nach deren Aufnahme uber 150 g schwere Zuchtratten mit leerem Magen ver
endeten, betrug 0,8 g/100 g Tiergewicht. Im Vergleich dazu betrug die DL
vom gleichen Praparat bei uber 20 g schweren Zuchtmausen mit leerem Ma.
gen uber 30 g/100 g Tiergewicht (bzw. uber 3 g/10 g Tierg•ewicht). Bei ge
fulltem Magen der Ma.use und bei Vorhandensein unvergifteten Beifutters
(Haferflocken) wurden todliche Mindestmengen von 1,6-2,0 g/10 g Tier
gewicht ermittelt. Demgegenuber war bei den Ratten mit leer,em oder ge
fulltem Magen kein auffallender Unterschied in der Giftwirkung des Prapa
rates festzustellen.

Bei den Prufungen der Giftvertraglichkeit von Mausen und ihrcn Nachkom
men wurden jeweils achtwochige Versuche durchgefuhrt, bei denen jedem
Tier 24mal 2 g Giftkoder mit (Reihe a) bzw. ohne Beifutter (Reihe b) .ange
boten wurden. Insgesamt konnten bisher auf diese Weise 86 auf vier Gene
rationen verteilte Versuchsmause gepruft werden. Das Ergebnis der Gift
futterungsversuche mit Zuchtmausgenerationen ist in folgender Tabelle zu
sammengestellt.

Bisher hat sich ergeben, da13 gleichz.eitige Aufnahme von Gift und unvergifte
tem Beifutter die'Toxizitat des Cumarinpraparates erhoht. Mithin waren die
insgesamt je 10 g Tiergewicht aufgenommenen Kodermengen in Reihe b
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Gene
ration 

Durchschnittl. 
Anzahl der mog
lichen Giftkoder

angebote je 
Versuchstier 
a b 

11,6 34,3 
17,2 31,3 

Durchschnittl. 
verzehrte Gift-

kodermenge 
je Tier insg. in g 

a b 

1,6 4,8 
3,6 12,3 

Durchschnittl. ver- Durchschni ttl. 
zehrte Giftkoder- Latenzzeit 

menge je Tier bis zum Tode 
in g/10 g Maus in Tagen 

a b a b 

0,3 1,4 27 325 
0,9 2,5 43 150 

4 Tiere, die nur zur Weiterzucht verwendet werden konnten 
5,6 8,2 0,8 1,3 0,3 0,5 10 22 

12,4 2,5 0,8 37 

deutlich gri:ifler und die Latenzzeit bis zum Tode nach der Giftaufnahme auf
fallend Hinger als in Reihe a. In beiden Versuchsreihen zeichnete sich par
allel mit steigender Generationsfolge bisher der Trend zu einer V€rminde
rung des naturlichen Widerstandes ab, wenngleich bei der F1-Generation 
der Reihe_ a zunachst eine gewisse Widerstandssteigerung €ingetreten zu 
sein schien. Die Versuche werden fortgesetzt. (W. Reichmuth) 

10. Beeinilussung der Mortalitat und Fertilitat von Insekten durch Blitzbelichtung

Um festzustellen, welcher Teil des Spektrums bei der Beblitzung von Insekten
der wirksamste ist, wurden zwischen die Blitzleuchte und die Versucbstiere
mit Farbfliissigkeiten gefiillte Petrischalen geschaltet. Dabei hatte das kurz
wellige violette Licht einen deutlichen Einflufl auf die Fertilitat von Stuben
fliegen. Die Nachkommenschaft betrug nur etwa 20 fl/o der durchsdmittlichen.
Es ist beabsichtigt, mit optisch genau definierten Glasfiltern weitere Ver
suche in dieser Richtung durchzufiihren. (M. Stiiben)

11. Die Wirkung einiger Akarizide und Fungizide als Chemosterilantien

Die Versuchsmethodik an Drosophila wurde ausgebaut, so dafl umfangreichere
Vergleichsversuchsreihen mi:iglich wurden. Dabei stellte sich heraus, dafl bei
einer Behandlung des Nahrbodens mit den Priifsubstanzen die Akarizide
Kelthane (noch 0,05 0/o) und Eradex (0,5-0,1 °/o) eine gute sterilisierende
Wirkung hatten. Allerdings betrug auch die Mortalitat -etwa 50 °/o. Von den
untersuchten Fungiziden zeigten sich besonders Brestan 60 (noch 0,005 °/o)
und TMTD (0,5-0,1 °/o) vielversprechend. Besonders das Triphenylzinnazetat
zeigte - wie schon von anderen organischen Zinnverbindungen bekannt ist
- eine starke Verminderung der sich entwickelnden Tiere, die sich bis zur
3. Generation fortsetzte. Aufler der Behandlung der Nahrbi:iden wurden Flit
terungsversuche mit in Zucker inkorporierten Wirkstoffen begonnen.

(M. Stiiben) 

12. Untersuchungen zur Schwarzherzigkeit des Selleries unter Beriidcsichtigung
tierischer Schadlinge (neu)

Bei einem vom Institut fiir nichtparasitare Pfianzenkrankheiten angelegten
Versuch zur Frage der Schwarzherzigkeit des Selleries wurde beobachtet, dafl
die mit DDT gespritzten Parzellen anfiinglich die geringsten Seba.den zeigten.
Dies legte nahe, dafl nicht allein - wie bisher angenommen - physiologische
Faktoren die Schwarzherzigkeit bedingen, sondern dafl auch tierische Schad-
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linge daran beteiligt sind. Das Feld wies im Herbst einen starkeren Befall 
mit verschiedenen Lygus-Arten auf, vor allem Lygus pratensis, und verschie
denen Fliegen, deren Larven im Stengelgrund saBen. Die Saugschii.den durch 
Wanzen bringen die jungen Blatter weitgehend zum Weiken. Inwieweit die 
Fliegen nur Sekundarschii.dlinge sind, ist noch zu klii.ren. Vermutlich konnen 
sowohl physiologische als auch parasitii.re Bedingungen das Schadbild der 
Schwarzherzigkeit hervorrufen. 

(M. Stliben in Zusammenarbeit mit H.-0. Leh vom Institut 
fur nichtparasitii.re Pflanzenkrankheiten) 

Institut fi.ir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgesdilossene For.schungsvorhaben

1. Ve,rgleichende Untersuchungen ilber die Wirkung von Rontgen- und Gamma
strahlen auf Getreideschadlinge

Da bei allen chemischen Bekii.mpfungsverfahren das Problem der Riickstii.nde
von Insektiziden auf den Nahrungsprodukten in zunehmendem MaBe Schwie
rigkeiten bereitet, sind physikalische Bekii.mpfungsverfahren in den Blick
punkt des Interesses geriickt. Seit der Entwicklung starker Isotopenanlagen
wurde vor allem versucht, die Gammastrahlung fiir die Getreideentwesung
nutzbar zu machen. Da einerseits der praktischen Verwendung derartiger
Quellen gewisse Erschwernisse entgegenstehen und andererseits jetzt Hoch
leistungsrontgengerii.te entwickelt wurden, die in dieser Hinsicht giinstiger 
zu beurteilen sind, wurden vergleichende Versuche iiber die Eignung von
Rontgen- und Gammastrahlen zur Bekii.mpfung von Getreideschadlingen durch
gefiihrt. Fur diese Untersuchungen standen uns eine 6°Co-Quelle im Hahn
Meitner-Institut, Berlin, und verschiedene Typen von Rontgengerii.ten mit
hoher Dosisleistung im Forschungslaboratorium der AEG, Berlin, zur Verfli
gung. Als Versuchsobjekt diente der Kornkii.fer (Sitophilus granarius).

Eine Dosis von 8 krad Rontgenstrahlung reichte in allen Versuchen aus, um
die Kornkii.fer und ihre Brut vollstii.ndig abzutoten. Die Tiere lebten nach der
Bestrahlung noch etwa 12 Tage scheinbar unbeeinfluJ3t weiter und starben
dann innerhalb von etwa 10 Tagen. Bei Strahlendosen zwischen 4 und 8 krad
verlief die Absterbekurve fiir einen Teil der Versuchstierie gleichartig, wii.h
rend die iibrigen Tiere sich hinsichtlich der Lebensdauer wie die unbehandel
ten verhieiten. Der Prozentsatz dieser Tiere s.ank im Ber,eich von 4 bis 8 krad
mit steigender Bestrahlungsdosis. Die Fertilitii.tsgrenze lag ebenfails bei
8 krad.

Vergleichende Versuche mit Rontgenstrahlen verschiedener Wellenlii.nge
(0,11 bis 0,5 A) ergaben einen Anstieg der biologischen Wirkung mit stei
gender Wellenlii.nge. Sehr langwellige Rontgenstrahlen sind allerdings fur
die praktische Anwendung nicht geeignet, da ihre Eindringtiefe zu gering ist.
Bei der sehr kuriwelligen Gammastrahlung einer 6°Co-Quelle (WeUenlange
rd. 0,01 A) war erwartungsg,emii.B die biologische Wirkung geringer als bei
der Rontgenstrahlung. Bei 8 krad iiberlebten in einzelnen Versuchsreihen
bis zu 40 0/o der Tiere und selbst eine Strahlung von 10 krad iiberlebte ein
Tier noch rd. 270 Tage. Vermutlich konnte daher bei der Verwendung von
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Rontgenstrahlung die von englischer Seite fur die Getreidebestrahlung in der 
Praxis genannte Dosis von 16 krad gesenkt werden, da dieser Vorschlag auf 
Versuchen mit Gammastrahlern beruht. 

Bei sehr hoher Dosisleistung ist durch Verhinderung der Peroxidbildung ein 
Absinken der biologischen Wirkung gleicher Strahlendosis zu erwarten. Mit 
einer Rontgenanlage, die rd. 9 Mrad/h leistet, konnte bis zu dieser Dosis
leistung noch kein Wirkungsabfall festgestellt werden. 

(W. Frey und R. Wohlgemuth) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen zur vorbeugenden Bekampfung von Motten in Getreide

lagem

Der Befall von Getreidelagern durch versdJ.iedene Mottenarten spielt wirt
schaftlich irnmer noch eine bedeutende Rolle. In den Jahren 1963-1966 mufl
ten allein in den La.gem der Bundesreserve durchschnittlich 190 OOO t Ge
treide gegen diese Schadlinge mit chemischen Mitteln behandelt werden. Die
Untersuchungen, die darauf hinzielen, ein vorbeugendes Hekampfungsver
fahren zu entwickeln, das haufiger und damit langfristiger anwendbar ist als
lindanhaltige VernebelungsmitteI, fiir die jetzt nadJ. der Hochstmengenver
ordnung nur 0,1 ppm an Riickstanden in Getreide vorhanden sein diirfen,
wurden mit weiteren Praparaten und einer anderen Mottenart fortgesetzt.

Abb. 5. Mottenbefall in Getreide. Weizenkiirner durch Larven der Kakaomotte (Ephestia 
elutella) befressen, zu Klumpen versponnen und durch Larvenkot verunreinigt. 
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Dabei wurden u. a. mit der nicht als Insektizid in iiblichem Sinne anzuspre
chenden Verbindung Tricalciumphosphat gi.instige Ergebnisse erzielt. Eine in 
einem praxisnahen Laboratoriumsversuch mit diesem anorganischen Salz 
oberflachlich in einer Aufwandmenge von 1 g/kg behandelte Getreideflache 
von zwei Zentnern blieb befallsfrei, wahrend eine gleich grofle unbehandelte 
Getreideflache starken Larvenbesatz zeigte. (W. Frey) 

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

Diese bei uns heimische und bereits 1783 von einem Deutschen beschriebene
Kaferart verliefl in den letzten Jahren ihre fiir den Menschen harmlose
Lebensweise im Freien und in Nestern von Mauerbienen, Spinnen und
Vogeln, drang mehrfach in Vorratslager ein und wurde hier zum Schadling,
ein Prozefl, den alle heute ausschliefllich in Speichern, Miihlen usw. lebenden
Schadlinge einmal durchlaufen haben mi.issen. In Laboratoriumsversuchen
i.iber die Entwicklungsdatier von T. glabrum konnte die bereits aus Speicher
beobachtungen gewonnene Erkenntnis, dafl die Art bei den normalerweise
in deutschen Vorratslagern herrschenden mikroklimatischen Bedingung,en erst
im Laufe mehrerer Jahre eine starkere Schaden verursachende Population
aufbauen kann, bestii.tigt werden. Es sind demnach vor allem langfristig
lagernde · Produkte in Reservelagern gefahrdet. Um den Bereich dei' von
einem Befall bedrohten Vorratsgiiter festlegen zu konnen, wurden Versuche
i.iber die Entwicklungsmoglichkeit in einer grofleren Anzahl von Produkten
pflanzlicher und tierischer Herkunft einge1eitet. (W. Frey)

3. Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der Eientwicklung von T r o g o -
d e r m a g I a b r u m  von Temperatur und Feuchte (neu)

Nach bisherigen Versuchsergebnissen ist eine Entwicklung der Eier in einern
relativ groflen Temperatur- und Feuchtebereich rnoglich, und zwar von min
destens 20-35° C und 10-70 0/o rel. Feuchte. Die Untersuchung,en werden
mit weiteren Temperaturen und Feuchten fortgesetzt. (W. Frey)

4. Untersuchungen iiber die Entwi�lung des Khaprakafers ( T r o g o d e r m a
g r a n a r i u m) in pflanzlichen Riickstanden der Olgewinnung (neu)

Da Beobachtungen in der Praxis darauf schlieflen lieflen, dafl die verschiede
nen Arten von pflanzlichen Riickstanden der Olgewinnung sowie ihre Fein
heitsgrade sehr unterschiedlich vom Khaprakafer befallen werden, wurden
vergleichende Untersuchungen zur Kia.rung dieser Frage, die in bezug auf
die Behandlung dieser Produkte im Rahmen der Pflanzenbeschauverordnung
Bedeutung hat, eingeieitet. Nach den bisherigen Ergebnissen bietet Erdnufl
expeller, und zwar in einem mittleren Schrotungsgrad, dem Schadling bei wei
tem die besten Entwicklungsmoglichkeiten. (W. Frey und R. Wohlgemuth)

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

Fiir die Beurteilung der Gefahrdung unserer Vorratslager durch diese aus
Siidamerika eingeschleppte Kaferart ist entscheidend, ob sie die in unseren
Speichern herrschenden Wintertemperaturen i.iberdauern kann. Die laufenden
Versuche zeigten, dafl Kulturen von Trogoderma angustum den allerdings sehr 
milden Winter 1966/67 in einem ungeheizten Bodenraum iiberlebten. Die
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niedrigste in den ZuchtgefaBen gemessene Temperatur betrug -8,1 ° C. -
In einer weiteren Versuchsreihe wurden Kulturen schrittweise auf konstante 
Temperaturen abgeki.ihlt. Einzelne Tiere .ertrugen einen vierwi:ic:higen Auf
enthalt bei -7° C. (R. Wohlgemuth) 

6. Untersuchungen iiber die Temperatur- und Luftfeuchteanspriiche von Staub
lausen ( C o p e o g n a t  h a )  (neu)
In den letzten Jahren wurde in steigendem MaBe das Auftreten von Staub
lausarten in Vorratslagern beobachtet. Da i.iber die Beziehungen zwisc:hen
dem Mikroklima der Lager und den Entwicklungsmi:iglichkeiten dieser Schad
linge nichts bekannt ist, sollen die Temperatur- und Feuchtegrenzen fi.ir die
Entwicklung und die Massenvermehrung von Staublausen ermittelt werden.
Als Versuchstier wurde die haufig in Vorraten auftretende Bi.icherlaus
(Liposcelis divinatorius) gewahlt. (R. Wohlgemuth)

7. Untersuchungen iiber die Entwicklung von Staublausen (Co p e  o g n a t  ha)
auf verschiedenen Vorratsgiitern (neu)

Die in Vorratslagern auftretenden Staublause werden im allgemeinen als
vorwiegend mykophag angesehen. In den Versuchen soll gepri.ift werden,
inwieweit diese Tiere Vorratsprodukte <lurch FraB beschadigen und sich auf
ihnen entwickeln. Nach bisherigen Feststellungen konnte sich die Bi.icherlaus
(Liposcelis divinatorius) auf Roggenki:irnern, Weizenkeimen, Weizenschrot
und ErdnuBexpellern ohne zusatzlic:he Pilznahrung gut entwickeln.

(R. Wohlgemuth) 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

lnstitut fiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene For.schungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber eine Bakteriose an Stiefmiitterchen

Im Friihjahr 1967 wurde im Raum Stuttgart eine bis dahin unbekannt.e
Krankheit an Stiefmiltterchen beobachtet. Im Laufe des Sommers entstanden
auf groBen Anbauflachen einiger Betriebe erhebliche Schaden. Als Erreger
wurde ein Bakterium aus dem Formenkreis der fluoreszierenden Pseudo
monaden ermittelt. Die ersten Krankheitssymptome waren Vergilbung und
Welke der Blatter. Spater bildeten sich auf Stengeln, Blattern und Wurzeln
zahlreiche nekrotische Flecke aus. Das Endstadium war eine vollstandige
bakterielle Zersetzung der Pflanze. Die Untersuchung von Saatgut hat er
geben, daft die Krankheit durch Sarnen ilbertragen werden kann. In der Lan
desanstalt fur Pflanzenschutz Stuttgart wird deshalb geprilft, ob der Er
reger durch ,eine geeignete Samenbeizung vernichtet und seine Verbreitung
auf diesem Wege verhindert werden kann. Fur die Bekampfung dieser bis
her noch nic:ht b'schriebenen Bakteriose werden im ilbrigen phytosanitare
MaBnahmen empfohlen. (H. Stolp in Zusammenarbeit mit M. Stahl

von der Landesanstalt filr Pflanzenschutz·Stuttgart) 

2. Untersuchungen iiber die B-Glucosidase-Aktivitat phytopathogener Bakterien

Eine groBe Zahl saprophytischer und phytopathogener Pseudomonas-Kulturen
wurde auf die Fahigkeit zur Bildung von B-Glucosidase (B-G) untersucht. Als
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Test diente die Spaltung von Salicin in einem synthetischen Nahrmedium 
und der Nachweis des auftretenden Saligenins mittels 2,6-Dibromchinon
chlorimid. Die untersuchten Saprophyten bildeten ausnahmslos keine �-G. 
Bei der systematischen Untersuchung einer Reihe von phytopathogenen Pseu

domonas-Bakterien verschiedener .,Art"-Zugehorigkeit wurde festgestellt, 
da.B zwar viele, aber nicht alle Vertreter �-G produzieren. Insofern la.flt sich 
auch dieses biochemische Merkmal nur mit Einschrankungen fur die Differen
zierung von pathogenen und nichtpathogenen Fluoreszenten verwenden. 

(H. Stolp) 

3. Untersuchungen Uber die Bakterienvirulenz und den Pathogenitatsnachweis
Weil die Virulenz pflanzenpathogener Bakterienstamme in vielen Fallen
bereits kurz nach der Isolierung verlorengeht, ist der zur Identifiziernng zu
satzlich erforderliche Pathogenitatsnachweis derartiger Stamme schwierig.
Aus welkekranken Chrysanthemenpflanzen wurden Bakterien der Gattung
Erwinia isoliert. Der Nachweis, da.B es sich tatsachlich um den Erreger der
Chrysanthemenwelke, E. chrysanthemi, handelte, gelang nur durch Infektion
mit frisch isolierten Kolonien; mit ihnen wurden die typischen Krankheits
symptome erhalten, wahrend sich hingegen Bakterien der gleichen Herkunft
bereits nach wenigen Nahrbodenpassagen avirulent verhielten.

(D. Mafifeller) 

4. Unter.suchungen Uber eine durch Hefe verursachte Infektionskrankheit an
Opuntien
Nach wiederholten Infektionsversuchen mit dem aus zerstortem Sukkulenten
gewebe isolierten Pilz hat sich gezeigt, da.B die pathogenen Eigenschaften
des Isolates sehr stark variieren konnen. Die deutlichsten Symptome wurden
an Pflanzen erhalten, bei deren Kultivierung durch Staunasse Entwicklungs
storungen aufgetreten waren. Beschadigungen der Epidermis bei ho her rela
tiver Luftfeuchte forderten Spontaninfektionen. Aus allen Beobachtungen kann
geschlossen werden, da.B es sich um einen Schwacheparasiten handelt, der dem
Formenkreis um Monilia angehort und unter bestimmten Bedingungen typisch
hefeartig wachst. (D. Ma.Bfeller)

5. Untersuchungen Uber Zellatmung und Farbstoffbildung verschiedener Mikro
organismen

Nachdem bereits in fruheren Untersuchungen gezeigt werden konnte, da.B der
Farbstoff von Azotobacter chroococcum nicht uber Tyrosin, sondern uber
Brenzcatechin gebildet wird, wurde die Entstehung von schwarzbraunen Hu
minstoffen aus Brenzcatechin im Boden naher untersucht. Bereits nach kurzer
Zeit werden aus dem Brenzcatechin im neutralen Bereich unter Mitwirkung
nukleophiler Stoffe und verschiedener Kationen und Anionen dunkel ge
farbte huminartige Substanzen gebildet. (H. Bartels)

6. Herstellung eines Forschungsfilmes Uber die L ysis von Bakterien durch den
Parasiten B d e l l o v i b r i o b a c t e r i o v o r u s

In Zusammenarbeit mit dem Institut fur den wissenschaftlichen Film (Gottin
gen) wurden Filmaufnahmen von dem Befall und der Lysis von Bakterien
durch den rauberischen Parasiten Bdellovibrio bacteriovorus hergestellt. Ziel
des Vorhabens war das Studium des zeitlichen Ablaufs der Wechselbezie
hungen zwischen Parasit und Wirt sowie der mit dem Angriff der Parasiten
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verbundenen Bewegungsvorgange. Bei geeigneter Praparation war es moglich, 
den gesamten Infektionszyklus an ein und demselben Objekt zu verfolgen 
und im Bild festzuhalten. Die Auswertung van Aufnahmen mit erhohter Bild
frequenz (Zeitlupe) hat ergeben, daB sich Bdellovibrio mit der relativ hohen 
Geschwindigkeit van 100 Korperlangen je Sekunde fortbewegen kann. Das 
bewirkt eine heftige Kollision (ballistischer Einschlag?) beim Angriff auf 
das Wirtsbakterium. Unmittelbar nach der Anheftung an die Wirtszelle 
rotiert der Parasit mehrere Male sehr schnell um seine Langsachse. Die 
Auswertung von Zeitlupenaufnahmen hat bis zu 100 Rotationen in der Se
kunde (Bohreffekt?) ergeben. Die mit verminderter Bildfrequenz gemachten 
Aufnahmen (Zeitraffung) zeigen das Eindringen der Parasiten in die Bakterien
zelle, die intrazellulare Vermehrung und die mit dem Befall verbundenen 
morphologischen Veranderungen an der vViriszelle. Endstadium dieses Vor
ganges ist die Lysis des befallenen Bakteriums und das Freiwerden der im 
Zellinnern beHndlichen Parasiten. Unter optimalen Bedingungen reagiert ein 
befallenes Wirtsbakterium nach etwa 10 Minuten mit einer erkennbaren 
Veranderung (Abkugelung, Spharoplastierung), Das vollstandige Eindringen 
eines Parasiten nimmt etwa 15 bis 20 Minuten in Anspruch. Die Dauer des 
Infektionszyklus ist van der GroBe des Wirtsbakteriums abhangig. Kleine 
Bakterienzellen konnen schon nach weniger als einer Stunde lysieren, groBere 
Bakterien beanspruchen etwa 2 bis 3 Stunden. Die Gesamtzahl der im Zell
innern befindlichen Parasiten (eingedrungene Parasiten und ihre Nachkom
menschaft) ist ebenfalls van der GroBe der Wirtszelle abhangig. Bei Spirillum

serpens, einem relativ groBen Bakterium, wurden bei der Lysis bis Zti 
30 Bdellovibrio-Zellen freigesetzt. (H. Stolp) 

b) Im Beridttsjahr Iaufende Forschungsvorhaben

1. Die physiologischen Eigenschaften phytopathogener und saprophytischer
Pse u d o  m o n  a s  -Bakterien (neu)
Auf Grund van Laboratoriumstests, die iiblicherweise fiir diagnostische
Zwecke eingesetzt werden, ist ,es bislang nicht mi::iglich, Bakterien vom Typ
der fluoreszierenden Pseudomonaden, zu denen die Mehrzahl der phyto
pathogenen Bakterien sowie z.ahlreiche saprophytische Vertreter gehoren, als
pathogen oder nichtpathogen zu identifizieren. Noch aussichtsloser ist es,
einen als Krankheitserreger isolierten pathogenen Fluoreszenten, dessen
Herkunft (Wirtspflanze) unbekannt ist, auf der Basis von Laboratoriumsreak
tionen einer bestimmten Erreger-,.Art" zuzuordnen. In dem Bemiihen, be
stimmte Eigenschaften zu erkennen, die mit der Pathogenitat gekoppelt sind,
wurden vergleichende Untersuchungen iiber die biochemischen Aktivitaten
bzw. die enzymatischen Leistungen von Saprophyten und Parasiten aufge
nommen. (H. Stolp)

2. Versuche zur Gewinnung eines polyvalenten Phagengemisches mit Iytischer
Aktivitat fiir P s e u d o m o n a s p h a s e o I i c o I a , den Erreger der Fett
fleckenkrankheit der Bohnen (neu)
Ein gegebener Bakteriophagenstamm (a) besitzt in der Regel lytische Aktivi
tat fiir einen oder mehrere, nicht aber fiir alle Stamme einer gegebenen
Bakterienart (im Sinne eines bestimmten Krankheitserregers). Die fiir a nicht
anfalligen Bakterienstamme ki::innen ihrerseits fiir Phagenstamme mit anderer
Aktivitat (�, y, usw.) sensibel sein. In einer Population von Bakterienzellen,
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die fi.ir den Phagen a anfiillig sind, befinden sich regelma.Big resistente 
Mutanten, die sich in Gegenwart von a selektiv entwickeln. Sie kbnnen ihrer
seits von Bakteriophagen mit entsprechender Aktivitat lysiert werden. Diese 
beiden Tatsachen, die ungeni.igende Breitenwirkung ·eines bestimmten Phagen 
und die regelmaflig auftretende Resistenz, sind die Ursache dafi.ir, dafl den 
in fri.iheren Jahren unternommenen zahlreichen Versuchen zur Phagentherapie 
pflanzlicher Bakteriosen kein Erfolg beschieden war. Auf der Grundlage 
unserer heutigen Kenntnis i.iber die Bakteriophagen und ihre Mutation zu 
veranderter Wirtsaktivitat sind Versuche eingeleitet worden mit dem Ziel, 
ein polyvalentes Phagengemisch zu gewinnen, das a) alle Stii.mme (Herki.infte) 
eines bestimmten Erregers erfaflt und b) wegen seiner extrem breiten Gesamt
wirkung keine resistenten Mutanten aufkommen la.flt. Mit einer Phagen
lbsung, die diese Voraussetzungen erfi.illt, ware es sinnvoll, erneut Versuche 
zur Phagentherapi,e aufzugreifen. Um sie an einem Modell durchfi.ihren zu 
kbnnen, wird gegenwartig an der Gewinnung eines Phagengemisches ge
arbeitet, das ohne Ausnahme alle Herki.infte von Pseudomonas phaseolicola 
erfaBt und gleichzeitig keine Resistenzmutanten zur Entwicklung kommen 
la.flt. (H. Stolp) 

3. Untersuchungen iiber eine systemische Infektion von Pelargonien durch
X a n t  h omo n a s  p e 1 a r g o n  i i  (neu)_

An kultivierten Pelargonien ist seit langem eine Blattfleckenbakteriose be
kannt, die zur Braunfii.rbung und Sduumpfung der Blatter fi.ihrt. Der Erreger
ist als Xanthomonas pelargonii beschrieben warden. Seit einigen Jahren wird
vor allem bei Pelargonium zonale, vereinzelt aber auch bei P. peltatum, in
zunehmendem Mafle eine andere Bakteriose beobachtet, bei der keine Blatt
flecken auftreten. Es handelt sich um eine Gefa.Bbakteriose, die ebenfalls
durch Xanthomonaden verursacht wird. Im Anfangsstadium zeigen sich Welke
erscheinungen. Spater treten die Bakterien aus den Gefiiflen in das Stengel
parenchym i.iber und verursachen eine Schwarzung des Stengels. Die Erkran
kung fi.ihrt meist zum Absterben der ganzen Pflanze. Die Ausbreitung des
Erregers di.irfte in erster Linie i.iber latent infizierte Stecklinge kranker Mutter
pflanzen erfolgen. In den eingeleiteten Untersuchungen soll geklart werden,
ob die beiden Krankheiten trotz verschiedener Symptombilder von dem
selben Erreger (X. pelargonii) verursacht werden und welche Mbglichkeiten
bestehen, die Krankheit zu kontrollieren. (H. Stolp)

4. Untersuchungen iiber die durch P s e u d o m o n a s m o r s p r u n o r u m her
vorgerufene Bakteriose an Stein- und Kernob.st in West- und Siidwest
deutschland

Die Bakteriose trat im Berichtsjahr, durch feuchtkaltes Wetter im Fri.ihjahr
begi.instigt, wieder sehr verbreitet auf und konnte bei einigen Obstarten
erstmals isoliert werden. Dabei wurden bei Zwetschen und Mirabellen Seba.
den in groflerem Umfange beobachtet. Ein Arbeitskreis aus Wissenschaftlern
des Pflanzenschutzes etarbeitete ein V ersuchsprogramm zur chemischen Be
kampfung der Bakterienkrankheit, das noch im Herbst auf breiter Basis in
Angriff genommen wurde. Dari.iber hinaus wurde in Institutsnahe ,eine Obst
anlage angepflanzt, um verschiedene mit der Bakteriose zusammenhangende
Fragen untersuchen zu kbnnen.

(D. Maflfeller in Zusammenarbeit mit A. Schmidle 
vom Institut fi.ir Obstkrankheiten) 
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5. Untersuchungen iiber P s e u d o m o n a s s o 1 a n a c e a r u m , den Erreger
der Schleimkrankheit

Ein 1965 aus kranken Kartoffelknollen isolierter Bakterienstamm wird seit
dem im Gewachshaus standig in Passagen an Kartoffel- und Tomatenpflanzen
gehalten. Er hat im Gegensatz zu den parallel auf Nahrboden geziiditeten
Stammen seine Virulenz unverandert beibehalten. Verschiedene Bodenarten
haben auf die Uberlebensrate des Erregers einen unterschiedlichen EinfluB,
wobei Temperatur und Feuditigkeit als zusatzlidie Faktoren von Bedeutung
sind. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. (D. Mafifeller)

6. Untersuchungen Uber eine Blattkrankh eit an Sellerie

Die als ,,Schwarzherzigkeit" des Selleries bezeichnete Krankheit trat im
Berichtsjahr in Freilandversuchen spontan sehr verbreitet auf. Zusatzliche
kiinstliche Infektionen mit einem aus erkrankten Pflanzen isolierten Stamm
eines fluoreszierenden Bakteriums der Gattung Pseudomonas ergaben keine
sichtbar erh6hte Zahl kranker Pflanzen in den Versuchsparzellen. In weiteren
Freilandversuchen soll der EinfluB von verrotteten Pflanzenteilen erkrankter
Bestande, die in den Boden eingebradit wurden, auf nachfolgende Sellerie
kulturen untersudit werden.

(D. Ma,Bfeller in Zusammenarbeit mit H.-0. Leh 
vom Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten) 

7. Untersuchungen iiber den Bakterienparas iten B d e  11 o v i b r i o  b a c t  e -
r i ovo ru s

Die bisher durchgefiihrten Untersuchungen haben gezeigt, daB Bdellovibrio

bacteriovorus, ein rauberisdies Bakterium, das sidi als obligater Parasit von
anderen Bakterien ernahrt, in Boden und Gewassern weltweit verbreitet ist.
Bei den verschiedenen Herkiinften gibt es geringe Abweichungen in Gr6Be
und Gestalt sowie Unterschiede im Aktivitatsspektrum. Alle Vertreter re
prasentieren aber einen bestimmten Organisationstyp und besitzen die im
Reim der Mikroben einmalige Fahigkeit, gram-negative Bakterien anzu
greifen, in die Zelle einzudringen, sidi intrazellular · zu vermehren und die
befallenen Bakterien durdi Lysis zu verniditen. Filmaufnahmen und elek
tronenmikroskopische Untersuchungen von Ultradiinnschnitten haben wesent
lich zur Aufklarung der Wechselbeziehungen zwischen Parasit und Wirt bei
getragen. In weiteren elektronenoptischen Untersudiungen soU geklart wer
den, welche struktureUen Veranderungen am Ort der Anheftung (Lodibil
dung in der Zellwand) durch die Parasiten induziert werden.

(H. Stolp in Zusammenarbeit mit H. Petzold 
vom Institut fiir gartnerische Virusforschun.g) 

8. Untersuchungen Uber das meteorobiologische Problem

Aus Mangel an Arbeitskraften muBte das urspriingliche Versuchsprogramm
stark eingeschrankt werden. Um eine fiir statistisdie Auswertungen erforder
liche m6glichst voUstandige Reihe von Ergebnissen zu erhalten, wurden
lediglich die Versuche iiber das Gefrteren kleiner Proben unterkiihlten Was
sers liickenlos weitergefiihrt. Wie bereits in friiheren Jahren ergaben sidi
Anderungen der Gefrierzahlen, die mit Luftdruckanderungen korrelierbar
waren. Die Versuche werden fortgesetzt. (H. Bortels und D. MaBfeller)
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Institut ftir Mykologie in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene For.schungsvorhaben

1. Untersuchungen Uber die Atiologie einer Trieb- und Stengelfaule an H y p o -
cy r t a  gl a b r a

1966 wurde erstmalig iiber das Auftreten einer bis dahin unbekannten Trieb
und Stengelfaule an Hypocyrta glabra in einer westdeutschen Gartnerei be
richtet. Als Erreger konnte Myrothecium roridum isoliert werden, ein
polyphager, kosmopolitisch verbreiteter, in Deutschland bereits 1790 be
schriebener Pilz, der aber bei uns bisher noch nicht geschadet hat. Die
Pathogenitat des isolierten M. roridum konnte in Infektionsversuchen nach
gewiesen werden. Zur Bekampfung haben sich mehrmalige Spritzungen mit
Zinebmitteln in Absta.nden von 14 Tagen und Trockenhalten der oberen
Pflanzenteile als wirksam erwiesen.

(R. Schneider in Zusammenarbeit mit H. Kuhne 
vom Pflanzenschutzamt Oldenburg) 

2. Untersuchungen Uber eine Blattfleckenkrankheit an Dieffenbachien

Als Erreger einer 1966 in einer West-Berliner Ga.rtnerei aufgetretenen Blatt
fleckenkrankheit an bewurzelten, aus Florida importierten Stecklingen van
Dieffenbachia picta ,Perfection' konnte ein Pilz der Gattung Phaeosphaeria s.
Holm (= Leptosphaeria s. 1.) nachgewiesen werden. Infektionsversuche mit
diesem Pilz an unverletzten Blattern von Dieffenbachia picta verliefen positiv.
Infektionen an anderen Pflanzen aus der Familie der Araceae gelangen nicht.
Morphologische Untersuchungen z.eigten, daB der vorliegende Pilz nicht van
Phaeosphaeria eustoma zu trennen ist. (R. Schneider)

3. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an P e r o n o s i> o r a t a b a -

c i n a im Blattgewebe von Tabak

Die in den Interzellularen und im Leitbiindel van Tabakbla.ttern beobachteten
Hyphen von Peronospora tabacina zeigen auch in morphologischer Hinsicht
ungehindertes Wachstum. Sie verzweigen sich in ihrer Spitzenregion, jedoch
nicht unmitteibar am Terminalpunkt. Die Seitena.ste dringen in bena.chbarte
Interzellularra.ume oder in angrenzende Zellen vor, deren Wande sie an der 
Eintrittsstelle perforieren. Innerhalb der Zellen bilden sie sich zu Haustorien
um und stiilpen den Protoplasten mehr oder weniger tief ein, ohne aber hin
einzuwachsen. Zwischen Pilzwand und Plasmalemma wird eine Zone erkenn
bar, die starke Stoffanreicherung zeigt und auf intensive Wechseiwirkung
zwischen Wirt und Parasit hinweist. Sie lost sich erst dann auf, wenn die
Degeneration der Protoplasten in der Wirtspflanzenzelle und der Pilzhyphe
fortgeschritten ist. (H. Krober in Zusammenarbeit mit H. Petzold

vom Institut fur gartnerische Virusforschung)

4. Untersudmngen Uber die systematisch-taxonornischen und biologischen Ver
haltnisse in der F u s a r i u m -Sektion S p o r o t r i c h i e I I a

Dreijahrige Untersuchungen an mehr als 130 Isolaten van Sporotrichiella
Fusarien ergaben, daB folgende 5 Typen morphologisch einwandfrei unter
schieden werden konnen: F. poae, F. tricinctum, F. sporotrichioides, F. sporo

trichioides var. minus und F. chlamydosporum. Als Grundlagen fur die Diffe-
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renzierung dienten Unterschiede in der GroBe und der Form der Konidien, in 
Kulturmerkmalen sowie im Temperaturverhalten. Die vorgenommene Ab
grenzung konnte durch die Ergebnisse umfangreicher Infektionsversuche im 
Gewachshaus und Freiland an 14 verschiedenen Pflanzenarten, an denen 
Sporotrichiella-Fusarien in der Literatur als Krankheitserreger genannt sind, 
gefestigt werden. (W. Gerlach und E. Seemiiller) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forsdmngsvorhaben

1. Untersuchungen Uber eine Fu s a r i u m  -Zwiebelfaule an N e r i n e b o w -
d e n  ii (neu)

In einer West-Berliner Erwerbsgartnerei tritt seit etwa 1966 an Nerine bow

denii eine in der Regel vom Zwiebelboden ausgehende Trockenfaule auf, die
eine auffallende Ahnlichkeit mit der Fusarium-Basalfaule der Narzissen auf
weist und erhebliche Ausfalle verursacht hat. Als Erreger wurde durch lso
lierungen und lnfektionsversuche Fusarium moniliforme var. subglutinans

nachgewiesen (Abb. 6). Infektionen mit einem Isolat von F. moniliforme var.
subglutinans van Mais sowie eincm Stamm von F. moniliforme var. anthophi

lum van Hippeastrum verliefen negativ. Offensichtlich handelt es sich bei den
Nerine-Isolaten um einen morphologisch und physiologisch in mancher Hin
sicht etwas abweichenden Typ. Uber die Pathogenitat dieses Pilzes an ande
ren Zwiebelgewachsen sollen · weitere Versuche AufschluB geben.

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

Abb. 6. Infektionsversuch mit Fusarium moniliforme var. subglutinans an Nerine bow
denii nach 9 Wochen; rechts Kontrolle. 

2. Untersuchungen iiber eine Wurzel- und Stengelgrundfaule an Chrysanthemen
(neu)

Ende Oktober 1967 wurde in zwei West-Berliner Gartenbaubetrieben und
einer westdeutschen Gartnerei an bereits bliihenden Chrysanthemenpflanzen
der Sorte. ,Balcome Perfection' eine Wurzel- und Stengelgrundfaule fest
gestellt, deren Ursache nicht .bekannt ist. Aus den untersuchten Proben konnte
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regelmaflig ein Pyknidienpilz der Gattung Phoma isoliert werden, haufig 
zusammen mit Cylindrocarpon spp., Rhizoctonia solani und anderen Pilzen. 
Ob Phoma als Erreger fur die Wurzel- und Stengelgrundfaule in Frage kommt, 
soll in Infektions¥ersuchen gepri.ift werden. 

(R. Schneider in Zusammena.rbeit mit H.-P. Plate 
vom Pflanzenschutzamt Berlin) 

3. Untersuchungen Uber eine in Deutschland bisher nicht festgestellte Knospen
krankheit der Blaufichte (neu)
Seit einer Reihe von Jahren wird in einer Anlage von Picea pungens var.
glauca in Rostock eine Krankheit beobachtet, die in den Symptomen mit der
durch den Pilz Cucurbitaria piceae an Picea spp. verursachten Knospenkrank
heit i.ibereinstimmt. Die erkrankten Knospen sind auffallig verdickt, sdmeck.en
fi:irmig eingerollt und mit schwarzen, hock.erigen Krusten aus kaum steck.
nadelkopfgroflen Pyknidien bedeck.t. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei
um die vermeintliche Nebenfruchtform von C. piceae.

(R. Schneider in Zusammena.rbeit mit F. Daebeler vom Institut 
fi.ir Phytopathologie und Pflanzenschutz der Universitat Rostock) 

4. Vergleichende Untersuchungen mit einigen Pe r o n  o s p o  r a -Arten Uber
die Infektion beeinflussende Faktoren
Das Auftreten von Falschem Mehltau zeigt von einer zur anderen Wirts
pflanze viele Ubereinstimmungen, im einzelnen unter gleichen Bedingungen
aber auch Abweichungen, deren Kenntnisse die Prognose und die Bekampfung
der Krankheit in manchen Fallen betrachtlich erleichtern wi.irden. Die Ab
weichungen di.irften auf eine Reihe verschiedener Ursachen zuri.ick.gehen. Nach
den Untersuchungen, die zunachst mit P. parasitica an Kohlrabi und P. taba
cina an Tabak vorgenommen wurden, scheinen auch das Alter sowie die
Dichte der Konidien wahrend der Infektion eine wesentliche Rolle zu spielen.
Der Einflufl beider Faktoren wird experimentell erforscht. Er soll auch bei
anderen Peronospora spp. gepri.ift werden. (H. Krober)

5. Untersuchungen Uber den Einflufl bestimmter · Faktoren auf die Konidien
bildung einiger P e r o n o s p o r a spp.
Zwischen der epidemischen Ausbreitung und der Reproduktionskraft besteht
gerade bei den zu Explosivepidemien fi.ihrenden Peronospora spp. eine enge
Beziehung. Die experimentelle Aufklarung moglichst vieler Fragen, die mit
der Konidienbildung zusammenhii.ngen, scheint daher besonders notwendig,
vor allem weil dann die mtigliche Ausbreitung der Krankheiten sicherer beur
teilt werden ktinnte. Die Untersuchungen erstreckten sich bisher auf den Ein
flufl des Lichtes, der Temperatur, der relativen Luftfeuchte und der Wasser
sii.ttigung des Wirtsgewebes auf die Konidienbildung, und zwar zunii.chst
von Peronospora parasitica an Kohlrabi und P. tabacina an Tabak. Beide
Pilze wiesen in den unter praxisnahen Bedingungen angelegten Versuchen
gegeniiber den meisten gepri.iften Einwirkungen ein voneinander abweichen
des Verhalten auf. (H. Krtiber)

6. Vergleichende elektronenmikroskopische Untersuchungen von Pe r o n  o -
s p o r a t a b a c i n a befallener Blatter anfalliger und hochresilltenter Tabak
sorten (neu)
Die Hyphen von Peronospora tabacina dringen bisweilen auch bei hoch
resistenten Tabaksorten tief in das Blattgewebe hinein. Nach den bisherigen
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Untersuchungen scheint die Krankheit in morphologisch-anatomischer Hinsicht 
aber anders zu verlaufen als bei anfalligen Tabaksorten. Starkere Abwei
chungen di.irften bei der Bildung von Haustorien und der Degeneration der 
Wirtspflanzenzellen und der Pilzhyphen vorliegen. 

