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I. Historische Entwicklung und Aufgaben

a) Errichtung und Entwicklung

Die Verluste, die der Landbau durch Pflanzenkrankheiten und -schadlinge erleidet, 
veranlaBten den Deutschen Landwirtschaftsrat bereits im Jahre 1880, beim Reichs
kanzler zu beantragen, eine .,Reichszentrale zur Beobachtung und Vertilgung der 
die Kulturpflanzen scbadigenden Insekten und Pilze" einzuricbten. Der Antrag 
hatte zunachst keinen Erfolg; statt einer .,Reicb·szentrale" entstanden jedoch die 
ersten lokalen pflanzenschutzlicben Forscbungsstellen. Da diese eine iibergebiet
licb arbeitende Forschungsanstalt fiir Pflanzenschutz nicbt zu ersetzen vermodlten, 
stellte der Landwirt Dr. Schulz-Lupitz am 24. 3. 1897 im Reidlstag den Antrag, 
eine .,Landwirtscbaftlicb-Technisdle Reichsanstalt fiir Bakteriologie und Phyto
pathologie" einzuricbten. Auf Drangen der landwirtschaftlichen Praxis wurde nun
mehr im Jahre 1898 im Rahmen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes die .,Biolo
gische Abteilung fiir Land- und Forstwirtschaft" gegriindet. Es zeugt von dem 
Weitblick der Initiatoren, daB sie der neuen Abteilung von vornherein - als 
Grundlage jeglicher phytopathologischer und pflanzenschutzlicher Forscliungsarbeit 
- die gesamte fiir die Kulturpflanzen in Betracbt kommende Biologie als Arbeits
gebiet zuwiesen.

Es zeigte sidl bald, daB der Rahmen zu eng war und die Arbeitsvoraussetzungen 
nidlt ausreidlten, um die gestellten Aufgaben li:isen zu ki:innen. Daher wurde 
1905 (nach dem Vorbild der .. Kaiserlidlen Physikalisch-Technischen Anstalt") die 
.. Kaiserliche Biologische Anstalt fiir Land- und Forstwirtschaft" in Berlin-Dahlem 
erricbtet. Sie war zunachst eine dem damaligen Reicbsamt des Innern nachgeord
nete hi:ihere Reichsbehi:irde und wurde nach dem ersten Weltkrieg als .,Biolo
gische Reichsanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft" dem. Geschaftsbereich des da
maligen Reichsministeriums fiir Ernahrung und Landwirtschaft zugeteilt. Der Zu
sammenbruch der Ernahrungswirtschaft im ersten Weltkrieg hatte die eminente 
Bedeutung des Pflanzenscbutze.s fiir die landwirtschaftliche Erzeugung und fiir die 
Sicherung der Ernten deutlich gemacht. Die starke Ausbreitung der Pflanzen
krankheiten und -schadlinge im Reidlsgebiet hatte - wie in den meisten am 
Weltkrieg beteiligten Landern - den Ausbau des Pflanzenschutzes zur Folge. 
Die Biologische Reichsanstalt wurde trotz ,schwierigster Finanzverhaltnisse groB
ziigig erweitert und neu organisiert. In schneller Folge wurden ab 1920 auch die 
auf Grund ihrer Aufgabenstellung an geschlossene Anbaugebiete bestimmter Kul
turen oder an besondere klimatische oder Boden-Verhaltnisse gebundenen Zweig
stellen gebildet. Entsprechend den gewachsenen Aufgaben nahmen der wissen
schaftliche Mitarbeiterstab und die Zahl der technischen Krafte schnell zu. 

Mit dem Zusammenbruch 1945 fiel die Reichsanstalt auseinander. Die auBerhalb 
von Berlin stationierten oder wahrend des Krieges verlagerten Dienststellen 
lehnten sich zunachst an die Regierungen der Lander und Provinzen an, um ihre 
Aufgaben wenigstens teilweise erfiillen zu ki:innen. Allmahlich schlossen sie sich 
zusammen; zunacbst entstand 1946 die ,.Biologische Zentralanstalt fiir das Nord
westdeutsche Gebiet" mit dem Sitz in Braunscbweig, die ab 1. 4. 1948 als ,,Biolo
gische Zentralanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft" in die Verwaltung des Ver
einigten Wirtscbaftsgebietes iibernommen und durc:h die Verordnung zur Auf-
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losung oder Uberfuhrung van Einrichtungen der Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes vom 8. 9. 1950 - Bundesgesetzblatt Teil I S. 678 - in die 
Verwaltung des Bundes i.iberfuhrt und als .,Biologische Bundesanstalt fi.ir Land
und Forstwirtschaft" bezeichnet wurde. 

Die in Berlin-Dahlem verbliebenen Dienst,stellen und die in der sowjetischen Be
satzungszone gelegenen Zweigstellen der fri.iheren Biologischen Reichsanstalt 
wurden nach dem Zusammenbruch 1945 zur .,BiologisdJ.en Zentralanstalt fi.ir Land
und Forstwirtschaft" zusammengefaBt; im Jahre 1949 wurde jedoch diese Anstalt 
erneut getrennt und fur die sowjetisc:he Besatzungszone eine eigene Zentralanstalt 
mit dem Sitz in Kleinmachnow errichtet. 

Die einstige Berliner Zentrale wurde 1949 als ,,Biologische Zentralanstalt Berlin
Dahlem" vom Lande Berlin i.ibernommen und am 26. 9. 1954 mit der Biologisc:hen 
Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig vereinigt. Bereits 
vor der Vereinigung arbeiteten beide Anstalten eng zusammen, waren in ihrer 
Aufgabenstellung und Organisation weitgehend koordiniert und in ihrer Leitung 
durch Personalunion verbunden. 

b} Aufgaben und deren Bedeutung

Die Aufgaben der Bundesanstalt ergeben sich vornehmlich aus dem Gesetz zum 
SdJ.utze der Kulturpflanzen in der Fassung vom 26. 8. 1949 - Gesetzblatt der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftgebietes S. 308 -. Hiernach hat sie die 
Krankheiten und Schadlinge der Kulturoflanzen zu erforschen und zur Durch
fi.ihrung des Pflanzenschutzes qeeignete Verfahren auszuarbeiten und zu pri.ifen. 
Das Forschungsprogramm der Bundesanstalt umfaBt insbesondere: 

das Studium der Lebensweise der tierischen Schadlinqe, der pilzlichen und 
bakteriellen Erreqer van Pflanzenkrankheiten sowie der pflanzlichen Virus
krankheiten und der Moglichkeiten ihrer Bekampfung; 

das Studium der Niitzlinqe aus dem Tier- und Pflanzenreich im Hinblick auf 
die biologische Schadlingsbekampfung; 

die Erforschun!=f van Moqlicbkeiten, Schadiqungen durch pflanzenhyqienische, 
insbesondere pflanzenbauliche und fruchtfolgetechnische MaBnahmen zu ver
meiden; 

die Bearbeitung der vielseitigen Probleme der schadlich werdenden nichtpara
sitaren Einfliisse der verschiedensten Art; 

die Resistenzforschunq einsdil. der Resistenzpriifunq der Kulturpflam:ensorten 
qeqen pflanzliche und tierische Parasiten, Viren und klimatische Einfliisse, die 
die Grundlage fur eine erfolqversprechende Resistenzziichtung zu liefern hat; 
die Erfor,sdiunq der Eoidemiologie von Schadlingen und Pflanzenkrankheiten 
und die damit zusammenhanqende Schaffung der wissensdiaftlichen Grund
laqen fur einen Prognose- und Warndienst sowie fur die MaBnahmen der 
Pflanzenquarantane; 

die Erforschung der unerwiinschten Nebenwirkungen van PflanzenschutzmaB
nahmen auf die Biozonose und im Hinblick auf die Forderungen der Hygiene 
(Lebensmittelgesetzgebung!); 

die Nutzbarmachung der radioaktiven Isotope und der Kernenergie fi.ir das 
Gebiet der Phytopathologie und des PflanzensdJ.utzes. 
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Die Bundesanstalt hat somit die wissenschaftlichen Grundlagen fiir einen wir
kungsvollen, hygienisch unbedenklichen und wirtschaftlichen Pflanzenschutz durch 
die Erforschung der Ursachen von Pflanzenschadigungen aller Art und d.ie Aus
arbeitung von Bekampfungsverfahren zu schaffen. Die Erforschung der Bedingun
gen fiir die Gesunderhaltung der Kulturpflanzen im weitesten Sinne ermoglicht 
es, die ihr - neben den Forschungsaufgaben - obliegenden administrativen Auf
gaben zu erfi.illen: Sie hat das Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft 
und Forsten in alien einschlagigen wissenschaftlich-technischen Fragen zu beraten 
und die fachlichen Unterlagen fiir die auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes zu 
ergreifenden Maflnahmen, insbesondere fiir die Bekampfung von Groflschadlingen, 
fiir Abwehrmaflnahmen gegen die Einschleppung auslandischer Schadlinge, fiir die 
Ein- und Ausfuhrkontrolle von Pflanzen und Pflanzenprodukten, zu liefern. Sie 
stellt die Zentrale des Pflanzenschutzmeldedienstes dar, verarbeitet das ein
gehende statistische Material und fiihrt - als unabhangige Instanz - die amtliche 
Priifung und Anerkennung von Pflanzenschutzmitteln und -geraten durch. 