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

7. Beobachtungen zur Feinstruktur von P e r o n o s p o r a t a b a c in a (neu)
Die Interzellularhyphe von Peronospora tabacina ist ein querwandloser viel
kerniger Schlauch, der sich oftmals verzweigt und Ausstiilpungen in die
Zellen des Wirtsgewebes sendet. Das charakteristische Merkmal ist ein
System von miteinander verbundenen Vakuolen, deren Trennung durch unter
schiedlich breite Plasmastrange und -bri.icken angedeutet ist. Die Vakuolen
weisen nicht immer den gleichen Kontrast auf, so daB auf eine unterschied
liche Stoffkonzentration in den Vakuolen geschlossen werden kann. In den
Plasmabri.icken wie auch in den schmaleren Plasmastrangen finden sich die
mit einem Nukleolus versehenen Zellkerne, die stark amoboiden Mitochon
drien vom Tubulityp, ausgedehnte Golgielemente sowie unterschiedlich kon
trastierte Einschliisse, die von einer einfachen Membran umgeben sind. Be
sond€rs auffallend sind myelinartige Einschli.isse, die vermutlich als Mem
brandepots fi.ir die Vakuolenabgrenzungen dienen. Daneben sind noch ahn
liche Strukturen vorhanden, die sich vermutlich von der auBeren Plasmahaut
der Plasmalemma ableiten. (H. Krober in Zusammenarbeit mit H. Petzold

vom Institut fi.ir gartnerische Virusforschung)

8. Untersuchungen Uber die Atiologie der an gartnerisch wichtigen Orchideen
vorkomm enden Krankheiten
Im Rahmen dieser langfristigen Untersuchungen konnten bisher drei Krank
heit,en, deren Ursache nicht klar war, als Mykosen nachge-wiesen werden. Es
handelt sich dabei um eine Fusarium-Wurzelfaule an Phalaenopsis, die in
einem Betrieb beachtlichen Schaden verursachte, um eine bisher unbekannte
Fusarium-Blattfleckenkrankheit an Dendrobium und um Colletotrichum-BefaII

an verschiedenen Orchideen. Colletotrichum trat sehr stark in Miltonia- und
ZygopetaJum-Bestanden auf. Die Blattflec:ke wirken sich da besonders nach
teilig aus, weil diese Orchideen als ganze Pflanzen verkauft werden. In
naheren Untersuchungen sollen die systematische Stellung, der Wirtspflan
zenkreis und andere Fragen der Erreger und der von ihnen verursachten
Krankheiten geklart werden. AuBerdem sind Infektionsversuche mit einigen
weiteren von Orchideen isolierten Pilzen vorgesehen, um ihre Pathogenitat
fiir Orchideen zu iiberpri.ifen. (W. Gerlach)

9. Nachweis einer Hauptfruchtform fiir C y Ii n d r o c I a d i um s c o p a r i um
(neu)
Von faulenden Orchideen wurden, neben iiberwiegend Fusarium- und
Cylindrocarpon-Arten, auch Pilze der nahestehenden Gattung Cylindrocladium

isoliert. Ein Isolat von C. scoparium bildete in Reinkultur sehr willig Perithe
zien. Bisher war fiir diesen in vielen Landern an zahlreichen Pflanzenarten
als Krankheitserreger nachgewiesenen, in Deutschland aber nur selten ge
fundenen Pilz noch keine Hauptfruchtform bekannt. Nach naheren Unter
suchungen soll diese als eine neue Calonectria-Art beschrieben werden.

(W. Gerlach) 
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10. Untersuchungen Uber F u  s a r i u m -Faule an Kakteen (neu)

In Kakteengartnereien der Bundesrepublik ist die Fusarium-Faule anschei
nend weit verbreitet. Sie verursachte wiederholt beachtlichen Schaden und
di.irfte bei uns wohl die wichtigste Pilzkrankheit der Ka.kteen sein. Es wurde
mit Isolierungs- und Inf.ektionsversuchen begonnen, um .auf moglichst breiter
Basis nahere Unterlagen i.iber Morphologie und Bi.ologie des Erregers,
Symptome und Verlauf der Krankheit sowie befallsbeeinflussende Faktoren
zu erhalten. Gegenwartig wird u. a. auch bei Gliederkakteen die Moglichkeit
der Ubertragung mit Stecklingen iiberpnift. (W. Gerlach)

lnstitut fiir nichtparasitare Pilanzenkrankheiten 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Die Bedeutung der Ernahrung von Knollen- und Wurzelfriichten mit Kalium
iiir ihre enzymatisch bedingte Schwarzfarbung

In Fortsetzung der im Jahre 1966 begonnenen Untersuchungen wurde fest
gestellt, daB Kalimangel bei Kohlrabi, Kohlriibe, Rettich und Schwarzwurzel
keine Dunkelfarbung des Knollen- bzw. Wurzelgewebes zur Folge hat. Eine
Schwarzung des KnoHenfleisches, d.eren Intensitat mit steigender K-Diingung
zuri.ickgeht bzw. ganz unterbleibt, wurde bei Kartoffeln beobachtet, wahrend
es bei Sellerie und Mohren nur unter extremen K-Mangelbedingungen zu
einer Dunkelfarbung bestimmter Gewebepartien nach dem Anschneiden
kommt. Das Wurzelgewebe von Zucker- und Futterriiben nimmt bei Luft
zutritt ·eine mehr oder weniger ausgepragte Dunkelfarbung an, ohne daB eine
Abhangigkeit von der Hohe der K-Diingung vorhanden ist.

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

2. Schaden an Zierpflanzen durch Gieflwasser

Fiir einen an Zierpflanzen in einer Gartnerei seit 1965 aufgetretenen Schaden
konnte das GieBwasser als Ursache ermittelt werden. Das als Gieflwasser
verwendete C02-haltige Brunnenwasser fiihrte zu einer Versauerung der
Substrate und zu einer Anreicherung toxischer Ionen, besonders Zink, das
vermutlich aus den verwendeten Zinkrohren und -behaltern herri.ihrte.

(A. Kloke und G. Schonhard) 

3. Entwicklung einer Methode zur Bestimmung der Salzkonzentration in gart
nerischen Erden

Da die bisherigen Methoden zur Bestimmung der Salzkonzentration in gartne
rischen Erden immer zur Zerstorung eines Teiles der Kulturen fiihrten, wurde
eine Methode ausgearbeitet, die es gestattet, eine Salzkonzentrationsbestim
mung durch Leitfahigkeitsmessung direkt im Substrat durchzufiihren, wobei
die Fortfiihrung der Kultur der Pflanze im Topf nicht beeintrachtigt wird. -
Die Methode wurde an einem Chrysanthemenversuch iiberpriift, bei dem die
Chrysanthemen mit vier verschiedenen Diingern in mehreren Steigerungs
stufen gediingt wurden. - Die gemessenen Leitfahigkeitswerte gaben die
Diingungssteigerungen gut wieder und ermoglichten ,eine Abschatzung der
vorliegenden Salzkonzentration. Die bei auftretenden Schadsymptomen er
mittelte Salzkonzentration stimmte mit den aus der Literatur bekannten Wer
ten iiberein. (G. Schonhard)
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4. Untersuchungen iiber den Einflufl der Spurennahrstoffdiingung auf die An
falligkeit des Winterweizens gegen C e r c o s p o r e I I a h e r p o t r i c h o i -
d e s

Die Untersuchungen haben ergeben, dafl die gepruften Nahrstoffe und Nahr
stoffkombinationen keinen solchen Einflufl auf den Cercosporella-Befall aus
uben, dafl aus den Ergebnissen spezielle Empfehlungen fur die Praxis ab
geleitet werden ki:innten. In den in Kiel, Braunschweig und Berlin-Dahlem
durchgefuhrten Feldversuchen minderten zwar hi:ihere Gaben einzelner Nahr
stoffe bzw. Nahrstoffkombinationen die Befalls- und Lagerintensitat, die
Ergebnisse waren jedoch bei den verschiedenen Versuchen nicht gleichsinnig.
Es zeigte sich aber, dafl bei gleichem Infektionsdruck und gleicher Befalls
intensitat die Lagerminderung durch Dungung dann am hi:ichsten ist, wenn
die fur den jeweiligen Standort optimale Dungung aller Nahrstoffe verab
reicht wird. Folgende Faktoren wurden ermittelt: Durchmesser der unteren
Internodien; Halmlange; Quotient Halmlange/Durchmesser; Befallsintensitat
mit Cercosporella herpotrichoides bzw. mit Ophiobolus graminis; Lagerinten
sitat; Bestandesdichte; Korn- und Strohertrag. Einzelheiten sind der demnachst
erscheinenden Dissertation von B. Hanisch zu entnehmen.

(A. Kloke und B. Hanisch) 

5. Der Einflufl der Diingung auf den Ertrag von Puffbohnen und den Befall mit
der Schwarzen Bohneniaus ( A p h i s  f a  b a e Scop.)

Auf einer Dauerdungungsflache, auf der Stickstoff, Phosphor, Kalium und
Bor in der Menge bzw. in der Form variiert gegeben werden, wurden 1967
Puffbohnen angebaut. Mit steigender Kaliumsulfatgabe, insbesondere in V,er
bindung mit hoher Ammoniumsulfatsalpeterdungung, wurde der Bohnen
ertrag geringer und qualitativ schlechter. Die Schwarze Bohnenlaus hatte die
Pflanzen aller 30 Parzellen mehr oder weniger gleich stark befallen. Ertrags
und Qualitatsruckgange sind in erster Linie auf die physiologisch saure Dun
gung zuruckzufuhren, sie wurden aber durch den Bohnenlausbefall verstarkt.
Bei physiologisch alkalischer Dungung war der Einflufi der Bohnenlaus auf
Ertrag und Qualitat geringer. Die geernteten Puffbohnen zeigten bei physio
logisch saurer Dungung, insbesondere in Verbindung mit hoher Borgabe,
einen sehr starken Pilzbefall.

(A. Kloke in Zusammenarbeit mit G. Schmidt 
vom Institut fur Pflanzenschutzmittelforschung) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber MoiybdanmangeI (,,Kiemmherzigkeit") bei Kohlarten

Ein Gefaflversuch mit steigenden Molybdangaben mit und ohne zusatzliche
Eisengaben zu Blumenkohl zeigte, dafl die optimale Entwicklung der Pflan
zen, die in der Reihe ohne Eisen im Bereich von 4,5 bis 13,5 mg Molybdan/
Gefa.13 lag, bei Anreicherung des Substrates mit Eisen (4 g/Gef.) erst mit ,einer
Molybdangabe von 40,5 mg/Get. erreicht wurde. Typische Molybdanmangel
symptome traten in der Reihe ohne Eisen bei Molybdangaben von O bis
1,5 mg/Gef. auf, in der Reihe mit Eisen bei solchen bis zu 4,5 mg/Get. An
Molybdanmangel erkrankte Pflanzen konnten durch nachtragliche Zufuhr
von Mo wieder zu normaler Entwicklung gebracht werden. Ein Ers.atz des
Molybdans durch Chrom war nicht mi:iglich. Bei Weiflkohl und Kohlrabi
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traten keine. typischen Molybdanmangelsymptome auf. Steigende Molybdan
gaben verbesserten bei WeiBkohl die Kopfbildung und erhohten den Ertrag, 
wahrend Kohlrabi keine deutliche Reaktion zeigte. Es ist demnach wenig 
wahrscheinlich, dafl Molybdarunangel bei Kohlrabi unter praktischen Ver
haltnissen vorkommt. 

· 
(A. Kloke und H.-0. Leh) 

2. Wanderung von Nahrstoffen durch Pfropfstelle,n (neu)

In den letzten Jahren wurden im zunehmenden MaBe Mangelkrankheiten bei
gepfropften Kulturpflanzen, z. B. Magnesiummangel bei Pfropfgurken, ge
meldet. Aus diesem Grunde sollte festgestellt werden, ob der Nahrstofftrans
port durch die Pfropfstelle behindert wird, was sich durch Vergleich der
Transportgeschwindigkeit einzelner Nahrstoffe bei gepfropften und unge
pfropiten Pflanzen ,ermitteln la.flt. Es wurden zunachst gepfropfie und unge
pfropfte Chrysanthemen in Nahrlosungen .angezogen, denen zu einem ge
eigneten Zeitpunkt entsprechende Radionuklide zugesetzt wurden. Die bis
herigen Untersuchungen mit Calcium-45 ergaben bei gepfropften Chrysan
themen keinerlei Behinderung fiir Calcium. - Die Verhaltnisse bei Gurken
und Tomaten werden z. Z. fi.ir die Nahrstoffe Magnesium, Calcium, Kalium
und Phosphor untersucht. Neben der meBtechnischen Auswertung wird die
Mikroautoradiographie nach der Stripping-Film-Methode zur Klarung der
Nahrstoffaufnahme und -verteilung in der Pflanze verwendet.

(G. Schonhard) 

3. Untersudlungen zur Frage der Stippigkeit bei .i\pfeln

Zur Klarung der Frage, ob bei Spritzungen der Apfel mit Calciumsalzen das
Calcium in die Apfel transportiert wird, wurden zu verschiedenen Zeiten vor
derErnte mit Ca-45 markierte CaCl2- und Ca-ADTA-Losungen*) in Kelch- und
Stielgrube der Apfel appliziert. Die autoradiographische Auswertung ergab,
daB Calcium in den Apfel transportiert wird; es verbleibt aber vorwiegend

Abb. 7. Autoradiogramme von Apfellangsschnitten. Applikation von Ca-45 50 Tage vor 
der Ernte. (Die hellen Partien zeigen, daB das Ca-45 von der Stengelgrube aus 
vornehmlich in das Kerngehause, aber auch in die Smale wandert.) 

0) ADTA = Athylen-Diamin-Tetraessigsaure 
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unmittelbar unterhalb der Schale und im Kemgehause, wahrend in das 
Fleisch nur wenig Calcium eindringt (vgl. Abb. 7). Da die Stippigkeit unter
halb der Schale beginnt und .auf Ca-Mangel zuriic.kgefuhrt wird, erklaren 
diese Untersuchungen die Wirkung von Ca-Spritzungen zur Beseitigung der 
Stippigkeit. - In einem Spritzversuch mit ,Cox· Orange' wurde der EinfluJ3 
anderer Salze auf den Stippenbefall untersucht. Dabei zeigte sich ein sehr 
starker Anstieg der Stippigkeit durch MgC12-Behandlung, was auf das ent
standene ungiinstige Kationenverhaltnis Mg/Ca zuriickgefiihrt wird. Der 
1966 begonnene Gefa.Bversuch zur Priifung der Frage, ob die Unterlagen 
Malus IV, VII, IX und XI ein unterschiedlidi.es Aufnahmevermi:igen fur 
Pflanzennahrstoffe haben, wurde fortg.esetzt. Es zeigte sich, dafl vor allem 
Malus lV wesentlidi. weniger Calc ium, aber mehr Bor aufnimmt als die iibri
gen Unterlagen. (G. Schi:inhard) 

4. Untersuchungen iiber Ursachen und Moglichkeiten zur Bekampfung der
Schwarzherzigkeit beim Knollensellerie
In Fortsetzung der im Jahre 1966 begonnenen Versuche lieferte ein Freiland
versuch mit verschiedenen Varianten folgende Ergebnisse: Regelmaflige
Spritzungen mit DDT + Diazinon verhinderten das Auftreten der Schwarz
herzigkeit bis Anfang September, wahrend Spritzungen mit Calciumchlorid
bis dahin unwirksam blieben. Von diesem Zeitpunkt ab regenerierten die 
rnit CaCI2 behandelten Pflanzen in zunehmendem Mafle .und machten bis zur 
Emte wieder einen vi:illig gesunden Eindruck. Hing,egen wurden die mit 
DDT + Diazinon behandelten Pflanzen im September/Oktober von Schwarz
herzigkeit betroffen. Es mufl danach angenommen werden, daB es sich um
zwei ursachlich verschiedene Krankheiten handelt, die im fortgeschrittenen
Stadium auflerlich nidi.t voneinander zu unterscheiden sind. Ausmafl und In
tensitat der Schwarzherzigkeit wurden durch Erhi:ihung der Stickstoffgabe
ve·rstarkt, durch zusatzliche Beregnung vermindert.
(H.-0. Leh, z. T. in Zusammenarbeit mit M. Stiiben vom Institut fiir Zoo
logie und D. Maflfeiler vom Institut fiir Bakteriologie)

5. Untersuchungen Uber den Einflufl einer DUngung mit Natrium auf die Aus
wirkung von Bormange,J und -iibersdm6 bei Sellerie (neu)
Ein Gefa.Bversuch zu Sellerie bei unterschiedlichem Kalium- und Borangebot
(j,eweils Mangel, normale bzw. iiberhi:ihte Gabe) mit und ohne zusatzliche
Natriumdiingung zeigte, dafl
.a) ein zusatzliches Angebot von Natrium zu Mehrertragen fiihrt, die relativ

um so hi:iher sind, je schlechter die Pflanzen mit Kalium versorgt werden, 
b) durch Diingung mit Natrium der relative Gehalt an Bor vermindert wird.
Die Verminderung des Borgehaltes durch Natrium war um so starker aus
gepragt, je ni<edriger die Pflanzen mit Kalium versorgt waren. Diese Bezie
hungen zwischen Bor, Natrilim und Kalium traten im Borgehalt der Knollen
starker als in dem der Blatter in Erscheinung. (H.-0. Leh)

6. Untersuchungen Uber das Auftreten von Bormangel in Abhangigkeit von der
Hohe der Diingung mit Kalium (neu)
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deutliche Beziehungen zwischen der Ertragsbildung und dem Kalium/Bor
Verhaltnis in der Dilngung. Bei Zuckerrilben, Futterri.iben und Sellerie trat 
Bormangel bei hi:iherer Kaligabe fri.iher und starker auf. (H.-0. Leh) 

7. Untersuchungen iiber die Auswirkung von Kupfer- bzw. Bormangel in Ab
hangigkeit von Hohe und Form der Stickstoffdiingung bei Sellerie

In einem Gefaflversuch mit einem kupfer- und borarmen Lehmboden ergab
sich eine deutliche Beziehung zwischen der Form der Stickstoffdi.ingung und
der Hi:ihe der Kupferdilngung einerseits und dem Auftreten von Bormangel
andererseits: in Verbindung mit Kalksalpeter nahm die Intensitat des Bor
mangels mit steigender Kupfergabe standig zu, in Verbindung mit schwefel
saurem Ammoniak zunachst ebenfalls zu, bei weiterer Erhohung der Cu
Gabe jedod1 wieder ab. In Kombination von schwefelsaurem Ammoniak mit
der hi:ichsten Kupfergabe trat kein Bormangel auf. Die Ergebnisse di.irften
zunachst mit der durch die verschiedenen Stickstofformen bewirkten Ver
anderungen der Bodenreaktion zu erklaren sein. Der unterschiedliche Einflufl
des Kupfers bedarf weiterer Untersuchungen. (H.-0. Leh)

8. Unter.suchungen iiber die Zinkvertraglichkeit von Cyclamen (neu)

In einern Versuch mit Cyclamen sollte festgestellt werden, bei welcher Zink
konzentration im Substrat Schadsyrnptorne an den Pflan�en auftreten. Dazu
wurden Cyclamen mit steigenden Zinkmengen gedi.ingt. Bei der Analyse der
Blatter zeigte sich, daB die Cyclamen mehr als das 12fa.che ihres normalen
Zinkgehaltes aufnehmen ki:innen, ohne daB es zu Schadsymptomen kommt.
Welche Zinkmengen Cyclamen vertragen, sollen weitere Versuche zeigen.

(A. Kloke und G. Schi:inhard) 

9. Miflbildungen an Mohren als Folge von Bodenverclichtungen (neu)

Die in den letzten Jahren in .zunehmendem Mafle gemeldeten Miflbildungen
an Mi:ihren sind in der Mehrzahl der Fa.He auf eine nichtparasitare Ursache
zuri.ickzufilhren. In einem Gefaflversuch mit Boden aus ,einem Krankheits
gebiet konnten die Miflbildungen reproduziert werden. Zu diesen Miflbildun
gen kommt es, wenn der Boden in der Ackerkrume schichtweise verschlammt,
dann verdichtet und sich wie ein Ring um den Mi:ihrenki:irper legt. Diese
verdichteten Schichten zerflieflen bei Durchfeuchtung des Bodens wieder,
werden also im Wechsel mit Feuchtigkeit und Troc:kenheit auf- und abgebaut.
Da in den nichtverfestigten Bodenschichten das Dickenwachsturn der Mi:ihren
fortschreitet, kommt es zu den unregelmaflig verteilten, vielfachen Einschnil
rungen des Mi:ihrenki:irpers. Diese Miflbildungen treten vornehmlich auf Para
braunerden auf, die im Jetzten J.ahrzehnt keine Kalk- und Stallmistdi.ingung
erhalten haben. Entsprechende Di.ingungsversuche im Krankheitsgebiet sollen
zeigen, mit weichen Mitteln die Bodenschaden am schnellsten beseitigt wer
den ki:innen.
(A. Kloke in Zusarnmenarbeit mit G. Cri.iger vom Institut fur Gemiisekrank
heiten und Unkrautforschung und J. Schmidt vom Pflanzenschutzamt Bad 
Godesberg)

10. Untersuchungen iiber den Einflufi einer Bor- und Calciumdiingung auf das
Birnensterben (neu)

In einem Gefaflversuch mit Birnensamlingen, die mit Rotfleckenvirus (red
mottle virus) infiziert waren, wurde der EinfluB einer steigenden Bor- und 
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Calciumdiingung auf die Ausbildung von Virussymptomen untersucht. Die 
Bonitur erfolgte .auf folgende Symptome: Adernvergilbung, Rotfleckigkeit, 
Blattvergilbung, Gelbfarbung und Nekrosen. Adernvergilbungen wurden zu
erst im Juni, Rotfleckigkeit ab Juli beobachtet. Ende August/Anfang Septem
ber trat eine starke, rotliche Fleckung der Blatter auf, die spater in Vergil
bung iibergingen, und teilweise zur volligen Nekrotisierung der Blatter fiihr
te. Eine Abhangigkeit der Symptomausbildung von der Diingung war nicht 
gesichert. (A. Kloke und G. Schonhard in Zusammenarbeit mit 

K. HanuB vom Pflanzenschutzamt Mainz)

11. Untersuchungen iiber den Einflull unterschiedlicher Diingung mit Haupt- und
Spurennahrstoffen auf den Befall von Sellerieknollen durch Sellerieschori
(Ph om a a p i i c o l a )

Die im Jahre 1966 begonnenen Untersuchung,en wurden im Berichtsjahre in
erweiterter Form fortgesetzt. Freiland- und Betonkastenversuche mit kiinstlich
infizierten Pflanzen der Sorte ,Oderdorfer' lieferten folgende Ergebnisse:
Durch gleichzeitig gesteig,erte Stickstoff- und Kaliumdiingung wurde die Be
fallsintensitat verstarkt, wobei Kaliumnitrat wesentlich starker befallsfor
dernd wirkte als Kombinationen von Kaliumchlorid + Ammoniumchlorid
bzw. Kaliumsulfat + Ammoniumsulfat. Eine Verstarkung des Befalls trat
auch ein, wenn Stickstoff, Phosphor und Kalium gleichzeitig in Form von
Einzeldiingern bzw. als .,Volldiinger mit Spurenelementen" gesteigert wur
den, jedoch nicht, wenn ein .,Volldiinger ohne Spurenelemente" zur Verwen
dung kam. Die iibrigen in diesen Versuchen gepriiften Nahrstoffe lieBen fol
gentle Wirkungen erkennen: Verstarkung der Befallsintensitat durch Eisen>
Kobalt > Bor > Molybdan; kein deutlicher EinfluB durch Mangan; Verringe
rung der Befallsintensitat durch Zink (bei hoheren Gaben deutlicher ausge
pragt) bzw. Magnesium. Kupfer wirkte bei niedrigen Ga.hen befallsfordernd,
bei hoheren Ga.hen befallsmindernd.

(H.-0. Leh, z. T. in Zusammenarbeit mit 
R. Schneider vom Institut fiir Mykologie)

Institut fiir Biochemie in Hann. Miinden 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene For.schungsvorhaben

1. Konzentrationsanderung der freien Aminosauren in Zuckerriibenblattern
nach Virusinfektion
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Unterschiede der relativen Menge freier Aminosauren sind artbedingt. Das
gilt aber nur dann, wenn die Umweltbedingungen konstant gehalten werden,
besonders der Rhythmus und die Intensitat der Beleuchtung. Bewahrt haben
sich besonders die Fluora-Strahler (Osram) in der innenverspiegelten Aus
fiihrung. Das Aminosauremuster vor und nach Virusinfektion junger Pflan
zen unter definierten Beleuchtungsbedingungen verschiebt sich kaum, aber
sehr deutlich ist die Verschiebung des Verhaltnisses von Glutaminsaure zu
Asparaginsaure zu beobachten in Abhangigkeit vom Licht. Am Ende der
Dunkelphase (16 h) ist letztere verstarkt vorhanden, am Ende der HeUphase
(8 h) beobachtet man mehr Glutaminsaure. Das diirfte mit einem charakte
ristischen Hell- bzw. Dunkelstoffwechsel in Zusammenhang stehen.

(B. Lerch und H. Stegemann in Zusammenarbeit mit F. Koch vom Forschungs
institut der Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Einbeck)



2. Die Verteilung der Oxidasen in der Kartoffelknolle

Die Menge der enzymatisch wirksamen Proteine und ihre Relation zuein
ander ist in manchen Fallen nicht nur Ausdruc:k eines bestimmten Krankheits
zustandes oder eines Resistenzverhaltens, sondern diese Enzymmuster kon
nen auch genetisd:i bedingt sein. Durch Elektrophorese in Polyacrylamid
zeigte sich bei den Peroxydasen, da13 die mit Benzidin erhaltenen Zonen
muster die durch Amidoschwarz erhaltenen Proteinmuster erganzen und so
mit zur Charakterisierung und Identifizierung von Sorten herangezogen
werden konnen. (V. Loeschcke und H. Stegemann)

3. Protein- und Enzymmuster der Kartoffel unter genetischen Gesichtspunkten

Die Knolle der Kartoffel enthalt Proteine, die in ihrer Mengenrelation
sortenspezifisch sind. Fiir Peroxidasen und durch den Benzidintest ebenfalls
nachweisbare Nichtenzyme gilt das gleiche. Das gelelektrophoretische Mu
ster erganzt andere Methoden der Sortenidentifizierung (z. B. Lid:itkeim
methode) und liegt sd:ineller vor.
(H. Stegemann, V. Loesd:ic:ke, R. Siepmann in Zusammenarbeit mit J. Ullrid:i,
Institut for Botanik, mit A. Hoppner, dem Bundessortenamt, mehreren Ziich
tern und mit den Max-Planck-Instituten fiir Zuchtungsforschung, Koln, und
Ernahrungsphysiologie, Dortmund)

4. Neuartiger Nachweis von Amylasen und Pho.sphorylasen

Beide Enzyme sind in Pflanzen fiir den Aufbau, vor allem aber fur den Abbau
von Starke und im Tier fiir den Abbau des Glycogens von gr613ter Bedeutung,

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Abb. 8. Fermente der Kartoffelknolle: Veranderung der Starke auf- bzw. abbauenden 
Fermente (Phosphorylasen) wahrend der Keimung und durch Virusinfektion. 
10 µI roher Preflsaft, enthaltend etwa 10-4 mg Phosphorylase, sichtbar gemacht 
durch Primertechnik. 1-4: Sorte ,Sieglinde', jeweils monatlicher Zwischenraum 
nach Beginn der Keimung; 5-8: desgleichen bei ,Rosa'; 9-11: bei ,Erdmanna', 
kein Altersunterschied, gesund (9, mosaikinfiziert-ahnliches Bild), rollkrank (10) 
und y-krank (11). 
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bei erster,em auch industriell, weil bei der Verarbeitung von Getreide- und 
Kartoffelprodukten die Menge des durch diese Enzyme freigesetzten Zuckers 
sich auf den ProzeB und das Endprodukt auswirkt. 

Ohne zeitraubende Vorfraktionierung entwickelten wir eine Methode, beide 
Fermente nach der Polyacrylamid-Geleiektrophorese mit Einschlufisubstraten 
(z. B. von Prefisaft aus Kartoffelknollen) in einer Menge nachzuweisen, die 
nur einigen billionstel Gramm entspricht. (R. Siepmann und H. Stegemann) 

5. Uber Proteine in der Wand pflanzlicher Faserzellen

Pflanzliche Faserzellen (z. B. Baumwollsamenhaare, Bastfasern, Holzz.ellen)
enthalten ein Hautsystem aus Proteinen. Die technologischen Eigenschaften
der Faser sind ganz wesentlich von der kleinen Proteinmenge abhangig.
Durch AufschluB laflt sich der Plasmastoff des Lumens von dem in der Wand
befindlichen Protein trennen. Beide Proteine sind bei allen Fasern aus den
i.iblichen Aminosauren und a-Aminoadipinsaure, y-Aminobuttersaure und
auch aus Hydroxyprolin aufgebaut. Die Menge des Wandstickstoffs ist der
Lange der Faser proportional. (M. Li.idtke und B. Lerch)

6. Peroxidasen in Abhangigkeit von Alter und Virusinfektion bei Zuckerriiben
blattern

Diese Fermente sind in jungen Pflanzen kaum nachzuweisen, nehmen aber
nach fi.inf Monaten stark zu, auch wenn noch kein Welken sichtbar ist. In den
mit Mosaikvirus infizierten Blattern ist die Hauptzone (nach Gelelektro
phorese) des Enzyms schwacher als in gesunden, bei v,ergilbten Blattern tritt
eine neue fi.ir Vergilbung spezifische Zone auf. (B. Lerch und H. Stegemann)

7. Verbreitung des Pilzhemmstoffes Trichocarpin in Pappeln

Die Untersuchungen i.iber die Verbreitung des Dothichiza-Hemmstoffes Tricho
carpin in Rinde und Bast verschiedener Pappelsorten wurden mit weiteren
24 Arten und Kreuzungen zum AbschluB gebracht. Sie fi.ihrten zu wichtigen
chemotaxonomisd1en Ergebnissen und zeigen das begrenzte Vorkommen von
Trichocarpin. Es ist innerhalb der Sektion Tacamahaca in den nordamerika
nischen Balsampappeln gemeinsam mit dem chemisch verwandten Salirepo
sid enthalten. Die asiatischen Balsampappeln fi.ihren dagegen meist nur letz
teres. Auch die Arten der Sektion Leuce enthalten nur dieses, wahrend die
der Sektion Aigeiros (Schwarzpappeln) weder Salireposid noch Trichocarpin
haben. Eine neu ausgearbeitete Bestimmung fi.ir Trichocarpin und Salirepo
sid nebeneinander ergab in den trichocarpinfi.ihrenden Sorten Unterschiede
von 0,35 bis 4,14 °/o i. T. (Rinde + Bast), fi.ir Salireposid von 0,33-1,80 0/o.

(V. Loeschcke in Zusammenarbeit mit H. Frohlich 
vom Forschungsinstitut fi.ir Pappelwirtschaft, Hann. Mi.inden) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Nukleinsaure abbauende Fermente in Pflanzen
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Ribonukleasen und Phosphorsaure-di-esterasen unterscheiden sich in ihrer
Wirkungsintensitat in virusinfizierten und normalen Ri.ibenblattern, in Kar
toffelknollen sind auch einige physikalische Eigenschaften der Enzyme ver
schieden. Aufi,erdem wurden Fermente aus Weiz.enpflanzen zum Vergleich
herangezogen. Die Kinetik der Anderung und das Auftreten von Isoenzymen



gibt einen Einblick in den Abwehrmechanismus der Pflanz.e. Um die A.nde
rung in Geielektrophoresen verfolgen zu ki:innen, inkubierte man mit seibst
synthetisierten bisher nicht bekannten spezifischen niedermolekularen Sub
straten und wies andere Fermente durch Negativfarbung nach. 
(B. Lerch in Zusammenarbeit mit G. Wolf vom Institut fur Pflanzenpathologie 
und Pflanzenschutz der Universitat Gi:ittingen) 

2. Pektin abbauende Fermente (neu)
Bisher war es nicht mi:iglich, Pektinasen nach elektrophoretischer Trennung
direkt nachzuweisen. Durch die von uns entwickelte Einschlu13polymerisation
von Pektinsaure in Polyacrylamid kann man nun diese Enzyme im Mikro
grammbereich sichtbar machen. Es zeigte sich, da13 eine Reihe von Isoenzy
men mit verschiedener Wirkungsintensitat existiert. Da diese Enzyme fur die
Getrankeindustrte (Abbau der Trubung in Fruchtsaften), die HersteUung von
Geliermitteln (Verhinderung des Abbaus der gelierenden Inhaltsstoffe) und in
der Phytopathologie (Schadpilze und Bakterien ki:innen mit Hilfe ihrer Pek
tinasen in die Pflanze eindringen) von gro.Ber Wichtigkeit sind, wurde die
Bearbeitung aufgenommen.
(H. Stegemann in Zusammenarbeit mit der Fa. Rohm & Haas, Darmstadt, und
mit F. Gro.Bmann und H. Menke vom Institut fur Phytopathologie der Uni
versitat Gie.Ben)

3. Schleimstoffe abbauende Fermente (neu)

Mit der gleichen unter 2. geschilderten Technik war es erstmalig mi:iglich,
durch einpolymerisiertes Chondroitinsulfat die Hyaluronidasen nach Elektro
phorese sichtbar zu machen. Eine Variante besteht darin, einen besonders ge
eigneten kleinmolekularen Farbstoff am Austritt aus dem Gel dadurch zu
hindern, daB man die Poren der Oberflache durch GroBm.olekule blockiert.
Diese Enzyme sind im zoologischen Bereich fur den Wasserhaushalt (Was
ser- und Elektrolytbindung) wichtig, im botanischen Sektor ist ihre Bedeutung
umstritten.
(H. Stegemann in Zusammenarbeit mit M. Lieflander vom Max-Planck-Institut
fur experimentelle Medizin in Gi:ittingen)

4. Vergilbungskrankheit der Rilbe und Fruktoseanreicherung in Bla.ttern

Bei Trennungen der Proteine in Blattsaft durch Plattenelektrophorese in
Polyacrylamid nach R a y m o n  d beobachteten wir vor langerer Zeit eine
Spreitung der Zonen saurer Proteine, wenn die Blatter von Ruben stammten,
die durch das Vergilbungsvirus infiziert waren. Eventuell enthalt das ver
wendete Isolat einen Anteil milden Vergilbungsvirus. Auch ganz junge Blatt
chen zeigen einen ahnlichen Effekt. Nach mehreren Isolierungsschritten und
Verwendung von radioaktiv markierter Verbindungen erwies sich die (elek
trisch neutrale) Fruktose als die die Spreitung ausli:isende Substanz, obwohl
sie im Bereich saurer Komponenten wanderte. Im Gegensatz zu Glukose geht
sie unter den angewandten Bedingungen einen Komplex mit der Borsa.me
·ein. Die Ursachen werden noch untersucht. - In virusinfizierten Blattern
ist die Fruktosekonzentration etwa zehnmal so hoch wie bei gesunden gleich
altrigen Kontrollen. (B. Lerch und H. Stegemann)

5. Genese und Vorkommen von Hydroxyprolin in Pflanzenzellen

Hydroxyprolin ist fur die Festigkeit und den Aufbau der pflanzlichen Zell
wand von besonderer Bedeutung. Das Wandprotein, an das wahrscheinlich
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ein Teil der Kohlenhydrate nach der Synthese des Proteins angeheftet wird, 
ist wegen der innigen Verflechtung mit solchen hochmolekularen Kohlen
hydraten (Pektinen, Zellulose usw.) schlecht zu isolieren. Als Ausgangsmate
rial hat sich die ,,Pillpe" aus der Starkefabrikation bewahrt. Es gelang, <lurch 
Vorbehandlung mit Persauren und alkalischer Nachbehandlung das Hydroxy
prolin enthaltende Protein anzur,eichern. (A. Ropsch und H. Stegemann) 

6. Die Zellwandproteine der Faserzellen

In der Holz- und Textilindustrie werden, meist nach empirischen Verfahren,
die Proteine aus den Faserzellen mehr oder weniger entfernt und dadurch
tedmologisch verschiedene Eigenschaften erhalten. Es wird untersucht, in
welcher Weise diese Anderungen mit den Gebrauchswei:ten in Zusammen
hang zu bringen sind. (M. Ludtke und A. Ropsch)

7. Variationen der Di.ingergaben und extreme Standortbedingungen ohne Ein
flu.8 auf das Proteinmuster der Kartoffeiknolle

Die Sorten ,CapeUa' und ,Feldeslohn' zeigten bei einer Dungung von N:P:K
wie 80:80:150 bzw. 140:80:150 kg/ha und die Sorte ,Maritta' bei 80:120:0 bzw.
80:0:240 keine Unterschiede in der Relation der Proteine; das Proteinmu
ster blieb also sortenspezifisch. Das gleiche gilt fur die beiden Sorten
,Urgenta' und ,Desiree·, die bei normaler Dungung im mediterranen, alpinen
bzw. gema.Bigt mitteleuropaischen Klima angezogen wurden.
(V. Loeschcke und H. Stegemann in Zusammenarbeit rnit der Forschungs
anstalt fur Landwirtschaft Braunschweig-Volkenrode und mit F. Bachmann
von der Eidgenossischen Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt in Zurich
Oerlikon, Schweiz)

8. Untersuchungen zur Frage chemischer Resistenzfaktoren bei Pappein

Zur Beurteilung der Abwehrfunktion van Trichocarpin gegenuber dem Pilz
Dothichiza. sind Kenntnisse uber den Gehalt der Pappelrinde in Abhangigkeit
van der Jahreszeit und die Verteilung in verschieden alten Baumabschnitten
wichtig. Diese Fragen werden in mehreren Analysenreihen bearbeitet. Um
weitere phenolartige Inhaltsstoffe auf eine Hemmwirkung gegen den Pilz zu
testen, werden diese aus trichocarpinfreien, aber ebenfalls resistenten Sor
ten praparativ isoliert. Ebenso gilt unser Interesse einigen biochemisch mog
lichen Vor- und Abbaustufen von Trichocarpin und Salireposid.

(V. Loeschcke in Zusammenarbeit mit H. Frohlich 
vom Forschungsinstitut fur Pappelwirtschaft, Hann. Munden) 

Abteilung iiir pflanzliche Virusforschung 

Institut fi.ir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschiossene Forschungsvorhaben

1. Unter.suchungen i.iber ein neues isometrisches Virus: das b e  I I a d o  n n a
m o t tle v i r u s

Das zunachst 1965 abgeschlossene Thema wurde wegen des Auftretens er
neuter Fundstellen, auch im Ausland, sowie wegen nunmehr erweiterter
Untersuchungsmoglichkeiten als gro.Bere Gemeinschaftsarbeit neu aufgenom-
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men. Im Berichtsjahre konnte der 1. Teil (Symptomatologie, Reinigung, 
Morphologie, physikalisd1e und chemische Eigenschaften) beendet und fi.ir die 
Publikation fertiggestellt werden. Das belladonna mottle virus (BMV) konnte 
als neues Glied der Gruppe des Andean potato latent virus zugeordnet wer
den, dem es in morphologischer, hydrodynamischer, optischer und chemischer 
Hinsicht ahnlich ist. Eine serologische Verwandtschaft ist deutlich vorhanden. 
Das inhomogene, isometrische BMV befallt fast ausschlieBlich Pflanzen aus 
der Familie der Solanaceen. Im Freiland wurde es bei Atropa belladonna in 
der weiteren Umg,ebung Braunschweigs, im Weserbergland und ferner in 
Pflanzgarten fi.ir Solanaceen bei Sofia gefunden. 
(H. L. Paul in Zusammenarbeit mit 0. Bode, J. Brandes sowie Margarita 
Jankulowa aus dem lnstitut fi.ir Pflanzenschutz Kostinbrod-Sofia) 

2. Untersuchungen zur Reinigung und serologischen Charakterisierung des
Sa mmo n s' Op u n t ia V i r u s

Das in die Gruppe des Tabakmosaikvirus gehorende Sanunons' Opuntia-Virus

(SOV) konnte gereinigt und beziiglich seiner hydrodynamisdien, optisdien
und serologischen Eigenschaften untersucht werden. SOV diirfbe nach den
Untersuchungsbefunden als selbstandiges Glied zu einer Gruppe von Wild
stammen gehoren, die sich vom TMV-Stamm ,, vulgare" durch zahlreichere
Aminosauren-Austausche in der Polypeptidkette unterscheiden.

(H. L. Paul in Zusammenarbeit mit C. Wetter, 
Botanisches Institut der Universitat Saarbriicken) 

3. Elektronenmikroskopie von Pilanzenviren, Bibliographie

Es wurde eine Bibliographie von Arbeiten iiber dte Elektronenmikroskopie
der Pflanzenviren zusammengestellt, die die Jahre 1939 bis 1965 umfaBt. Da
bei wurde besonderer Wert auf einen feingegliederten Sachschliissel gelegt.

(J. Brandes) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Versuche zum Nachweis des Kartoffel-M-Virus durcb Indikatorpflanzen

Die in den Vorjahren begonnenen Untersuchungen wurden fortgesetzt. Wei
tere Spezies aus der Familie der Solanaceen wurden auf ihre Eigensdiaft
als Wirte des M-Virus gepriift. Die zahlreichen Spezies, vor allen Dingen aus
der Gattung Solanum, waren gro.Btenteils anfallig, nur in sehr wenigen Fallen
wurde die Ausbildung von Symptomen, dte sich fi.ir den Nachweis des M
Virus eignen, festgestellt. Besondere Schwierigkeiten bestanden darin, daB
die Reaktion bei Verwendung versdiiedener Virusstamme sehr unterschied
lich war. (0. Bode)

2. Untersudmngen zur Ubertragung des M-Virus durch Aphiden

Die Versuche des Vorjahres zur Blattlausiibertragbarkeit des Kartoffel-M-Virus
wurden fortgesetzt. Zunachst wurden die Viren von Solanum demissum oder
Tomate auf die Kartoffelsorte ,Fina' iibertragen; diese erwies sich jedoch
wegen .ihrer hohen Resistenz gegeniiber dem Virus als dafi.ir nidit geeignet,
so daB an ihrer Stelle Solanum demissum verwendet wurde. In umfangreichen
Versuchen wurde die Dbertragbarkeit des M-Stammes .,Anett" mit Myzus
persicae bei verschiedenen Aufnahmezeiten (15 sec - 72 h) und konstanter
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Abgabezeit {24 hJ getestet. Es zeigte sich, daB das Virus im Gegensatz zu 
Befunden in der Literatur kurzfristig iibertragbar ist. Schon nach 2 -4 min 
Aufnahmezeit wurden etwa 20 °/o der Versuchspflanzen infiziert; dies ent
spricht der hir diese Versuche hochstmoglichen Infektionsrate. Der Infektions
erfolg fiel jedoch mit steigender Aufnahmezeit relativ langsam und betrug 
nach 24 h immer noch knapp 10 0/o. In ahnlicher Weise iibertrug Myzus 
persicae ein Gemisch verschiedener M-Virus-Stamme. Daneben erwiesen sich 
auch die auf Kartoffeln haufig vorkommenden Blattlause Macrosiphon solani, 
Aphis frangulae und A nasturtii als Vektoren des Anett-Stammes. 
Ihre Ubertragereigenschaften sollen in g,eplanten Versuchen verglichen und 
verschiedene M-Stamme hinsichtlich ihrer Ubertragbarkeit gepriift werden. 

(0. Bode und H. L. Weidemann) 

3. Kultur von meristematischem Gewebe zur Viru::;befreiung total infizierter,
vegetativ vermehrter Kulturpflanzen

Die Versuche zur Eliminierung von Viren aus total infizierten Kartoffeisorten
wurden fortgefiihrt. Die verwendete Methode - bis zu 16 Sproflspitzen wur
den zunachst in Esmarchschalchen angezogen, spater einzeln in Reagenz
glasern weiterkultiviert und die entstandenen Kartoffelpflanzen auf junge
Tomatenpflanzen gepfropft - hat sich bewahrt. Von insgesamt 50 gepfropften
Kartoffolpflanzchen waren 30 (= 60 0/o) virusfrei. Durch weitere Variation
des Nahrbodens und durch Hitzebehandlung keimender Kartoffelknollen soil
versucht werden, die Zahl der virusfreien Meristeme zu vergr6Bern.

(0. Bode und W. Huth) 

4. Untersucbungen iiber Iniektionen des Rattle-Virus bei Kartoiieln (neu)

In zunehmendem Umfange sind bei Kartoffelsorten Seba.den an Knollen zu
beobachten, die die Symptome der Pfropfenkrankheit, Stippigkeit und Eisen
fleckigkeit umfassen. Die Seba.den sind besonders groB, da nur selten Krank
heitserscheinungen an der Knollenschale auftreten und die Schadigungen im
Knollenfleisch oft erst nach der Ernte auftreten und sich im Lager verstarken.
Die unterschiedlichen Symptome werden offenbar durch verschiedene Stamme
des Rattle-Virus hervorgerufen. Es gelang - bei der Ernte zu einem hohen,
spater zu einem geringeren Prozentsatz - aus den nekrotischen Zonen der
Knollen das Rattle-Virus zu isolieren. Praktisch regelma.Big waren Unkrauter,
insbesondere Stellaria media, von Feldern mit Knollenschaden durch das
Rattle-Virus infiziert. Ein Friihbefall von Kartoffeln bereits Anfang Juni
wurde eingehend untersucht. Auf Grund der vorliegenden Befunde muB an
genommen werden, daB die Eisenfleckigkeit, fur die bislang okologische Ur
sachen vermutet wurden, gr6Btenteils virusbedingt ist. (0. Bode)

5. Untersuchungen Uber die Ausbreitung und Ubertragung des b e 11 a d o n· n a
m o t t  I e v i r u s  (neu)

Die Bestande von Atropa belladonna im Gebiet um Braunschweig und im
Mittelgebirge sind zum groBen Teil durch das belladonna mottle virus infi
ziert. Da die Fundorte oft sehr isoliert stehen, war hir die Verbreitung des
Virus ein tierischer Vektor zu vermuten. Durch Versuche konnte bestatigt
werden, daB der Blattfloh Epithrix atropae als sehr wirksamer Ubertrager
in Frage kommt. Durch weitere Untersuchungen wird die Wirksamkeit ein-
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ze'rner Tiere als Ubertrager und die Dauer der Ubertragungsfahigkeit ge
priift, um die Verbreitung des Virus iiber gri:i13ere Entfernungen erklaren zu 
ki:innen. In diesem Rahmen wird auch die Ubertragbarkeit des Virus iiber 
den Samen untersucht. (0. Bode und H. L. Weidemann) 

6. Elektronenmikroskopische Untersuchung gestreckter Viren

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Wissenschaftlern der Biologischen
Bundesanstalt und anderer Institute wurden elektronenmikroskopische Prii
fungen durchgefiihrt. Dabei traten ahnliche Probleme wie in den Vorjahren
auf (vgl. Jahresbericht 1966, S. 56-57). (J. Brandes)

7. Elektronenmikroskopische Untersuchung des Luzememosaik-Virus {neu)

An einem jugoslawischen Isolat dieses Virus konnte bestatigt werden, da13
verschiedene Fraktionen von Partikeln unterschiedlicher Grofie vorhanden
sind. Nach Trennung dieser Fraktionen in der Ultrazentrifuge wurden ver
gleichende Vermessungen durchgefiihrt. Untersuchungen zur Feinstruktur
dieses Virus werden vorbereitet.

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

8. Elektronenmikroskopischer Nachweis von isometrischen Pflanzenviren (neu)

In friiheren Untersuchungen war f.estgesteUt worden, da13 ein Nachweis die
ser Viren in Rohsaften bei Anwendung der Schragbedampfung nicht zuver
lassig ist, da die Virusteilchen mit anderen kugelfi:irmigen Partikeln verwech
selt werden ki:innen. Es wurde festgestellt, da13 ein solcher Nachweis aber
mi:iglich ist, wenn die sog. ,,negative staining technique" angewendet wird,
die einen Einblick in die innere Struktur des Virus erlaubt. Es wird gepriift,
welche Variante der mi:iglichen Praparationsverfahren fiir einen schnellen
und sicheren Nachweis isometrischer Viren am besten geeignet ist.

(J. Brandes) 

Abb. 9. Elektronenmikroskopische Aufnahrne des belladonna mottle virus nach Reinigung 
(Vergr. 80 OOO x). 
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9. Elektronenmikroskopische Untersudmngen Uber die Feinstruktur von Pflan
zenviren (neu)
Nachdem zu ,erwarten ist, dafl in Klirze ein modernes Elektronenmikroskop
hoher Aufkisung eingesetzt werden kann, wurden Untersuchungen iiber die
Methoden der Praparation und Auswertung im Hinblkk auf den inneren
Aufbau der Viren begonnen. (J. Brandes)

10. Stoffwecbselphysiologische Untersuchungen an viruskranken Pflanzen (neu)

Virusinfektionen rufen z. T. starke Veranderungen des Stoffwechsels der 
Wirtspflanze hervor. Da die Fermentgarnitur einer Pflanze u. U. deren phy
siologischen Zustand charakterisiert, wird versucht, Aktivitatsanderungen
verschiedener Fermente zu bestimmen. In die Untersuchungen wurden zu
nachst Fermente des Kohlenhydratstoffwechsels und des Pentosephosphatzy
klus einbezogen. Als Versuchsobjekte dienen Pflanzen von Nicotiana taba

cum var. ,Samsun', die mit verschieden virulenten Stammen des Kartoffel-X
Virus infiziert sind. Um sekundare Stoffwechselanderungen, die bei hoheren
Pflanzen nach Virusinfektionen auftreten, weitg,ehend auszuschalten, soUen
diese Untersuchungen auf viruskranke Meristemkulturen ausgedehnt werden.

(W. Huth) 
11. Untersuchungen Uber ein neues Gramineenvirus

Die im Vorjahre begonnenen Untersuchungen ilber ein isometrisches Gra
mineenvirus (vorlaufige Bezeichnung: DV II) wurden fortgefilhrt. Das Virus
wurde aus mit dem cocksfoot streak virus infizierten Knaulgrasern isoliert.
Durch mechanische Abreibung eines Virusrohextraktes ist es auf eine groflere
Zahl von Gramineen zu ilbertragen. Lediglich Knaulgras (Dactylis glomerata)
ist nur bei gleichzeitiger Anwesenheit von cocksfoot streak virus im Extrakt
gegentiber DV II anfallig. Als natiirlicher Vektor des Virus ist Macrosiphum

solanifolii nachgewiesen worden. Das Virus ist nicht durch Samen ilbertrag
bar. Der thermale Inaktivierungspunkt des Virus liegt bei 82-84 ° C, der
Verdilnnungsendpunkt bei 5 x 10-5• Eine Verwandtschaft zum bromegrass

mosaic virus und cockstoot mottle virus kann nach bisher vorliegenden
Ergebnissen ausgeschlossen werden. (W. Huth)

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

Die schon im Vorjahre begonnenen diesbeziiglichen Versuche wurden fort
gesetzt. Aus Reinpraparaten des Odontoglossum ringspot virus und des
Atropa-Virus wurde zunachst der Proteinanteil isoliert und dann das isolierte
Protein mittels verschiedener Verfahren in Untereinheiten gespalten. Da mit
den beim TMV i.iblich,en Spaltungsmethoden keine brauchbaren Resultate zu
erzielen waren, wurden verschiedene Vorbehandlungen des Proteins (z. B.
Blockieren der SH-Gruppen) und eine Reihe von Losungsmitteln (Sauren,
Alkalien, organische Mittel; Verwendung von Detergentien) ausprobiert. Die
erhaltenen Abbauprodukte wurden mittels der analytischen Ultrazentrifuge
vor aUem bei Verwendung des Trautman-Archibald-Verfahrens und einer
Gleichgewichtsmethode nach Yphantis auf Einheitlichkeit und Molekular
gewicht untersucht. (H. L. Paul)

13. Weitere Untersuchungen Uber das S a mmo n s• 0 p u n t  i a V i r u s
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schen Charakterisierung wurden mit dem SOV wejtere Untersuchungen an-



gestellt, die vor allem die Aminosii.urenzusammensetzung des Virusproteins 
und seinen Wirtspflanzenkreis betreffen. Weiterhin wird an einer Erweite
rung der Kenntnisse der Eigenschaften der SOV-Partikeln gearbeitet, damit 
die genauere Bezi<ehung des Virus zum normalen TMV ermittelt werden 
kann. 

(H. L. Paul in Zusammenarbeit mit H. G. Wittmann, Max-Planck-Institut fur 
molekulare Genetik, Berlin, und C. Wetter, Botanisches Institut der Universi
tii.t Saarbriicken) 

14. Reinigung und Untersuchung eines unbekannten D a ct y Ii s -Virus (neu)

Es gelang, ein bislang unbekanntes Virus aus Dactylis glomerata zu reinigen.
Das Virus ist isometrisch, im Zentrifugalfeld homogen und erreicht im Blatt
seiner Wirte offenbar hohe Konzentrationen. Seine thermische Stabilitii.t ist
auffallend groB. (H. L. Paul und W. Huth)

15. Weitere morphologische und histologische Untersuchungen an der Speichel
drilse bei Blattlausen

Die Speicheldriise der Blattlii.use ist im Zusammenhang mit Untersuchungen
zur Ubertragung pflanzlicher Viren von besonderem Interesse. Jeder in die
ser Hinsicht durchzufiihrende Versuch setzt die Kenntnis der Morphologie
dieses Organs voraus. Aus der Literatur sind bisher in der Hauptdriise drei
Zelltypen bekannt, die als Haupt-, Deck- und Zentralz.ellen bezeichnet wur
den. Untersuchungen an ganzen, nach Feulgen gefii.rbten Driisen von Myzus

persicae ergaben ein weitaus differenzierteres Bild. Durch Vergleiche der Zell
kerngroBen und -formen lieBen sich im alten Bereich der Hauptzellen min
destens 4 verschiedene Zelltypen unterscheiden. Uneinheitlich sind auch die
Bereiche der Zentralzellen und der Deckzellen, sie setzen sich jeweils aus
2 · verschiedenen Zelltypen zusammen. Morphologische Unterschiede lassen
auch chemische Unterschiede in den einzelnen Driisenzellen vermuten. An

Paraffinschnitten wurden in dieser Hinsicht bisher mit Hilfe der PAS-Reaktion,
der Hale-Reaktion sowie des Nachweises zystinhaltiger Proteine mit der
Perameisensaure-Alcianblaumethode 3 Zellen im Bereich der Hauptzellen
unterschieden. Die Speichelscheide erwies sich als PAS positiv.

(H. L. Weidemann) 

16. KerngroOenbestimmungen in Speicheldriisen gesunder und blattrollinfizierter
Myz u s  p e r s i c a e  (neu)

Unterschiedliche Zellkerngrofien gleichartiger Zellen konnen auf Verschie
denheiten ihrer physiologischen Aktivitii.t beruhen. Da das Blattrollvirus der
Kartoffel als zirkulatives Virus betrachtet werden muB, konnte sich seine
Vermehrung in der Speicheldriise des Vektors Myzus persicae in einer Kern
grofienanderung zeigen. Die Versuchstiere wurden nach Kultur auf Capsicum

annuum in paralleler Versuchsanordnung auf gesunde und blattrollkranke
Physalis floridana gebracht. In eintagigen Abstanden wurden eine Woche
lang Blattlii.use von beiden Gruppen entnommen, fixiert, gefarbt und die
Speicheldriise herausprapariert; die Zellkerne wurden mit Hilfe eines Zeichen
gerates vermessen. Nach bisherigen statistischen Auswertungen erzeugt schon
der Wechsel der Wirtspflanze in Driisen gleicher GroBe auffallende, fiir alle
Zellkerntypen gleichartige Grofienanderungen. Inwieweit nun signifikante
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Untersdliede zwisdlen beiden Versuchsgruppen dem Virus in der Speichel
driise oder einer virusbedingten Anderung des Stoffwechsels der kranken 
Pflanze zuzuschreiben sind, muB deshalb mit anderer Versuchsanordnung 
gepriift werden. (H. L. Weidemann) 

lnstitut filr gartnerische Virusforschung 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene For.schungsvorhaben

1. Untersuchungen ii.her den Wirtspflanzenkreis des Virus der Vergilbungs

krankheit der Kohl- und Wasserriibe und seine Ubertragbarkeit durch Blatt
lause

Als Wirtspflanzen fiir das Virus der Vergilbungskrankheit der Kohl- und
Wasserriibe konnten zu den bisher genannten neu festgestellt werden:
Cardamine impatiens, Cardaminopsis arenosa, Iberis amara und Lepidium

virginicum. Symptomlos blieben: Alyssum alyssoides, Arabis auriculata, Ery

simum repandum und Lepidium graminiiolium.

Vom Ubertrager (Myzodes persicae Sulz.) kann das Virus auf Testpflanzen
bereits 1 % bis 2 Stunden nadl Saugbeginn auf der Infektionsquelle iiber
tragen werden. % bis 1 Stunde dieser Saugzeit verbradlten die Blattlause auf
der Testpflanze. (K. Heinze)

2. Versuche zur Temperaturbeeinflussung der Ubertragung des Vergilbungs

virus der Zuckerrilbe durch Bla.ttlause

Durch Kaltebehandlung der Blattlause (Myzodes persicae) nadl der Virus
aufnahme konnte die Haltbarkeit des semipersistenten Virus der Vergilbungs
krankheit der Zuckerriibe im bzw. am Ubertrager vereinzelt auf 9 Tage ver
langert werden. Die Blattlause wurden· wahrend der Celationszeit in -1 ° C
gehalten. (K. Heinze und S. Talhouk)

3. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an P e r o n o s p o r a t a b a -

c i n a im Blattgewebe von Tabak

Die in den Interzellularen und in den Siebrohren von Tabakblattem beob
achteten Hyphen von Peronospora tabacina zeigten auch in morphologischer
Hinsicht normale Entwicklung. Sie verzweigen sic:h in ihrer Spitzenregion,
jedoch nicht unmittelbar am Terminalpunkt. Die Seitenaste dringen in benac:h
barte Interzellularraume oder in angrenzende Zellen vor, deren Wande sie
an der Einhittsstelle perforieren. Innerhalb der Zellen bilden sie sich zu
Haustorien um und stiilpen den Protoplasten mehr oder weniger tief ein,
ohne aber hineinzuwachsen. Zwisc:hen Pilzwand und Plasmalemma wird eine
Zone erkennbar, die starke Stoffanreicherung zeigt und auf intensive
Wec:hselwirkung zwischen Wirt und Parasit hinweist. Sie lost sich erst dann
auf, wenn die Degeneration der Protoplasten in der Wirtspflanzenzelle und
der Pilzhyphe fortgeschritten ist.

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

4. Phytopathologische, biologische, morphologische und systematische Unter

.suchungen der ,,Schwarzen Blattlause", A p h i  s f a b a e Scop. und ver
wandte Arten
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spezialisierte, polyphage Arten mit fakultativem Wirtswechsel. Von diesen 
Arten werden alle morphologischen Erscheinungsformen entwickelt. Hierzu 
zahlen die Arten: Aphis acanthi Schrk., A fabae Scop., A evonymi F. und 
A. armata Hausm. Sie ki:innen zur Aphis-fabae-Gruppe im engeren Sinne ver
einigt werden. Die andere Richtung umfaBt spezialisierte Arten, die durch den
Verlust der Polyphagie und durch Reduktion bestimmter morphologischer
Erscheinungsformen charakterisiert sind. Hierzu zahlen die Arten: Aphis
hederae Kalt., A newtoni Theob., A brohmeri C. B., A. rumicis L. und A
viburni Scop. Zwischen beiden extremen Richtungen gibt es Ubergangsarten,
von denen hier Aphis cognatella Jones, A tripolii Laing, A Jantanae Koch,
A. podagrariae Schrk., A ilicis Kalt. und A cacaliasteris H. R. L. zu nennen
waren. Die Arten beider Entwicklungsrichtungen !assen sich zur Aphis-fabae
Gruppe im weiteren Sinne vereinigen.

Die z-ahlreichen bionomischen Rassen der .,Schwarz.en Blattlause" innerhalb 
der Aphis-fabae-Gruppe im engeren Sinne konnen durch nahi.rliche Kreuzung 
der Arten untereinander, durch Kreuzungen der Arten mit den Rassen, die im 
Herbst die Geschlechtstiere hervorbringen, und aus Kreuzungen der Rassen 
unter sich hervorgegangen sein und weiterhin entstehen. Mit den Arten: 
Aphis fabae, A. acanthi, A. armata und zwei Rassen (1 und 2) sowie drei 
Vertretern der Aphis-fabae-Gruppe im weiteren Sinne, A cognalella, A. vi
burni und einer Rasse, wurden Kreuzungsversuche durchgefiih!t. Von 113 
Kreuzungen verliefen 20 erfolgreich, d. h. es entwickelte sich jeweils eine 
lebensfahige Bastardlinie. Neun Kreuzungen fiihrten zwar zur Ablage der 
Wintereier, jedoch entwickelten sich die aus ihnen schliipfenden Larven nicht 
bis zur Imago. Erfolgreiche Kreuzl.ingen fanden statt zwischen: A fabae c;:> x 
cf' A. acanthi; A. acanthi c;:> x o' Rasse 1 (im engeren Sinne); Rasse 1 (im 
engeren Sinne) c;:> x cf' A. cognatella; A. cognatella c;:> x cf'(Rasse 2 [im engeren 
Sinne]. A armata, A. acanthi); Rasse 2 (im engeren Sinne) Q x o (A. acanthi, 
Rasse [im weiteren Sinne], A fabae); Rasse (im weiteren Sinne) Q x o (A. 

viburni, Rasse 1 [im engeren Sinne], A acanthi); A. viburni Q x o (A. cog
natella, Rasse 1 und 2 [im engeren Sinne]. A acanthi). 

Zur Ubertragung phytopathogener Viren sind. zwar nicht nur die Arten, son
dern auch die Rassen der .,Schwarzen Blattlause" unterschiedlich befahigt. 
Die Virusiibertragungsversuche zeigten, daB ,einige Arten und Rassen aus 
der Aphis-fabae-Gruppe im engeren Sinne bestimmte Viren ebenso gut oder 
leichter iibertragen ki:innen als Aphis fabae. Als gefahrlichster Virusiiber
trager innerhalb. dieser Gruppe konnte die Nachtschattenblattlaus, Aphis 
evonymi, festgestellt werden. Von dieser Art wird das Zuckerriibenmosaik
virus, das Dahlienmosaikvirus, das Wasserriibenmosaikvirus, das Aucuba
virus der Kartoffel und das Gurkenmosaikvirus wesentlich besser iibertragen 
als von Aphis fabae. Diese Feststellungen sind wirtschaftlich insofern von 
Bedeutung, als A fabae, die Schwarze Bohnen- oder Riibenblattlaus, wohl 
ein gefahrlicher Direktschadling ist, die Bedeutung dieser Blattlausart als 
Virusiibertrager aber bisher iiberschatzt wurde. 

Die morphologisch-statistische und systematische Bearbeitung dieser Blatt
lausgruppe konnte nicht fortgesetzt werden, so daB keine weiteren Ergeb
nisse vorliegen. (I. Iglisch) 
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b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

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

Im Berichtsjahre lag der Anteil der Virusinfektionen auf den mit Folienstrei
fen belegten Parzellen zwischen 10 und 20 °/o, auf den folienfreien Kontroll
parzellen war der Anteil von Salatmosaikvirusinfektionen mindestens dop
pelt, z. T. viermal so hoch. Im ungunstigsten Falle waren auf den Kontroll
flachen ii.her 85 °/o der Salatpflanzen mosaikkrank. Der Versuch wird wieder
holt. (K. Heinze)

2. Untersuchungen Uber die ,,Virose Scheckige Verzwergung der Karotte"
(c a r r o t  m o t l ey dw a r f  v i r u s)

Der Komplex der ,,Vir6sen Scheckigen Verzwergung der Karotte" ist auch
1967 wieder relativ stark auf dem Dahlemer Versuchsfeld aufgetreten. Pflan
zen aus vorjahrigen Ubertragungsversuchen mit der Gierschblattlaus (Cava

riella aegopodii) ini Gewachshaus entwickelten im Freiland - gesondert
ausgepflanzt - fruhzeitig Symptome der Scheckigen Verzwergung. Aus dem 
Viruskomplex konnte bisher durch Blattlausubertragung das Pastinakschek
kungsvirus (parsnip mottle virus) isoliert werden (Abb. 10). (K. Heinze)

• 
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Mohre, links gesundes Blatt; 
rechts mit Pastinak
scheckungsvirus ( carot

mtley-dwarf-Kompiex). 



3. Versudle zur Absdueckung nidltpersistenter Ubertrager von Tomatenviren
von Tomatenbestanden (neu)

Mit Hilfe von Flatterstreifen aus Aluminium (etwas breiter als zur Abschrek
kung von Vogeln), die an Schm1ren zwischen den Stutzpfahlen befestigt
waren, wurde versucht, zufliegende Blattlause von Tomatenbestanden fern
zuhalten. Die Unterschiede zwischen den Parzellen ohne bzw. mit Streifen
waren im Ertrag und im Grad der Virusverseuchung nicht eindeutig, so da13
im Jahre 1968 eine Wiederholung der Versuche notwendig ist. (K. Heinze)

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

Die elektronerunikroskopischen Untersuchungen haben bisher ergeben, da13

es - wie bei einer Infektion mit dem ,,turnip yellow virus
u - zu einer Va

kuolisation der Plastiden in den befallenen Zellen kommt. Gleichzeitig ist

eine starke Zunahme der inneren zytoplasmatischen Membransysteme zu

beobachten. (H. Petzold)

5. Eiektronenmikroskopische Untersuchungen an den Blattern virusinfizierte,r
Pflanzen von F r a g a r i a v e s c a

In Zusammenarbeit mit dem Institut fur Obstkrankheiten wurden die Ver
suche zur zytologischen Darstellung eines Stammes des Erdbeervirus I fort
gesetzt. Bislang konnte das Virus weder im Blattgewebe schon langere Zeit
erkrankter noch im Blattgewebe frisch infizierter Pflanzen nachgewiesen wer
den. Die Arbeiten konzentrieren sich jetzt auf genaue elektronenoptische
Beobachtungen der Veranderungen des Leitungsgewebes.

(H. Petzold in Zusammenarbeit mit H. Krczal 
vom Institut fur Obstkrankheiten) 

6. Untersuchungen iiber die Ultrastruktur der Blattzellen mit dem Geiben Mai
riibenmosaik infizierter Pflanzen der Wasserriibe ( B r a s s i c  a r a p a )

Die Untersuchungen wurden mit dem Ziel fortgesetzt, die nach einer Virus
infektion elektronenmikroskopisch darsteilbaren zytologischen Veranderun
gen von der Infektion bis zum Erscheinen der Symptome zu v,erfolgen. Vier
Tage nach einer Infektion mit dem Gelben Mairiibenmosaik konnen die
ersten zytologischen Veranderungen wahrgenommen werden. Die weitest
gehende Veranderung hat zu diesem Zeitpunkt der Tonoplast erfahren; sie

au13ert sich in einer starken Hypertrophie dieser Plasmahaut. Gleichz.eitig
ist teilweise eine Auffaltung der Doppelmembran der Plastiden sichtbar. Eine
Vakuolisation der Plastiden hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefun

den. (H. Petzold)

7. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an mit dem Kohiriibenmosaik
virus infiziertem Blattgewebe der Wasserriibe (B r a s s  i c a r a p  a )  (neu)

In den Palisadenzellen der mit dem Kohlri.ibenmosaikvirus infizierten Pflan
zen hat das Virus eine verschiedene Gestalt. 1. liegt es in Form von ring
formigen Strukturen vor, 2. bildet es rosetten- oder windmi.ihlenfli.igelartige
Einsdlli.isse, und 3. tritt es als bandformige Struktur auf. Di,e Mitochondrien
und Spharosomen werden durch die Virusinfektion beeinfluflt. Aufler einer
Vergr613erung der Starkegrana wiesen di,e Plastiden keinerlei Veranderungen
auf. (H. Petzold)
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8. Untersudmngen Uber die strukturellen Veranderungen an Bakterienzellen
nach parasitischem Befall durch B d e l l o v i b r i o b a c t e r i o v o r u s
An Hand von Ultradiinnschnitten wird weiterhin das Eindringen der Para
siten in die Wirtsz,eUe untersucht, wobei der Porenbildung in der Bakterien
wandung besondere Beachtung geschenkt wird.

(H. Petzold in Zusammenarbeit mit H. Stolp 
vom Institut fiir Bakteriologie) 

9. Untersuchungen von saprophytischen Abkommlingen (Mutanten) des para
sitischen B d e l l o v i b r i o b a c t e r i o v o r u s
Die mit dem Institut fiir Bakteriologie durchgefiihrten Arbeiten muBten in
folge anderer vordringlicher Untersuchungen im Berichtsjahr zuriickgestellt
werden. (H. Petzold in Zusammenarbeit mit H. Stolp

vom Institut fiir Bakteriologie)

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

Die Interzellularhyphe von Peronospora tabacina ist ein querwandloser
vielkerniger Schlauch, der sich oftmals verzweigt und Ausstiilpungen in die
Zelle des Wirtsgewebes sendet. Das charakteristische Merkmal ist ein Sy
stem von miteinander verbundenen verschieden groBen Vakuolen, die durch
unterschiedlich breite Plasmastrange und -briicken getrennt sind. Die Vakuo
len weisen nicht immer den gleichen Kontrast auf, so daB auf eine unter
schiedliche Stoffkonzentration in den Vakuolen geschlossen werden kann.
In den Plasmabriicken wie auch in den schmaleren Plasmastrangen finden
sich die mit einem Nukleolus versehenen Zellkerne, die stark amoboiden
Mitochondrien vom Tubulityp, ausgedehnte Golgielemente sowie unter
schiedlich kontrastierte Einschliisse, die von einer einfachen Membran um
geben sind. Besonders auffallend sind myelinartige Einschliisse, die vermut
Iich als Membrandepots fiir die Vakuolenabgrenzungen dienen. Daneben
sind noch ahnliche Strukturen vorhanden, die sich vermutlich von der auBe
ren Plasmahaut der Plasmalemma ableiten.

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

11. Vergleic:bende elektronenmikroskopisc:be Untersuchungen an mit P e r o n o -
s p o r a t a b a c i n a befallenen Blattern von anffilligen und hoc hresistenten
Tabaksorten

Die Hyphen von Peronospora tabacina dringen bisweilen auch an hochanfal
Iigen Tabaksorten bis tief in das Blattgewebe hinein vor. Nach den bisherigen
Untersuchungen scheint die Krankheit in morphologisch-anatomischer Hinsicht
aber anders zu verlaufen als an anfalligen Tabaksorten. Unterschiede liegen
offensichtlich bei der Bildung von Haustorien und der Degeneration der
Wirtspflanzenzellen und der Pilzhyphen vor.

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

12. Untersuchungen Uber D a c t y n o t  i n  a e (A ph i d  i d  a e )

Durch weiter,e Wirtswahlversuche konnte festgestellt werden, daB Achillea
ageratifolia und A taygetea von der Blattlausart Macrosiphoniella millefolii
besiedelt werden konnen. Es entwickeln sich nur schwache Kolonien. Gut
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vermehren kann sich dagegen die Art MacrosiphonieJJa usquertensis auf 
Achillea ageratiiolia, A. chrysocoma, A. taygetea und Chrysanthemum ma
crophyllum. Alle Versuche schlugen fehl, Macrosiphoniella ptarmicae auf 
Achillea ageratifolia, A. chrysocoma, A. lingulata, A. macrophylla, A. taygetea, 
Anlhemis tinctoria, Chrysanthemum cinerariiiolium, Ch. corymbosum, Ch. 
macrophyllum und Ch. parthenium anzusiedeln. Dactynotus achilleae konnte 
auf Achillea ageratifolia, A. chrysocoma, A. Jingulata, A. taygetea, Chrysan
themum cinerariifolium, Ch. macrophyJJum und Ch. parthenium gehalten 
werden. 

Versuche, persistente Viren (Blattrollvirus der KartoUel, Enationenvirus der 
Erbse und Vergilbungskrankheit der Kohl- und Wasserriibe) oder semi
persistente Viren (Vergilbungskrankheit der Zuckerri.ibe) mit Macrosipho
niella- oder Dactynotus-Arten zu iibertragen, schlugen fehl. Bei Untersuchun
gen iiber die Biologie der MacrosiphonieJJa- und Dactynotus-Arten wurde das 
erste Auftreten der Fundatrix im Friihjahr festgehalten, die Weiterentwick
lung der einzelnen Generationen {Hi.iutungsvorgi.inge, Larvenzahl usw.) wurde 
bis zum Auftreten der Geschlechtstiere und bis zum Abschlufl des Gene
rationenzyklus durch Ablage der Wintereier verfolgt. Unter Gewi.ichshaus
bedingungen !assen sich alle 4 Arten in der Sommerform wi.ihrend des ganzen 
Jahres weiterziehen. (P. Sobhani) 

Institut fiir Virusserologie in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen i.iber das Vorkommen des Tomatenzwergbuschvirus
{ t o m a t o b u s h y s t u n t v i r u s ) in Reben

In Gewi.ichshauskulturen van krautigen Testpflanzen fiir die Diagnose van
Rebenvirosen wurden gelegentlich Infektionen mit Tomatenzwergbuschvirus
(tomato bushy stunt virus, TBSV) beobachtet. Die Moglichkeit einer Fremd
infektion konnte dabei nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, anderer
seits bestand ausreichender Verdacht, dafl das Virus tatsi.ichlich aus Reben
stammte. Aus diesem Grunde wurde versucht, mit Hilfe des serologischen
Latextestes das Virus direkt im Preflsaft van Rebenbli.ittem nachzuweisen.
Untersucht wurden 132 Reben aus 11 Weinbergen und zwei Rebenschnitt
gi.irten an Mosel, Nahe und Rhein. Das Virus wurde in Blattpreflsi.iften van
23 Pflanzen der Sorten Riesling, Silvaner, S 88 und C 5 gefunden. Ubertragun
gen auf verschiedene Testpflanzen mit Hilfe van derartigen Bla.ttpreflsi.iften
sdllugen fehl. Positive Ergebnisse wurden erst erzielt, als aus Rebenblattem
partiell gereinigte Viruspri.iparate hergestellt und diese fiir die Abreibungen
verwendet wurden. Das Ergebnis der Ubertragungen wurde serologisch im
Agargeldiffusionstest festgeste1It. Damit wurde Tomatenzwergbuschvirus
erstmals in Reben und erstmals in Deutschland nachgewiesen. Der gefundene
Virusstamm ist serologisch identisch oder nahe verwandt mit einem TBSV
Stamm, der in Italien in Petunien beobachtet wurde. (R. Bercks)

2. Untersudmngen i.iber ein Isolat aus Stechapfel

Ein. in Turin/Italien van Datura inermis isoliertes Virus, das wegen seiner
Normalli.inge (750 mµ) der Gruppe des Kartoffel-Y-Virus zuzuordnen ist,
konnte durch Untersuchungen mit Antiseren gegen verschiedene Virusarten
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dieser Gruppe als sehr eng verwandt mit dem Bilsenkrautmosaikvirus (hen
bane mosaic virus HMV) eingestuft werden. Etwas weitere Beziehungen be
standen zum Columbian Datura Virus (CDV), das in den Jahresberichten 1965 
und 1966 erwahnt wurde. Keinerlei serologische Verwandtschaft ergab sich 
zum Kartoffel-Y-Virus (Normal- und Nekrosestamme), zum Kartoffel-A-Virus 
und zum Tabakatzvirus (tobacco etch virus). 

Als Resultat aus den zahlreichen Uherkreuzversuchen sind einige charakte
ristische reziproke Titerwerte in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 

Antigene 
Antiseren Datura-lsolat HMV CDV gesund 

Datura-Isolat 2048 2048 16 4 
HMV 1024 4096 0 
CDV 128 512 2 

Auf Grund dieser Zahlen ist der SchluB erlaubt, daB im Datura-Isolat ein 
Stamm des HMV vorliegt, was durch Untersuchungen zur weiteren Charak
terisierung dieses Virus (Wirtspflanzenkreis, physiologische Eigenschaften 
u. a.), die in Turin durchgefi.ihrt wurden, bestatigt werden konnte.

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

3. Untersudmngen Uber einen serologischen Virusnachweis in Rebenblattern

Der Nachweis von Viren in vegetativ vermehrten Pflanzen erfolgt in der
Regel aus zwei Grunden. Erstens um festzustellen, welche Viren vorliegen
und in welchem Umfange sie vorkommen, und zweitens, um kranke Pflanzen
nach M6glichkeit aus der Vermehrung auszuschalten. Bisher wird der Virus
nachweis bei Reben durch Ubertragung auf krautige Pflanzen und deren
weitere Untersuchung gefi.ihrt. Lediglich in einer franz6sischen Arbeit ist aus
BlattpreBsaften von Reben mit Hilfe einer Ultrazentrifuge eine Viruskonzen
trierung und anschlieBende serologische Pri.ifung vorgenommen warden. Alle
bisherigen Verfahren sind in ihren Ergebnissen zu unsicher und zu kompli
ziert. Aus diesem Grunde wurde mit Hilfe des serologisdten Latextestes, der
unter geeigneten Bedingungen eine hohe Empfindlichkeit besitzt, versucht,
Viren in Rebenblattsaften ohne irgendwelche Umwege nachzuweisen. Die
Untersuchungen wurden in den Jahren 1966 und 1967 unter deutlich ver
schiedenen Klimabedingungen an Reben von der Mosel, von der Nahe und
vom Rhein durchgefi.ihrt. Im Jahre 1966 herrschte zur Zeit der Pri.ifungen ver
haltnismaBig ki.ihles Wetter. Es gelang, verschiedene bisher im deutschen
Weinbau nicht beobachtete Viren nachzuweisen. Daruber hinaus wurden
Mischinfektionen in verhaltnismaBig groBer Zahl festgestellt. Insgesamt
zeigte sich das Verfahren dem Nachweis mit Hilfe von Testpflanzen deutlich
i.iberlegen. Im Jahre 1967 herrschte warmeres, z. T. heiBes Wetter. Unter
diesen Bedingungen gelang der Virusnachweis .erheblich schlechter. Es wird
angenornmen, daB infoige der h6heren Temperaturen die Viruskonzentration
in den Rebenblattern fur einen sicheren Nachweis zu gering war.
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.verseuchung von Reben gefuhrt haben. Andererseits war der Virusnachweis 
nicht sicher genug, um entsprechende Routineuntersuchungen mit dem Ziel 
vorschlagen zu konnen, kranke Reben aus Bestanden, die der Vermehrung 
dienen, auszumerzen. Fiir diesen Zweck mufl versucht werden, einen anderen 
·weg zu gehen.. (R. Bercks) 

4. Reinigung verschiedener Stamme des Kakteen-X-Virus an Zellulose-Saulen

Pflanzliche Proteine konnen nach reversibler Ausfallung mit Polyathylen
glykol (PEG) auf einer Zellulose-Sand-Saule durch stufenweise Elution in 
einzelne Fraktionen getrennt werden. Mit Hilfe dieser Methode konnen auch 
verschiedene Viren der Kartoffel-X-Virus-Gruppe einfach und schnell aus 
der Pflanze isoliert werden. Bei diesen Arbeiten wurde festgesteUt, dafl eine 
unterschiedliche Fallungskonzentration der einzelnen Virusstamme mit einem 
entfernteren s,erologischen Verwandtschaftsgrad parallel Iaufen kann. Die 
Untersuchungen wurden auf einen neuen Stamm des Kakteen-X-Virus aus
gedehnt. Der erweiterte Wirtspflanzenkreis umfaflt nun Chenopodium quinoa,
Ch. murale, Ch. amaranticolor, Nicotiana glutinosa, N. clevelandii, Kalanchoe
rotundifolia, Talinum spec. und Ocimum basilicum. (R. Casper)

5. .i\nderungen im heterologen Reaktionsvermogen von Antiseren im Laufe des
Immunisierungsprozesses

Gruppen von vier bis fiinf Kaninchen - drei phanotypisch gleiche Geschwi
stertiere und ein oder zwei Tiere aus einem anderen Wurf - wurden mit
sechs verschiedenen Vertretern der Kartoffel-X-Virus-Gruppe durch intra
muskulare Injektion immunisiert. Die homologen Titer der Seren blieben
z. T. iiber ·ein Jahr lang nahezu unverandert. Die heterologen Titer zeigten
dagegen eine grofle Mannigfaltigk,eit in ihrer Entwicklungstendenz. Bei den
Antiseren gegen das Kakteen-X-Virus nahm die heterologe Reaktionsfahig
keit gegeniiber naher verwandten Stammen wahrend der ersten Monate des
Immunisierungsprozesses oft stark zu. Die heterologen Titer gegen entfernt
verwandte Viren blieben dagegen im allgemeinen konstant oder zeigten eine
deutliche Abnahme nach der dritten Iminunisierungswoche. Wahrend des ge
samten Immunisierungsprozesses wurden stark,e individuelle Unterschiede
in der heterologen Reaktionsfahigkeit von Seren verschiedener Tiere beob
achtet. Um die Moglichkeiten der Serologie .als Werkzeug der Verwandt
schaftsforschung und Strukturanalyse voU auszuschopfen, ist deshalb die An
wendung ,einer Anzahl von Seren notwendig, die von verschiedenen Tiernn
in verschiedenen Phasen des Immunisierungsprozesses gewonnen wurden.

(R. Koenig und R. Bercks) 

6. Einflu6 von quecksilberhaltigen Konservierungsmitteln auf die Ausbildung
von Prazipitationslinien verschi.edene·r Pflanzenviren im Ouchterlony Agar
diffusionstest

Zur Verhiitung des Wachstums von Pilz.en und Bakterien auf Agardiffusions
platten wird von vielen Autoren die Verwendung von quecksilberhaltigen
Konservierungsmitteln, wie Cialit und Merthiolat, empfohlen. In unseren
Versuchen ergab sich, dafl bei vi•elen Pflanzenviren unter dem Einflufl. von
Quecksilberverbindungen die Ausbildung von Prazipitationslinien entweder
unterbleibt oder zusatzliche Prazipitationslinien gebildet werden. Der Effekt
ist pH-abhangig, bei hoheren pH-Werten wird eine zunehmende Anzahl von
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Virusreaktionen durch Quecksilberverbindungen beeinflufit. Uberkreuztests 
mit Antiseren gegen nahe verwandte Stamme des Belladonna mottle virus

ergaben, dafi die Quecksilberverbindungen die Viren, wahrscheinlich aber 
nicht die Antikorper verandern. Natriumacid zeigte, aufier gelegentlich beim 
Kartoffel-X-Virus, keine Nebeneffekte und ist deshalb. als Konservierungs
mittel im Agardiffusionstest vorzuziehen. (R. Koenig und M. Jankulowa) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forsdmngsvorhaben

1. Versuche zum Nachweis von Kartoffel-M- und -S-Virus mit dem Latextest

Der Befall von Kartoffeln mit dem M- oder S-Virus ist mit Hilfe des Pra
zipitintropfentestes infolge der verhaltnisma.Big nahen Verwandtschaft bei
der Viren nicht immer klar zu unterscheiden. Haufig reagiert das M-Anti
serum mit S-Virus und umgekehrt S-Antiserum mit M-Virus, so dafi eine
schnelle Differentialdiagnose in vielen Fallen unmoglich ist, zumal eindeutig
und sicher reagierende Testpflanzen bislang noch nicht gefunden worden
sind.

Mit Hilfe des Latextestes ist der gewiinschte Nachweis der einzelnen Viren
bei Einhaltung bestimmter Bedingungen moglich. Der Test wurde an Feld
und Gewachshauspflanzen (27 Kartoffelsorten), an Augenstecklingen und
aufie,rdem direkt an Knollen erprobt. Bei Blattmaterial wurde eine Empfind
lichkeitssteigerung, di,e von Sorte zu Sorte verschieden zu sein scheint, bis
zum 120fachen des Prazipitintestes festg,estellt. Ein weiterer Vorteil des
Latextestes diirfte in dem ge·ringen Auftreten unspezifischer Reaktionen lie
gen. Z. B. reagierten zu 60 0/o im Prazipitintest unspezifische Proben von
Augenstecklingen im Latextest einwandfrei.

<l" r-,n nn() 0JC:,(;)rry 
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Abb. 11. Serologischer Latextest mit zwei Proben des Kartoffel-M-Virus (weitere Er
lauterungen im Text). 
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Die Abb. 11 zeigt die Reaktionen zweier Kartoffel-M-Virusproben in je zwei 
Verdiinnungsreihen (von links 1 :10 bis rechts 1 :5000) mit Antiserum und 
Normalserum auf Perspexplatten. Die Ausfallungen im Antiserum sind deut
lich sichtbar gegeniiber der diffusen Triibung des Normalserums. Der Titer 
betragt bei beiden Proben 1 :200. 

Bei Haltbarkeitsversuchen rnit Blattprefisaften stellte skh heraus, daB es fur 
den sicheren Nachweis des M-Virus ungiinstig ist, Prefisafte mehrere Stunden 
lang bei Zimmertemperatur stehen zu lassen, da bei dieser Aufbewahrung 
die Viruskonzentration in Abhangigk,eit von der Sorte verhaltnismaBfg 



schnell zuruckgeht. Das S-Virus zeigte sich dagegen nicht so empfindlich. 
Auch die Aufbewahrung des zu prufenden, noch nicht gepreflten Blattmate
rials in Nylonbeuteln uber einen oder mehrere Tage hinweg, wie es unter 
Praxisbedingungen vorkommen kann, beeintrachtigt dte Nachweismi:iglichkeit 
des M-Virus bereits nach 24 Stunden erheblich. Ein Aufbewahren der Beutel 
im Kuhlschrank ist daher stets angebracht. 

Von .acht verschiedenen Kartoffelsorten wurden acht M-Virusisolate gewon
nen, die nach Hersteilung entsprechender Antiseren zur Untersuchung auf 
etwaige Stammunterschiede herangezogen werden sollen. (R. Bartels) 

2. Untersuchungen iiber bisher nicht identifizierte Viren in Reben (neu)

In den letzten J ahren sind in Deutschland funf Viren in Reben nachgewiesen
worden. Dies erscheint auf den ersten Blick auffallend. Es wird aber sofort
verstandlich, wenn man bedenkt, dafl diese Viren bodenburtig sind, die
Reben zu einem groflen Teil seit vielen J.ahrhunderten an denselben Platzen
kultiviert werden, die einzelnen Pflanzen mehrere J ahrz.ehnte alt werden und
das Pflanzgut aus sehr verschiedenen Gegenden und Landem kommt, ohne
dafl immer eine wirksame Kontrolle hinsichtlich des Virusbesatzes besteht.
Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dafl zwei weitern Viren beobachtet
wurden, die bisher nicht identifiziert werden konnten. Das eine van ihnen
wurde bei Abreibungen van Reben auf Petunien entdeckt und la.flt sich nur
schwer kultivieren. Das weitere liefl sich ohne Schwierigkeiten auf verschie
dene Wirtspflanzen ubertragen. Ein gegen das Virus hergesteiltes Serum
reagierte nicht mit anderen im Institut vorhandenen Viren, und auch das
Virus reagierte nicht mit vorhandenen Antiseren. (R. Bercks)

3. Untersuchungen iiber Tulpenmosaikvims (neu)

Auf Grund seiner Normallange van 742 mµ wird das Tulpenmosaikvirus
(tulip breaking virus) zur Gruppe des Kartoffel-Y-Virus gestellt, zu der die
flexiblen Viren mit einer Lange zwischen 700 und 850 mµ zusammengefaflt
werden. Innerhalb dieser Gruppe konnten serologische Beziehungen engerer
oder weiterer Art bereits in sehr zahlreichen Fallen nachgewiesen werden.

Kurzlich sind in Holland serologische Versuche mit dem Tulpenmosaikvirus
in vorwiegend stammspezifischer Hinsicht gemacht warden. Wir haben daher
in Erweiterung dieser Fragestellung mit der Prufung einer mi:iglichen sern
logischen Verwandtschaft des Tulpenmosaikvirus mit anderen Virusarten der
Kartoffel-Y-Virus-Gruppe begonnen, wozu uns das Laboratorium voor Bloem
bollenonderzoek in Lisse freundiicherweise Antiserum zur Verfugung gestellt
hat. Im Laufe der Untersuchungen ist die Ubertragung des Tulpenmosaikvirus
auf folgende Wirtspflanz.en - mit negativem Erfolg - gepruft warden:
Nicotiana tabacum ,,Samsun", N. clevelandii, Petunia hybrida, Vicia taba
,,Top Crop", Antirrhinum majus, Dianthus barbatus, Gomphrena globosa und 
Brassica chinensis. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

(R. Bartels in Zusammenarbeit mit D. H. M. van Slogteren, 
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, Lisse/Niederlande) 

4. Virustestung von Obstbaumen mit Hilfe des Latextestes

Die Arbeiten zur Anwendung des Latextestes bei der Virustestung van Obst
baumen wurden fortgefuhrt. Das Nekrotische Ringfleckenvirus der Sauer
kirsche (cherry necrotic ringspot virus) kann mit dem Latextest im Preflsaft
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aus jungen Kirschblattern nachgewiesen werden. ·oie Durchfiihrung von Se
rientests scheitert vorlaufig noch am Mangel an Antiserum, da die Schwierig
keiten bei der Serumherstellung noch nicht uberwunden sind. 

(R. Casper in Zusammenarbeit mit L. Kunz.e 
vom Institut fur Obstkrankheiten, Heidelberg) 

5. Untersuchungen iiber isometrische Kakteenviren
Eine Vermehrung des .,Isometrischen Kakteen-Virus 1" (ICV 1) gelang bisher
regelmii.Big nur, wenn gleichz,eitig eine geringe Menge Kakteen-X-Virus in
der Pflanze vorhanden war. Es gelang zwar, das ICV 1 in geringer Menge
aus jungen Bliittern von Nicotiana glutinosa zu isolieren, jedoch konnte ein
Antiserum noch nicht hergestellt werden. Wiihrend sich der Wirtspflanzen
kreis des ICV 1 mit dem des Kakteen-X-Virus deckt, konnten fiir das ,.Iso
metrische Kakteen-Virus 2" (!CV 2) einige Differentialwirte (Petunien, Nico

tiana clevelandii) ermittelt werden. (R. Casper)

6. Fraktionierung von Antiseren gegen verschiedene pflanzenpathogene Viren
mit Hilfe der Elektrophorese (neu)
In fruheren Untersuchungen hatte sich gez.eigt, daB durch eine Adsorption
von Antiseren an Latexpartikeln die Empfindlichkeit des Nachweises von
gestreckten und isometrischen Viren g,esteigert werden kann und dem sero
logischen Nachweis neue Moglichkeiten eroffnet werden. Ein Nachteil be
steht sowohl fur diesen als auch fur den Bentonittest darin, daB sich nur ein
Teil der geprillten Antiseren als geeignet erwies. Fur die Tests wird im all
gemeinen vorgeschrieben, die Antikorper zuvor durch Fiillung rnit Ammo
niumsulfat zu priizipitieren. Es lag nahe, dieses verhiiltnismii.Big grobe Ver
fahren durch ein scharfer fraktioni.erendes zu ersetz.en. In bisherigen Ver
suchen gelang eine praparative elektrophoretische Auftrennung der Seren
mit Hilfe von CeUogel-Streifen (Zelluloseacetat mit Gelatine priipariert) in
4-5 Fraktionen. In den meisten Fallen reagi,erte die y-Globulinfraktion als
Ganzes unspezifisch, wahrend die am schnellsten wandernden y-Globuline
spezifisch und mit groBer Empfindlichkeit reagierten. Fur den Latextest un
taugliche Seren wurden nach Entfernung der a-Globuline brauchbar.
Zur qualitativen Differenzierung der Serumfraktionen wurden Untersuchun
gen mit Hilfe der Polyamylamiddiskelektrophorese begonnen. (R. Bercks)

7. Fraktionierung von Virussuspensionen an Agarosegelen (neu)
An den neuentwickelten Agarosegelen ist im Siiulenverfahren eine Fraktio
nierung von Gemischen hochmolekularer Substanzen moglich. Es wird ge
pruft, ob mit dieser Methode pflanzliche Normalproteine aus Virussuspensio
nen abgetrennt werden konnen. Weiterhin soll gepruft werden, ob Gemische
aus verschiedenen Viren an Agarosesiiulen aufgetrennt werden konnen. Die
ersten Versuche verliefen befriedigend. Es zeigte sich, daB jedes der unter
suchten Viren einen anderen, spezifischen Verlauf des Elutionsdiagrammes
aufweist. Es ist nach einigen methodischen Verbesserungen mit brauchbaren
Resultaten zu rechnen. (R. Casper)

8. Fraktionierung von Antiseren an Agarosegelen (neu)
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fiir eine Abtrennung und Konzentrierung von Antikorpern aus Kaninchen-



serum untersucht werden. In Vorversuchen konnten die Serumproteine in 
vier Fraktionen getrennt werden. Es wird untersucht, ob sich die Antiki:irper 
auf eine Fraktion konzentrieren oder ob eine weitere Reinigung eventuell 
mit anderen Methoden erforderlich ist. (R. Casper) 

9. Serologische Untersuchungen an Virusbruchstiicken
Durch Ultraschallbehandlung wurden von sechs verschiedenen Vertretern
der KartoffeI-X-Virus-Gruppe Virusbruchstii.cke erhalten, die im Agardiffu
sionstest mit den fiir die intakten Viren homologen Seren unter Aquivalenz
bedingungen scharfe Prii.zipitationslinien lieferten. Mit heterologen Seren
dag,egen waren die Prazipitationslinien oft breit und diffus. Diese Tatsache
sowie die Herabsetzung der Antigen- und Antiserumtiter um vier bis sieben
zweifache Verdi.innungsstufen gegeniiber den irn Tropfentest mit intakten
Viren gemessenen Werten wirken sich nachteilig auf die Verwendbarkeit
von Virusbruchsti.icken in Diffusionstests aus. Ein groBer Vorteil besteht dar
in, daB Unterschiede zwischen hornologen und heteroiogen Reaktionen, die
irn Tropfentest nicht in Erscheinung treten, sich in Diffusionstests deutlich
durch die Bildung von scharfen und unscharfen Prazipitationslinien rnani
festieren. (R. Koenig)

10. Analyse der heterologen Reaktionen von Antiseren gegen Vertreter der
Kartoffel-X-Virus-Gruppe durch Absattigungsversuche (neu)
Nach Absattigung mit einem heterologen Antigen blieb in den meisten
Seren gegen V•ertreter der Kartoffel-X-Virus-Gruppe die Reaktionsfahigkeit
gegeni.iber anderen heterologen Antigenen - zumindest teilweise - erhal
ten. Das gilt sowohl fi.ir Reaktionen mit den nii.her verwandten Stammen des
Kakteen-X-Virus als auch fi.ir entfernter verwandte Viren. Durch Absatti
gungsversuche lieB sich in den Seren eine gri:iBere Anzahl von Antiki:irper
gruppen mit unterschiedlicher heterologer Spezifitat identifizieren. Die Kon
zentrationen der einzelnen Antiki:irpergruppen anderten sich oft unabhangig
voneinander irn Laufe der Irnmunisierung. Unterschiede zwischen homologen
und heterologen Reaktionen, z. B. in der Starke der Assoziation und Disso
ziation sollen in weiteren Versuchen aufgedeckt werden. (R. Koenig)

Au6eninstitute 

Institut filr biologische Schadlingsbekampiung in Darmstadt 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Wachstum insektenpathogener Pilze bei 36° C
Zur Klarung der Fra.ge, ob einige wichtige insektenpathogene Pilze bei
Warrnbli.itertemperatur wachsen und damit eventuell Warrnbli.itern gefahrlich
werden ki:innen, wurde ihr Verhalten bei 36° C auf Malzextrakt-Pepton-Agar
gepri.ift. Hier wuchsen nicht: 25 Stamme von Beauveria bassiana, 13 von
B. tenella, 10 von Paecilomyces iarinosus, 2 von P. iumoso-roseus, je ein
Stamm von Spicaria rileyi, Tritirachium shiotae und Entomophthora coro
nata. Von Metarrhizium anisopliae wurden 25 Stamme untersucht. 6 zeigten
sehr schwachen Wuchs, 7 nur Konidienkeimung und 12 keinen Wuchs. - Auch
dieses Temperaturverhalten spricht dafiir, daB die gepriiften Pilze innerliche
Infektionen bei Warmbli.itern nicht ausli:isen. (E. Mi.iller-Ki:igler)
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2. Untersudlungen Uber eine Gregarinose bei Nashornkafern ( 0 r y c t e s spp.)
In unseren Laboratoriumszuchten von .Oryctes rhinoceros und Oryctes nasi
cornis traten haufig Gregarineninfektionen auf. Sie bewirken zwar keine
auffallige Beeintrachtigung der beifallenen ,Individuen, zeigen sich aber bei
frisch geschlupften Imagines meist durch fli.issige, rektale Ausscheidungen mit

Massen von Sporen an. Der Entwicklungskreis dieser Gregarinenspezies, der
eingehend studiert wurde, verlauft zusammengefaJ3t wie folgt: Die aus den
Sporen geschli.ipften Sporozoiten dringen zunac:hst in das larvale Mittel
darmepithel ein und wachsen dort zu rundlich-ovalen Formen an. Sie wandern
dann ins Darmlumen, wo sie sich zu Gamonten entwickeln, die eine deutliche
Gliederung in Protomerit und Deutomerit aufweisen. J e zwei Gamonten ver
einigen sic:h (Syzygie) und bilden gegen Ende der Larvalzeit und wahrend
des Puppenstadiums rundliche Gamontozysten mit 1-1,5 mm Durchmesser.
In diesen entwickeln sich nun Gameten, nach deren Kopulation sehr c:harakte
ristische Zygozysten entstehen. In jeder Zygozyste reiff in der Regel nur
eine Spore, die neben einem Restkorper liegt. Die Sporen sind zitronenformig
und enthalten je acht Sporozoiten. Die Gregarine gehort taxonomisch zu den
Eugregarina, Gruppe Cephalina. (A. M. Huger)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Versuche zur biologischen Bekampfung des Kartoffelkafers

Die Versuche zur Einbi.irgerung der Raubwanze Perillus bioculatus zwecks
biologischer Bekampfung des Kartoffelkafers (Leptinotarsa decemlineata) wur
den nur noch in kleinem Rahmen weitergefi.ihrt. Sendungen mit Eiern dieses
Ni.itzlings gingen an verschiedene auslandische Institute und an das Pflanzen
schutzamt Freiburg i. Br. Versuc:he, mittels exponierter, unbegatteter Weib
chen Perillus-Mannchen anzulocken, brachten kein Ergebnis. Von 500 Exem
plaren, die Ende Juni bei Darmstadt freigelassen worden waren, kamen
sieben Wochen spater einige Nachkommen zur Beobadltung. Eine Freiland
zucht zur Selektion der an unser Klima angepaflten Tiere wurde fortgefi.ihrt.

(J. M. Franz) 

2. Einbilrgerung fremder Parasiten gegen den einheimischen Kieferntrieb
wickler
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Der Versuch, zur biologischen Bekampfung des Kieferntriebwicklers (Rhyacio
nia buoliana) nordamerikanische Schlupfwespen einzufi.ihren, wurde in Zusam
menarbeit mit der Niedersachsischen Forstlichen Versuchsanstalt in Gottingen
und dem Forstzoologischen Institut der Universitat Freiburg i. Er. fortgesetzt.
Zweimal trafen Sendungen des spezifischen Larvenparasiten Hyssopus thymus
ein: im Marz Kieferntriebe aus dem Staate Maryland, USA, wobei auf quaran
tanemaJ3ige Gewinnung der Parasiten (insgesamt 279) und Vernichtung der
Pflanzenreste mit ihren i.ibrigen Bewohnern geachtet werden muflte; im Au
gust 223 Parasiten als Puppen, ohne Wirte, aus einer Reinzucht des Research
Institute, Belleville, Ont., Kanada. Von der ersten Sendung gingen 191
Wespen, von der zweiten Sendung alle Tiere an die genannten Institute zur
Weiterzucht. Wegen der schwierigen Zuchttechnik werden weitere Einfuhren
notwendig sein; ehe man eventuell mit Ansiedlungsversuchen im Freiland
beginnen kann. (J.M. Franz)



3. Bekampfung der Kohleule mit Viren (neu)

Von den Schadraupen an Kohlgewii.chsen lassen sich bisher nm einige (Kohl
weiBlinge und Kohlschaben) mit mikrobiologischen Prii.paraten bekii.mpfen.
Da Kohleule·n (Barathra brassicae) gegen Bacillus-thuringiensis-Prii.parate re
lativ unempfindlich sind, sollen Versuche mit spezifischen Viren anlaufen. Zm
Gewinnung von Infektionsmaterial wmde eine rationell angelegte Massen
zucht von Kohleulenraupen aufgebaut. Uber zweitausend an einer Kern
polyedrose bzw. einer Zytoplasmapolyedrose verendete erwachsene Raupen,
die jeweils rund 10s Polyeder enthalten und anschlieBend aufgearbeitet
wmden, bilden das Ausgangsmaterial fur die geplanten Feldversuche.

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

4. Spaiwirkung der Bekampfung des Eichenwicklers mit B a c i 11 u s i h u r i n -
gie n si s

Um die Wirkungsda'ller des im vorigen Jahresbericht (1966, S. 69-70) be
schriebenen Versuches zm Bekii.mpfung des Eichenwicklers (Tortrix viridana)
mittels Prii.paraten auf der Basis des Bacillus thuringiensis zu uberprufen,
wmden in 1966 unbehandelten, mit Bakterien und mit DDT behandelten Wald
flii.chen des Forstamtes Hanau am Ende der Raupen- und der Puppenperiode
Stichproben entnommen und aufgezogen. Bei der Parasitierung der insgesamt
eingetragenen 573 Raupen ergaben sich keine sicheren Unterschiede. Der
Parasitierungsgrad lag in allen drei Fallen zwischen 6,9 und 7,4 °/o, die ge
samte nachweisbare Sterblichkeit (also einschlieBlich der angefressenen und
kranken Tiere) zwischen 9 und 12 °/o. Gr6Bere Unterschiede ergaben sich erst
bei den 777 Eichenwicklerpuppen der zweiten Probe: Wii.hrend im DDT-Ge
biet insgesamt 14 °/o parasitiert, krank und angefressen waren, lagen die
vergleichbaren Werte im Bacillus-thuringiensis-Gebiet bei 30 °/o, im unbehan
delten Gebiet bei 38 °/o. Eine erhebliche Verminderung der biotischen Be
grenzungsfaktoren der Wicklerpuppen dmch die DDT-Behandlung des Vor
jahres ist somit sehr wahrscheinlich. Trotzdem reichte die erhohte Tii.tigkeit
naturlicher Feinde in den Bacillus-thuringiensis-Gebieten nicht aus, um im
Sommer 1967 - einem extrem gunstigen Vermehrungsjahre fur den Eichen
wickler - erheblichen FraB zu vermeiden. Die Schii.tzung der Restbelaubung
zeigte im groflen und ganzen auf den Bac.-thuringiensis-Flii.chen eine Halbie
rung der Werte vom Vorjahr, wii.hrend auf den DDT-Flii.chen der Frafl nm
wenig zugenommen hatte. Somit durfte in Jahren, die fur eine Vermehrung
des Schii.dlings gunstig sind, die dmch Bae. thuringiensis erzielte Schonung
der naturlichen Feinde noch nicht ausreichen, um den angestrebten mehr
jii.hrigen Schutz zu erzielen. Versuche, den Abtotungserfolg dmch Bakterien
prii.parate unter Erhaltung der biozonoseschonenden Wirkung zu erhohen,
sind in Vorbereitung. (J. M. Franz)

5. Versuche zur biologischen Bekampfung von Ob stwicklem mit Eiparasiten

Die Technik der Massenzucht von Eiparasiten (Trichogramma) an einem Er
satzwirt (Sitotroga cerealella) wmde weiter verbessert. Zurn Schutz der Mit
arbeiter gegen Reizung der Atmungsorgane dmch das Einatmen von Schuppen
der Getreidemotten wmden neue Verfahren erprobt. Ferner wmden spezielle
Zuchtkii.fige entwickelt, die eine Betii.ubung der Parasiten dmch eingeleitetes
Kohlendioxyd sowie eine Beobachtung dmch das Binokular gestatten. - Da
man auch bei einer integrierten Obstmadenbekii.mpfung auf Fungizide nicht
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verzichten kann, wurde im Laboratoriumsversuch die Empfindlichkeit von 
Trichogramma gegen die im Obstbau gebrauchlichen derartigen Mittel geprilft. 
Die Schorfpraparate Captan, Dithianon, Dodin und Zineb erwiesen sich unter 
den Versuchsbedingungen als wenig toxisch. - In Fortsetzung vorji:ihriger 
Versuche ergab die Erprobung eines Industriegerates zum Ausbringen von 
Trichogramma, daB die mit Leim versprilhten parasitierten Wirtseier nicht 
geschadigt werden. (H. Ulrich und J. M. Franz) 

6. Versuche zur biologischen Bekampfung von Obstwicklern mit Nematoden

Der parasitische Fadenwurm (Nematode) DD-136, aus Obstmaden isoliert und
in Massenzuchten an Wachsmottenr.aupen vermehrt, wurde auch 1967 im
Freiland gegen den Apfelwidtler (Carpocapsa pomonella) erprobt. Vorange
gangen war eine Zusammenstellung der bisherigen Erfahrungen mit dem Para
siten in aller Welt nach der recht verstreuten und z. T. schwer zuganglichen
Literatur. Die Art ist inzwischen als Neoaplectaha carpocapsae Weiser,
Stamm .,DD-136" beschrieben warden. - 1966 erfolgten nur Spritzungen von
Apfelstammen und -asten mit Nematodensuspensionen verschiedener Kon

zentration gegen abwandemde und einspinnende Apfelwicklerraupen. 1967
erfaBten die Spritzungen auch die Kronenbereiche mit den heranreifenden
Apfeln. Nach Untersuchung des gesamten Fall- und Pflilckobstes waren

Apfel der Behandlungsgruppen gesichert weniger vermadet als die der unbe
handelten. Vereinzelt konnten Nematoden in Wirtsraupen aus Bohrgi:ingen
von gespritzten Apfeln nachgewiesen werden. Der Besatz der Fanggilrtel mit
Uberwinterungsraupen war im Herbst 1966 und 1967 zwischen .,Behandelt"
und ,, Unbehandelt" auch gesichert verschieden. Infizierte Wicklerraupen
lieBen sich unter den Fanggiirteln jedoch nicht auffinden. Erst dies hatte es
erlaubt, die Befallsreduktion allein den Nematoden zuzuschreiben.

Begrenzt wird die Verwendbarkeit dieser Nematoden im Freiland durch
deren hohe Empfindlichkeit gegen Austrocknung. Kiinftige Laboratoriums
und Feldversuche sollen klaren, welche Mindestfeuchtigkeitsmenge auf einer
Oberfli:iche die Nematoden noch aktiv erhalt und wie das Verdunsten des
erforderlichen Fliissigkeitsfilmes hinausgezogert werden kann. (0. F. Niklas)

7. Versuche zum Aufbau einer Laboratoriumsdauerzuc:ht des Apfelwicklers

Zur Grundlagenforschung iiber die Wirkungsweise natiirlicher Gegenspieler
(Mikroorganismen, Nematoden, Eiparasiten) ist eine ganzjahrig verfiigbare
Zucht des Apfelwicklers sehr erwiinscht. Sie soll halbsynthetische Futter
medien verwenden, um vom Einlagern groBer Mengen unreifer Apfel unab
hi:ingig zu sein. Die bisherigen Versuche verliefen noch nicht zufriedenstel
lend. Der benutzte Futterbrei (USA-Rez.ept) erwies sich zunachst als unge
eignet; vor allern aber kommt es wahrscheinlich auf die Selektion eines nicht
ilberwintemden (= diapausefreien) Apfelwicklerstammes an. Die Arbeiten
laufen weiter. (0. F. Niklas)

8. Die Qualitat von Industriepraparaten · auf der Basis von B a c i 11 u s t h u -
rin g ien s i.s
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Die gleichbleibende Qualitat von Bacillus-thuringiensis-Praparaten zu iiber

wachen, ist vordringlich, um ilber eine etwaige Anderung der Wirkung oder
der Zusammensetzung des Mittels vor seiner Weitergabe an den Verbraucher



unterrichtet zu sein. Hierzu wurden vier derartige Mittel in Laboratoriums
versuchen gepriift. Dabei konnten bei zwei Praparaten signifikante Antle
rung bei der Hauptwirkung gegen Schadraupen im Biotest, bei mikrobiolo
gischen Daten sowie bei physikalischen Eigenschaften festgestellt werden. 
In einem dieser Fa.He wurde sogar eine Anderung des Produktionsstammes 
registriert: Ersatz der bisher verwendeten Varietat (var. thuringiensis = 
Serotyp 1) durch eine neue (var. galleriae = Serotyp 5). (A. Krieg) 

9. Einflufl von Zusatzen auf die Wirksamkeit von B a c i l l u s t h u r i n  g i e n -
s i s  (neu)

Neuerdings werden bestimmte OlformuHerungen als Zusatz zu Pflanzen
schutzbriihen empfohlen, um die Ausbringung kleiner Fliissigkeitsmengen in
hohen Konz.entrationen zu errn6glichen ( ,.Feinspriihverfahren"). Der Einflu13
eines entsprechenden Praparates (Synergid 3) wurde in Konzentrationen bis
zu 9 °/o auf die Wirksamkeit von B. thuringiensis im Laboratorium an Raupen
der Kohlschabe gepriift. Dabei konnte im Biotest weder eine signifikante
Anderung der natiirlichen Sterblichkeit in der Kontrolle (ohne B. thuringiensis)

noch eine Anderung der durch B. thuringiensis bewirkten zusatzlichen Morta
litat im Versuch nachgewiesen werden. Das Mittel scheint nach diesen ersten
Versuchen weitgehend inert zu sein. (A. Krieg)

10. Serologische Untersuchungen an B a c i l1 u s - t h u r i n g i e n s i s -Stammen
(neu)

Die von 1955-1966 in unserem Institut isolierten B.-thuringiensis-Sta.mme

wurden vergleichend serologisch untersucht, und zwar an Hand ihrer Geiflel
Antigene. Die Stamme verteilen sich auf vier (namlich Hi, H3 , H4 und H7) der
bisher bekannten neun Serotypen. Zwei Stamme, die aus kranken Wachs
mottenraupen (Galleria mellonella) isoliert warden waren, erwiesen sich als
einem neuen Serotyp, H10 , zugeh6rig. Da diesem Serotyp ein bestimmtes
biochemisches Verhalten entspricht, wurden die beiden Stamme einer neuen
Varietat von B. thuringiensis zugeordnet: var. darmstadiensis.

(A. Krieg in Zusammenarbeit mit H. de Barjac 
und A. Bonnefoi, Institut Pasteur, Paris) 

11. Biochemische Untersuchungen an B a c i l l u s t h u r i n g i e n s i s (neu)

Bei der Untersuchung von etwa 50 B.-thuringiensis-Sta.mmen aus Eurasien
und Ubersee wird z. Z. die physiologische Varianz innnerhalb eines Serotyps
gepriift. Dabei soll sich zeigen, welche biochemischen Leistungen sich zur
Identifizierung von B.-thuringiensis-Sta.mmen verwenden lassen bzw. repra
sentativ fur einen Biotyp sind. Die Resultate sollen mit konventionell- und
numerisch-taxonomischen Methoden bearbeitet werden. (A. Krieg)

12. Versuche zur Dauer der Keimfahigkeit insektenpathogener Pilze

Ein Langzeitversuch hatte ergeben, da13 die Sporen von Beauveria-Arten, die
in kleinen Glasschalchen aufgehoben wurden, bei Zimmertemperatur in we
nigen Mona ten abstarben, im Kiihlschrank bei + 4 ° C sehr viel langsamer
im Laufe von 4-5 Jahren, wobei allerdings zuletzt die Keimprozente · extrem
niedrig waren. - Bei der Lagerung von industriemaflig hergestelltem Beau
veria-bassiana-Sporenmaterial zeigte sich nun, da13 bei 4 ° C das Keimprozent
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im Laufe van zwei Jahren anscheinend langsamer zuri.ickgeht als bei der 
Lagerung kleiner Mengen reiner Sporen. Solches Industriematerial laBt sich 
bei 4° C offenbar zwei Jahre aufheben, wobei die Keimfahigkeit um etwa 
30 0/o abnimmt. (E. Mi.iller-Kogler) 

13. Konse,rvierung von Stammen insektenpathogener Pilze

In einem Langzeitversuch wird gepri.ift, nach welchen Methoden sich be
stimmte insektenpathogene Pilze am besten und einfachsten in Kultur halten
lassen. Schwierigkeiten bereiten vor allem solche Entomophthoraceen, die in
Kultur keine Dauersporen bilden. (E. Mi.iller-Kogler)

14. Uberleben der Sporen insektenpathogener Pilze im Boden

Konidien van Metarrhizium anisopliae waren einem Sagemulmsubstrat bei
gemischt warden; die Konzentration betrug etwa 106 Konidien je ccm. Bei
Zimmertemperatur sank die Konidienzahl in dem feucht gehaltenen Substrat
nach etwa zwei Jahren um annahernd eine Zehnerpotenz. Das wi.irde be
deuten, daB auch noch nach dieser Zeit die Sporenkonzentration hoch genug
ist, um z. B. Engerlinge (Larven der Lamellicornia) zu infizieren.

(E. Mi.iller-Kogler) 

15. Zur Taxonomie der T a r i c h i um -Arten aus der Gruppe der Entomophtho
raceen (neu)

Der Massenwechs,el schadli.cher Insekten wird oft durch Entomophthoraceen
entscheidend beeinfluBt. Die Bestimmung dieser Pilze st6Bt auf Schwierig
keiten, da zusamrnenfassende taxonomische Darstellungen aus den letzten
Jahrz,ehnten fehlen. Eine ZusammensteUung und Beschreibung der unter dem
Gattungsnamen Tarichium beschriebenen Entomophthoraceen ist in Arbeit.

(E. Mi.iller-Kogler in Zusammenarbeit mit D. M. MacLeod, 
Insect Pathology Research Institute, Sault Ste. Marie) 

16. Spezielle Isolierungsnahrbi:iden fiir Entomophthoraceen (neu)

Bei der Isolierung der empfindlichen und oft besondere Niihrboden verlan
genden insektenpathogenen Entomophthoraceen storen oft begleitende Bak
terien und saprophytische Pilze. Es wurde deshalb versucht, Nahrboden durcb
Zugabe van Antibiotika und speziellen Pilzhemmstoffen fi.ir solche Isolierun
gen geeigneter zu machen. Auf solche PilzhemmstoUe reagierten die gepri.if
ten Entomophthoraceen mit Wachstumshemmung. Von Bakterienhemmstoffen
lassen sich Penicillin und Streptomycin vorteilhaft verwenden. Dagegen
scheint Chloromycetin nur bedingt geeignet zu sein. (E. Mi.iller-Kogler)

17. Keimkurven fiir Konidien und Blastosporen von B e  a u  v e r  i a b a s s  i a n  a
(neu)
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Von dem wirtschaftlich wichtigen insektenpathogenen Pilz Beauveria bassiana

lassen sich als Infektionsmaterial zur biologischen Bekampfung an Ober
flachenmyzel Konidien oder in Submerskulturen hefeartig wachsende Blasto
sporen gewinnen. Die Qualitat solchen Sporenmaterials bestimmt man an
Hand seiner Keimfahigkeit nach bestimmten Stunden. Dies setzt voraus, daB
zum Vergleich die Standardkeimkurven optimalen Sporenmaterials vorliegen.
Sie wurden fi.ir die Blastosporen bei 18 und 24 ° C ermi ttelt, fi.ir die Konidien



bei 24 ° C. Bei dem verwendeten Stamm erfolgte die Keimung bei 24 ° C 
schneller als bei 18° C. AuBerdem keimen die Blastosporen etwa sechs 
Stunden friiher als die Konidien. 

(E. Muller-Kogler in Zusammenarbeit mit A. Samsinakova, 
Entomologicky ustav, Patologie hmyzu, CSA V, Prag) 

18. Untersuchungen iiber die durch Rh a b d i  o n v i r u s o r y c t e s verursachte
Virose des Indischen Nashornkafers ( O r y c t e s r h i n  o c e r  o ,s)

a) L a g e r  u n g s v e r s u c h e : Perorale Infektionsversuche zeigten, daB die
aus virosen Larvenkadavem nach vierjahriger Lagerung bei -18° C ge
wonnenen Viruspraparaie nach wie vor stark infektios sind.

b) V i r u s  a n  w e n d  u n g : In peroralen Infektionsversuchen vermehrtes
Virusmaterial wurde der Arbeitsgruppe des U.N./S.P.C.-Rhinocerns Beetle
Proj,ect in West-Samoa zur praktischen Erprobung im FreHand iibermittelt.
Nach von dort vorliegenden ersten Berichten reagieren die samoanischen,
bisher virusfreien Populationen des Indischen Nashornkafers sehr emp
findlich gegeniiber Rhabdionvirus oryctes. Als positiv im Hinblic:k auf die
praktische Nutzung dieser Virose sind auch die Befunde zu werten, daB
das Virus bei entsprechender Kontamination des FraBsubstrates selbst
unter tropischen Klimabedingungen mehrere Wochen infektios bleibt.

c) W i r t  s k r e  i s  : Wiederholte Versuche bestatigen, daB Rhabdionvirus

oryctes fur Maikaferengerlinge (Melotontha sp.) nicht nur auf intracolo
malem, sondern auch auf peroralem Wege (kontaminiertes Futter) infektios
wirkt. Einzelheiten zur Virogenese und Pathogenese werden licht- nnd
elektronenmikroskopisch untersucht. (A. M. Huger)

19. K.larung der .ittiologie von Epizootien bei Massenzuchten des Mehlwurms
(Tenebri o m o l i t or)

Auch 1967 waren in einigen MehlwurmgrnBzuchtbetrieben wieder spiirbar,e
seuchenhafte Ausfalle zu verzeichnen. Unsere atiologischen Untersuchungen
fiihrten inzwischen in allen verseuchten Zuchten zum Nachweis starker
Protozoeninfektionen. Die Vermehrung des Erregers erfolgt iiber ,einen Ent
wic:klungskreis, von dem bereits wichtige Stadien aufgeklart werden konn
ten. Danach handelt es sich um einen Vertreter der Schizogregarinen. Um
fangreiche Diagnosearbeiten zeigten, daB auch gut florierende Zuchten nicht
selten in erheblichem Umfange infiziert sind. Es bedarf also offensichtlich
noch. weiterer Faktoren, um letale Infektionen und seuchenhafte Ausfalle
hervorzurufen. Nach unseren betriebsokologischen Erhebungen bestehen An
zeich.en dafiir, daB an Orten erhohter Temperaturen die Ausfalle ansteigen.
Bei fast allen bisher daraufhin untersuchten Mehlwurmzuchten wurden
auBerdem in den Zellkernen des larvalen Mitteldarmepithels haufig platten
formige Kristalle mit oft hexagonalem UmriB nachgewiesen. Die Zahl der
Kristalle j,e Kern. variiert von eins bis drei. Sie mess en etwa 2 bis 3 µ und
bestehen im wesentlichen aus Protein. Bisher ergaben sich keine Beweise da
fiir, daB es sich dabei um ViruseinschlieBungskorper handelt. Eine Reihe er
nahrungsphysiologischer Experimente lieB bis jetzt keine Aussage uber die
Ursache ihrer Entstehung oder ihre eventuelle Bedeutung zu. (A. M. Huger)
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20. Vermehrung und Diagnose von Viren schadlicher Forstinsekten (neu)

Fiir g,eplante Freilandbekampfungsversuche wurden Kernpolyedroseviren des
Schwammspinners (Lymantria dispar) und Zytoplasmapolyedroseviren der
Nonne (Lymantria monacha) durch perorale Infektion der originaren Wirte
vermehrt. Dabei zeigten die Plasmapolyeder nach 3jahriger Lagerung bei
+ 4 ° C noch eine sehr gute Infektiositat.

Die am Forstzoologischen Institut der Universitat Freiburg i. Br. laufenden 
Arbeiten zur praktischen Nutzung von Insektenviren im Forst wurden von 
uns durch umfangreiche diagnostische Untersuchungen an .eingesandten In
sekten sowie durch Virustiterbestimmungen unterstiitzt. Bearbeitet wurden 
dabei im einzelnen: Kernpolyedrose und Granulose des Tannentriebwicklers 
(Choristoneura murinana), Kernpolyedrose des Schwammspinners (Lymantria 
dispar) sowie Zytoplasma- und Kernpolyedrose der Nonne (Lymantria 
monacha). (A. M. Huger) 

21. Dokumentationsforschung

Die Herausgabe der ,,Bibliographie iiber biologische Schadlingsbekampfung"
wurde wetter ausgebaut und die zugrundeliegende Dokumentation unter
finanzieller Beteiligung der lnternationalen Organisation fiir Biologische Be
kampfung (0.1.L.B.) zu einem kompletten Literaturhilfsdienst erweitert. Ins
gesamt war es moglich, im Berichtsjahre 62 Auskiinfte zu geben und dabei
auf 592 Literaturstellen hinzuweisen. (J. M. Franz und H. S. Simon)

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

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Wirkung des Cycocels gegen die Fufl- und Ahrenkrankheiten des Weizens

Aus mehrjahrigen Versuchen hat sich ergeben, daB das Halmverkiirzungs
mittel ,,Cycocel" ein wirksames Mittel gegen die durch den Pilz Cercospo
rella herpotrichoides verursachte Halmbruchkrankheit des Weizens darstellt.
Nach zahlreichen Ertragsermittlungen in kiinstlichen Feldinfektionen mit dem
genannten Erreger kann ein krankhafter Halmbruch Ertragsverluste von
50 °/o der moglichen Ernte verursachen. Dieser Ertragsverlust kann durch das
Cycocel weitgehend verhindert, zuweilen sogar ganz aufgehoben werden.
Der Befall wird zwar nur unwesentlich reduziert. Da aber die krankhafte
Lagerung den Hauptanteil an den Seba.den durch die Halmbruchkrankheit
des Weizens hat, muB das Cycocel aus pflanzenpathologischer Sicht auf jeden
Fall positiv beurteilt werden.

Indessen stellt die Anwendung des Cycocels zunachst nur eine Sicherung
gegen krankhafte Lagerschaden dar. Wenn in einem nichtbehandelten Wei
zen dte Lagerung ausbleibt, werden in der Regel keine hoheren Ertrage er
zielt, es sei denn, daB eine zusatzliche Stickstoffgabe zur Anwendung gelangt.
Die Frage aber, ob durch die Kombination von Cycocel mit einer N-Steige
rung wirklic:h echte Mehrertrage moglich sind, ist eine rein pflanzenbauliche
Frag.e, die auch auf dtesem Sektor entschieden werden muB. Eigene Versuche
in dieser Richtung gestatten einstweilen noch keine positive Einstellung zu
dieser Frage.
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Demgegenuber wurde in zahlreichen Versuchen sogar die Feststellung ge
macht, daB das Cycocel ungunstige Einflusse auf den Weizenertrag ausuben 
kann, indem es den Befall mit Ahrenkrankheiten fordert und die Schii.den 
durch diese Krankheiten erhoht. Der pasitiven Wirkung des Mittels gegen 
krankhafte Lagerschii.den steht also die negative bei den Ahrenkrankheiten 
gegenilber. Diese Tats·ache hat Veranlassung zu dem praktischen Hinweis ge
geben, daB das Cycacel nur dart angewendet werden sollte, wo nach der 
Fruchtfolge, der Entwicklung des Bestandes und vor aHem der Keimdichte 
irn Frilhjahr auch wirklich mit dem Auftreten van Lagergetreide gerechnet 
werden muB. In gesunder Fruchtfolge und bei einem nicht zu iippigen Stand, 

wo ohnehin nicht mit Lagerkarn gerechnet zu werden braucht, stellt die An
wendung des Cycocels eine unniltze Ausgabe dar. (H. Backmann) 

2. Untersuchungen iiber eine wenig bekannte partielle Bliitensterilitat bei
Sommergerste

1967 zeigte sich bei vielen Sommergerstensorten eine partielle Blutensterili
tii.t, die nach wenig bekannt ist. Schan.im Mai, mit Beginn der Gerstenblute,
sind die sterilen Ahrchen leicht blasig aufgetrieben, · mit Luft gefilllt und
scheinen im durchfallenden Licht wie van innen beleuchtete Laternen. Wegen
dieses auffalligen Schadbildes wird diese Sterilitat haufig ,,Blasengerste",
.,Laternengerste" oder 11Laternenblutigkeit" genannt. Die leeren Spelzen
fallen spater zusammen und trocknen ein. Die Ahre wird schartig. Uber 50 °/o
der Ahrchen einer Ahre konnen taub bleiben.

Abb. 12. Reife Gerstehahren mit Schartigkeit infolge Blutensterilitat. 

Als Ursache scheiden tierische ader pflanzliche Erreger mit Sicherheit aus. 
Vermutlich handelt es sich um eine Storung des Befruchtungsvarganges in
folge ungunstiger Witterungsverhii.ltnisse; da 1967 eindeutig nur frilh gesii.te 
Gerstenbestande diese Blutensterilitat zeigten. (C. Buhl) 
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Abb. 13. Doppelahren bei Winterroggen 

3. Doppel- und Knauelahren an Winterroggen als ungewohnliche Folge einer

Unkrautbekampfung mit Kalkstickstoff

In vier Roggenbestanden von insgesamt 25 ha eines grofieren landwirtschaft
lichen Betriebes in Niedersachsen traten 1967 auffallend haufig Doppel- und
Knauelii.hren auf. Die Bestande waren am 2. Februar mit einer iiblichen Kalk
stickstoffgabe von 3 dz/ha zur Unkrautbekii.mpfung g,ediingt worden. Davon
getrennt hatten 6 ha die gleiche Stickstoffmenge erst am 27. Februar be
kommen. Wii.hrend die 6 ha vollig frei von AhrenmiBbildungen waren, zeig
ten die Felder mit der friihen Kalkstickstoffgabe bis 12 ·Ofo Doppel- und bis
20 °/o Knii.uelii.hren. Der Unterschied war so eindeutig, dafl nur die friihe
Kalkstickstoffgabe die MiBbildungen hervorgerufen haben konnte. Wahr
scheinlich haben dabei die ungewohnlichen Wachstumsbedingungen des mil
den Winters 1966/67 eine ausschlaggebende Rolle gespielt. (C. Buhl)

4. Die Anwendung von Insektiziden zur Randbebandlung gegen Gallmiicken

Im Laboratorium konnte nur eine begrenzte Zahl von Insektiziden in ihrer
Wirkung auf die Kohlschotenmiicke (Dasyneura brassicae) iiberpriift werden,
weil die Zahl der iiberwinterten Miicken infolge Erkrankungen dezimiert
worden war. Im Freiland ergab sich beziiglich der Wirkungsdauer der Insek
tizide, dafl der Schaden der Kohlschotenmiicke auf den Parzellen, auf denen 
zu Beginn des Hauptfluges das Prii.parat Methoxychlor in 3facher Dosierung
ausgebracht warden war, niedriger war als auf Parzellen, die dreimal - aber
nicht zu den optimalen Zeiten - normal behandelt wurden. Bei diesen Kon
trollen liefl sich dariiber hinaus erkennen, dafl spezifische Aussagen iiber die
Wirkungsdauer der Insektizide nur mit solchen Insekten gewonnen werden
konnen, die als Imago gut sichtbar sind und bei den Kontrollen direkt erfaflt
werden konnen. Daher -soll die Eignung von Randbehandlungen zur Be
kii.mpfung der Gallmiicken zukiinftig nicht mehr getrennt, sondern im Zu
sammenhang mit Kontrollen iiber andere Schii.dlinge iiberpriift werden.

(F. Schutte) 
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b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Fruchtfolgeversuche mit Weizen
Die Fruchtf6Igeversuche mit Weizen gliedern sich in drei Gruppen:
(1) Vorfruchtversuche mit 14 verschiedenen Vorfriichten
(2) Fruchtfolgevernuche mit Queranbau W eizen
(3) Fruchtfolgeversuche in drei landwirtschaftlichen Betrieben
Die Versuche sind nach mehrjahriger Laufzeit im vergangenen Herbst letzt
malig angelegt worden. Die z.entrale Frage, wie sich Fruchtwechsel und
Daueranbau ertragsma.Big auswirken, kann dahingehend beantwortet wer
den, dafl im letzten Falle ausnahmslos mit einem mehr oder minder hohen
Verlust gerechnet werden mull, der durch zusatzliche Kulturmaflnahmen zwar
verringert, aber nicht ganz aufgefongen werden kann,
Die unter 3 aufgefiihrten Versuche verfolgten als zusatzliche Frage die Mog
lichkeit einer Vereinfachung der sehr kostenaufwendigen Fruchtfolgever
suche. (H. Bockmann und K. E. Knoth)

2. Sortenresistenz gegen die Fufikrankheiten des Weizens
Hei der Priifung von Weizensorten auf Anfalligkeit gegen die Fuflkrankhei
ten z.eichnet sich immer die Tatsache ab, dafl nicht in erster Linie die Befalls
toleranz gegen die Erreger (Cercosporella herpotrichoides, Ophiobolus gra
minis) das zentrale Problem darstellt, sondern vielmehr die Resistenz gegen
die Folgeerscheinungen dieses Befalls, namlich gegen den krankhaften Halm
bruch bzw. die Notreife. Im ersten Falle ist die nati.irliche Standfestigkeit die
wichtigste Sorteneigenschaft, im zweiten die Fahigkeit der Wurzelregene
ration. (H. Bockmann und H. Mielke)

3. Sortenresistenz gegen die �hrenkrankheiten des Weizens unter besonderer
Beriicksichtigung des Cycocels
Bei der Priifung der Sortenanfalligkeit des Weizens gegen die Ahrenkrank
heiten (Braunspelzigkeit, partielle Taubahrigkeit) hat sich die Notwendigkeit
ergeben, den Einflufl des Halmverkiirz.ungsmittels Cycocel mit einzubeziehen,
da dieses Mittel in der Praxis in zunehmendem Umfange angewendet wird,
aber den Nachteil hat, da]? es den Befall des Weizens mit diesen Kr_ankheiten
verstarkt und deren Schadwirkung erhoht. Sowohl die Ahrenkrankheiten als
auch das Cycocel iiben einen nachteiligen Einflufl auf die Abreife aus, wobei
sich die Schadwirkung summiert. Es wird ein Zusammenhang mit der Ab
reifefahigkeit als Sorteneigenschaft vermutet.

(H. Bockmann und G. Wachholz) 

4. Die Blattkrankheiten des Getreides (neu)
Die Untersuchungen sind auf Sortenpriifungen ausgerichtet, die sich auf die
Anfalligkeit gegen Marssonina secalis, Septoria tritici und Septoria avenae
erstrecken. Die Vorarbeiten, die genannten Pilze van kranken Pflanzen zu
isolieren und in Reinkultur zu vermehren, sind abgeschlossen. Die weiteren
Untersuchungen erstrecken sich auf die Erarbeitung einer kiinstlichen Infek
tionsmethode fur das Freiland. (H. Bockmann und M. Seedier)

5. Ubertragung von pathogenen Pilzen mit Samen von Weidelgras (Lo Ii um
p e r e n n e und L. m u I t i ii o r um )
Lolium multiflorum ist das wichtigste Gras im Futterbau, L. perenne ist Haupt
bestandteil der Weiden. Beide Grasarten zeigen sich im Winterhalbjahr sehr
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anfallig gegen Fusarium-Arten (F. nivale und F. culmorum). Befall mit diesen 
Pilzen kann zum baldigen Absterben der Pflanzen fi.ihren. Sowohl in Gras
samenzuchten als auch auf Weiden konnen die Schaden betrachtlich sein. Auf 
Anregung von Ztichtern soll gepruft werden, ob Saatgutbeizung als thera
peutische und prophylaktische Maflnahme zur Bekampfung geeignet ist. Zur 
Voraussetzung fur solche Prufungen gehoren Kenntnisse daruber, ob und in 
welchem Ausma13 Fusarium-Arten mit Samen von Lolium verbreitet werden. 
Es wird z. Z. ein Sortiment von Weidelgrassamen aus der ganzen Bundes
republik auf samenburtige pathogene Pilze untersucht. (U. G. Schlosser) 

6. Monographische Bearbeitung der Gattung C e p h a I o s p o r i u m und ver
wandter Pilze

Die Kulturensammlung wurde fortgesetzt und das Material zeichnerisch und
mikroskopisch weiter ausg,ewertet. (W. Garns)

7. Systematische Bearbeitung von blattfleckenerregenden Pilzen an Grasem
(einschliefllich Getreide)

Fur Mitteleuropa gibt es kein geeignetes Bestimmungsbuch uber parasitische
Pilze an Gramineen (mit Ausnahme der Rost- und Brandpilze). Einzelangaben
sind weit in der Literatur verstreut. Viele Pilzparasiten sind kaum bekannt.
Grundlage geeigneter Bekampfungsmaflnahmen ist die vorherige einwand
freie Bestimmung eines Krankheitserregers. ln Vorbereitung einer zusam
menfassenden Darstellung wird die wichtige Literatur erfaflt. Es werden alle
erreichbaren Graserparasiten gesammelt und in Reinkulturen jeweils mehre
rer Stamme einer Art aufbewahrt. Die Pilze werden beschrieben und ihre
Entwicklungsstadien in Zeichnung und Photo festgehalten. (U. G. Schlosser)

8. Die Faktoren der Eiablage als Grundlage fiir eine Bekampfung der Brach
fliege ( P h o r b i a c o a r c t a t a )

Die Untersuchungen zur Klarung der Frage, welche Faktoren im einzelnen
fur die Bevorzugung bestimmter Feldbestande bei der Eiablage der Brach
fliege ausschlaggebend sind, wurden fortgesetzt. Dabei wurden verschiedene
neuartige Hilfsgerate verwendet, die auf unterschiedlich behandelten Boden
oberflachen aufgesetzt wurden. Es zeigte sich, da13 in Spalten, Ritzen und an
dunklen Stellen deutlich mehr Eier (z. T. das 20fache) abgelegt wurden als
an offenen, voll dem Tageslicht ausgesetzten Stellen der Bodenoberflache.
Der Zeitraum der Eiablage auf Brachflachen unter verschiedenen Feldkulturen
wurde vergleichsweise ermittelt. 1967 wurden im Freiland etwa 700/o der
insgesamt gefundenen Eie·r von Anfang bis Mitte Juli abgelegt. Es folgte
dann ein schlagartiger Ruckgang, der durch die schnelle Zunahme der Ver
pilzung der Fliegen mit Entomophthora muscae bedingt war.

(C. Buhl und R. Sol) 

9. Untersuchungen iiber den Massenwechsel der Schadlinge von Getreide-, Ul
und Futterpflanzen
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In den Untersuchungen uber die Populatfonsdichte der Schadlinge hat sich
die schon 1966 bemerkte Tendenz in der Vermehrung der Weizengallmucken
auch im letzten Jahr wieder bemerkbar gemacht. Diese Feststellung deckt
sich mit Meldungen und Beobachtungen uber verstarktes Auftreten der bei
den Arten Contarinia trWci und Sitodiplosis mosellana in den Hauptbefalls-



gebieten. Spezielle Untersuchungen uber die Weizengallmucken wurden in 
Angriff genommen. 
Die Sattelmucke (Haplodiplosis equestris) trat 1967 wider Erwarten -
vermutlich durch eine kurze Trockenperiode bedingt - nur in sehr 
niedriger Dichte .auf. Vorkommen und Schaden der Kohlschoterunucke 
(Dasyneura brassicae) waren den vorjahrigen Untersuchungen entsprechend 
niedrig. Die Hessenmucke (Mayetiola destructor) ist bis auf den schwachen 
Populationsanstieg auf der Schwabischen Alb im Jahre 1964 in keinem Gebiet 
mehr wirtschaftlich fi.ihlbar in Erscheinung getreten. (C. Buhl und F. Schutte) 

to. Beobachtungen zur Frage der Prognose landwirtschaftlicher Schadlinge (neu) 

Fur die Herausgabe eines Buches uber die ,,Prognose landwirtschaftlicher 
Schadlinge" wird Beobachtungsmaterial gesammelt und einschlagige Literatur 
ausgewertet. (C. Buhl und F. Schutte) 

11. Schaden der Roten Weizengallmiicke an Roggen

Das Schadgebiet der Roten Weizengallmucke (Sitodiplosis mosellana) konnte
1967 enger abgegrenzt werden. Es erstreckt sich auf die Roggenanbauflachen,
die von Oldenburg aus nach Westen etwa bis Holland und nach Stidwesten
etwa bis Lingen liegen. In diesem Raum war stellenweise infolge der starken
Ausfalle in den letzten Jahren der Roggenanbau ganzlich eingestellt worden.
Entgegen diesem Befund war im hollandischen Raum - trotz ahnlicher Bo
denverhaltnisse - kaum Befall festzust,ellen. An Hand von Untersuchungen
zum Wirtspflanzenkreis und von Beobachtungen in einem groBeren Winter
weizenfeld, das -ausnahmsweise und zur Probe in dem Hauptschadgebiet als
Ersatz fi.ir Winterroggen angebaut worden war, lieB sich erkennen, daB die
Weizengallmucken hier erheblich fruher schli.ipfen als an anderen Orten, an
denen Weizen befallen wird. Der Flug lag hier so fruhzeitig, daB der Weizen
nicht geschadigt wurde. Zur Kia.rung dieser Unterschiede zwischen Weizen
gallmticken aus dem Roggen- und aus dem Weizenschadgebiet sind aus vier
Befallsgebieten: Raum Meppen (447), Wolfenbuttel (334), Mame (2222) und
Cismar (2434) jeweils Weizengallmucken entnommen und unter gleichen Be
dingungen in Zucht genommen worden. (F. Schutte)

12. Beobachtungen iiber Flug und Lebensdauer landwirtschaftlicher Schadlinge

Der EinfluB des Windes auf den Flug der Schadlinge ist im Freiland weiter
hin durch unmittelbare Beobachtung abfliegender Weibchen erfaBt worden.
Hierbei lieB sich 1967 mehrfach beobachten, daB die Weibchen der Roten
Weizengallmucke (Sitodiplosis mosellana) sich mit dem Wind vom alten Be
fallsherd zum neuen Feld treiben lieBen. Demgegenuber war bei Weibchen
der Gelben Weizengallmiicke (Contarinia tritici) vor einigen Jahren ein Uber

flug von Feld zu Feld gegen den Wind konstatiert worden. Dieses Phanomen
soll in den kommenden Flugperioden erhartet und in seiner Bedeutung ge
klart werden. Die Untersuchungen uber Lebensdauer und durchschnittliche
Eizahl der Schadlinge wurden erganzt <lurch Laboratoriumstests, in denen das
Flugverhalten der Insekten im Windkanal iiberpriift wurde. (F. Schutte)

13. Untersuchungen zur Ausschaltung des Zufluges der Schadlinge Iandwirt
schaftlidter Kulturpflanzen

Auch 1967 bestatigte sich, daB die Insektizide im Freien nach etwa drei Tagen
unwirksam werden. Dariiber hinaus zeigte sich in einem Versuch, daB selbst
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durch Verdoppelung und VerdreHachung der Aufwandmenge nur eine gering
fugig langere Wirkungsdauer gegen den Rapsglanzkafer (Meligethes aeneus) 

erzielt wurde (bei normaler Dosierung etwa vier Tage, bei doppelter Do
sierung etwa funf und bei dreifacher etwa sechs Tage). An Hand anderer 
Proben, die aus unterschiedlich behandelten Feldern Schleswig-Holsteins ent
nommen warden waren, zeigte sich, dafl auf Feldern, an deren Randern Nebel 
ausgebracht warden war, der Befall erheblich niedriger lag als an bespruhten 
oder bestaubten Flachen. 1968 soll die Wirkungsdauer dieser drei Aufbe
reitungsarten genau bestimmt werden, um der Praxis das Verfahren emp
fehlen zu konnen, mit dem die wenigsten Randbehandlungen bei sicherem 
Bekampfungserfolg notwendig sind. (F. Schutte) 

14. Zur Populationsdynamik der Weizengallmiicken (neu)

Auf Grund der Kontrollen zum MassenwechseI der Schadling,e und der Mel
dungen aus dem In- und Ausland uber das Auftreten der beiden Weizengall
mucken wurden spezielle Untersuchungen zum Weizengallmuckenproblem
notwendig und vorrangig aufgegriffen. Durch Tests zum Wirtspflanzenkreis
sollen nicht nur Unterlagen fur eine ursachliche Erklarung der Populations
dynamik, sondern dariiber hinaus auch Hinweise auf das Vorkommen oder
auf die Zucht resistenter W-eiz.ensorten gefunden werden. Im Zusammenhang
mit diesen bereits angelaufenen Untersuchungen sollen die Hohe der mog
lichen Schaden und die ,,kritischen Zahlen" erarbeitet und moglichst auch die
Faktoren fur das Massenvorkommen der Weizengallmucken aufgespurt wer
den. (F. Schutte)

15. Entwicklung okonomischer Verfahren zur Bekampiung von Baumwollschad
lingen (neu)

Das Ministerio de Agric ultura y Ganaderia des Landes El Salvador unter
stutzt Bestrebungen, die Bekampfung der Baumwollschadlinge nicht nach
festen Spritzplanen, sondern unter starkerer Beriicksichtigung okonomischer
Gesichtspunkte durchzufiihren. Fur die Erfassung der hauptsachlichen Schad
linge und die Entwicklung entsprechender Verfahren ist ein Entomologe er
beten worden. Zur Vorbereitung fiir dies,e Tatigkeit wurden Literaturangaben
zusammengetragen und in einer Lochkartei verschliisselt, aus denen eine
Relation zwischen Individuendichte und Hohe des Schadens, der Wirtspflan
zenkreis der Insekten und Maflnahmen ersichtlich werden, die fur die Regu
lierung der Schadlinge mit Hilfe von KulturmaBnahmen geeignet sind.

(F. Schutte) 

Institut fur Grilnlandschadlinge in Oldenburg 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

Keine

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen Uber den Massenwechsel .schadlicher Wiesenschnaken

Wahrend des sehr milden und zu nassen Winters 1966/67 verringerte sich
die Populationsdichte der Larven von Tipula paludosa auf nur 19 0/o der
79 Kontrollflachen. Der Bestand ging auf diesen durchweg stark befallenen

A 96 



Flachen um 55 °/o zuriick. Ab Anfang Marz zeigten sich verbreitet starke 
Frafischaden im Grtinland. Dazu kamen im April und Mai starkere Seba.den 
im Winter- und Sommergetreide. Die schnelle Larvenentwicklung - die 
Hautung zum vierten Larvenstadium begann bereits Ende Marz - und der 
Kalteriickschlag in der zweiten Aprilhalfte mit Minima unter -5° C beein
trachtigten in zahlreichen Fallen den Erfolg der Bekampfungsmaflnahmen. 

Der Schnakenflug begann bereits Ende Juli und dauerte bis Mitte September. 
Der Hohepunkt fiel in die Zeit von Ende August bis Anfang September. Der 
Flug war stark, aber schwacher als im Vorjahre. Die Temperatur- und Feuch
tigkeitsverhaltnisse waren fiir die Entwicklung der Eier und Junglarven giln
stig, da die zweite August- und erste Septemberhalfte zu kiihl und der Sep
tember zu nafl waren. 

Im Spatherbst lagen die Larvenmengen je Quadratmeter auf 58 °/o der Kon
trollflachen bei iiber 100, auf 24 0/o bei iiber 200 und auf 9 °/o bei mehr als 
500. Im Vergleich zum Spatherbst des Vorjahres war die Befallsdichte auf
39 °/o der Flamen um 80 °/o zurtickgegangen. Demgegeniiber erhohte sich der
Befall auf 33 0/o der Flachen im Mittel um das Vierfache. Auffallend ist, dafl
der Befallsriickgang im siidlichen Weser-Ems-Gebiet, die Befallszunahme da
gegen im nordlichen Gebietsteil eintrat.

Die Anzahl der Herbstschnakenlarven (Tipula fuscaJ blieb weit unterhalb 
der Schadlichkeitsgrenze. Der Flug im Oktober war nur gering. (H. Maercks) 

2. Untersuchungen iiber Krankheiten und Parasiten der Wiesenschnaken

Die Parasitierung der Larven von Tipula paludosa durch die Maden der Fliege
Siphona geniculata war weiter verbreitet und starker als im Vorjahre. Auf
59 °/o der Kontrollflachen waren durchschnittlich 11 °/o der Larven parasitiert.
Auf Ya dieser Flamen lag der Parasitierungsgrad zwischen 10

1
l/o und 50 0/o.

Die Starke des Befallsriickganges der Tipula-Larven stand in keiner Beziehung
zu der Starke der Parasitierung. In geringerem Mafle war auch die Parasitie
rung durch Fadenwtirmer (Mermitiden) verbreiterter und starker als im
Vorjahre. Auf 17 0/o der Flachen lag der Parasitierungsgrad um 2 °/o. Virosen,
Mykosen und Rickettsien traten nicht in Erscheinung. (H. Maercks)

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

Die Untersuchungen blieben auf Freilandbeobachtungen beschrankt. Auf der
Beobachtungsflache in Ipwegermoor ging die Menge der Larven von Tipula
paludosa wahrend des Winters um 39 °/o auf 285 je Quadratmeter zun1ck.
Mitte Marz waren 22 °/o der Larven parasitiert. Die Siphona-Maden verlieflen
die Wirtslarven in der zweiten Marzhalfte.

Die ersten Siphona-Fliegen erschienen am 11. Mai. Die letzten wurden am
2. November gefangen. Der Flug der drei sich iiberschneidenden Fliegen
generationen verlief folgendermaflen: Die erste Generation flog bis Ende
Juni. Der Flughohepunkt ihrer Weibchen fiel in die erste Junipentade. Der
Flug der zweiten Generation begann im letzten Junidrittel. Das Maximum
ihres Weibchenfluges wurde zu Beginn der dritten Julidekade erreicht. Die
dritte Generation startete um den 7. August. Die meisten Weibchen der gan
zen Flugzeit flogen von Mitte September bis Anfang Oktober. Auffallend
war der grofle Manncheniiberschufl im August und der im Vergleich zum
Vorjahr erheblich starkere Flug der dritten Weibchengeneration.
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Im Spatherbst war die Zahl der Tipula-Larven gegeniiber dem Vorjahre um 
78 °/o auf rund 100 je Quadratmeter zuriickgegangen. Der Anteil der mehr
fach parasitierten Larven lag mit 60 °/o signifikant hoher als zur gleidien Zeit 
des Vorjahres (46 0/o). (H. Maercks) 

4. Grundlegende Untersuchungen iiber den Massenwechsel von Schadnager
populationen

Auch im auBergewohnlidi milden Winter 1966/67 waren k,einerlei Anzeidien
einer Wintervermehrung der Feldmaus festzustellen. ErwartungsgemaB ge
ring war die Sterblichkeit, so dafi im Marz vielfach noch ein fiir diese Jahres
zeit ungewi:ihnlich hoher Fallenbesatz van 20 und mehr Prozent zu verzeich
nen war. Norn ungewi:ihnlicher war, dafi vorjahrig•e Alttiere bis zum Marz/
April iiberlebten (normalerweise nur bis November/Dezember). Obwohl die
irn Vorjahr geborenen Jungmannchen z. T. schon Anfang Marz geschlechts
reif wurden, hatte der milde Winter keinen friihen Fortpflanzungsbeginn zur
Folge, da die sexuelle Aktivierung der W•eibchen nur zi:igernd erfolgte (erste
Embryonen durchweg nicht vor Anfang April) und eine .allgemeine intensive
Vermehrung infolge kiihlen Aprilwetters sogar erst van Anfang Mai an in
Erscheinung trat. Vielfach, so im klassischen Plagegebiet Weserrnarsdi, wurde
die Fortpflanzung auch ungewi:ihnlich friih beendet. Dies stand in eindeuti
gem Zusammenhang mit einem drastischen Witterungsumschwung, der das
Temperaturmittel Anfang August innerhalb van drei Tagen um 10° C sinken
lieB. Spatere voriibergehende Warmeperioden vermochten die Fortpflanzung
nicht wieder anzuregen, so daB gerade jene Spatsomme-rgenerationen aus
fielen, die sonst das Gros der iiberwinternden Population bilden, und der
Bestand mit dem Wegsterben der Alttiere eine erhebliche Verminderung
erfuhr. Im siidlichen T,eil des Untersuchungsgebietes hielt die Fortpflanzung
dagegen bis in den Oktober an und auf Stoppelkleeschlagen de-r siidolden
burgischen Geest sogar bis Ende November/Anfang Dezember, was im Laufe
der langjahrigen Untersuchungen noch niemals beobachtet warden war.

(F. Frank) 
5. Versuche zur chemischen Feldmausbekampfung

Seit der Streichung des Endrins aus dem amtlichen Mittelverzeichnis wurde
erstmals ein auf anderer Wirkstoffgrundlage beruhendes Flachenbehand
lungsmittel mit gleichartiger Wirksamkeit gepriift. Mit dem franzosischen
Praparat Chlorophac inone wurde ferner erstmals ein Antikoagulantium in
Versudi genommen, das im Gegensatz zu den chemisch nicht verwandten
Cumarinderivaten .auch Feldmause und andere Wiihlmausarten abti:itet. Wenn
sich bestatigen sollte, daB dieser Wirkstoff witterungsunempfindlich und fiir
Vogel ungefahrlich ist, konnte er u. U. eine willkommene Erganzung der
z. Z. sehr schmalen Mittelpalettie bedeuten. (F. Frank) 

6. Untersuchungen iiber den Einflufl landeskultureller Maflnahmen auf die Ent
stehung von Feldmausplagen
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Im Sanierungsgebiet Leda-Jiimme-Niederung tritt die Feldmaus van Jahr zu
Jahr starker in Erscheinung, so daB dort in diesem Sommer stellenweise
schon van einem plageartigen Auftreten gesprochen werden muBte. Di-ese von
uns vorausgesagte Entwicklung wurde vor Jahren eingeleitet, als dieses Ge
biet durdi kostspielige MeliorationsmaBnahmen iiberschwemmungsfrei ge
macht und durch starke Absenkung des Grundwasserspi,egels fiir die Feld-



maus bewohnbar gemacht wurde. Da die der Feldmaus-Massenvermehrung 
entgegenwirkenden Folgemaflnahmen (Einsiedlung von Hofen und Ubergang 
zu intensiver Bewirtschaftung) ausbleiben, mufl kunftig mit dem regelmafli
gen Ausbruch von Feldmausplagen gerechnet werden. (F. Fran!-:) 

7. Untersuchungen und Beobachtungen zur Frage der Nachwirkung von
4-Amino-3,5,6-trichlorpicolinsaure (Tordon)

Eine ¥erunkrautete Marschgrunlandflache, die 1964 mit 9 1/ha eines 240 g
aktive Substanz im Liter enthaltenden Tordonpraparates teilweise gespritzt
worden war, wurde 1967 umgebrochen und Hafer eingesat. Wahrend bei
diesem keine auflerlich sichtbaren Schaden festzustellen waren, zeigten sich
sehr deutliche Unterschiede bei der Wiederbesiedlung durch zweikeimblatt
rige Unkrauter: auf dem mit Tordon behandelten Flachenteil stellten sich
nur vier Arten (zwei perennierende und zwei kurzlebige) mit einem Dek
kungsgrad von 1 °/o ein, dagegen auf dem ungespritzt g,ebliebenen 19 Arten
(neun perennierende und zehn Samenunkrauter) mit einem Deckungsgrad
von 25 °/o. - Bei Versuchen, bei denen Heu von vor 2-3 J.ahren mit Tordon
(9 1/ha) behandelten Grunland- und Rasenparzellen der Ertle zugesetzt wurde,
lieflen sich im T·est mit Gartenbohnen und Klee mehrfach noch deutliche
Schadwirkungen nachweisen. Wegen der auflerordentlich langen Persistenz
dieses Mittels im Boden und in Pflanzen wurde trotz seiner hervorragenden
Wirksamkeit gegen zahlreiche schwer bekampfbare Unkrauter von jedem
weiteren Einsatz auch auf landwirtschaftlich nicht genutzten Ras,enflachen
abgesehen. (W. Richter)

8. Versuche zur Unkrautbekampfung im Rasen an Straflen und auf Graben
boschungen

In Versuchen mit Unkrautbekampfungsmitteln in Mikrogranulatform in alten,
vorwiegend mit perennierenden Arlen verunkrauteten Rasen wurden bislang
keine befriedigenden Ergebnisse erzielt. Gegen Samenunkrauter in Rasen
neuanlagen wirkte ein Bipyridylium-Versuchspraparat sehr gut, ohne den 
erst vor 10-14 Tagen aufgelaufenen Grasern zu schaden. (W. Richter)

9. Versuche zur chemischen Wachstumshemmung von Grasern und Krautern im
Rasen

Wachstumshemmende Mittel, die eine haufigere Mahd von Rasenflachen
unnotig machen, sind vor all em fur den Straflenbau und die W asserwirtschaft
von groflem Interesse. Das 1967 auf Rasen an verkehrsreichen Straflen sowie
an schwer zuganglichen Grabenboschungen ,eingesetzte ·Grashemmittel MH 30
brachte, wie im Vorjahre, gute Ergebnisse, auch gegen einige sonst nur
schwer hemmbare Obergraser. Ebenso gut oder noch besser wirkten Ge
mische von MH 30 mit fluorahnlichen Versuchspraparaten, mit denen auch
eine ausreichende Zuruckdrangung krautiger Arten erreicht werden konnte.
Da aber nicht alle Arten gleich stark im Wachstum gehemmt werden, kann 
es auch hier, wie bei MH 30, zu Veranderungen in der Zusammensetzung des
Pflanzenbestandes kommen. Sowohl beim Einsatz von MH 30 als auch bei
Flurenol scheint sich eine zur Pflege der Narbe oft unerlaflliche Dungung
u. U. sehr ungunstig auszuwirken, weil sie die Wachstumshemmung wieder
aufheben kann. (W. Richter)
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10. Untersuchungen zur zweckmafligen Berasung von Straflenbanketten, Boschun
gen und dgl.

Im Gegensatz zum Wirtschaftsgri.inland, wo Graser, die viel Masse erzeugen,
erwi.inscht sind, werden hier Graserarten verlangt, die niedrigwi.ichsig sind.
Zugleich aber sollen sie eine dichte, geschlossene, erosionsschi.itzende Narbe
bilden, die zu ihrer Pflege nur einen moglichst geringen Arbeitsaufwand er
fordert. Insbesonder,e interessiert die Frage - auch im Zusammenhang mit
den in Entwicklung befindlichen wachstumshemmenden Mitteln -, ob die oft
nur unter sehr erschwerten Umstiinden durchfiihrbare Mahd eingespart oder
eingeschriinkt werden kann. Uber geeignete Rasenmischungen ist erst wenig
bekannt. Eigene Versuche mit Griiserarten und -sorten, die auf chemische
Wachstumshemmer gut ansprechen, wurden in Angriff genommen. An mehr
jahrigen, umfangreichen, bislang sehr erfoigversprechenden Arbeiten der
Landwirtschaftskammer Weser-Ems zur Frage der zweckmiiBigen Berasung
von Grabenboschungen sowie der FluB- und Seedeiche ist das Institut betei
�- �ru��

11. Pflanzensoziologische Untersuchungen zur Okologie von Schadinsekten des
Griinlands

In den letzten Jahren trat in Nordwestdeutschland der Junikiifer (Amphi
mallon solstitialis) in Rasen von Garten, Sportplatzen, Friedhofen und dgl.
starker auf. Soweit die Untersuchungen schon erkennen !assen, entstehen im
Zusammenhang mit den umfangreichen MeliorationsmaBnahmen im Weser
Ems-Gebiet neue zusagende Biotope, die besiedelt werden. (W. Richter)

12. Beobachtungen iiber Veranderungen in der Flora des Griinlandes und der
Entwasserungsgraben

In Nordwestdeutschland sind seit einigen Jahren auffii.llige Veriinderungen
in der Flora des Gri.inlandes und der Graben zu beobachten. Sie sind meist
auf MeiiorationsmaBnahmen zuri.ickzufiihren. So dringen z. B. im Zusammen
hang mit der intensiveren Di.ingung und der dadurch bedingten Nii.hrstoff
anreicherung im Boden und Wasser an reichere Standorte angepaBte Pflan
zenarten und -geseUschaften der Wasserlii.ufe immer mehr auch in die von
Haus aus ii.rmeren Hochmoor- und Sandgebiete vor. Im Gri.inland ist als Falge
umfangreicher Entwasserungen die Flatterbinse (Juncus eiiusus) zuri.ickge
gangen. Auf Hochmoorfliichen, die erst vor wenigen Jahren tiefgepfli.igt
wurden, dringt die Ackerdistel (Cirsium arvenseJ vor, Huflattich (Tussilago
tariara) und Pestwurz (Petasites hybridus) treten neu auf. In starker entwasser
ten Niederungsmoorgebieten nimmt die Rasenschmiele (Deschampsia caespi
tosa) immer mehr zu. Im gut gedi.ingten Gri.inland breiten sich die Ackerquecke
(A. gropyron repens) und auch das Knaulgras (Dactylis glomerata) vielerorts
unerwi.inscht stark aus. Auf Spi.ilfla.chen an der Weser, die berast werden
-sollten, wurde ein Massenauftreten des nicht hiiufigen Moorkreuzkrautes
(Senecio tubicaulis) beobachtet. In Ostfriesland trat die als Ziergras an
gepflanzte Miihnengerste (Hordeum jubatum) mehrfach als Unkraut im Ge
treide und in Rasenneuanlagen auf. (W. Richter)
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Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
in Miinster 

a) Im Berichtsjahr abgeschlo.ssene Forschungsvorhaben

1. Feldversuche zum Vergleich von Blattlaussaug- und Vergilbungsschaden bei
Zuckerriiben

Da im Jahre 1967 die Schwarze Riibenlaus (Aphis fabae) schon fri.ihzeitig ver
breitet massenweise auftrat, konnten mit Hilfe systemisch wirkender Aphizide
weitere Erfahrungen i.iber die Hohe der von dieser Art verursachten Saug
schaden erarbeitet werden. War der Befall mit Vergilbungsvirus unbedeu
tend, wurden Saugschaden in Hohe von etwa 10 °/o des Zuckerertrages be
obachtet, was fri.iheren Ergebnissen entspricht. In Kombination mit einem
mittelstarken Vergilbungsbefall stiegen die Gesamtverluste auf etwa 35 °/o
des Zuckerertrages. Das Ergebnis unterstreicht die groBe Empfindlichkeit
durch Saugen geschadigter Beta-Ri.iben gegen eine nachfolgende Vergilbungs
infektion und erhellt die Gefahr einer Massenvermehrung von Aphis fabae
in den von Vergilbungsviren gefahrdeten Arealen.

(W. Steudel und R. Thielemann) 

2. Untersuchungen iiber den Einflufl des Infekticinsdruck.es auf die Neubildung
von Zysten des Kartoffelnematoden an resistenten Kartoffeln

In Erganzung der vorjahrigen Ve·rsuche wurden anfallige und gegen die
Rasse A des Kartoffelnematoden resistente Kartoffeln in Topfen mit stei
genden Zahlen von Larven infiziert. Wie bei der Infektion mit Zysten zeigte
sich auch hi.er bei den anfalligen Sorten ein deutlicher, positiver Zusammen
hang zwischen Infektionsdruck und Anzahl der neugebildeten Zysten. Bei den
resistenten Kartoffeln dagegen bestand dieser Zusammenhang nicht. Die An
zahl der neugebildeten Zysten war fi.ir alle Infektionsstarken annahernd
gleich (0,2-1 Zyste je Pflanze). Das zeigt, daB A-resistente Kartoffeln auch
bei hoherer Verseuchung ihre Resistenz bewahren, vorausgesetzt, daB die
Nematodenpopulation nur Rasse A enthalt. (B. Weischer)

3. Vorkommen und Verbreitung der Tr i c h o d  o r  u s  -Arten in Deutschland

Nach den vorlaufig abgesc:hlossenen intensiveren Untersuchungen wurde
Trichodorus pachydermus an 70 Orten festgestellt, T. similis an 32, T. viruli
terus an 20, T. cylindricus an 17, T. primitivus an 10, T. nov. spec. an 9,
T. nanus an 8, T. teres an 5, T. aequalis an 4 und T. christiei an 2 Orten. Die
meisten der 10 nachgewiesenen Arten kommen in Westdeutschland weit
verbreitet vor; die neue Art, deren Beschreibung vorgesehen ist, ,scheint je
doch im wesentlichen auf den si.idwestdeutschen Raum beschrankt zu sein.

(D. Sturhan) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

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

Im Berichtsjahr wurden ausschliefllich infizierte Futter- und Zuckerri.iben aus
dem Dienstbezirk des Pflanzenschutzamtes Frankfurt a. M. untersucht, wobei
die Einzelri.iben mit Hilfe von Abinfektionen auf ein Testpflanzensortiment
bewertet wurden. 70 °/o der untersuchten Pflanzen waren mit dem schwachen

A 101 



Vergilbungsvirus und 30 °/o mit einem Gemisch von normalem und schwa
chem Vergilbungsvirus infiziert. Nur von normalem Vergilbungsvirus befal
lene Pflanzen wurden nidl.t gefunden. (R. Thielemann) 

2. Feldversuche mit vergilbungstoleranten Zuckerriibensorten

In einem Feldinfektionsversuch bei Monsheim/Pfalz wurde die in England
geziichtete vergilbungstolerante Zuckerriibensorte ,Maris Vanguard' im Ver
gleidl. zu einer anfalligen deutschen Handelssorte untersucht. Die Infektion
erfolgte mit einem Gemisch von normalem Vergilbungsvirus, schwachem
Vergilbungsvirus und Riibenmosaik; als Vektor diente Myzus persicae. Im
nichtinfizierten Block waren beide Sorten im Zuckerertrag gleichwertig. Im 

infizierten Block war ,Maris Vanguard' der Vergleichssorte gesichert iiber
legen, obwohl sie im Zuckergehalt um etwa 1 0/o unter dem der Vergleichs
sorte lag. (R. Thielemann)

3. Experimentelle Untersuchungen ilber die Ubertragung von Rebenvirosen
durch L o n g i d o r u s .spp.

Nach AbschluB der Untersuchungen iiber die Vektoreigenschaften von Longi
dorus attenuatus und L. vineacola wurden Versuche mit L. caespiticola be
gonnen. Diese Art ist als Virusiibertrii.ger bisher noch nicht bekanntgeworden.
Sie wurde in unseren Untersuchungen vor allem dort gefunden, wo SuB
kirschen und Reben benachbart sind, aber auch in einem reinen Weinberg.
Da iiber die als Wirts- und Testpflanzen geeigneten Pflanzenarten nichts
bekannt ist, wurden zunii.chst diese Fragen bearbeitet. Leider beeinfluBten die
zeitweise sehr hohen Sommertemperaturen die Versuche negativ, so daB noch
keine befriedigende Klarheit erreicht werden konnte.
(B. Weischer in Zusammenarbeit mit G. Stellmach vom Institut fur Reben
krankheiten und R. Bercks vom Institut fur Virusserologie)

4. Beobachtungen zum Auitreten der Eisenfleckigkeit an Kartofieln und virus
ilbertragenden Nematoden in einigen Kreisen Westfalens (neu)

In den Kreisen Warendorf, Halle (Westf.), Ahaus und Borken trat im Herbst
verbreitet Eisenfleckigkeit an wichtigen Kartoffelsorten auf. Teilweise waren
bis zu 90 °/o der Knollen eisenfleckig und daher unverkii.uflich. Mit Unterstut
zung der Westfii.lischen Centralgenossenschaft wurden die Felder zahlreicher
betroffener Betriebe untersucht und Bodenproben entnommen. In alien Fallen
wurden Arten der virusiibertragenden Gattung Trichodorus (T. pachydermus.
T. nanus, T. similis, T. viruliferus) - in betrii.chtlicher Zahl - gefunden.

(W. Steudel und D. Sturhan) 

5. A p h a n o m y c e s c o c h I i o i d e s Drechs. als Fruchtfolgeschadling bei
Zuckerriiben (neu)

Infolge Neueinteilung der VersuchsparzeUen auf dem Institutsversuchsfeld
mu.Bte 1967 ein schmaler Streifen mit Ruben bestellt werden, nadl.dem schon
1966 dort Zuckerriiben - mit bestem Erfolg - ang•ebaut warden waren. Na.eh
normalem Aufgang der Keimlinge begannen die Pflanzen zu krii.nkeln. Ein
Teil starb ab; die iibrigen erholten sich insbesondere auf schwerem Lehm
bis zur Ernte nicht mehr. Gewii.chshausversudl.e mit p-(Dimethylamino)ben
zendiazo-sodiumsulfonat (Dexon) lieBen vermuten, daB als Erreger der Krank
heit Aphanomyces spec. verantwortlich sein konnte. Der Verdacht wurde von
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Dr. Chr. Winner, Gottingen, bestatigt. Er stellte fest, daB die ganze Parzelle 
stark mit A. cochlioides Drechs. verseucht ist. Wahrend der Riibenertrag in 
der normalen Fruchtfolge unabhangig von der Bodenart etwa 650 dz/ha 
erreichte, wurden auf dem Streifen ,Rube nach Rube' auf leichterem Sand
boden 415 dz/ha, auf schwerem Lehmboden dagegen nur 163 dz/ha geerntet, 
ohne daB die Zahl der Pflanzen ebenfalls entsprechend zuruckgegangen ware. 
Das AusmaB dieser bisher kaum bekannten Seba.den wird demnach stark von 
der Bodenart beeinfluBt. (W. Steudel) 

6. Untersuchungen iiber die schliipiaktivierende Wirkung der Wurzelsekrete
von Wildkartoiieln

In Fortfuhrung der Versuche wurden volle Zysten der Rasse A des Kartoffel
nematoden mit Wurzelsekreten folgender siidamerikanischer Wildkartoffeln
behandelt: Solanum acaule, S. camarguense, S. demissum, S. spegazzinii und
S. stoloniferum. Als Vergleich dienten Wurzelsekrete der anfalligen Sorte
,Hansa' und der A-resist.enten Sorte ,Antinema·. Die Sekrete der verschie
denen Versuchspflanzen beeinfluBten das Schlupfen der Larven in ganz unter
schiedlicher Weise. ,Hansa', ,Antinema' und S. spegazzinii bewirkten eine
deutliche Schliipfforderung. Bei S. demissum schliipften dagegen nur ganz
vereinzelte Larven. Die Wirkung der iibrigen SoJanum-Arten lag dazwischen.
Die Versuche haben gezeigt, daB zwischen der Resistenz und der schliipf
fordernden Wirkung keine unmittelbaren Zusammenhange bestehe.n.

(B. Weischer) 

7. Untersuchungen iiber die Pathogenitat des Getreidezystenalchens
(He t e r o d e ra av e na e)

In einem verseuchten Feld wurde Hafer mit zwei verschiedenen Aufwand
mengen eines systemisch wirkenden Nematizids behandelt, und zwar zu drei
verschiedenen Terminen: bei der Aussaat, drei Wochen bzw. fiinf Wochen
nach der Aussaat. Durch diese Behandlung konnten die Nematoden fiir eine
bestimmte Zeit ausgeschaltet werden. Im Laufe der Vegetationsperiode wurde
die Entwicklung der Nematoden und das Wachstum des Hafers beobachtet.
Es zeigte sich, daB die Hauptschadigung bereits in den ersten drei Wochen
des Wachstums erfolgt und daB es zur Erzielung einer annahernd normalen
Ernte geniigt, die jungen Pflanzen wahrend dieser Zeit vor dem Befall durch
Nematoden zu schiitzen. Sobald das Wurzelsystem eine gewisse GroBe er
reicht hat, ist ein dann einsetzender Nematodenbefall ohne gr6Beren EinfluB
auf Wachstum und Ertrag. (B. Weischer)

8. Versuche zur Bekampfung des Kartoiielnematoden m it resistenten Kartoifel
sorten und system isch wirkenden Nematiziden

Eine mit Kartoffelnematoden verseuchte Flache wurde mit zwei verschiede
nen systemisch wirkenden Mitteln in jeweils vier Aufwandmengen behandelt.
AnschlieBend wurde die eine Ha.Ute mit der anfalligen Kartoffel ,Grata', die
andere mit der A-resistenten ,Antinema' bepflanzt. Bei der Auswertung
zeigte sich ein deutlicher positiver Zusammenhang zwischen Ertrag und Auf
wandmenge. Die Beziehungen zwischen Verseuchungsgrad und Behandlung
waren nicht so deutlich. Die entseuchende Wirkung der resistenten Sorte
konnte durch die Behandlung nicht verbessert werden. (B. Weischer)
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9. Untersuchungen zur Populationsdynamik des Rtibennematoden
(He t e r ode r a  .schacht i i)

Die sett einigen Jahren in 18 Praktikerbetrieben des Rheinlandes laufenden
Untersud:mngen uber den EinfluB der Fruchtfolge auf das Vorkommen des
Ri.ibennematoden wurden fortgesetzt und die Ergebnisse der ersten vier
J ahre zusammengefaBt. Obwohl der Befall in den einzelnen Probeflachen
verschieden groB ist, gelang es bisher nicht, die durch den Schadling unter
praktischen Bedingungen verursachten Ertragsverluste klar zu bestimmen.
Daher ist geplant, die mit nematiziden Granulaten erarbeiteten Erfahrungen
auf die Versuchsbetriebe zu i.ibertragen, um auf diesem Weg,e eindeutige
Ergebnisse zur Frage der Nematodenschaden bei Zuckerri.iben zu gewinnen.
Aussaatzeitversuche mit Brassicaceen,Zwischenfruchten bestatigten erneut,
daB in der Ki:ilner Bucht bei Aussaat Ende Juli noch mit starker Vermehrung
des Schadlings zu rechnen ist, wahrend sich an ab Mitte August ausgebrach
ten Saaten kaum noch vermehrungsfahige Zysten bilden. Ein systemisches
Nematizid in Granulatform verringert die Zahl der neugebildeten Zysten in
allen Aussaaten wider Erwarten nicht. (W. Steudel)

10. Untersudmngen an biologischen Rassen des Stengelalche,ns ( D i t y I e n -
chu s di ps aci)

Wirtspflanzenuntersuchungen wurden an verschiedenen biologischen Rassen
fortgesetzt, daneben vor allem an Inzuchtstammen von bisher zwei Herkiinf
ten - nach Erreichen der 11. Inzuchtgeneration - ·erneut .aufgenommen. Die
Weiterfuhrung von Inzuchtreihen bei etlichen weiteren Rassen scheiterte nach
einigen Generationen vermutlich an reduzierter Fertilitat. Die Untersuchun
gen zur Genetik der Wirtsspezifitat wurden zunachst auf die Pathogenitat an
Rotklee und an Ackerbohne konzentriert. Erste Versuche i.iber das Eindrin
gungsvermogen verschiedeneir biologischer Rassen in Nichtwirte ergaben,
daB zwischen der eigentlichen Wirtsrasse und Rassen, zu deren Wirtsspektren
die betreffenden Pflanzen nicht zahlen, keine Unterschiede in der Fahigkeit
zur Einwanderung in das pflanzliche Gewebe zu bestehen scheinen. Zu einer
Vermehrung kommt es dann allerdings nur bei den Wirtsrassen.

(D. Sturhan) 

11. Vorkommen und Verbreitung von Nematodenarten aus der Familie der
Ho plo la i m ida e

Zur Klarung von Vorkommen und Verbreitung der Rotylenchus-, Helicoty

lenchus- und ScuteJJonema-Arten wurden zahlreiche weitere Bodenproben
aus verschiedenen Teilen Westdeutschlands untersucht. In die Ermittlungen
wurden inzwischen auch die Hoplolaimiden-Gattungen Pratylenchus, Praty
Ienchoides, Hoplotylus, HirschmannieJJa und Rotylenchulus einbezogen.

(D. Sturhan) 

12. Prtifung von Wirtspilanzenkreisen mit homogenen St ammen von A p h e -
I e n c h o i d e s f r a g a r i a e und A. r i t z e m a b o s i

Wie bereits im Vorjahre (s. Jahresbericht 1966, S. 89) berichtet, wurden
homogene Stamme von einzelnen Weibchen aus verschiedenen Wirtspflan
zen herangezogen. Insgesamt wurden mit 15 homogenen Stammen von
Aphelenchoides fragariae und 18 Stammen von A ritzemabosi Wirtspflanzen
untersudmngen durchg·eh'ihrt. In einigen Fallen konnte an sonst fur diese 
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19. Versuche zur Bekampfung des Moosknopfkafers mit Hilfe von Saatschutz
mitteln, die in die Hilllmasse pillierten Zuckerrilbensaatgutes eingearbeitet
sind
Die im Vorjahre begonnenen Untersuchungen wurden weitergefi.ihrt und
neben Heptachlor die Wirkstoffe Carbaryl und Lindan .in die Versuche ein
bezogen. Da der Moosknopfkafer (Atomaria linearis) in dem Versuch nicht
auftrat, konnte der EinfluB der Wirkstoffe auf den Felda\1fgang ohne storende
Zweitfaktoren beobachtet werden. Nur Lindan (250 g Wirkstoff/100 kg Pille)
beeinfluBte den Feldaufgang ungi.instig; der Verlust an Keimpflanzen betrug
13 °/o. Der Ri.iben- und Zuckerertrag des genetisch-monogermen Saatgutes war
um 9-14 °/o niedriger als der des tedmisch-monogermen. (R. Thielemann)

20. Versuche zur Frage der Vertraglichkeit eines Carbamoyloximgranulates mit
Rilbenherbiziden
In einem Feldversuch wurde der EinfluB einer Kombination von 50 und 100
kg/ha KSM 52 zur Saat mit verschiedenen Ri.ibenherbiziden (Pyrazon und
vier Versuchspraparaten) untersucht. Alle Versuchsglieder mit 100 kg/ha
KSM 52 liefen ,etwas verzogert auf. Der Unterschied zur Kontrolle war jedoch
bald wieder verschwunden. Bei der Kombination mit den Herbiziden wurden
in keinem Falle schadliche Folgen beobachtet. Die Befunde wurden durch
das Ergebnis der Versuchsernte bestatigt. (R. Thielemann)

Institut iiir Gemiisekrankheiten und Unkrautiorscbung in Fischenich 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forscbungsvorhaben

1. Verhinderung der Ubertragung des Salatmosaiks durch Blattlause mittels
eines Ulfilms in Kombination mit Insektiziden
Durch wochentliche Spritzungen mit ,emulgiertem ErdnuBol in Kombination
mit Insektiziden (Demeton-methyl bzw. Parathion) konnte die Zahl der salat
mosaikkranken Pflanzen gegeni.iber unbehandelten Parzellen nur gering
fi.igig reduziert werden. Die Wirkung der Spritzungen war um so grofler, je
geringer die vom Saatgut gegebene Ausgangsverseuchung und die Zahl der
zur Versuchszeit vorhandenen Blattlause war. Fiir die Praxis diirfte das Ver
fahren wegen der geringen Wirkung und des hohen Aufwandes kaum Be
deutung erlangen. (G. Criiger)

2. Bekampfung der Kleinen Kohlfliege ( P h o r b i a b r a s s i c a e ) am Rettich
im Spritzverfahren
Die iiber mehrere Jahre durchgefi.ihrten Versuche zeigen, dafl die K1eine
Kohlfliege am Rettich ebensogut im Spritzverfahren wie durch das arbeits
aufwendige Gieflverfahren bekampft werden kann. Voraussetzung ist jedoch,
dafl beim Spritzen Wirkstoffaufwandwendungen eingesetzt werden, die den
beim Gieflen ublichen Mengen vergleichbar sind. In den Versuchen bewahrte
sich vor allem Dimethoat. Die Ruckstande lagen bei der Ernte unterhalb des
zugela:ssenen Hochstwertes. (G. Cruger)

3. Licbtokologische Untersuchungen iiber die Konkurrenzkraft zweier Winter
weizensorten
Lichtokologische Messungen iur Erfassung der Konkurrenzkraft zweier Win
terweizensorten (,Felix' und ,Heines VII') gegen Unkrauter ergaben, dafl
durch morphologische Eigenschaften (Breite und Stellung der Blatter) des
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Winterweiz.ens (,Felix') verursachter Lichtentzug zu einer Verminderung des 
Unkrautbesatzes fuhrte. Eine Behandlung mit 1;5 1/ha CCC + 1,5 1/ha MCPA 
erniedrigte die Starke der Konkurrenzkraft erheblich und trug somit indirekt 
zu einer Vermehrung der Unkrauter bei. Die Untersuchungen wurden z. Z. 
des Ahrenschiebens, der Blute und der Totreife durchgefuhrt. (C. Hulsenberg) 

4. Uber Wechselbeziehungen bei Winterroggen zwischen der Anwendung von

Triallat (Avadex BW), der Beizung und den Temperaturen wahrend des Auf
lauiens

Bei Bodentemperaturen um 20° C (wie sie in manchen Gegenden Deutsch
lands Ende September/ Anfang Oktober noch herrschen) konnen auflaufende
Roggenpflanzen durch die Dampfphase von Triallat geschadigt werden. Der
Schaden vergr6Bert sich bei Uherbeizu.ng mit quecksilberhaltigen Beizmitteln
und kann bei einer 500/oigen Uberdosierung von Triallat bis auf 940/oige
Auflaufminderung ansteigen. Bei der Normaldosierung von Triallat kann
jedoch aufler bei Uberbeizung mit quecksilberhaltigen Beizmitteln ein ge
sundes Auflaufen der Roggenpflanzen errnicht werden, wenn erst dr,ei Tage
nach der Behandlung eingesat wird. (G. Maas)

5. Die Problematik der chemischen Unkrautbekampiung in Buschbohnen

Umfangreiche Praxisversuche zur Unkrautbekampfung in Buschbohnen haben
ergeben, daB die Vertraglichkeit der zur Verfugung stehenden Mittel vor
allem von der Buschbohnensort,e abhangig ist. Doch auch die Bodenbescha:f
fenheit, die Saattechnik und der Sa.attermin sind von EinfluB. Im Augenblick
steht der Praxis kein Praparat zur Verfugung, das in alien Fallen eine risiko
lose Unkrautbekampfung ermoglicht. (G. Maas)

6. Priliung von Vorauilauimitteln mit Hilfe eines Wurzeltestes

Durch dosiertes Eintauchen der Wurzeln in Herbizidsuspensionen konnte die
Empfindiichkeit von Buschbohnen, Erdbeeren, Spargel, Steckzwiebeln und
Tulpen gegen verschiedene im Vorauflaufverfahren anwendbare Unkraut
mittel festgestellt werden. Die gewonnenen Ergebnisse scheinen ·Schadigun
gen zu erklaren, die in Freilandversuchen und in der Praxis aufgetreten sind.
In mehreren Fallen (Buschbohnen, Erdbeeren und Tulpen) ergaben sich Hin
weise auf eine sortenbedingte Empfindlichkeit der Kulturpflanzen gegen
Herbizide. (H. Orth)

7. Ve_randerungen der Phytotoxizitat von Herbiziden bei Anwesenheit von
Insektiziden und Fungiziden

Fungizide veranderten die Phytotoxizitat von Herbiziden nicht, dagegen ver
starkten Insektizide die Aggressivitat der Mittel sowohl in Gewachshaus- als
auch in Freilandversuchen. Besondere praktische Bedeutung gewinnt diese
Frage bei der Spritzung von herbizid wirksamen Nachauflaufmitteln auf
Zuckerriiben, wenn gleichzeitig oder nachfolgend Insektizide zur Bekampfung
der Riibenfliege oder von Lausen eingesetzt werden mtissen. (H. Orth)

b) Im Berichtsjahr lauiende Forschungsvorhaben

1. Uber die Epidemiologie und die Bekampfungsmoglichkeiten der Umfallkrank
heit bei Kohl (Erreger: P h o m  a l i n g  a m )

Aufgenommen wurde di,e Priifung von verschiedenen neuen quecksilberfreien
Beizmitteln. Eine der geprtiften Substanzen scheint nach den ersten Ergeb-
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nissen mindestens gleich gute Wirksamkeit zu besitzen wie die Hei.Bwasser
beize und wie Quec:ksilberbeizmittel. - Freilandversuche zeigten, da.B, aus
g,ehend von der Samenverseuchung, die weitere Ausbreitung der Krankheit 
vor allem im Saatbeet und beim Pflanzen erfolgt. - Eine gegenseitige An
steckung der Samentrager scheint vor allem im Winterlager zu erfolgen. 

(G. Criiger) 

2. Zuro Auftreten von P h o m o p s i s s c I e r o t o i d e s an Gewachshaus
gurken (neu)

Neben den bekannten Full- und Welkekrankheiten tritt neuerdings eine wei
tere Wurzelerkrankung bei Gewachshausgurken auf. Sie wird durch den Pilz
Phomopsis sclerotoides verursacht und konnte verbreitet im Bundesgebiet
festgestellt werden. Aus den bisherigen Untersuchungen ergab sich, daB auf
Cucurbita ficifolia gepfropfte Gurken ebenso geschadigt werden wie unge

pfropfte. (G. Criiger)

Abb. 14. Schadbild (Pseudostroma) an Gurkenwurzel bei Befall durch Phomopsis sclero
toides. 

3. Entwicklung von Verfahren zur Priifung der Eignung von Fungiziden zum
Einsatz gegen Bodenpilze

Neben dem Testverfahren, das die Priifung von Fungiz.iden auf Wirksamkeit
gegeniiber dem Erreger der Korkwurzelkrankheit der Tomate in verhaltnis
maflig kurzer Zeit (8 Wochen) gestattet, wurden weitere Methoden entwik
kelt. Bisher konnten brauchbare Verfahren zur Fungizidpriifung gegen Plas

modiophora brassicae und Phoma apiicola gefunden werden. (G. Criiger)

4. Einflull der Kulturbedingungen auf den durch die Korkwurzelkrankheit der
Tomate verursachten Ertragsausfall (neu)

Im Vergleich zum Pfropfen der Tomaten auf resistente Unterlagen (KN)
wurde der Einflu.B verschiedener Kulturverfahren, wie ortliches Auswechseln
des Bodens, Anhaufeln und unterschiedliche Wasserversorgung, auf den Er-
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tragsausfall bei der Korkwurzelkrankheit untersucht. Es zeigte sich, daB 
durch gleichbleibendes, reichliches Wasserangebot die Ertragsminderung bei 
dieser Krankheit in tragbaren Grenzen gehalten werden kann. (G. Cruger) 

5. Verfahren zur Bekampiung von Gemusefliegen im grotliladligen Anbau (neu)
In zunehmendem MaBe besteht das Bed.urfnis, fur den groBflachigen Anbau
von Kohl und anderen Gemusearten arbeitstechnisch einfache Verfahren zur
Bekampfung der Gemusefliegen zur Verfiigung zu haben. In erster Linie kom
men hierfiir Granulate in Frage, die vor-, bei- oder aufgedrillt werden. Ver
schiedene Wirkstoffe und Verfahren werden gepruft. (G. Cruger)

6. Die zellulolytische Aktivitat eines Gartenbodens in Abhangigkeit von lang
jahriger Herbizidbehandlung
Bodenmikrobiologische Untersuchungen in einem seit 1959 auf d.em Versuchs
feld des Instituts bestehenden Dauerversuch uber den EinfluB der 1-:ierbizide
Simazin, Chlorpropham, Na-Trichlorazetat und Aminotriazol auf den Zellu
loseabbau <lurch Mikroorganismen ergaben, dafi die zellulolytische Aktivitat
der Mikroflora nur kurzfristig gehemmt und spater teilweise gefordert wird.

(C. Hulsenberg) 

7. Untersuchungen iiber den Einflutl der Unkrauter aui den Ertragsvedust eini
ger Gemiisekulturen
In Abhangigkeit von der Dauer der Unkrautkonkurrenz wurden Zwiebeln zu
24,2 °/o, 74,2 0/o und 85,3 0/o, Mi:ihren zu 19,0 0/o, 36,6 0/o und 58,0 0/o geschadigt.
Kohlrabi erlitt eine relativ geringe Ertragsdepression von 22,6 0/o und Weifi
kohl nur von 3,2 0/o bzw. 25,2 0/o. Die Unkrautkonkurrenz fi.ihrte bei Mohren
zu einer Verlangerung des Sprosses in Verbindung mit einer Verki.irzung der
Wurzel und zu einer stark herabgesetzten Trockensubstanzproduktion.
Gleichzeitig wurde die Anderung i:ikologischer und mikroklimatischer Fakto
ren in Abhangigkeit von der Verunkrautung verfolgt. (C. Hulsenberg)

8. Beeinflussung der Fischtoxizitat von Herbiziden durch den Hartegrad des
Wassers (neu)
Im naturlichen Wasser unterschiedlicher Harte (4° , 20° und 60° deutscher
Harte) wurde die Toxizitii.t fiir Lebistes reticulatus und Daphnia pulex gepri.ift.
Dabei zeigte sich, daB bei Kupfersulfat, Kupferoxychlorid, Diuron und Para
quat, nicht aber bei Dichlobenil, die Toxizitat - und die Unkrautwirkung -
mit Abnahme der Wasserharte zunimmt. Bei den z. T. sehr unterschiedlichen
Toxizitatswerten bei verschieden hoher Wasserharte scheint es notwendig,
bei Pri.ifungen die Hartegrade des Wassers zu beachten und die Ergebnisse
bei Praxi-sempfehlungen zu berucksichtigen. (G. Maas)

9. Zur dlemischen Unkrautbekampiung in Gewiirz- und Arzneipilanzen (neu)
Die Versuche wurden mit Herbiziden angelegt, die bereits fi.ir andere Kultu
ren anerkannt sind. Um eine direkte Kontaminierung von Herbizid und
Pflanze weitgehend zu vermeiden, wurde der Vorsaat- und Vorauflauf
behandlung besondere Beachtung geschenkt. Fur eine Reihe von Gewi.irz- und
Arzneipflanzen konnte ein Verfahren zur chemischen Unkrautbekampfung
aufgezeigt bzw. die bestehenden e-rweitert werden. Da es vor allem bei den
Arzneipflanzen jedoch nicht allein um die Hohe des Pflanzenertrages, son
dern besonders um die Inhaltsstoffe g,eht, sollen die Untersuchungen in die
ser Richtung weiter ausg,ebaut werden. (G. Maas)
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10. Uber Schaden an den Ankerwurzeln (Kronenwurzeln) des Getreides nach
Herbizidbehandlung (neu)
Nach Behandlung des Getreides mit verschiedenen Herbiziden wurden um
fangreiche Untersudmngen an Ankerwurzeln von Roggen- und Weizenpflan
zen durchgefi.ihrt. Aus den Versuchen kann zunachst nur der SchluB gezogen
werden, daB die Getreideherbizide die Ausbildung von Ankerwurzeln (be
sonders beim Roggen) je nach Wirkstoff mehr oder weniger stark beein
trachtigen und daB damit auch die Standfestigkeit vermindert und das Lagern
gefordert werden kann. Die Mikrogranulate scheinen nach den bisher vor
liegenden Ergebnissen weniger Schaden an den Ankerwurzeln zu ver
ursachen als die entsprechenden Spritzmittel. (G. Maas)

11. Untersuchungen iiber erhohte Anfalligkeit gegen KrankheHen nach Einwir
kung von Unkrautmitteln (neu)

In Freilandversuchen war 1966 verstarktes Auftreten des Tulpenfeuers
(Botrytis tulipae) in mit Chlorpropham behandelten Tulpen beobachtet wor
den. Zu dieser Frage im Jahre 1967 angesetzte Freilandversuche verliefen
wegen geringen Befalls ergebnislos. In. Gewachshausversuchen dagegen be
statigte sich der Befund von 1966; weitere Versuche sollen die Zusammen
hange klaren. (H. Orth)

12. Zur chemischen Unkrautbekampfung in Kohlarten

Nachdem bereits zweijahrige gute Erfahrungen rnit Unterblattspritzungen in
mehreren Kohlarten vorlagen, bestatigten die Versuche im Jahr 1967 die bis
her vorliegenden Ergebnisse. Als bestes Mittel erwies sich ein Linuron
praparat, das nun in Praxisversuchen eingesetzt werden ki:innte. (H. Orth)

13. Moglichkeiten zur chemischen Unkrautbekampfung in Freilandgurken und
Salat (neu)

Gewachshaus- und Freilandversuche ergaben, daB Planavin (4-[methylsul
fonyl]-2,6 -dinitro-N,N-dipropylanilin) unter mehreren anderen bisher gepri.if
ten Herbiziden zur chemischen Unkrautbekampfung in Gurken und Salat
brauchbar zu sein scheint. Allerdings kann das Mittel im Kopfsalat und in
Endivien nur n a c h dem Pflanzen bzw. n a c h dem Auflaufen ohne Gefahr
dung der Kultur angewandt werden. Weitere Versuche mi.issen unter Beri.ick
sichtigung toxikologischer Fragen durchgefi.ihrt werden. (H. Orth)

14. Priifung der Wirkung von Mischungen einiger Insektizide mit He,rbiziden
auf Zuckerriiben (neu)

In Fortsetzung fri.iherer Versuche soll geklart werden, ob mogliche Seba.den
durch im Nachauflaufv,erfahren anwendbare Unkrautmittel verstarkt werden,
wenn herbizide und insektizide Wirkstoffe auf dem Blatt der Zuckerri.iben
pflanzen zusammentreffen. (H. Orth und G. Maas)

15. Riick.standsuntersuchungen an Stroh von behandeltem Getreide (neu)

Nachdem in neuerer Zeit die Kultur von Gurken und Tomaten auf Strohballen
im Gewachshaus empfohlen wird, gewinnen Ri.ickstande von Herbiziden im
Stroh an Bedeutung, da nachgewiesen werden konnte, daB Restmengen eini
ger gebrauchlicher Herbizide noch in der reifen Getreidepflanze vorhanden
sind. Nach einem VerrottungsprozeB des Getreidestrohs traten in derartigem
Kompost schwere Deformationen und z. T. totales Absterben der Versuchs
pflanzen (Tomaten, Gurken, Bohnen) auf. (H. Orth und G. Maas)
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Institut fur Obstkrankheiten in Heidelberg 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. lnfektionsversuche 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 und Apfel

Aufgabe der Untersuchungen war festzustellen, ob bei der Anpflanzung, beim
Versand oder bei der Einfuhr SJS-befallener Reben eine Infektionsgefahr fiir
unsere Obstanlagen besteht. Mit Hilfe von Infektionsversuchen konnte ge
zeigt werden, daB sich die SJS an der Rebe voll zu entwickeln vennag, ihre
Fortpflanzungsfahigkeit an dieser Wirtspflanze j,edoch gemindert ist. Er
folgen keine Neuinfektionen, erlischt der Befall an der Rebe nach wenigen
Vegetationsperioden.

Bei der gemeinsamen Anpflanzung von SJS-besetzten Reben mit befallsfreien
Apfeljungbaumen wurde am Ende der Vegetationspe·riode ein Ubergreifen
des SJS-Befalls auf zahlreiche Apfelbiiume festgesteUt, und zwar auch in 
den Fallen, in denen die Versuchspflanzen zum Schutz gegen unkontrollierten
Befall aus der Umgebung unter ,,Sarankiifigen" gehalten wurden. Diese Er
gebnisse wurden durch eine Wiederholung der Versuche bestiitigt. Sie zeigen
somit, daB die SJS unter Umstiinden mit befallenen Reben verschleppt wer
den kann. Solche Pflanzen konnen somit fiir benachbarte Obstanlagen poten
tielle Infektionsquellen · darstellen. (H. Krczal)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber die Virose Triebsucht des Apfels

Durch regelmiiflige Beobachtungen in einer suddeutschen Apfelanlage wurde
im Verlauf von vier Jahren an 128 von 406 untersuchten Apfelbiiumen Befall
mit der Virosen Triebsucht festgestellt. 1967 zeigten jedoch nur 85 von ihnen
Triebsuchtsymptome (Besentriebe oder vergrofierte Nebenbliitter). Auch in 
den vorangegangenen Jahren war schon wiederholt eine Maskierung des
Befalls beobachtet worden. Ander.erseits liegen aber auch deutliche Anzeichen
fiir eine naturliche Virusausbreitung vor. Im Zusammenhang mit der Sym
ptommaskierung interessierte vor allem, in welchem Umfange mit einem Ab
klingen der Kleinfri.ichtigk,eit zu rechnen ist, die diese Krankheit wirtschaft
lich so gefohrlich macht. Die Untersuchung ergab, dafi von 66 Biiumen, die
1964 Triebsuchtsymptome aufwiesen, drei Jahre spiiter 32 Baume (= 48,5 °/o)
wieder Fruchte normaler Grofie trugen, wahrend bei 34 Baumen (= 51;5 °/o)
die Apfel entweder noch ausgesprochen klein oder zumindest unter der
ublichen Durchschnittsgrofie blieben. Fur 202 gesunde Baume derselben An
lage lauten die entsprechenden Zahlen 78,7 °/o und 21,3 °/o.

Zuro Vergleich der Anfolligkeit von 12 Apfelsorten des Bundessortiments
wurde eine Anzahl von tfi.ebsuchtkranken Baumen j eweils mit mehreren
Sorten umveredelt. Alle Sorten reagierten mit Symptomen, allerdings nicht
auf jede Infektionsquelle. Die starksten Symptome entwickelte in diesem
zweijahrigen Versuch ,Golden Delicious', sehr empfindlich waren auflerdem
,Boskoop', ,Cox Orange' und ,Jonathan·. Auffiillig schwach war die Reaktion
der ,Goldparmane', obwohl diese Sorte in Obstanlagen hiiufig befallen wird.

(L. Kunze) 
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2. Untersuchungen iiber den Mineralstoffwechsel der Blatter von Apfelbaumen,
die von der Virosen Triebsucht befallen sind

Die Analysen auf den N-Gehalt der Blatter viruskranker Ba.ume der Sorte
,Jonathan' aus einer Ertragsanlage wurden fortgesetzt. Von je sechs bzw.
sieben unmittelbar benachbart stehenden kranken und gesunden Ba.umen er
folgte die Entnahme von jeweils 10-20 Blattproben im Juli 1965, Mai 1966
und August 1966. Mit Ausnahme eines Versuchsgliedes zeigten alle virus
kranken Baume einen niedrigeren N-Gehalt als die gesunden Vergleichs
baume. Diese Unterschiede waren bis auf zwei hoch signifikant.

(A. Schmidle) 

3, Versuche mit ,,Latenten Apfe!viren" (neu) 

Als ,,Latente Apfelviren" werden ·einige in den letzten zehn Jahren fest
gestellte Viren bezeidmet, die in den i.iblichen Apfelsorten und Unterlagen 
verhaltnismaflig weit verbreitet sind, jedoch nur auf bestimmten neueren 
Selektionen (,Virginia Crab', ,Spy 227', Russischer Samling R 12740 - 7 A) und 
verschiedenen Zierapfeln Symptome und erkennbare Schaden hervorrufen. 
Diese Pflanz-en werden deshalb auch als · Indikatoren zum Nachweis der ein
zelnen Viren verwendet. Es ist allerdings recht schwierig festzusteUen, in 
welchem Umfange Symptome an verschiedenen Indikatoren durch dieselben 
Viren hervorgerufen werden, weil in den Apfelbaumen meist Gemische die
ser Viren vorliegen. Die eingeleiteten Versuche soHen deshalb hauptsachlich 
dazu dienen, die Abgrenzung zwischen den einzelnen Viren zu edeichtern. 
Zunachst wurde gepri.ift, ob die Symptome der Stammnarbung an ,Virginia 
Crab' (stem pitting) und der Griinscheckung an Pfirsich (peach green mottle) 
durch dasselbe Virus verursacht werden, wie es auf Grund von Veroffent
lichungen anderer Autoren vermutet wurde. Eine Virusherkunft, die beide 
Symptome hervorrief, wurde zunachst von Apfel auf Pfirsich i.ibertragen und 
von dart, nach Erscheinen der Griinscheckungssymptome, auf ,Virginia Crab'. 
Diese Testpflanzen entwickelten im Laufe von zwei Jahren keine Symptome 
der Stammnarbung, losten aber bei einer erneuten Ubertragung auf Pfirsich 
wieder Gri.inschec:kung aus. Die Viren der Stammnarbung und der Gri.in
scheckung sind also nicht miteinander identisch. Fi.ir das erstgenannte Virus 
ist der Pfirsich keine Wirtspflanze, wahrend das andere auf ,Virginia Crab' 
symptomlos bleibt. (L. Kunze) 

4. Untersuchungen iiber die natilrliche Ausbreitung der Stecklenberger Krank

heit der Sauerkirsche in einer geschlossenen Schattenmorellenanlage

In der untersuchten Anlage zeigten im Berichtsjahr 41 Baume (== 9,9 °/o des
Bestandes) Neubefall mit der Stec:klenberger Krankheit. Die Virose beginnt
mit einer Schockphase, in der die Bli.iten der ,SchattenmoreUen' so stark ge
schadigt werden, daB es zu einem fast vollstandigen Ertragsausfall kommt.
Spater setzt dann eine auflerliche Erholung ein, doch wurde bei der Ernte
auswertung 1967 festgestellt, daB die Durchsdmittsertrage langjahrig er
krankter Baume niedriger waren als bei den gesunden. Damit zeigt sich er
neut die wirtschaftliche Bedeutung dieser Krankheit. Insgesamt sind in der
1958 errichteten Anlage jetzt 154 der 414 Baume (= 37,2 0/o) von der Virose
befallen. (L. Kunze)
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5. Untersuchungen zur Ubertragung des Scharka-Virus durch Blattlause des
Pfirsichs (neu)

Nachdem zunachst K. S ch u ch (Gartenbauwissensch. 4. (22.) 1957, 90----98)
und spater auch andere Autoren nachgewiesen haben, daB der Pfirsich zu
den Wirtspflanzen des Scharka-Virus zahlt, wurden Versuche daruber ein
geleitet, ob eine Verbreitung dieser wirtschaftlich wichtigen Krankheit durch
Blattlause moglich ist, die am Pfirsich standig oder zeitweise leben. Mit Hilfe
der Pfirsichblattlaus Myzus persicae gelangen Ubertragungen des Virus von
Pfirsich zu Pfirsich. Zur Absicherung der Ergebnisse wurden die erkrankten
Pfirsiche mit Chenopodium foetidum getestet. Durch die positive Reaktion
dieser Pflanzen konnte das Ergebnis der Blattlausversuche bestatigt werden.

(H. Krczal und L. Kunze) 

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

Die Arbeiten uber das Auftreten von Himbeervirosen in suddeutschen Er
tragsanlagen wurden fortgesetzt. Auf Potentilla anserina wurden Zuchten
der Groflen Himbeerblattlaus Amphorophora rub.i angelegt und mit diesen
Tieren Ubertragungsversuche durchgefiihrt. Fur einige Viren, die bereits
friiher mit Hilfe der Flaschenpfropfung von Kultursorten der Himbeere isoliert
wurden, konnte auf diese Weise die Ubertragbarkeit durch die genannte
Blattlausart ermittelt werden. Zur weiteren Identifizierung sollen nun diese
Viren auf ihre Warmebestandigkeit gepriift und Ubertragungsversuche mittels
Preflsaftes auf krautige Pflanzen durchgefiihrt werden. Da die Himbeervirosen
in der Bundesrepublik weit verbreitet sind und erhebliche Ertragsausfalle
verursachen, sind diese Untersuchungen von besonderer Bedeutung.

(H. Krczal) 

7. Untersuchungen iiber den Einflufi des Virosen Atavismus auf die Ertrags
und Wuchsleistung der Schwarzen Johannisbeere (neu)

Der Virose Atavismus zahlt zu den wichtigsten Krankheiten der Schwarz,en
Johannisbeere. Die ursprunglich aus England bekannte Virose tritt seit eini
gen Jahren auch in Deutschland auf. Da ihr Ubertrager, di.e Johannisbeer
gallmilbe Phytoptus ribis, bei uns praktisch in allen Anbaugebieten der Jo·
hannisbeere verbreitet ist, war es vordringlich, die wichtigsten Sorten der
Schwarzen Johannisbeere auf i hre, Anfalligkeit fiir diese Krankheit zu pri.i
fen. In einem Versuch wurden zunachst Busche der Sorten .,Ros,enthals Lang
traubige' und ,Silvergieters Schwarze· mit Reisern kranker Pflanzen ge
pfropft. Alle auf diese Weise infizierten Busche wiesen in der folgenden
Vegetationsperiode die ftir die Krankheit typischen Blatt- und Bliitenmifl
bildungen auf. 1966 wurden bei ,Rosenthals Langtraubiger' und ,Silvergieters
Schwarzer' Ertragsausfalle in Hohe von 35 bzw. 52 °/o festgestellt. Im Be
richtsjahr war der Ertrag bei ,Rosenthals Langtraubiger' um 68, bei ,Silver
gieters Schwarzer· urn 89 °/o g.ernindert.

Messungen der Trieblange, die nach Abschlufl der Vegetationsperiode durch
gefiihrt wurden, ergaben im Vergleich zu den gesunden Pflanzen keine ge
sicherten Unterschiede. Bei der o.ffenbar anfalligeren Sode ,Silvergieters
Schwarze' war aber bei den kranken Pflanzen die akrotone Verzweigung
deutlich gefordert. Ob dies in einem Zusammenhang mit der Virose steht,
mufl noch naher untersucht werden. (K. Krczal)
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8. Priifung von Apf els tammbildnern auf ih re A nfalligkeit fiir die Kra genfaule
(P hytop h t h o r a  cacto rum)

Mehrjiihrige Iniektionsversuche ergaben, dafl von zehn gepriiften Edelsorten
und weiteren 23 als Stammbildner verwendeten Sorten ,Maunzen' und M VII
am widerstandsfiihigsten waren. ,Danziger Kant', ,Antonowka 1 Y. pfiindig',
,Boskoop' sowie MM 104 erwiesen sich ebenfalls als widerstandsfahig. Von
einer 1960 neu aufgebauten Versuchsserie mit ,Maunzen', ,Danziger Kant',
,Antonowka 1 Y.pflindig', ,Lobo', ,Malikowski', ,Sikora' und ,Hibemal' als
Zwischenveredlung (Kopfsorte ,Cox Orange', Unterlage M IX) war ,Maunzen'
wiederum am widerstandsfahigsten. Di,e Unterschiede von ,Maunzen' zu den 
anderen gepriiften Sorten sind hoch signifikant. ,Hibemal', der im deutschen
Obstbau als Zwischenveredlung in der Kombination ,Cox Orange'/,Hibernal'/
M IX empfohlen wurde, erwies sich wiederum anfalliger als ,Maunzen'.

(A. Schmidle) 

9. Untersuchungen iiber P s e u do m o n  a s  m o r s p run o rum bei Birne und
Sauerkirsch e

Pseudomonas morsprunorum trat 1967 an Birne und Sauerkirsche auflerordent
lich stark auf und fiihrte zu Ausfallen, die wirtschaftlich bedeutend sind.
Gegen das Bakterium wurden bisher zwi:ilf anorganische und organische
Mittel und fiinf Antibiotika im Friihjahr und Herbst, z. T. auch im Sommer
eingesetzt. Ein ausreichender Bekampfungserfolg konnte bisher nicht erzielt
werden. (A. Schmidle)

Abb. 15. Pseudomonas-Befall an Birnen. 
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10. Untersudmngen iiber pilzlidle Rindenschaden an Still- und Sauerkirsche (neu)
In den vergangenen Jahren sind in Kirschenanlagen verbreitet Rindenscha
den aufgetreten, die in einzelnen Gebieten der Bundesrepublik zu beacht
lichen Ausfallen gefiihrt haben. Aus solchen Rindennekrosen konnten in den
meisten Fallen Valsa-Arten sowie Micropera drupacearum isoliert werden.
Da diese Schaden offenbar in Zusammenhang mit Frosteinwirkungen stehen,
wird durch Versuche geklart, unter welchen Bedingungen die Pilzinfektionen
zustandekommen. 

· 
(A. Schmidle)

11. Fruchtinfektionen am Pfirsich durch Tap h r i n  a d e f o r m  a n s  (neu)

In der Literatur wird mehrfach von sporadischen Fruchtinfektionen am Pfir
sich durch den Erreger der Krauselkrankheit (Taphrina deformans) berichtet.
Das Schadbild auBert sich im Auftreten ausgedehnter, scharlachroter, warziger
Flecken auf den reifen Fri.ichten. Unter Umstanden wird der gesamte Ertrag
entwertet. In keinem Falle wurde bisher; der exakte Nachweis erbracht, daB
es sich tatsiichlicb um den genannten Pilz handelt. Infektionsversuche sollen
die Zusammenhiinge kliiren. (K.-H. Willer)

12. Untersuchungen iiber Triebschaden an Brombeeren, verursacht durch G n o -
m o n i a  r u b i

Der Pilz Gnomonia rubi ist in Siidwestdeutschland auf Kulturbrombeeren stark
verbreitet und ruft erhebliche Ausfalle hervor. In manchen Lagen muBte der
Anbau giinzlich aufgegeben werden. Der Erreger wird oftmals nicht erkannt,
da er �eine Konidien ausbildet und als steriles Myzel nicht bestimmbar ist.
Infektionen sind demzufolge nur iiber Ascosporen moglich. Die Fruchtkorper
- langgeschnabelte Perithezien - traten auf abgestorbenem Wirtsgewebe
nach kiinstlichen Infektionen gegen Mitte Juli .auf. Von diesem Zeitpunkt an
ist mit Befall junger Triebe i.iber Wunden und Schnittstellen zu rechnen. Das
Myzel entwickelt sich nur bei relativ niedrigen Temperaturen optimal. Schii
den werden deshalb erst im Friihjahr auffallig. Eine Bekiimpfung ist vor
liiufig nur prophylaktisch vor dem Schnitt moglich. Es soll weiterhin unter
sucht werden, welche Fungizide am wirksamsten sind, ob der Zeitpunkt der
Fruchtkorperentwicklung regional verschieden ist und wie lange die Asco
sporen im Freiland keimfiihig und infektios bleiben. (K.-H. Willer)

13. Die Schwarzwurzelfaule der Erdbeere (neu)

Die Schwarzwurzelfiiule ist wohl allgemein in den deutschen Erdbeeranbau
gebieten verbr,eitet. Bodenproben aus der Rhizosphiire erkrankter Pflanzen
erbrachten stets eine beachtliche Populationsdichte parasitischer Bodennema
toden. Unter einer Anzahl parasitischer Pilze konnte in diesem Zusammen
hang regelmaflig Phytophthora cactorum isoliert werden. Inwieweit tierische
und pflanzliche Parasiten an der Auspriigung der Krankheitssymptome be
teiligt sind und sich wechselseitig bedingen, soil noch gekliirt werden.

(K.-H. Willer in Zusammenarbeit mit F. Burckhardt 
vom Institut fiir Haddruchtkrankheiten und Nematodenforschung) 

14. Untersuchungen iiber das Himbeerrutensterben

Die Untersuchungen iiber das Himbeerrutensterben wurden fortges,etzt. Ge
gem1ber dieser Krankheit erwies sich die Sorte ,Malling Promise' auf schwe-
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rem Auelehmboden als besonders anfollig, weniger ,PreuBen' und ,Schone
mann'. Bei der erstgenannten Sorte kompensieren j,edoch eine hohere Wucbs
leistung und ein gri:iBerer Emteertrag der gesunden Triebe die Ausfalle weit
gehend. Die oft empfohlene Bodenabdeckung mit Stalldunger bracbte keinen 
Bekampfungserfolg, ebensowenig eine Dungung mit Kalkstickstoff. Trotz Feh
lens der Himbeergallmucke, die als Voraussetzung fur einen Pilzbefall an
gesehen wird, waren je Pflanze durcbschnittlich 5-6 Triebe (60 °/o) erkrankt 
und starben ab. (K.-H. Willer) 

15. Untersuchungen iiber die Biologie und Bekampfung der Brombeergallmilbe
(Er i o p hye s e s s i g i )

Durch die Brombeergallmilbe werden in den Anlagen hohe Ernteausfalle ver
ursacht, die mehr als 80 °/o betragen ki:innen. Di,e Versucbe in den voraus
gegangenen Jahren ergaben, daB Netzschwefel und Endosulfan zur Bekamp
fung des Schadlings gut geeignet sind. Bei der termingerechten Anwendung
im Friihjahr wurden mit beiden Wirkstoffen sehr gute Erfolge erzielt. Im
weiteren Verlauf der Versuche wurde gepruft, ob die Bekampfung verein
facht bzw. noch weiter verbessert werden kann, wenn bereits die iiberwin
ternden Tiere, die ja im nachsten Friihjahr die Ausgangspopulation darstel
len, durch BekampfungsmaBnahmen erfaBt werden. Zu diesem Zweck wurden
mit Netzschwefel bzw .. Endosulfan Winterspritzungen zu verschiedenen Ter
minen durchgefuhrt. In allen Fallen konnte der Befall zwar deutlich gesenkt
werden, der Wirkungsgrad der Friihjahrsbehandlungen wurde aber nicht er

reicht. (H. Krczal)

16. Untersuchungen iiber die Wirkungen von Synergid beim Spritzen und Sprii
hen von Pilanzenschutzmitteln

Fruchtberostungen fiihren zu einer starken Wertrninderung der Ernte. Syner
(lid wird neuerdings als Zugabe zu Fungiziden und Insektiziden empfohlen,
da es eine erheblicbe Einsparung an Spritzbriihe bringen soll. Es war zu
klaren, welchen EinfluB dieses Mittel auf die aus verschiedenen Ursachen
auftretende Berostung bei Apfeln ausiibt. Zusatz van Synergid in normaler
Konzentration beim Spritzen sowie in 10- und 20facher Uberhohung beim
Spriihen zu einem Fungizid (Mancoceb in entsprechenden Konzentrationen)
fiihrte bei ,Golden Delicious· zu einer starken Zunahme der Berostung. Schon
bei normaler Konzentration van Fungizid- und Synergidzusatz waren die
hi:iheren Berostungsgrade stark gefordert. Gegeniiber dem reinen Fungizid
lag der Anteil der berosteten Friichte bei Zugabe van Synergid um 22 °/o
hoher. Konzentrationserhohungen sowohl van Fungizid als auch von Syner
gid vergri:iBerten die Berostungsrate nicht mehr. Die Versuche werden fort
gesetzt. (K.-H. Willer)

17. Nebenwirkungen von Fungiziden auf den Fruchtertrag von Schwarzen
Johannisbeeren (neu)

Ein erster Versuch, bei dem wahrend der Vollbliite bei Schwarzen Johannis
beeren vier verschiedene Fungizide ausgebracht wurden, zeigte, daB von
zwei Mitteln das Verrieseln der Friichte stark gefordert wurde. Der Versuch
wird in gri:iBerem Mafistab emeut durchgefiihrt, um weitere Pflanzenschutz
mi ttel in dieser Hinsicht zu priifen. (K.-H. Willer)
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Institut fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber qualitative und quantitative Veranderungen von Blatt
pigmenten in chlorotischen Rebblattern
Vergilbungen der Blattspreiten werden durch Ernahrungssti:irungen (N-, Mg-,
Fe-, Mn-, Zn- und B-Mangel) sowie durch Virosen verursacht. Das normale
Verhaltnis von Chlorophyll a:b schwankt zwischen 3-3,5:1. Wenn urspriing
lich griine Blatter infolge Mg- oder N-Mangels oder durch natiirliches Altern
vergilben, verschiebt sich das Verhaltnis Ch.a :Ch.b in Richtung auf 1: 1, und
zwar durch Verminderung des Ch.a-Anteils. Auch bei der Rebenvirose Fla
vescence don�e geht das a:b-Verhaltnis auf rund 2:1 zuriick. Blatter, die
schon zu Beginn ihrer Entfaltung chlorotisch sind (Fe-Mangel, Zn-Mangel),
enthalten die beiden Chlorophylls in einem Verhaltnis, das nach 4:1 ten
diert. Erst wenn sie im Absterben begriffen sind, verringert sich das a :b
Verhaltnis auf 3:1 oder weniger. Noch ausgepragter sind die Abweichungen
von der Norm bei panaschierten Blattern vom Typ yellow mosaic. Hier wur
den Relationen bis zu 11: 1 gefunden, wobei der Schwerpunkt bei etwa 5:1 lag.
Bei gelben Pigmenten fallt, gemessen am Gesamtchlorophyllgehalt, die Zu
nahme von Lutein und Xanthophyll bei der Flavescence doree und der ge
ringe Carotingehalt bei Mg- und N-Mangel auf. Die Abweichungen in der
Zusammensetzung der Blattpigmente ki:innen zur Diagnose der schwer von
einander zu unterscheidenden Chlorosetypen herangezogen werden.

(W. Gartel) 

2. Versuche zum Nachweis der Virusnatur der einheimischen Rollkrankheit der
Rebe
Die seit zwei Jahren in der Rebschule bzw. in groflen Tontopfen kultivierten
Pfropfkombinationen mit einheimischen .. rollkranken" Unterlagen und den
in Kalifornien als ,.leafroll"-Indikatoren ,erprobten Rebensorten ,Baco 22 A'
und ,Mission' sind im Friihsommer im Freiland ausgepflanzt worden. Bei
,Baco 22 A' konnten bis zum Blattfall keine virusverdachtigen Erscheinungen
beobachtet werden. Demgegem1ber zeigten Pfropfreben mit der Sorte ,Mis
sion' als Edelreis eindeutig Symptome, di.e in Kalifornien als Reaktion auf
eine 1eafroll-Infektion angesehen werden. Die ldentitat der in Kalifornien
und in den eigenen Versuchen auftretenden Indikatorreaktion wurde von
G o h  e e n ,  dem amerikanischen leafroll-Experten, bestatigt. Damit konnte
gezeigt werden, dafl im einheimischen Weinbau eine pfropfiibertragbare
Form der Rollkrankheit der Rebe vorkommt, die mit an Sicherheit grenzen
der Wahrscheinlichkeit eine Virose ist und di,e spezifische leafroll-lndikato
ren zu typischen Reaktionen veranla13t. Das Versagen der Sorte ,Baco 22 A'
als lndikator deckt sich mit Beobachtungen von P. B o v e y in der Schweiz.
Das la.flt vermuten, dafl es verschieden virulente Formen der Rollkrankheit
gibt bzw. daB die heimischen Umweitverhiiltnisse die Indikatorreaktionen
beeinflussen ki:innen. (G. Stellmach)

3. Untersudmngen iiber das Absterben von Fruchtruten bei der Rebe als Folge
eines Befalls durch B o t r y t i s c i n e r e a
Durch mangelhaften Austrieb einzelner Knospen oder durch Absterben gan
zer Bogreben entstehen in den Weinbergen Ertragsausfalle, die ein Drittel
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Abb. 16. 
Botrytis-Rasen im Bereich 
der Knoten, an denen im 
Vorjahre Trauben hingen. 
Aus dem befal!enen Trau
benstiel (rechts) wachst das 
Botrytis-Myzel in die Rebe 
hinein und verursacht dort 
eine teilweise oder totale 
Vermorschung des Holzki:ir
pers. Die Knospen an dem 
tiber der SdJ.adsteJle gelege
nen Teil der Fruchtrute trei
ben dementsprechend nur 
schwach und ltickenhaft oder 
tiberhaupt nicht aus. 

der Normalernte erreichen konnen. Ursache dieser schon seit langem be
obachteten Schaden ist das Eindringen des Pilzes Botrytis cinerea aus dem 
Stiel befallener Trauben in den Holzkorper der Fruchtrute, der teilweise 
oder ganz vermorscht. Der oberhalb der Schadstelle gelegene Teil des Triebes 
wird vom Saftstrom abgeschnitten und verdorrt. Im Bereich der Schadstelle 
findet man im Sommer unter der Borke fruktifizierende Botrytis-Rasen, die bei 
hoher Luftfeuchtigkeit durch Risse nach auflen dringen (Abb. 16). 

Bei einseitiger Schadigung des Holzes treibt die Fruchtrute zwar noch 
schwach und hickenhaft aus, sobald aber der Bedarf der jungen Sprosse in
folge des Engpasses nicht mBhr gedeckt werden kann, beginnen sie, beson
ders bei heiflem Wetter, zu welken und trocknen schliefllich ab. Vorbeug,ende 
Maflnahmen sind nur uber die Bekampfung der Stielfaule moglich. Spat
spritzungen mit gegen Botrytis wirksamen Fungiziden haben sich bewahrt. 

(W. Gartel) 

4. Untersuchungen iiber die Ursachen von Flecken und Absterbeerscheinungen
an Rebruten

Im Rahmen der laufenden Untersuchungen uber Absterbeerscheinungen der
Reben konnte in einigen Weinbergen der Mittel- und Obermosel und in der
Pfalz an. den Ruten eine eigenartige Zone dunkel- bis schwarzbrauner, rund
licher bis ovaler Flecke, die sich schildformig um die Knoten herum ausbrei-

A 119 



ten, festgestellt werden. Umschlofi die Zone dieser Becke mehrere Knoten, 
hochstens jedoch bis zum 5. oder 6. lnternodium hinauf, so war der dariiber
liegende Triebteil abgestorben. Am hiiufigsten konnte dieses Schadbild in 
,Miiller-Thurgau· -Anlagen festgestellt werden, trat aber vereinzelt auc:h an 
Riesling auf. Aus dem polsterartigen Stroma konnten 14-17 µ Iange und 
4-6 µ dicke birnen- bis keulenformige vierzellige Sporen mit stabchenformi
gen Sporentragern isoliert werden. Die drei oberen Zellen sind hellgelb bis
honigfarben, wahrend die untere Zelle hyalin ist. Der stiibchenformige hyaline
Sporentrager ist 18-20 µ lang und 1,5-2 µ dick.

Auf Grund des Baues der Fruc:htkorper sowie der Form und Farbe der Sporen 
konnte als Ursache dieser Fleckenbildung der Pilz Coryneum microstictum 

identifiziert werden. Der Pilz la.fit sich relativ leicht auf Nahrboden verschie
dener Art kultivieren. Man kann dabei von Sporen ausgehen, jedoch gelingt 
die Isolierung auc:h unschwer aus oberflachlich sterilisierten Gewebesti.icken. 
Das sich entwickelnde Myzel ist weiB. In der Kultur entstehen bald ziemlich 
grofie .schwarze Fruchtkorper, in denen sich Sporen entwickeln, die den oben 
beschriebenen entsprechen. (G. Brendel) 

5. Untersuchungen iiber das Auftreten von Kleistothezien des Rebenmehltaus
( U n c i n u I a n e c a t o r ) an Beeren

Uber das Vorkommen von Fruchtkorpem des Echten Mehltau.s (OidiumJ an
Rebbliittem wurde aus dem deutschen Weinbau wiederholt berichtet. Im
Herbst 1967 konnte in der Siidpfalz an Beeren der Sorte ,Miiller-Thurgau·,
die stark von Oidium befallen waren, ein dichter Besatz mit Kleistothezien
verschiedener Entwicklungsstadien, darunter auch voll ausgereiften, gefunden
werden. Die Beeren stammten vom sogenannten Zweitwuchs, d. s. Trauben,
die sich an Geiztrieben oder an Trieben, die aus endstandigen Knospen her
vorgehen, entwickeln; sie reifen in der Regel nicht aus. Die voll entwickelten
Kleistothezien enthielten Asci mit Ascosporen. (W. Gartel)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber den Einflufl von Anionen und Kationen auf die Ent

stehung von Welkeerscheinungen und Nekrosen (Stiellahme,) an Trauben

Es wurde gepri.ift, ob die Vermutung zutrifft, daB ein Uberschufi an Kalium
oder ein Mangel an Magnesium, Calcium oder Chlorid fi.ir das Auftreten der
Stiellahme verantwortlich ist. Hierfi.ir wurden zahlreiche Bodenproben aus
Weinbergen verschiedener geologischer Herkunft, verschiedenen Kultur
zustandes sowie verschied.ener Nahrstoffversorgung mit und vergleichsweise
ohne Stiellahme auf ihren Gehalt an K, Mg, Ca, B, Mn, Fe und Al untersucht.
Desgleichen wurden umfangreiche Chloridbestimmungen an Beeren, Beeren
stielen, Rappen, Bliittern und Blattstielen von Reben mit und ohne Stiellahme
durchgefi.ihrt. Es konnte keine gesicherte Korrelation zwischen dem Chlorid
gehalt der. untersuchten Organe und der Starke des Auftretens der Stiel
liihmesymptome festgestellt werden. Wenn man vom besonderen Fall der
Reben mit sichtb.aren Magnesiummangelsymptomen absieht, bei denen die
Stiellahme etwas starker auftritt, war auch zwischen dem Kalium-, Magne
sium- und Calciumgehalt der untersuchten Organe und dem Auftreten der
Stiellahme kein Zusammenhang feststellbar. (W. Gartel)
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2. Untersuchungen iiber durch Phosphat induzierten Zinkmangel als Ursache
von Welkeerscheinungen und Nekrosen am Stielgeriist von Trauben (Stiel
lahme)

Die Stiellahme wird durch ein gestortes Gleichgewicht zwischen der Traube
und den vegetativen Organen verursacht. Ein fallender Wuchsstoffgradient
zwischen Trieb und Traube lost durch Schwachung der Mittellamellen eine
t,eilweise Mazeration (Histolyse) des Rindengewebes der Beerenstiele und
des Rappens aus. Weikeerscheinungen und schlieBlich Nekrosen sind die
Falge. In Weinbergen, die infolge von Phosphatuberdungung Zinkmangel
aufweisen, ist die Stiellahme besonders stark verbreitet. Da bei Zinkmangel
eine von der Lichtqualitat und -intensitat .abhangige Zersti:irung und gleich
zeitig verminderte Synthese von Auxin stattfindet, wird die Histolyse in
bestimmten Teilen des Rappens besonders wahrend der kritischen Phase zur
Zeit des Weichwerdens der Beeren begunstigt. Durch Spritzungen mit Zink
sulfat konnten die Schaden weitgehend verhindert werden. (W. Ga.rte!)

3. Untersuchungen iiber den Enzymgehalt von We,inbergsboden als Kriterium
fiir die Beurteilung der Aktivitat von Bodenorganismen

Boden verschiedener geologischer Herkunft, verschiedenen Kulturzustandes,
insbesondere aber mit verschiedener organischer und mineralischer Dungung
wurden weiterhin auf ihren Gehalt an Saccharase, �-Glucosidase, Phosphatase
und Urease untersucht. Die Werte schwanken in den Proben in weitem Be
reich. In den Ueferen Schichten des Bodens nimmt die Enzymaktivitat all
mahlich ab, jedoch nicht gleichmaflig bei allen Enzymen. Nicht nur zur orga
nischen Substanz des Bodens, sondern auch zum Gehalt an Nahrstoffen wei
sen die Enzymaktivitaten qualitative und quantitative Beziehungen auf. Deut
lich nachweisbar ist der positive Einflufl von Mull- und Schlammkompost
auf den Enzymgehalt des Bodens. Eine Charakterisierung der Intensitat und
Lokalisierung des Bodenlebens mit Hilfe der enzymatischen Aktivitat scheint
weitaus leichter, sicherer und wirtschaftlicber als mit anderen Methoden zu
sein. (W. Gartel und G. Brendel)

4. Untersuchungen iiber die Ursache plotzlicher Absterbeerscheinungen bei
Reben

Die im vergangenen Jahre (s. Jahresbericht 1966, S. 105) angestellten Unter
suchungen uber die Ursacbe eines pli:itzlicben Absterbens der Reben wurden
fortgesetzt. Da sicb die Symptome dieser Absterbeerscbeinungen in verschie
denen Weinbergen herdweise ausbveiteten, wurden neben weiteren Isola
tionsversucben auch histologiscbe Untersucbungen angestellt. Es zeigte sich,
dafl der Absterbevorgang sicb von der Wurzel her ausbreitet, und zwar von
den Geweben im Bereich von Markstrahl und Rinde bis zur Ve,redlungszone.
Aus den gescbadigten Stellen konnten keine bekannten krankheitserregen
den Mikroorganismen isoliert werden. Im Beveich der Wurzelzone befallener
Rebstocke wurde eine erhi:ihte Dehydrogenaseaktivitat festgestellt. Die
Urease-, Phosphatase-, Saccharase- und �-Glucosidaseaktivitat blieb unver
andert. Es ist zu klaren, ob die Unterschiede der Enzymaktivitaten im Wurzel
bereich kranker und gesunder Reben durch physiologische Vorgange in den
Wurz.eln oder durch Anderung der biologischen Verhaltnisse des Bodens be
dingt sind. (G. Brendel)
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5. Untersuchungen Uber die Reisigkrankheit der Rebe

Die bei der virologischen Analyse der Reisigkrankheit bisher gefundenen
Viren sind wahrscheinlich nicht von gleicher Bedeutung fiir Symptomauspra
gung und Ertragsdepression. Um festzustellen, welche Viren bzw. Virus
kombinationen wirtschaftlich in erster Linie gefahrlich und deshalb auszu
schalten sind, werden Versuche zur aufeinanderfolgenden Zusammenfiihrung
von Viren in Reben durchgefiihrt. Ausgangsmaterial dafi.ir sind einmal
Reben, die nach serologischen Befunden mit einem bestimmten Virusspek
trum verseucht sind. Hierbei ist allerdings nicht ausgeschlossen, dafi neben
diesem noch weitere Viren in den Reben existieren. Zurn .anderen werden
virusfreie Reben, die im Laboratorium mit reinen Linien aus Reben isolierter
Viren infiziert worden warer., verwendet. Standard-Rebensorten werden mit
einzelnen Viren oder Viruskombinationen inokuliert; spater sollen die Ver
suche mit den wichtigsten Kultursorten fortgesetzt werden. Letztere werden
jetzt schon mit einzelnen Viren inokuliert, um Anhaltspunkte fiir ihre Virus
anfalligkeit zu gewinnen. So gelang es z. B. nicht, die Sorte ,Elbling' mit dem
Tomatenschwarzringflecken-Virus (ToSRV) zu infizieren. Bisherige Ergeb
nisse van Kombinationspfropfungen zeigen, da.B das ToSRV !anger als fiinf
Monate braucht, um sich gegeniiber dem Reben-fanleaf-Virus durchzusetzen.
Aussagen iiber die krankheitsausI6sende Potenz von Viren und Virusgemi
schen sind erst dann moglich, wenn die definiert verseuchten Reben mehrere
Vegetationsperioden hindurch beobachtet worden sind.

(G. SteHmach. z. T. in Zusammenarbeit mit R. Berdes, 
Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung) 

6. Untersuchungen zur Diagnose und zur nega.Uven Selektion der Rollkrankheit
der Rebe

Die im Berichtsjahre abgeschlossenen Versuche zum Nachweis der Virus
natur der heimischen Form der Rollkrankheit der Rebe haben gezeigt, dafi die
in Kalifornien erprobten Indikatoren unter unseren Umweltverhaltnissen nur
bedingt brauchbar sind, insbesondere wegen der langen Zeit, die fiir die
Auspragung eindeutiger Symptome erforderlich ist. Es wird deshalb nach
geeigneten Indikatoren gesucht, die an die heimischen Bedingungen besser
angepafit sind und moglichst innerhalb einer Vegetationsperiode reagieren.
Heimische Klone der Sorte Spatburgunder, die im Gegensatz zu anderen Klo
nen keine an die Rollkrankheit erinnernden Symptome aufwiesen, wurden
in Pfropfversuchen als lndikatoren verwendet. In zahlreichen Fallen zeigten
die Indikatoren Symptome, die von franzosischen, italienischen und schweize
rischen Autoren als typische leafroll-Symptome bez.eichnet werden. Aller
dings traten diese Symptome auch in den ungepfropften Kontrollen auf. Das
deutet darauf hin, daB unter heimischen Bedingungen Symptomlosigkeit
keine Garantie fiir Virusfreiheit ist. Es sind deshalb Versuche einge1eitet
worden, virusfreie Indikatorklone mittels Thermotherapie zu gewinnen. Diese
Klone sollen zur negativen Selektion der Rollkrankheit in Schnitt- und
Muttergarten fiir Unterlagen und Edelreiser eingesetzt werden. (G. Stellmach)

7. Versuche zur Ubertragung der .,Flavescence doree" auf Indikatoren

Die Flavescence doree (FD) hat symptomatologisch einige Gemeinsamkeiten
mit einer in Kalifornien als .,corky bark" beschriebenen Rebenvirose. Bei
beiden Krankheiten reift das Holz mangelhaft aus; im Falle der FD fallt es
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den Winterfrosten zum Opfer. Ferner sind neu gebildete Basaltriebe zunii.chst 
symptomlos, bei der FD allerdings nur in der sogenannten Erholungspha.se. 
Corky bark wiederum ist (in Kalifornien) leicht mit der leafroll-Virose (Roll
krankheit der Rebe) zu verwecbseln. Nach G o h e e n (Vortrag auf der zweiten 
Tagung der internationalen Arbeitsgruppe zum Studium der Viren und Virus
krankheiten der Rebe, Bernkastel 1967) ist corky bark moglicherweise eine 
schwere Form von leafroll. Als empfindlicber Indikator fur corky bark gilt 
die Rebenhybride LN 33, fiir leafroll die V.-vinifera-Sorte ,Mission'. Es sind 
Versuche eingeleitet worden, die FD auf diese Indikatoren durcb Pfropfung 
zu iibertragen, mit dem Ziel, Symptomstudien zur Ermittlung eventueller Be
ziehungen zwischen FD und der Rollkrankheit der Rebe durchzufiihren. 

(W. Gii.rtel und G. Stellmacb) 

8. Versuche zur Thermotherapie viruskranker Reben

Die visuelle Priifung, die immer noch die Grundlage der Selektion leistungs
fii.higer Rebenklone ist, erfaBt latenten Virusbefall nic:ht. Material dieser Art
ist fiir die Be-arbeitung einer Reihe virologischer Probleme ungeeignet. So
ist die Riickiibe-rtragung isolierter Viren zum Zwecke des Studiums ihrer
krankheitsauslosenden Potenz nur auf virusfreie Reben sinnvoll. Ebenso ist
es zur Gewinnung spezifischer Indikatoren haufig notwendig, Klone der
selben von Virus zu befreien. Die in den letzten Jahren gesammelten Erfah
rungen mit der Technik der Thermotherapie zeigen, dafl im Ausland g,ewon
nene Erkenntnisse nicht immer auf heimische Verhii.ltnisse anzuwenden sind.
Zur Zeit befinden sich Klone der Sorten Silvaner, FS-4, S0-4 und SC in Ver
mehrung, deren Stammpflanzen als Triebspitzen von wii.rmebehandelten
Reben entnommen und unter intermittierendem Spriihnebel zur Bewurzelung
gebracht warden waren. Im einfachen Abreibetest unter Verwendung krauti
ger Pflanzen konnte in diesen Klonen kein Virus nachgewiesen werden. So
bald geniigend reifes Holz zur Verfiigung steht, soll durch. Pfropfung auf
spezifische Indikatoren gepriift werden, ob die Klone wirklich. virusfrei ge
worden sind. (G. Stellmach)

9. U ntersuchungen iiber die Biologie von P h o m o p s i .s v i t i c o I a , dem Er
reger der Schwarzfleckenkrankheit (dead-arm disease) der Reben

Die Untersuchungen iiber die Biologie von Phomopsis viticola wurden fort
gesetzt. Sporenkeimteste zeigten, daB bei 10° C noc:h. etwa 40 °/o aller Alpha
sporen keimten und Myzel bildeten. Ferner wurde beobachtet, daB Sporen
auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und niederen Temperaturen sowohl im Frei
land als auch im Laboratorium reichlich gebildet und ausgeschieden werden.
Wegen des iiberaus groflen Anfalls von Sporen gerade in der feuchtkalten
Jahreszeit ist zu vermuten, daB das Eindringen und die Ausbreitung des
Myzels im Rindengewebe in erster Linie im Winter und zeitigen Friihjahr
stattfindet. In Weiterfiihrung der Arbeiten soll zunii.chst das Reaktionsver
mogen von Wirt und Parasit in Abhii.ngigkeit von Temperatur und Luft
feuchtigkeit untersucht werden. (G. Brendel)

10. Untersucb.ungen iiber das Vorkommen und die Bedeutung von C i c i nn o -
b o I u s c e s a t i i als Parasit des Rebenmehltaus ( U n c i n u I a n e c a t o r)

Im Gewii.chshaus (Kalthaus) und im Freiland wurde im Herbst 1967 ein unge
wohnlich starker Befall des Rebenmehltaus (Oidium) durch Cicinnobolus
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cesatii beobac:htet. Besonders dicht besiedelt waren die Konidien des Reb
parasiten, doch wurden auch die Hyphen, die die Oberflache des Rebblattes 
i.iberzogen, angegriffen. In den meisten Fallen bricht das von Cicinnobolus 
parasitierte Oidiummyzel zusammen, so daB die Schadigung der Rebe ge
mildert wird. Es sollen zunachst die Bedingungen untersucht werden, unter 
welchen Cicinnobolus sich im Weinbau entwickelt und ausbreitet, sodann soll 
die Mi:iglichkeit eines praktischen Einsatzes gepri.ift werden. (W. Gartel) 

11. Untersuchungen iiber die Wirksamkeit von Fungiziden gegen P e r on o -
s p o r a v i t i c o I a in Abhangigkeit von Menge und Vertelilung des Wirk
stof fes au f den zu schiitzenden Organen

In vielen alteren Untersuc:hungen i.iber die Bekampfung der Rehenperano
sporn ist die Notwendigkeit einer vollstandigen Bededrnng der zu sc:hi.itzen
den Rebteile, vor allem aber der BlattunterseHe und der Gescheine, heraus
gestellt warden. Mit den modernen Arbeitsmethoden und Geraten ist ein
sorgfaltiger gleichmafiiger Belag der Reben im Sinne alterer Forderungen
nicht mehr zu erreichen. Da aber dennoch befr1edigende Erfolge erzielt wer
den, liegt es nahe, die Ursache in einer ,,Fernwirkung" der modernen Fungi
zide zu suchen. In Laboratoriumsversuchen lieB sich allerdings nachweisen,
daB die heute im Weinbau angewandten sowie die z. Z. in Pri.ifung stehenden
Fungizide nur an den Stellen wirken, auf die sie aufgetragen wurden, also
auch nicht durc:h das Blatt von der behandelten Oberseite .auf die nic:htbehan
delte Unterseite dringen. Der zu bearbeitende Fragenkomplex konnte damit
eingeengt werden. (W. GarteI und M. Hering)

12. Beobachtungen zur Phanologie der Reben, Rebenkrankheiten und Reben
feinde

Nachdem fur die phanologischen Beobachtungen nunmehr 15- bis 20jahrige
Aufzeichnungen aus gleicher Sicht vorliegen, konnten mittlere Daten errech
net werden, mit deren Hilfe eine bessere Beurteilung des Standes und des
Fortschrittes der Entwicklung im jeweiligen Beobachtungs- und Arbeitsjahr
mi:iglich ist als durch den sonst notwendigen Vergleich mit dem Vorjahr. Die
Beobac:htungen, die fi.ir den termingerechten Einsatz von RebschutzmaBnah
men in der Praxis und bei der amtlic:hen Mittelpri.ifung sowie fi.ir die Pro
gnose von Schadauftreten der Rebenkrankheiten und -feinde von groBer
Wic:htigkeit sind, werden fortgesetzt. (M. Hering)

lnstitut fiir Zierpflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene .Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber Welkeerscheinungen an P e I a r g on i u m  z on a I e

In einer Berliner Gartnerei aufgetretene Welke- und Vergilbungserscheinun
gen an Pelargonium zonale der Sorte ,Rubin' liefien als Ursache einen Befall
durch Xanthomonas pelargonii vermuten, ein Bakterium, das in Pelargonien
kulturen weit verbreitet ist. Wider Erwarten konnten in den kranken Pflanzen
jedoc:h keine Bakterien nachgewiesen werden. Statt dessen wurde sehr ein
heitlic:h der Pilz Verticillium dahliae isoliert. In Infektionsversuchen mit Rein
kulturen dieses Pilzes konnten die in der Praxis festgestellten Symptome
reproduziert werden. Sowohl bei spontanem Befall als auch bei ki.instlicher
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Infektion wurde beobac:htet, dafl kranke Pflanzen sich nach em1ger Zeit 
erholten. Es mufl angenommen werden, dafl der Pilz mit Steck.lingen iiber
tragen werden kann. Der Praxis wird daher empfohlen, Vermehrungsmaterial 
nur aus Bestanden zu gewinnen, in denen bis dahin keinerlei Welke- und 
Vergilbungsersc:heinungen aufgetreten sind. (W. Sauthoff) 

2. Untersuchungen Uber eine WurzeUauie an E u p h o r b i a f u I g e n s

Der Anbau von Euphorbia fulgens gewinnt anBedeutung, seit man gelernt hat,
das Wachstum der Pflanzen und die Bliitenbildung durch Zusatzbelic:htung und 
Verdunkelung zu steuern. Mit zunehmender Intensitat der Kultur fallen
Ertrags- und Qualitatsverluste immer starker ins Gewic:ht. Unter diesem
Aspekt wurde aine Wurzelfaule untersucht, die zu einer starken Wac:hstums
hemmung und zu fortschreitender Vergilbung des Laubes fiihrt. Als Ursac:he
konnte durch Isolierungen und Infektionsversuc:he der Pilz Thielaviopsis basi

cola nachgewiesen werden, der als Erreger einer Wurzelfaule an Euphorbia

pulcherrima bereits bekannt ist. Zur Bekampfung des Pilzes an Euphorbia

tulgens konnen z. Z. nur hygienische Maflnahmen empfohlen werden, die einen
erheblichen Aufwand erfo:i;dern und nur Erfolg versprechen, wo bestimmte
bauliche Voraussetzungen gegeben sind. (W. Sauthoff)

b) Im Berichtsjahr Iaufende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen Uber Wachstumsstockungen Qnd Biattmiflbildungen bei
Chrysanthemen

Die Versuche zur Aufklarung der Atiologie dieser Krankheitserscheinungen
wurden fortgesetzt. Das · Alter der Mutterpflanzen, die Stellung des den
Steckling liefernden Triebes an der Mutterpflanze und die Lange dieses
Triebes haben auf die Haufigkeit des Auftretens der Miflbildungen keinen
Einflufl. Die Krankheitserscheinungen konnten durch haufige Spritzungen mit
Insektiziden sowie durch voriibergehende Einwirkung von Kurztagsbedin
gungen nicht reproduziert werden. (W. Sauthoff)

2. Untersuchungen Uber die Ve r t  i c i I Ii u m  -Welkekrankheit der
Chry.santhemen

Im Zusammenhang mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen Verticil

lium dahliae mit Stecklingen iibertragen wird, wurde die Ausbreitung des
Pilzes in anfalligen und relativ widerstandsfahigen Chrysanthemensorten
untersuc:ht. Dabei zeigte sich unter anderem, dafl der Err.eger bei anfalligen
Sorten sehr schnell vom Stengel in die Blatter iibergeht. Der Pilz ist in ein
zelnen Blattern schon nachweisbar, bevor die Pflanzen Symptome ·erkennen
lassen, Blatter mit erkennbaren Symptomen enthalten stets auch den Pilz.
Es besteht also kein zwingender Grurid zu der Annahme, daB die Blattsym
ptome auf pathologische Veranderungen im Stengel oder dem Pilz voraus
eilende toxische Prinzipien zuriickzufiihren seien. Mindestens ebenso wahr
scheinlich ist, dafl das Welken und Vergilben der Blatter .auf die Aktivitat
des Pilzes in dem befallenen Blattgewebe selbst zuriick.geht. W-enn diese
Vorstellung richtig ist, erscheint es nicht ausgeschlossen, dafl das Krankheits
geschehen durch Spritzungen der Blatter mit Fungiziden zu beeinflussen ist,
und zwar auch mit Fungiziden, die keine weitreichende systemische Wirkung
entfalten. Entsprechende V,ersuche sind im Gange. (W. Sauthoff)
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3. Versuche zur chemischen Bekampfung von T h i e 1 a v i o p s i s b a s i c o 1 a
an E u p  h o r b i a f u I g e n s (neu)

Die Frage der Bekampfung von Thielaviopsis basicola ist noch nicht befrie
digend gelost. Es wurden deshalb Versuche eingeleitet, mit denen die
Moglichkeiten des Einsatzes organischer Fungizide geklart werden sollen.
Euphorbia fulgens ist dafi.ir ein giinstiges Objekt, weil der regelmaflige, iiber
sichtliche Aufbau der Pflanzen es erlaubt, das Ausmafl der Schadigung durch
den Pilz und damit auch die Wirkung eines Praparates verhaltnismaflig exakt
zu erfassen. (W. Sauthoff)

4. Untersuchungen iiber Absterbeerscheinungen an E r i c a g r a c i I i s (neu)

ln hinf westdeutschen Gartnereien treten s.eit Ende Juli 1967 an eingetopften
Jungpflanzen von Erica gracilis Absterbeerscheinungen auf, die sich in ein
zelnen Symptomen und vor allem im Krankheitsverlauf von den durch
Phytophthora cinnamomi hervorgerufenen Absterbeerscheinungen unterschei
den. In zwei Betrieben betrugen die Verluste bis zum Ende des Jahres etwa
30 0/o. Aus den kranken Pflanzen wurde ein Pilz isoliert, der nach vorlaufiger
Bestimmung zu Glomerella cingulata (Nebenfruchtform: Colletotrichum gloeo
sporioides) zu stellen ist. Erste Infektionsversuche verliefen positiv. Die
fiir die Bekampfung entscheidende Frage, wo die Infektion stattfindet, la.flt
sich auf Grund der vorliegenden Befunde noch nicht definitiv beantworten;
doch scheint es, dafl sie iiberwiegend an den oberirdischen Pflanzenteilen
erfolgt, wobei altere, verholzte Stutzstellen als Eintrittspforten moglicherweise
eine besondere Rolle spielen.

Neben diesen Absterbeerscheinungen an Jungpflanzen unter Glas gibt es in
Erikenkulturen seit einigen Jahren eine atiologisch noch ungeklarte Krank
heit, die in der Praxis al� ,,Triebspitzenbraune" bezeichnet wird. Sie tritt im
Sommer des zweiten Kulturjahres auf. Zu dieser Zeit stehen die fast ver
kaufsfertigen Pflanzen im Freiland. Bei der Untersuchung eines soichen
Krankheitsfalles wurde ebenfalls Glomerella cingulata isoliert. Es wird des
halb fi.ir moglich gehalten, dafl die Absterbeerscheinungen an Jungpflanzen
unter Glas und die ,, Triebspitzenbraune" an alteren Pflanzen im Freiland
verschiedene Bilder ein und derselben Krankheit sind. (W. Sauthoff)

lnstitut filr Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Miinden 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhab2n

1. Anialligkeit verblauten Nadelholzes gegeniiber holzzerstorenden Pilzen

Die Untersuchungen von verblautem Nadelholz wurden abgeschlossen, konn
ten jedoch noch nicht ausgewertet werden. (H. Butin)

2. Untersuchungen iiber die biologische Bedeutung fungistatischer Stofie in der
Pappelrinde

Aus technischen Grunden konnten die Versuche nicht zu Ende gefi.ihrt wer
den; die Arbeiten wurden abgebrochen. (H. Butin)

3. Forschungen iiber Auftreten und Bedeutung von P o 11 a c c i a r a d i o s a
an W eiflpappeln (Triebspitzenkrankheit)
Die Untersuchungen ergaben ein klares Bild van der Entwicklung des Pilzes
und dem Ausmafl der Seba.den an Pappeln. Die Auswertung von Beobachtun-
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gen natiirlicher Infektionen an verschiedenen Standorten und in verschiede
nen Jahren ergab, daB die Anfalligkeit der gepri.iften WeiBpappelarten und 
-bastarde von einer Vielfalt von Faktoren abhangig ist. Dadurch ist es
schwierig, die Resistenz einzelner Sorten im Freiland zu testen.

(H. Zycha, H. Weisgerber) 

4. Untersuchungen Uber das Buchenrindensterben

Die Forschungen haben gezeigt, daB die typischen Kennzeichen des Rinden
sterbens auch durch lokale Hitze- oder Kaltebehandlung der Rinde hervor
gerufen werden konnen. Dies ist ein weiteres Indiz dafi.ir, daB die Krankheit
nicht durch Organismen, sondem primar abiotisch verursacht ist.

(H. Zydla, L. Dimitri) 

b) Im Berichtsjahr lauiende Forschungsvorhaben

1. Untersuchungen iiber Auftreten und Biologie des Wurzelschwammes

( F o m e s a n n o s u s ) der Fichte

Mehrere Fichtenbestande verschiedenen Alters in Hessen und Niedersachsen
konnten eingehend untersucht werden. Hierbei wurden jeweils an samtlichen
Stammen die vorkommenden Pilzarten und die Wege ihres Eindringens in 
den Stamm erforscht. Zuverlassige Schli.isse konnen erst nach Vorliegen und
Auswertung eines noch umfangreicheren Materials gezogen werden.

(H. Zycha, L. Dimitri) 
(Im Rahmen des unter der Federfiihrung von H. Zycha laufenden Schwer
punktprogrammes ,,Rotfaule der Fichte" der DFG) 

2. Auitreten und Ursache von Hallimasch-Schaden an Waldbaumen

Untersuchungen in mehreren Fichtenbestanden ergaben, daB der Hallimasch
nicht nur als Rindentoter, sondern auch als Stammfauleerreger haufiger auf
tritt, als bisher angenommen wurde. Es wurde versucht, die Bedingungen
hierfiir und die Infektionswege zu klaren. (H. Zycha, D. Lesemann)

3. Bakterienkrebs an Pappeln

Es wurden neue Infektionsversuche angelegt, um den EinfluB des Infektions
zeitpunktes auf die Resistenz verschiedener Pappelarten und -sorten zu er
mitteln. (H. Zycha)

4. Bestimmung von Basidiomyzeten aus stammfaulen Fichten (neu)

Zur Beurteilung der Holzfaulen an stehenden Stammen und an lagerndem
Holz ist es erforderlich zu wissen, welche Pilzarten an bestimmten Baumarten
und Standorten auftreten. Hierzu werden aus befallenen Holzproben Rein
kulturen der Pilze gewonnen, die kulturell und mikroskopisch auf ihre Art
zugehorigkeit gepriift werden. Nur bei wenigen Arten kann auf die Erfah
rungen anderer Autoren zuri.ickgegriffen werden. Manche Pilze bilden auch
im Laboratoriumsversuch Fruchtkorper (Abb. 17), wodurch die Diagnose zu

satzlich gesichert wird. (R. Siepmann)

5. Taxonomie der Mukorineen (neu)

Um einem weiteren Reprint der Mukorineen-Bearbeitung von Z y c h a 1935
zuvorzukommen, wird diese Pilzgruppe i.iberarbeitet. (H. Zycha, R. Siepmann)
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Abb. 17. 
Reinkultur eines Wundfaule
pilzes an Fichte (Polyporus 
stipticus). Oben: Myzel in 
Kulturschale; unten: Frucht
korperbildung im Laborato
riumsversuch. 

6. Wi r kungsdauer vorbeugen d er Holz schutzmaflnahm en im Bauwesen

Es wurde wiederum eine grofiere Anzahl etliche Jahre zuvor chemisch be
handelter Dachstuhle im Hinblick darauf untersucht, ob bzw. in wekhem
Mafie ein Schutz vor Hausbockbefall noch gegeben war. Dabei konnte an
entnommenen Gebi:i.lkproben die Schutzwirkung auch laboratoriumsmi:i.fiig
biologisch gepruft werden. Die Untersuchungen, die im Berichtsjahr auf wei
tere Befallsgebiete (Hessen, Rheinland) ausgedehnt wurden, lieferten in Er
weiterung fruherer Befunde hinsichtlich der Dauerwirkung ein giinstigeres
Ergebnis, als nach chemischen Untersuchungen alterer, der Praxis entstam
mender Holzproben auf den Wirkstoffgehalt zu erwarten stand. Die endgu.1-
tige Auswertung der Resultate steht noch aus. {A. Korting)

7. Unter such ungen Uber den B lauen Sch eibenbock { C a 11 i d i  um v i o I a -

c e um L.)

Die im Vorjahre begonnenen Arbeiten wurden unter besonderer Berucksichti
gung der Beziehungen zwischen der Eiablageti:i.tigkeit und dem Larvengedei
hen einerseits und der Holzfeuchtigkeit andererseits fortgefiihrt. Diese Frage
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ist fur die Bewertung des Scheibenbock.es als Schadling verbauten Holzes 
wahrscheinlich von erheblicher Bedeutung. Die· Aufzuchtversuche und Er
mittlungen in der Praxis sind auf breiterer Basis fortzus,etzen. (A. Korting) 

8. Versuche zum biologischen Nachweis chemischer Holzschutzmittel im Holz

Die Prufung der Frage, ob der Schadigungsgrad auf cheinisch behandeltem
Holz lagernden Saatgutes (Verlust an Keimfahigkeit) als Kriterium fur die
Dosierung des angewendeten Holzschutzmittels herangezogen werden kann,
la.flt bislang folgendes erk,ennen: Grundsatzlich bestehen zwar entsprechende
Beziehungen, jedoch lassen die erhaltenen Zahlenwerte nur grobe Ruck
schlusse auf die Dosierungen zu. Es kommt hinzu, dafl bei gewissen Schutz
mitteltypen verhaltnismaflig geringe Dosierungen ausreichen, um die Keim
fahigkeit auf O 'D/o herabzudrucken; gestaffelt,e hohere Anwendungsmengen
konnen in diesen Fallen daher nicht erfaflt werden. Die Versuche werden in
Anbetracht ihrer praktischen Bedeutung fortgefuhrt. (A. Korting)

9. Uber den Nahrungswert von Tannenholz iiir die Larve des Hausbockkafers

(Hy l o t  r up e s b a ju I u s  L.) (neu)

Gelegenheitsbeobachtungen der Praxis lassen es als moglich erscheinen, dafl
hinsichtlich der Gefahrdung durch den Hausbock Unterschiede bei Tannen
und Kiefern- bzw. Fichtenholz bestehen. Es wurden daher vergleichende
Untersuchungen uber die Eiablage und das Gedeihen der Larven in Tannen
und Kiefernholz aufgenommen. (A. Ki:irting)

Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz in 
Berlin-Dahlem 

Der Dokumentationsschwerpunkt befaflt sich - in enger Zusammenarbeit mit der 
Zentralstelle fur Dokumentation beim Forschungsrat fur Ernahrung, Landwirt
schaft und Forsten und anderen Dokumentationsstellen der Landbauwissenschaf
ten - mit der Erfassung und Auswertung der Literatur der Gebiete Pflanzen
schu.tz einschliefllich Vorratsschutz, Phytopathologie und deren Grenzgebieten. 
Die Informationstatigkeit innerhalb und auflerhalb der Biologischen Bundesanstalt 
konnte erheblich erweitert werden. Die Arbeiten am Pflanzenschutzthesaurus 
wurden fortgesetzt. Entsprechend den Vereinbarungen innerhalb der kooperati
ven Landbaudokumentation wurden die auf Lochstreifen aufgenommenen Litera
turzitate dem Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt zur Weiterverarbeitung in 
elektronischen Datenverarbeitungsgeraten geliefert. Die technischen Voraus
setzungen fur die Wiederherausgabe der .,Bibliographie der Pflanzenschutz
literatur" aus dem gespeicherten Literaturmaterial wurden erarbeitet. 

Dienststelle iiir Grundsatzfragen in Berlin-Dahlem 

Die Dienststelle war auf folgenden Gebieten tatig: 
Wissenschaftlicb-technische Mitarbeit bei der Vorbereitung von Rechts- und Ver
waltungsvorschriften uber Pflanzenkrankheiten und Schadlinge, insbesondere des 
Entwurfs eines Pflanzenschutzgesetzes, der Verordnung uber die Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln und einschlagiger EWG-Richtlinien; Beratung der mit der 
gesetzlichen Regelung und Durchfuhrung des Pflanzenschutzes betrauten Stellen; 
Bearbeitung von Fragen, die mit der Pflanzenquarantane in Zusammenhang ste
hen, sowie Erstellung von Richtlinien und Anleitungen fur die Untersuchung und 
phytosanitare Abfertigung von Pflanzensendungen bei der Ein-, Aus- und Durch-
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fuhr; Sammlung der im In- und Ausland erlassenen einschla.gigen Gesetze und 
Verordnungen, deren Auswertung sowie ihre Veroffentlichung in den .,Amt
lichen Pflanzenschutzbestimmungen". 

Mitwirkung an Fragen der Bisambeka.mpfung und Veranstaltung der Arbeits
besprechung uber Bisambekampfung mit den Bekampfungsdiensten der Lander in 
Trier am 1. und 2. Juni 1967. 

Dienststelle fiir Melde- und Warndienst in Berlin-Dahlem 

Die Dienststelle wirkte auf folgenden Gebieten: 

Sammlung von Meldungen und Beobachtungen und Erarbeitung von Ubersichten 
iiber das Auftreten und die Verbreitung der wichtigsten Krankheiten und Schad
linge an Kulturpflanzen; 

wissenschaftliche Auswertung des im Pflanzenschutzmeldedienst vorliegenden 
Materials zur Erforschung der Beziehungen zwischen dem Auftreten von Krank
heiten und Schadlingen und den jeweiligen Umweltbedingungen im Hinblick auf 
das epidemiologische Geschehen sowie auf die Moglichkeiten der Prognose; Be
arbeitung zentraler Warndienstfragen. 

Die angegliederte Zentralstelle fiir Pflanzenschutz in tropischen und subtropischen 
Landern hat folgende Aufgaben: 

Sammlung und Auswertung von Unterlagen (Literatur, Meldungen, Beobachtun
gen) uber Pflanzenkrankheiten und -schadlinge sowie deren Bekampfung in war· 
meren Landem; 
Auskunfts- und Beratungsdtenst fiir tropischen und subtropischen Pflanzenschutz, 
insbesondere fur die Entwicklungslander. 

IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

a) Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und Organisationen;
Lehrtatigkeit

aa) Inlandische Einrichtungen 

Mit den auf dem Gebiete der Phytopathologie tatigen Universitats- und Hochschul
instituten besteht eine enge Zusammenarbeit, die in der Teilnahme der Ordinarien 
fiir Phytopathologie und Pflanzenschutz an den regelmaBigen Arbeitssitzungen 
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und in der Tatsache zum Ausdruck kommt, 
daB wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt Vorlesungen und Ubungen an 
Universitaten und Hochschulen halten. 
Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

a) als auBerplanma.Bige Professoren:
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Wiss. Direktor Prof. Dr. rer. nat. F r a n z  , Techn. Hochschule Darmstadt 
Leiter des Instituts fiir biologische Schadlings- Fakultat fiir Chemie 
bekampfung, 
Darmstadt 
Prof. Dr. phi!. H e  i n z e , Techn. Universitat Berlin 
wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fakultat fiir Landbau 
mit der Leitung des Instituts fiir gartnerische 
Virusforschung Berlin-Dahlem vertretungs-
weise beauftragt 
Wiss. Direktor Prof. Dr. phi!. habil. Z y c h a , Universitat Gottingen 
Leiter des Instituts fiir Forstpflanzen- Forstliche Fakultat Hann. Munden 
krankheiten, 
Hann. Munden 



b) als Privatdazenten:

Dr. rer. nat. But i n  ,
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut
fiir Farstpflanzenkrankheiten,
Hann. Mi.indent)
Dr. rer. nat. D a m s  c h,
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut
fi.ir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzen
krankheiten,
Kiel-Kitzeberg
Wiss. Oberrat Dr. agr. K 1 a k e ,
Leiter des Instituts fi.ir nichtparasitiire
Pflanzenkrankheiten,
Berlin-Dahlem
Dr. rer. nat. 0 h n e s a r g e ,
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Dienst
stelle fi.ir Melde- und Warndienst,
Berlin-Dahlem

Dr. agr. S c h u h m a n n ,
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut
fi.ir Pflanzenschutzmittelforschung,
Berlin-Dahlem

c) als Lehrbeauftragter:

Wiss. Rat Dr. rer. hart. S a u  t h a  f f ,
Leiter des Instituts fi.ir Zierpflanzenkrankheiten,
Berlin-Dahlem

Universitiit Giittingen 
Farstliche Fakultiit Hann. Mi.indev 

Universitiit Stuttgart-Hohenheim 
Naturwissenschaftliche Fakultiit 

Techn. Universitiit Berlin 
Fakultiit fi.ir Landbau 

Freie Universitiit Berlin 
Math.-naturwissensch. Fakultiit 

Techn. Universitiit Berlin 
Fakultiit fi.ir Landbau 

Techn. Universitiit Berlin 
Fakultiit fi.ir Landbau 

Mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken mit im Rahmen 
des laufenden (einjahrigen) Seminars iiir EntwicklungshiUe des Instituts fiir aus
Jandische Landwirtschaft an der Technischen Unjversitiit Berlin und vertreten dart 
Spezialgebiete des Pflanzenschutzes. 

Die praktische Durchfiihrung des Pflanzenschutzes abliegt den Pilanzenschutzamtern 
(der Lander) und ihren Bezirksstellen. Die enge Zusammenarbeit mit diesen fi.ihrt 
zu standigen Kantakten der Institute der Bundesanstalt mit den an ihren Farschungen 
besanders interessierten Pflanzenschutzamtern und zu regelmiiBigen Arbeitssitzungen 
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, in denen Fragen und Wi.insche, die sich bei 
der Durchfi.ihrung des Pflanzenschutzes ergeben, an die Bundesanstalt herangetragen 
und die Pflanzenschutzamter van den neuesten Farschungsergebnissen unterrichtet 
werden. Auch mit den Fachinstituten auf den Gebieten der Landwirtschaft, des 
Garten-, Obst- und Weinbaus sowie der Forstwirtschaft besteht, z. B. <lurch deren 
Beteiligung an der amtlichen Pn1fung van Pflanzenschutzmitteln und -geraten, eine 
gute Zusammenarbeit, ebensa mit dem Deutschen Wetterdienst und mit den zahl
reichen am Pflanzen- und Varratsschutz interessierten Fachverbanden und den van 
diesen gebildeten Arbeitsgemeinschaften. 
Durch Bestrahlungsversuche hat sich zwischen dem Institut fi.ir nichtparasitare 
Pflanzenkrankheiten der Bundesanstalt und dem Hahn-Meitner-Institut iiir Kern
forschung in Berlin-Wannsee eine engere Zusammenarbeit ergeben. 
Drei Wissenschaftler der Bundesanstalt sind in die VDI-Kommission "Reinhaltung 
der Luft" berufen warden. Der Leiter des Instituts fi.ir· nichtparasitare Pflanzenkrank
heiten, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. K 1 a k e , wirkt als Sachberater der Zentral
stelle fur Abfallbeseitigung des Bundesgesundheitsamtes, gelegentlich auch beim Bei
rat iiir Diingungsfragen. 

Zwei Wissenschaftler der' Bundesanstalt sind beim Forschungsrat iiir Ernahrung, 
Landwirtschaft und Farsten als Fachgutachter tatig. Im Rahmen der Deutschen For
schungsgemeinschaft wirkten irn Berichtsjahr: 

') Beurlaubt zur Wahrnehmung einer Lehrtatigkeit an der Forstwissenschaftlichen Fakultat der Universidad 
Austral de Chile in Valdivia. 
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Prof. Dr. Dr. h. c. R i c h  t e r , 
Prasident u. Professor der Bundesanstalt 
Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Z e u m  e r , 
Leiter der Abteilung fiir Pflanzen
schutzmittel und -gerate 

Wiss. Oberrat Dr. M a y e r  , 
Leiter des Instituts fiir Zoologie 

Wiss. Direktor Prof. Dr. Z y c h a , 
Leiter des Instituts fiir Forstpflanzen
krankheiten 

als Mitglied der Kommission for 
Ernahrungs.forschung 
als Mitglied der Kommission for Pflanzen
sdrntz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorrats
schutzmittel (Leiter der Arbeitsgruppe 
.,Analytische Fragen") 
als Fachgutachter for Pflanzenpathologie im 
Fachausschufi fiir Landwirtschaft und Gar
tenbau 
als Fachgutachter fi.ir Naturwissenschaft
liche Grundlagen im Fachausschufi fi.ir 
Forst- und Holzwissenschaft (bis Septem
ber 1967) 

Der Leiter des Instituts fi.ir Botanik, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. U 11 r i c h  , ist 
Mitglied der Arbeltsgemeinschaft sildniedersachsischer Floristen und nimmt an der 
Si.idniedersachsen-Kartierung teil, die als Modell fiir eine neu zu schaffende Flora 
Europas dient. 

Der bei der Bibliothek der Bundesanstalt in Berlin-Dahlem gebildete Dokumentations
schwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz pflegt im Rahmen der koopera
tiven Landbaudomentation mit der Zentralstelle fiir Dokumentation beim Forschungs
rat fi.ir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten in Bad Godesberg und anderen Do
kumentationsstellen auf dem Gebiet der Landbauwissenschaften eine enge Zusammen
arbeit. Der Dokumentationsschwerpunkt ist aktiv tatig im Arbeitskreis der Berliner 
Dokumentationsstellen in der Deutschen Gesellschaft fiir Dokumentation. 

bb) Auslandische und internationale Einrichtungen 

Internationale Beziehungen werden von der Bundesanstalt und ihren Instituten zu 
den entsprechenden Fachinstituten und Fachorganisationen in der ganzen Welt unter
halten. Im Berichtsjahre wurden neue Beziehungen angekniipft bzw. ergab sich eine 
engere Zusammenarbeit mit folgenden Institutionen: 
Cornell University, Department of Entomology and Limnology, New York State 
College of Agriculture, Ithaca/USA 
Forstliche Forschungsanstalt Zvolen/Tschechoslowakei 
Hebrew University, Department of Botany, Jerusalem/Israel 
Horticulture Research Institute, Pretoria/Siidafrikanische Republik 
Institut fi.ir Zoologie und Parasitologie der Akademie der Litauischen SSR, Vil'njus/
UdSSR 
Instituto de Viticoltura y Enologia, Santiago/Chile 
Laboratoire Centrale de Zoologie Agricole de l'Institut National de la Recherche 
Agronomique, Versailles/Frankreich 
Laboratory for Research of Insecticides, Wageningen/Niederlande 
Laboratoire de Zoologie Agricole de l'Institut National de la Recherche Agronomique, 
Rouen/Frankreich 
Nagoya University, Faculty of Agriculture, Laboratory of Biochemistry, Nagoya Aid1i/ 
Japan 
National Institute of Agricultural Sciences, Nishigahara, Kita-Ku, Tokio/Japan 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Group on the 
Biological Deterioration of Materials, Group of Experts on the Preservation of Wood, 
Paris/Frankreich 
Stations Federales d'Essais Agricoles, Demaine du Chateau de Changins, Nyon/ 
Schweiz 
Temple University, Department of Microbiology, Philadelphia, Pa/USA 
Universidad Austral de Chile, Forstwissenschaftliche Fakultat, Valdivia/Chile 
Universita Cattolica de! S. Sucre, Facolta di Agraria, Istituto di Entomologia, 
Piacenza/Italien 
Universite de Strasbourg, Iristitut de Parasitologie, Strafiburg/Frankreich 
University of California, School of Agricultural Sciences, Department Biochemistry, 
Riverside, Calif.lUSA 
University of Newcastle upon Tyne, School of Agriculture, Newcastle upon Tyne/ 
England 
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Washington State University, Western Washington Research and Extension Center, 
Puyallup/USA 
Yamaguchi University, Department of Biochemistry, Ube-shi, Yamaguchi Idai/Japan 

Der Prasident und Professor der Bundesanstalt, Prof. Dr. Dr. h. c. Ric h t e r , sowie 
der Leiter des Instituts fiir biologische Schadlingsbekampfung, Wissenschaftlicher 
Direktor Prof. Dr. Fr a n z  , wurden auf dem VI. Internationalen Pflanzenschutz
KongreB in Wien vom 29. 8. bis 6. 9. 1967 in das .,Komitee zur Vorbereitung inter
nationaler Pflanzenschutzkongresse" gewahlt. 
Im iibrigen wird beziiglich der internationalen Zusammenarbeit auf die Angaben in 
den vorausgegangenen Jahresberichten, insbesondere auf den Jahresbericht 1962 
(S. A 122), verwiesen. 

b) Mitgliedschaft bei deutschen, auslandischen und internationalen wissenschaft
lichen Organisationen

Der Leiter der Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung, Leitender Direktor und Pro
fessor Dr. B e r c k s , sowie der wissenschaftliche Mitarbeiter beim Institut fiir Ge
treide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten Dr. B o c k  m a n n sind im Interesse 
der Bundesanstalt dem .,Verband Deutscher Pflanzenziichter e. V." beigetreten.

Abb. 18. 
Veroffentlichungen der 
Biologischen Bundesanstalt. 

blt,4t,1NI-AP.1.;ilJ�.Al,di 

t1.11 l.r,11,� ui...,11!"'"'"'!1!•&..::1 

:.:.:::.::=__.=---::-.:.:=:··� 
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V. VeroHentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt

I. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (erscheint monatlich, Aufl. 1300)
1967 erschien der 19. Jahrgang (192 S.J 

2. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft Berlin
Dahlem
(erscheinen nach Bedarf, Auflage unterschiedlich)
1967 sind erschienen:
Heft 121 36. Deutsche Pflanzenschutztagung der Biologischen Bundesanstalt fi.ir Land

und Forstwirtschaft in Bad Godesberg, 10.-14. Oktober 1966. 288 S. 
Heft 122 Elektronenmikroskopie von Pflanzenviren. Bibliographie 1939-1965. Zu

sammengestellt von Dr. J. Brandes. 91 S. 
Heft 123 Mikroorganismen in der Wurzelregion von Weizen. Sammelreferat von Dr. 

W. Garns. 77 S.
Heft 124 Die Nematoden DD-136 (Neoaplectana sp.) und Neoaplectana carpocapsae 

Weiser, 1955 (Rhabditoidea) als Insektenparasiten. Eine Literaturiibersicht 
von Dr. 0. F. Niklas. 40 S. 

Heft 125 Neues iiber Bacillus thuringiensis und seine Anwendung. Von Dr. A. Krieg. 
106 s. 

Heft 126 Uber die Anwendung von Herbiziden an Gewiissern. Von Dr. H. Johannes. 
118 s.

3. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen
(erscheinen nach Bedar£, Auflage 750)
1967 sind erschienen:
Band XXV, Nr. 2-4, S. 61-223.
Band XXVI, Nr. 1-4, S. 1-192.

4. Anleitungen zur Bestimmung und Bekiimpfung der wicb.tigsten Schiidigungen der Kul
turpflanzen, Teil I Ackerbau und Teil II Gemiise- und Obstbau
(erscheinen nach Bedarf in liingeren Zeitabstiinden neubearbeitet, Aufl. 20 OOO)

5. Flugbliitter
(erscheinen nach Bedar£, Auflage je nach Inhalt 5000 bis 20 OOO)
1967 erschien neu:
Flugblatt Nr. 84 Pumpen im Pflanzensdrntz. Von Wiss. Oberrat Dr.-Ing. H. Koch.

11 S., 14 Abb. 

6. Merkbliitter
(erscheinen nach Bedar£, Aufl. 10 OOO bis 15 OOO)
1967 wurden neu aufgelegt:

Merkblatt Nr. 1 Pflanzenschutzmittelverzeichnis. Verzeicb.nis amtlicb. gepriifter und 
anerkannter Pflanzenschutz- und Vorratsschutzmittel. 20. Aufl. 1967. 
119 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 2 Verzeichnis amtlich gepriifter und anerkannter Getreide-Universal
Beizmittel sowie der amtlich gepriiften und anerkannten Beiz
geriite. 19. Aufl. 1967. 4 S. DIN A 4. 

Merkblatt Nr. 3 Verzeichnis amtlicb. gepriifter und anerkannter Rattenbekiimpfungs
mittel. 19. Aufl. 1967. 6 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 4 Rebscb.utzmittelverzeichnis. Verzeichnis amtlicb. gepriifter und an
erkannter Rebschutzmittel mit Erliiuterungen zu den Bekiimpfungs
mal3nahmen. 22. Aufl. 1967. 12 S. DIN A 4. 

Merkblatt Nr. 10 Forstschutzmittelverzeichnis. Verzeichnis amtlich gepriifter und an
erkannter Forstschutzmittel. 15. Aufl. 1967. 12 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 18 Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes und der Biologischen Bun
desanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft iiber Vorsichtsmal3nahmen 
beim Umgang mit Pflanzenscb.utz- und Schiidlingsbekiimpfungsmit
teln. 2. Aufl. 1967. 36 S. DIN A 5. 
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Merkblatt Nr. 18A (Anhang zu Merkblatt Nr. 18, 2. Aufl. ) 
Merkblatt iiber VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Beizmitteln 
(Beizmittel-Merkblatt). 1967. 4 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 27 Entwicklungsstadien der grasartigen und zweikeimblattrigen Kul
turpflanzen und Unkrauter fiir den Gebrauch im Rahmen der amt
lichen Priifung von Pflanzenschutzmitteln. 1. Aufl., fast unver
anderter Neudruck. 9 S. DIN A 5. 

7. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur
Ein bisher 42 Berichtsjahre umfassendes Standardwerk von internationaler Bedeutung,
das die gesamte Weltliteratur iiber Phytopathologie und Pflanzenschutz seit 1914 er
faBt (Aufl. 500)

8. Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
(erscheinen in Jahresbanden, Aufl. 1200)

9. Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Pflanzen�chutzmitteln. Herausgegeben von
der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem. Bearbeitet
von der Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate. Lose-Blatt-Sammlung. Liefe
rung 1 und 2.

b) Veroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter

Leitung der Bundesanstalt 
R i c h t e r , H.: Phytopathologische Konsequenzen der sich andernden landwirtschaft

lichen Anbauverfahren. I. Allgemeine Einleitung. Neth. Journ. Plant Pathol. 73. 1967, 
Suppl. 1, p. 81-96. 

Bibliothek und Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz in 
Berlin-Dahlem 
L a u  x , W., und S i c k e r , W.: Kombinierte Anwendung von Sichtlochkarten und Kerb

lochkarten zur Erfassung biologischer Objekte. Nachr. Dok. 18. 1967, 185--187. 

Dienststelle filr Melde- und Warndienst in Berlin-Dahlem 
H a r  I e, A.: Ein ,.Griff in die Geschichte" des deutschen Pflanzenschutzes. Zurn 100. Ge

burtstag von Otto Appel. Pflanzenschutz-Berichte (Wien) 35. 1967, 161-164. 

F r a n k  , F., und H a r I e , A.: Derzeitiger Stand und voraussichtliche Entwicklung des 
Bisambefalls (Ondatra zibelhica) in der Bundesrepublik Deutschland (nach den Mel
dungen der Pflanzensdrntzamter der Bundeslander). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 123-125. 

K o r  o n  o w  s k i ,  P.: Informationsstelle fiir tropischen und subtropischen Pflanzenschutz. 
Landwirt im Ausland 1. 1967, 15. 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelpriifung in Braunschweig 

Laboratorium ftir botanische Mittelpriifung 
Jo h a n n e s, H.: Uber die Anwendung von Herbiziden an Gewassern. Mitt. Biol. Bun

desanst. Berlin-Dahlem 126. Berlin 1967. 118 S. 

Laboratorium ftir zoologische Mittelpriifung 
H e r  f s ,  W.: Erfahrungen mit Bacillus-thuringiensis-Praparaten im praktischen Pflanzen

schutz. Entomophaga, Mem. hors Serie 3. 1967, 113-117. 
(Untersuchungen aus der Tatigkeit des Verf. beim Landespflanzenschutzamt Rhein
land-Pfalz, Mainz-Bretzenheim) 

S t e i n e r, P.: Die amtliche Priifung von Pflanzenschutzmitteln in der Bundesrepublik 
Deutsd!land nach ErlaB des neuen Pflanzensd!utzgesetzes. Nad!richtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 166-168. 
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Institut fiir Gerateprilfung in Braunschweig 
K o c h ,  H.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und -gerateteile (Ausziige aus den Prii

fungsberichten 1966). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 

1967, 114-121. 
K o c h, H.: Pumpen im Pflanzenschutz. Stuttgart 1967. 11 S., 14 Abb. (Flugblatt Nr. 84

der Biologischen Bundesanstalt). 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

E b i n  g, W.: Neues Spriihreagens zum selektiven dunnschichtchromatographischen Nach
weis Nitrogruppen tragender Pflanzenschutzmittelwirkstoffe. Chimia (Aarau) 21. 
1967, 132-133. 

E b i n  g, W.: Preconditioning of septums. J. Gas Chromatogr. 5. 1967, 20 A. 
S c h m i dt, G.: Gedanken zur Anwendung von Vulgarnamen, .,common names", im 

europaischen Pflanzenschutz. Gesunde Pflanzen 19. 1967, 212-216. 
S c h m i d t, G.: Die Bockkafer (Cerambycidae) von Willershausen. Ber. Naturhist. Ges. 

Hannover 111. 1967, 113-120. 
S c hmi d t ,  G.: Laufende Bearbeitung der Sachgebiete .,Insekten" und .,Schadlinge" fur 

die .. Brockhaus Enzyklopadie in 20 Bdn. " (17. Aufl. des Grol3en Brockhaus). Wies
baden 1967 ff. 

S c h u h  m a n  n, G.: Stand und Entwicklung der Bekampfung von Getreidekrankheiten 
durch Saatgutbehandlung. Ztschr. Pflanzenkrankh. 74. 1967, 155-167. 

S c h u h m a n n, G.: Saatgutbeizung gegen die Braunfleckigkeit des Weizens (Septoria 
nodorum Berk. ). Gesunde Pflanzen 19. 1967, 231-235. 

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fur Botanik in Braunschweig 

F u c h s, E.: Vorlaufige Mitteilung uber das Auftreten einer neuen und gefahrlichen 
Weizengelbrostrasse. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 

1967, 77-78. 
Ha s s e  b r a  u k, K.: Untersuchungen iiber die physiologische Spezia!isierung des Wei

zenschwarzrostes (Puccinia graminis tritici) in den Jahren 1965 und 1966. Nach
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 25-27. 

Ha s s e  b r a  u k, K.: Der Nachweis pathogen abweichender Biotypen in Weizenschwarz
rostrassen und die sich daraus ergebenden Folgerungen. Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 60-62. 

Ha s s e  b r a  u k, K.: Auskeimen von ErdbeerniiBchen an der Frucht. Phytopath. Ztschr. 
58. 1967, 291-292.

H a s  s e b r a u k , K.: Zur Epidemiologie des Schwarzrostes in Mitteleuropa. Phytopath. 
Ztschr. 60. 1967, 169-176. 

S c  h r 6 d t e r, H., und U 11 r i c h, J.: Eine mathematisch-statistische Losung des Pro
blems der Prognose von Epidemien mit Hilfe meteorologisdi.er Parameter, dargestellt 
am Beispiel der Kartoffelkrautfaule (Phytophthora infestans). Agric . Meteorology 4. 

1967, 119-135. 
S t u b b s, R. W., V e  c h t, H., and F u c h s ,  E.: Report on the "Yellow Rust Trial Pro

ject" in 1965. Wageningen 1967. 54 pp. (Techn. Ber. Nederlands Graan-Centrum 16).

U 11 r i c h, J.: Die Braunfaule der Kartoffel (Phytophthora infestans [Mont.] de Bary). 
· Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzensdi.utzd. (Braunschweig) 19. 1967, 55-59.

U 11 r i c h ,  J.: Symptomatologie. b. Pathologisdi.e Zytologie und Anatomie. In: Pflanz
lidi.e Virologie, 2. Aufl. , Bd. 1 (Hrsg. M. K I i  n k o w  s k i ). Berlin 1967, s; 56-74. 

Institut ftir Zoologie in Berlin-Dahlem 

D ax I, R.: Ein Beitrag zur Biologie von Boettgerilla vermiformis Wiktor 1959. Ztsdi.r. 
angew. Zoo!. 54. 1967, 227-231. 

G o d  a n, D.: Untersudi.ungen iiber die Wirkung der Carbamate auf Gehausesdi.necken. 
Ztschr. angew. Ent. 59. 1967, 385-396. 
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G o d  a n, D.: Die Nahrung der Maulwurfsgrille und ihr EinfluB auf Massenwechsel und 
Bekampfung. Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 26. 1967, 55-59. 

G o d  a n, D.: Bericht iiber die Tagung der Deutschen Entomologischen Gesellschaft und 
der Deutschen Gesellschaft fur angewandte Entomologie in Geisenheim a. Rh. 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 186-188. 

G o d a n  , D. (unter Mitarb. von M o  s e b a c h , E., und P 1 a t e , H. -P,): Richtlinien fur 
die Priifung von Molluskiziden gegen Nacktschnecken. In: Richtlinien f. d. amtl. 
Priifung v. Pflanzenschutzmitteln, hrsg. v. d. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem. Berlin 
1967, Reihe 8-1. 10 S. 

M a y e r, K.: Der Siidafrikanische Nelkenwickler Epichoristodes acerbella (Walk. ) Dia
konoff. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 8-9. 

M a y e r, K.: Der Mensch und Forscher J. Ch. Fabricius. Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 26. 
1967, 21-29. 

Re i ch m u  t h, W.: Forschung und Mittelpriifung an Nagetieren im Wohnbereich des 
Menschen. a) Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 9-12. 
b) Zweitdruck in: Prakt. Schadlingsbekampfer 19. 1967, 56-59. 

Re i c h  m u  t h, W.: Uber Beziehungen zwischen Pigmentierung und Empfindlichkeit beim 
Kartoffelkiifer Leptinotarsa decemlineata Say. Ein Beitrag zur physiologischen Be
deutung von Carotinoid-Pigmenten mit dem Nachweis von Vitamin A bei Insekten. 
Ztschr. angew. Zoo!. 54. 1967, 285-296. 

Re i ch m u  t h, W.: Nachweis von Pterin und Fiirbungsiinderungen als physikalisch
chemische Reaktionen im toten Chamiileon (Chamaeleo jacksonii). Sitzungsber. Ges. 
Naturforsch. Freunde Berlin N.F. 7. 1967, 62-7 0. 

R e i ch m u  t h, W.: Die Veriinderung der Insektizidempfindlichkeit infolge beeinfluBter 
Pigmentbildung beim Bohnenkiifer Acanthoscelides obtectus Say. Zur Verhiitung 
und Bekiimpfung von Widerstandsentwicklungen parasitischer Insekten <lurch Diffe
renzdiingungen der Wirtspflanzen. Gesunde Pflanzen 19. 1967, 208-212. 

Re i c h m u t h , W.: Nachweis von Vitamin A in Larven des Kartoffelkafers Leptinotarsa 
decemlineata Say. Ztschr. Naturforsch. 22b. 1967, 1232-1233. 

R e i c h  m u  t h, W., zusammen mit B e c k e r, K., und Te 11 e, H. -J.: Richtlinien fur die 
Priifung von Nagetierbekampfungsmitteln gegen Ratten und Hausmaus. In: Richt
linien f. d. amtl. Priifung v. Pflanzenschutzmitteln, hrsg. v. d. Biol. Bundesanst. Berlin
Dahlem. Berlin 1967, Reihe 9-3. 18 S. 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 
W o h  1 g e m  u t h, R.: Uber die Ei- und Larvalentwicklung von Trogoderma angustum 

Sol. (Dermestidae). Anz. Schadlingskde. 40. 1967, 83-91. 

Mikrobiologisdte und dtemische Abteilung 

Institut fiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

B o  r t e  Is, H., und O 1 i v  a r e  s, J.: Uber die Farbstoffbildung <lurch Azotobacter 
chroococcum. I. Die Farbstoffbildung fordemde Kulturbedingungen. Arch. Mikrobiol. 
58. 1967, 6-20.

B o r t  e 1 s , H., F r i c k e  , E., und S c h n e i d e  r , R.: Simazinzersetzung durch Mikro
organismen verschiedener Boden. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 19. 1967, 101-105. 

S chm i d  1 e, A., und M a  B f  e 11 e r, D.: Bliiten- und Fruchtbefall <lurch Bakterien an 
Birnen. Bad. Obst- u. Gartenbauer 60. 1967, 50-51. 

S t  o 1 p , H.: Neues iiber den Bakterienparasiten Bdellovibrio bacteriovorus. Umschau 
67. 1967, 58-59.

S t  o 1 p, H.: Lysis von Bakterien durch den Parasiten Bdellovibrio bacteriovorus. Filme: 
E 1314 der Encyclop. c in. und C 97 2 (Unterrichtsfilm) des Inst. f. d. wiss. Film, Gottin
gen 1967 . 

S t  o Ip, H., und S t  a h.l, M.: Eine Bakteriose an Stiefmiitterchen. Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 145-148. 
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Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

B o  r t e  Is, H., Fr i c k e, E., und Sc h n e i d e r, R.: Sirnazinzersetzung durch Mikro
organismen verschiedener Boden. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 19. 1967, 101-105. 

G e  r I a c h, W.: Einige Beobachtungen und Untersuchungen uber die Fusarium-Faule der 
Tulpenzwiebeln. Gesunde Pflanzen 19. 1967, 183-187 . 

K r 6 b e  r, H. : Der EinfluB der Benetzungsdauer auf die Entstehung der Blauschimmel
krankheit an Tabak. Phytopath. Ztschr. 58. 1967, 46-52. 

PI a t e, H.-P., und Sc h n e i d er, R.: Penicillium-Faulen an Blumenzwiebeln. Neue 
Beobachtungen in Berliner Gartenbaubetrieben. Mitteilungsbl. Landesverband. Garten

- bau u. Landwirtsch. Berlin 18. 1967, 20---22. 
PI ate, H.-P., und Sch n e i d e r, R.: Penicillium-Zwiebelfaule auch an Narzissen. Gar

tenwelt 67. 1967, 229-230. 
Sc h nei d e r, R., und K u h n e, H.: Myrothecium roridum als Erreger einer Trieb- und 

Stengelfoule an Hypocyrta glabra in Deutschland. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 7 5-77. 

Sc h n e i d e r, R., und PI a t e, H. -P. : Eine Fusarium-Zwiebelfaule an Nerine bowdenii.
Gesunde Pflanzen 19. 1967, 197-199. 

U o z u m  i , T., und K r 6 b e r, H.: Der EinfluB des Lichtes auf die Konidienbildung von 
Peronospora tabacina Adam an Tabakblattern. Phytopath. Ztschr. 59. 1967, 37 2-384. 

lnstitut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 

BI a s  i u s, E., und Sc h 6 n h a r d, G.: Hochspannungspapierionophoretische Trennung 
und Identifizierung 355. und 75Se-markierter Selenopolythionate. J. Chromatogr. 28.

1967, 385-395. 
K 1 o k e, A.: Pflanzengerechte Standortgestaltung. Anz. Schadlingskde. 40. 1967, 129 

bis 132. 
K o r o n  o w s k i , P. : Ka!imangel als Faktor der enzymatischen Schwarzfleckigkeit der 

Kartoffelknolle. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 
27 -28. 

Le h, H.-0.: Wachstumsregulatoren im Obst-, Wein- und Gemusebau. Deutsche Garten
bauwirtschaft 15. 1967, 54-55, 7 3-7 4. 

Le h, H. -0.: Zur A.tiologie der Napfbildung bei Knollensellerie. I. Mitt.: Symptom
beschreibung und morphologisch-anatomische Grundlagen. Ztschr. Pflanzenkrankh. 
74. 1967, 556-561.

Le h ,  H. -0.: Zur A.ti0Iog1e der Napfbildung bei Knollensellerie. II. Mitt.: Der EinfluB 
modifikatorischer Veranderungen der Knollengri:iBe auf die Napfbildung. Ztschr. 
Pflanzenkrankh. 74. 1967, 67 6-683. 

Sc h 6 n h a r d, G.: Trennung und Identifizierung 35S- und 75Se- markierter Selenopoly
thionate. Diss. Berlin 1966. 

Institut fiir Biochemie in Hann. MUnden 

S i e p m a n  n , R., und S t e g e m  a n  n , H.: Amylasen, Phosphorylase und verwandte 
Enzyme: Nanogramm-Nachweis bei der Polyac rylamid(PAA-)Elektrophorese. Natur
wissenschaften 54. 1967, 116-117 . 

Si e p m  a n  n, R., und St e g e m a n n, H.: Enzym-Elektrophorese in EinschluB-Poly
merisaten des Ac rylamids. A. Amylasen, Phosphorylasen. Ztschr. Naturforsch. 22b. 

1967, 949-955. 
St a Id e r, K. H., und St e g e m a n n, H.: Ausscheidung von Hydroxyprolin im Harn. 

Hoppe-Seylers Ztschr. physiol. Chem. 348. 1967, 242-243. 
St e g e m a n n, H.: Enzym-Elektrophorese in EinschluB-Polymerisaten des Acrylamids. 

B. Polygalacturonasen (Pektinasen). Hoppe-Seylers Ztschr. physiol. Chem. 348. 

1967, 951-952.
St e g e m a n n, H., und St a 1 d e  r, K. H. : Determination of hydroxyproline. Clin. chim. 

Acta 18. 1967, 267 -27 3. 
S t e g e m  a n  n , H., L o e s c h c k  e , V., und L e r  c h , B.: Biochemische Mi:iglichkeiten 

· zur Beurteilung der Pflanze. Gesunde Pflanzen 19. 1967, 192-196.
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Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

B o d e, 0.: Variabilitat pflanzenpathogener Viren. In: Pflanzliche Virologie (Hrsg.: M. 
K Ii n k o w  s k i ), 2. Aufl. Bd. 1. Berlin 1967, S. 227-236. 

B o d e, 0.: Zur Virustestung bei Pflanzkartoffeln. Kartoffelbau 18. 1967, 221. 

B o d e, 0.: Das Ratsel der Pfropfenkrankheit der Kartoffel gelost. Rundschr. Saatgut
Erzeuger-Gem. der Landw.-Kammer Schleswig-Holstein 23. 1967, 9-15. 

B r a n d e s, J.: Elektronenmikroskopie von Pflanzenviren. Bibliographie 1939-1965. 
Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 122. Berlin 1967 . 91 S. 

B r a nd" s. J.: Morpholoqie pflanzenpathogener Viren. In: Pflanzliche Virologie {Hrsg.: 
M. K 1 i n k  o w  s k i). 2. Auf!. Bd. 1. Berlin 1967, S. 196-210.

B r a n d e s, J.: Klassifizierung und Nomenklatur pflanzenpathocrener Viren. In: Pflanz
liche Virologie (Hrsg.: M. K 1 i n k  o w  s k i), 2. Aufl. Bd. 1. Berlin 1967, S. 237 -243. 

P a u  1 , H. L.: Physikalische und chemische Eicrenschaften pflanzenpathogener Viren. 
a. Physikalische Eigenschaften. In: Pflanzliche Virologie (Hrsg.: M. K 1 i n k  o w  s ki),
2. Aufl. Bd. 1. Berlin 1967, S. 167 -17 8.

P a  u I, H. L.: Die Reiniqunq pflanzenpathogener Viren. In: Pflanzliche Virologie (Hrsg.: 
M. K 1 i n k  o w  s k i )  , 2. Aufl. Bd. 1. Berlin 1967, S. 163-166.

W e t  t e r., C., und P a u  1 , H. L.: Serologische und physikalische Eigenschaften von 
Sammon's Opuntia Virus. Phytopath. Ztschr. 60. 1967, 92-95. 

Institut fiir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem 

H e i n z e, K.: Problem as fitopatol6gicos para la producci6n de semillas de papa en 
Venezuela. Agronomia tropical (Maracay) 16. 1966, 83-94. 

H e i n z  e , K.: Introduction to: The bionomics of specific vectors of plant viruses. Proc. 
Internat. Conf. on Virus and Vector of Perennial Hosts, Davis, Calif. 1965 (1966). 
p. 7 2-7 3.

H e i n  z e , K.: Aphids in vineyards and their importance for the transmission of virus 
diseases in the region of vineyards. Proc. Internat. Conf. on Virus and Vector of 
Perennial Hosts, Davis, Calif. 1965 (1966). p, 336-340. 

H e i n z e, K.: Die Vergilbunqskrankheit der Kohl- und Wasserrube als Krankheits
ursache auf Zierpflanzen. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 121. 1967, 132-139. 

H e i n z e, K.: Zikaden, Weinrebe und Virus. Rebe und Wein 20. 1967, 235-236. 

H e i n ze, K.: Folienversuche mit Salat zur Abschredrnng von virusubertragenden Blatt
lausen. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967 , 150-153. 

H e i n z e, K.: Reflektierende Folien zur Abschreckung von Virusubertragern. Umschau 
67. 1967, 802.

I g l i s c h , I. : Biologische und morphologische Untersuchungen uber Brachycaudus spi
raeae (Oest!.) C.B., eine an Spira.en schadliche Blattlaus (Homoptera: Aphididae). 
Ztschr. angew. Ent. 60. 1967, 417 -459. 

M o s t  a fa w y, M.: Morphologie, Biologie und phytopathologische Bedeutung der Gat
tung Appelia C.B. (Aphidoidea: Aphididae). Ztschr. angew. Zool. 54. 1967, 37 3-432 
und 439-515. 

P e t z  o 1 d, H.: Kristalloide Einschlusse im Zytoplasma pflanzlicher Zellen. Protoplasma 
64. 1967, 120-133.

Institut fiir Virusserologie in Braunschweig 

B a r t e  1 s , R.: Konzentration von Kartoffel-M-Virus in Kartoffeln und Toma ten. Mitt. 
Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 121. 1967, 118-124. 

B e r c k  s , R.: Methodische Untersuchungen uber den serologischen Nachweis pflanzen
pathogener Viren mit dem Bentonit-Flockungstest, dem Latex-Test und dem Ba
riumsulfat-Test. Phytopath. Ztschr. 58. 1967, 1-17 . 

B e  r c k  s, R.: Probleme der pflanzlichen Virusforschung. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin
Dahlem 121. 1967, 97--108. 
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Be r c k  s, R.: Uber den Nachweis des Tabakmosaik-Virus in Reben. Ztschr. Pflanzen
krankh. 74. 1967, 346-349. 

B e  r c k  s, R: Vorkommen und Nachweis von Viren in Reben. Weinberg u. Keller 14. 

1967, 151-162. 
Be r c k  s, R.: Uber den Nachweis des Tomatenzwergbusch-Virus (tomato bushy stunt 

virus) in Reben. Phytopath. Ztschr. 60. 1967, 27 3--27 7. 
B e  r c k  s, R.: Serologie pflanzenpathogener Viren. In: Pflanzliche Virologie (Hrsg.: 

M. K 1 i n k  o w  s k i) ,  2. Aufl. Bd. 1."Berlin 1967, S. 211-226.

Aufleninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Fr a ri z, J. M. : Beobachtungen uber das Verhalten der Raubwanze Perillus bioculatus 
(Fabr.) (Pentatomidae) gegenuber ihrer Beute Leptinotarsa decemlineata (Say) 
(Chrysomelidae). Ztschr. Pflanzenkrankh. 74. 1967, 1-13. 

Fr a n z, J. M.: Bibliographie uber biologische Bekampfung. 11. Entomophaga 12. 1967, 
5-80.

Fr a n z, J. M.: Integrated control of forest pests. Proc . FAO Symp. Integr. Pest Contr. 
Rome 1965, 3. 1966, 65-7 6. 

Fr a n z, J. M.: Zur Bestimmung des Wirkungsgrades einer mikrobiologischen Bekamp
fung von Schadinsekten. Abstr. 6. Internat. Pflanzenschutz-Kongr. Wien 1967 (1967), 
s. 7 7 .  

Fra n z, J. M.: Naturliche Feinde von Insekten: Rauber. Wiss. Ztschr. Techn. Univ. 
Dresden 16. 1967, 581. 

Fr a n z, J. M., und Kr i e g, A.: Bacillus-thuringiensis-Praparate qegen Schadlinqe -
Erfahrungen in der Alten Welt. Gesunde Pflanzen 19. 1967, 17 5-17 6, 17 8-180., 182. 

Fr a n z, J. M., Kr i e g, A., und R e i s c h, J.: Freilandversuche zur Bekampfunq des 
Eichenwicklers (Tortrix viridana L. ) (Lep., Tortricidae) mit Bacillus thuringiensis im 
Forstamt Hanau. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 
36-44. 

Fr a n z, J. M., Kr i e g, A., und R e i s c h, J.: Erfahrungen bei der Verwendung von 
Bacillus thuringiensis Berliner zur Bekampfung des Eichenwicklers (Tortrix viridana 
L.) (Lep., Tortricidae). Ref. 14. IUFRO Kongr. Munchen 1967, 5. 1967, 662-667 . 

Hu g e  r , A. M.: Elektronenmikroskopie bei der Diagnose von Insektenkrankheiten. Proc. 
Internat. Colloq . .,Insect Pathology and Mic robial Control" Wageningen 1966 (ed.: 
P. A. van der La a n, Amsterdam 1967), p. 29-53. 

Hu ge r, A. M.: Report of the activities of the .,Ins.titut fur biologisclie Schadlings
bekampfung", Darmstadt, Germany, in the U. N./S. P. C. Rhinoceros Beetle Project. 
South Pacific Commission, UNSF/SPC Rhinoceros Beetle Projec t, Semi-Annual Report, 
November 1966 - May 1967 . Noumea, New Caledonia. 1967, 46-50 [Mimeogr.]. 

Hu g e r, A. M., und Kr i e g, A.: Ein neuer Vermehrungsmodus von Rickettsien in 
Insekten. Naturwissenschaften 54. 1967, 47 5. 

Hu g e r, A. M., and Kr i e g, A.: New aspects of the mode of reproduction of Rickett
siella organisms in insec ts. J. Invertebrate Pathol. 9. 1967, 442-443. 

Kr i e g, A.: Uber die Wirkung von Bacillus thuringiensis var. thuringiensis-Exotoxin 
auf Wachsmotten-Raupen (Galleria mellonella). Anz. Schadlingskde. 40. 1967, 8-9. 

Kr i e g, A.: Neues uber Bacillus thuringiensis und seine Anwendung. Berlin 1967 . 106 S. 
(Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 125.) 

K r i e g , A.: Geschlechtliche Ubertragung von Rickettsien bei Insekten? Umschau 67. 

1967, 801-802. 
M u  11 e r  -Ko g 1 e r, E.: Nebenwirkungen insektenpathogener Pilze auf Mensch und 

Wirbeltiere: aktuelle Fragen. Entomophaga 12. 1967, 429-441. 
M u  11 e r  -Ko g 1 e r, E.: On mass cultivation, determination of effectiveness, and 

standardization of insect pathogenic fungi. Proc . Internat. Colloq . .,Insect Pathology 
and Microbial Control" Wageningen 1966 (ed.: P. A. van der La a n, Amsterdam 
1967). p. 339-353. 
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M ii 11 e r  - Ko g 1 e r  , E., und S t e i n, W.: Versuche zur Infektion von Zysten des Kar
toffelnematoden (Heterodera rostochiensis Wollenweber) durch drei insektenpatho
gene Pilze. Ztschr. Pfl.krankh. 74. 1967, 201-204. 

N e u b e c k e r, F.: Beitrag zur Technik der Massenzucht der Getreidemotte Sitotroga 
cerealella (Oliv.). Anz. Schadlingskde. 40. 1967, 104-110. 

Nik 1 a s, 0. F.: Die Nematoden DD-136 (Neoaplectana sp.) und Neoaplectana carpo
capsae Weiser, 1955 (Rhabditoidea) als Insektenparasiten. Eine Literaturiibersicht. 
Berlin 1967 . 40 S. (Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 124.) 

S i m o n, H. R.: Lassen sich Entwicklungslinien der biologischen Schadlingsbekampfung 
an einer Bibliographie aufzeigen? Entomophaga 12. 1967, 81-84. 

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

A r  x, J. A. von, und G a  m s, W.: Uber Pleurage verruculosa und die zugehorige 
Cladorrhinum-Konidienform. Nova Hedwigia 13. 1966, 199-208. 

B o c k m a n n, H.: Fruchtfolgehygiene im Getreidebau. Gesunde Pflanzen 19. 1967 , 201 
bis 206. 

B o c k  m a n  n , H., und S c h m i d t , H.: Die Stellung des Getreides in der Fruchtfolge 
unter besonderer Beriicksichtigung der WeizenfuBkrankheiten und der Hafernema
toden. In: Aktuelles aus Acker- und Pflanzenbau. Kiel: Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein 1967, S. 133-140. 

B o c k m a n n, H.: Verstarkter Getreidebau und FuBkrankheiten. Deutsch. landw. Presse 
90. 1967, H. 3, s. 6-7.

B u h  1, C.: Die sogenannte .,Maisfliege" ist Oscinella frit L. Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 49-51. 

B u h l, C.: Pflanzenkrankheiten und Hagelschaden an Getreide (einschl. Mais), Raps, 
Erbsen und Speisebohnen. Ber. 9. Kongr. Internal. Verein. Hagelvers. Venedig 1967, 
s. 1-29.

B u h  1, C.: Aceria (Eriophyes) tenuis Na!. (Acari, Tetrapodili, Gallmilben) als Blattschad
ling an Kultur- und Wildgrasern. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
sch'weig) 19. 1967, 148-149. 

B u h 1 , C., und S o 1 , R.: Beitrag zur Fr age der Beziehungen zwischen Vorfrucht und 
Befall <lurch die Brachfliege, Phorbia coarctata Fall. Ztschr. Pflanzenkrankh. 74. 
1967, 521-527. 

G a  m s, W.: Zwei Arten von Chaetomium mit unregelmaBig geformten Ascosporen. 
Nova Hedwigia 12. 1966, 385---c--388. 

G a  m s, W.: Mikroorganismen in der Wurzelregion von Weizen, Sammelreferat. Berlin 
1967 . 7 7  S. (Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 123.) 

G a  m s, W., und Do ms c h, K. H.: Beitrage zur Anwendung der Bodenwaschtechnik 
fiir die Isolierung von Bodenpilzen. Arch. Mikrobiol. 58. 1967, 134-144. 

S o  1, R.: The occ urrence of aphidivorous syrphids and their larvae on different crops, 
with the help of coloured water traps. In: Ecology of aphidophagous insects. 
(J. Hodek, ed.). Proceedings of a Symposium in Liblice 1965 (Prag 1966), p. 181 bis 
184. 

lnstitut fiir Grilnlandschadlinge in Oldenburg 

Fr a n k, F.: Die Wurfzeit des Waldlemmings, Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844). 
Ztschr. Saugetierkde. 32. 1967, 172-17 3. 

Fr a n k  , F.: Eine einfache Methode zur Ermittlung des Scheiden-pH von Kleinsauge
tieren. Ztschr . Saugetierkde. 32. 1967, 187 -188. 

Fr a n k, F.: Zurn Nachweis von Pestizid-Vergiftungen. Beitr. Naturkde. Niedersachsens 
20. 1967, 47 -48.

Fr a n k, F.: Brachyostismus, eine neuartige Skelettwachstums-Mutation. Ztschr. Sauge
tierkde. 32. 1967, 292-296. 

Fr a n k, F.: Durch Nagetiere verursachte Materialschaden - Ubersicht und Problematik. 
Verpackungsrundschau, Techn.-wiss. Beilage 11. 1967, 86-88. 

Fr a n k, F.: Twittering - a voice mutation in Microtus. Heredity 22. 1967, 607 -609. 
Fr a n k, F.: Klaus Zimmermann in memoriam. Ztschr. Saugetierkde. 32. 1967, 314-316. 
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F r a n k, F., und Ha r 1 e, H.: Derzeitiger Stand und voraussichtliche Entwicklung des 
Bisambefalls (Ondatra zibethica) in der Bundesrepublik Deutschland. Nachrichtenbl. 
Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 123-125. 

Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Milnster 

B u r c k h a r d  t, F.: Uber das Vorkommen von Blattalchen an Unkrautern und anderen 
Wildpflanzen. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 121. 1967, 7 1-75. 

S t  e u d e  1, W.: Auftreten und Schadwirkung von Heterodera schachtii im Rheinischen 
Zuckerriibenbau. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 121. 1967, 45-49. 

S t  e u d e  1, W.: Einige Untersuchungen zum Auftreten von Viruskrankheiten an Zucker
riiben in Chile. Zucker 20. 1967, 325-330. 

S t  e u d e  1, W., und T h i e  1 e m  a n  n, R.: Zur Frage der Wirkung eines Carbamoyloxim
granulates auf die Vermehrung des Riibennematoden (Heterodera schachtii Schmidt) 
und den Ertrag von Zuckerriiben. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 19. 1967, 129-135. 

S t  u r h a  n, D.: Vorkommen von Trichodorus-Arten in Westdeutschland. Mitt. Biol. 
Bundesanst. Berlin-Dahlem 121. 1967, 146-150. 

S t  u r h a  n, D.: Induktion von Mutationen bei Nematoden. Naturwissenschaften 54. 1967, 
649-650.

W e i s  c h e r, B.: Report to the Government of India on plant parasitic nematodes. FAO 
Report No. TA 2332. Rome 1967. 15 pp. 

W e i s  c h e r, B.: Entwicklungstendenzen in der Phytonematologie. Mitt. Biol. Bundes
anst. Berlin-Dahlem 121. 1967, 12-20. 

W e i s  c h e r, B.: Types of losses caused by nematodes. Proc. FAO Symposium on crop 
losses, Rome Oct. 1967, p. 181-187 . 

lnstitut fiir Gemilsekrankheiten und Unkrautforschung in Fischenich 

C r ii g e r, G.: Was bedeutet die Hochstmengenverordnung-Pflanzenschutz fur den Ge
miisebau? Gemiise 3. 1967, 96-97 . 

C r ii g e r, G.: Die Bekampfung des Grauschimmels an Kopfsalat im Gewachshaus. Ge
muse 3. 1967, 99-100. 

C r ii g e r , G., und M a i e r  - B o d e  , H.: Die Bekampfung der Kleinen Kohlfliege (Phor
bia brassicae Bche. ). Ztschr. Pflanzenkrankh. 74. 1967, 527 -533. 

C r ii g er, G., und S c h m i d t, J.: Die Bedeutung der Fruchtfolge fur das Auftreten 
von Krankheiten und Schadlingen im Gemiisebau. AID-Informationen 16. 1967, Nr. 9. 

C r ii g e r, G., und S c h m i d t, J.: Diaserie Nr. 1598 II des Land- und Hauswirtschaft
lichen Auswertungs- und Informationsdienstes (AID) ,,Krankheiten und Schadlinge 
im Unterglas-Gemiisebau": Teil II: Ra dies, Rettich, Kohlrabi, Salat, Gurke., Tomate. 

M a a s, G.: Erfolge und Tendenzen in der Entwicklung von Unkrautbekampfungsmitteln 
fur den Industriegemiisebau. Industr. Obst- u. Gemiiseverwertg. 52� 196�, 149-151. 

M a a s, G.: Die chemische Unkrautbekampfung im Feldgemiisebau. Rhein. Monatsschr. 
Gemiise, Obst, Schnittblumen 55. 1967, 134-135. 

M a a s, G.: Ungraserbekampfung mit Avadex BW in Roggen - was ist zu beachten? 
Landw. Ztschr. Rheinland 134. 1967, 2250. 

M a a s, G.: Uber Wechselbeziehungen bei Winterroggen zwischen der Anwendung von 
Triallat, der Beizung und den Temperaturen wahrend des Auflaufens. Nachrichtenbl. 
Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 184-185. 

0 r t  h, H.: Wirkungsweise und Abbau der forstlich wichtigen Herbizide. Alig. Forstztschr. 
22. 1967 , 199-201.

0 r t  h, H.: Veranderung der Phytotoxizitat von Herbiziden in Anwesenheit von In
sektiziden. Journees internationales d'Etudes sur le desherbage selectif en cultures 
de betteraves. Marly-Le-Roi 1967, p. 169-17 3. 

0 r t  h, H.: Wege und Ziele der chemischen Unkrautbekampfung. Mitt. Biol. Bundesanst. 
Berlin-Dahlem 121. 1967, 168-17 6. 

0 r t  h, H.: Priifung der Phytotoxizitat von Pre-emergence-Herbiziden durch Wurzeltest. 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 177-181. 
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O r t h, H., und Ma a s, G.: Herbizid-Schaden an Kulturpflanzen. Teil I: Getreide, Ruben, 
Obst. 30 Dias farbig; 7 S. Tei! II: Gemiise, Kartoffeln, Raps. 30 Dias farbig; 6 S. 
Tei! III: Reben, Tabak, Mais, Zierpflanzen. 30 Dias farbig; 5 S. Wissenschaftl. Dia
Verlag Dr. F. Rennau, Bad Godesberg. 
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