Der Anteil der Eigenerzeugung am volkswirtschaftlichen Gesamtverbrauch an 
Nahrungsmitteln betragt in der Bundesrepublik durchschnittlich 70 °/o; die fehlen
den Nahrungsmittel miissen eingefiihrt werden. Da auch die tierische Produktion 
von dem Umfange der pflanzlichen Erzeugung abhangt, ist der Schutz der Kultur
pflanzen gegen Krankheiten und Schadlinge, die Ertragsminderungen in Hohe von 
durchschnittlich 10 bis 15 °/o verursachen, fiir die Nahrungsmittelproduktion in 
ihrer Gesamtheit - ihr Wert wird in der Bundesrepublik fiir 1961 mit 23,4 Mrd. 
OM beziffert -- von erheblicher Tragweite. Die der Bundesanstalt obliegende Er
forschung der Pflanzenkrankheiten und -schadlinge und der zu ihrer Bekampfung 
geeigneten Moglichkeiten ist - als Voraussetzung fiir praktische Bekampfungs
maflnahmen -- fiir die Iandwirtschaftliche Erzeugung auflerordentlich bedeutungs
voll. Nachdem die nach dem zweiten Weltkrieg sprunghaft gestiegene Bevolke
rungsdichte zur Intensivierung der Bodennutzung und der internationale Wett
bewerb zur verstarkten Qualitatserzeugung zwingen und neue Krankheiten und 
Schadlinge eingeschleppt worden sind, haben die pflanzenschutzlichen Aufgaben 
in den letzten Jahren noch zugenommen; ihre volkswirtschaftliche Bedeutung ist 
noch grofler geworden. 

II. Organisation und Personal

Die Organisation ist in dem nachstehenden Organisationsplan dargestellt, der vom 
Bundesminister fi.ir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten mit Erlafl vom 9. 5. 
1958 - I A 4 - 1540.1 - 300/58 - genehmigt wurde. Es wurde angestrebt, die Auf
gaben moglichst zweckmaflig, einfach und wirtschaftlich zu erfiillen und Arbeits
iiberschneidungen zu vermeiden. Trotz der durch die Aufgabenstellung bedingten 
weitgehenden Gliederung der Anstalt werden ihre Arbeiten zentral gesteuert; 
der Prasident ist den Abteilungs-, Instituts- und Dienststellenleitern gegeniiber 
- auch in fachlichen Angelegenheiten - weisungsberechtigt.
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Gliederung und personelle Besetzung 

a) Leitung

Prasident: Prof. Dr. agr. Harald R i ch t e r
Vertreter im Arnt: Prof. Dr. rer. techn. Kurt H a s s e  b r a  u k, Direktor und
Professor

b) Hauptverwaltung

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

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

Abteilungen, Institute und Aufleninstitute 

1. Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate

Leiter: 
Prof. Dr. phil. Horst M ii 11 e r , Biologe 
Direktor und Professor (bis 30. 4. 1962) 
Dr.-Ing. Hans Z e u m  e r, Physiko-Chemiker 
Direktor und Professor (ab 1. 5. 1962) 

Planung und Leitung der Mittel- und Geratepriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Prof. Dr. phil. Horst M ii 11 e r, Biologe 
Direktor und Professor (bis 30. 4. 1962) 
Dr.-Ing. Hans Z e um e r, Physiko-Chemiker 
Direktor und Professor (ab 1. 5. 1962) 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr.-lng. Hans Z e um e r, Physiko-Chemiker 
Direktor und Professor (bis 30. 4. 1962) 
Dr. phil. Paul S t e i n e r , Entomologe 
Wissenschaftlicher Oberrat (ab 1. 5. 1962) 

Laboratorium fiir chemische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr.-Ing. Hans Z e u m  e r  , Physiko-Chemiker 
Direktor und Professor (bis 31. 10. 1962) 
Dr. rer. nat. Wolfram W e i n m a n n, Diplom-Chemiker 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 11. 1962) 

1) Die Amtskasse erledigt auch Geschafte fur:
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 
die Forschungsanstalt fur Landwirtschaft, 
die Bundesforschungsanstalt fur Kleintierzucht, 
das Bundessortenamt und 
das Luftfahrt-Bundesamt. 
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wissenschaftliche Mi tarbeiter: 
Dr. rer. nat. Karl Ne u h a u s  , Diplom-Chemiker 
wissenschaftlicher Angestellter (bis 31. 3. 1962) 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Heinrich Jo h a n n e s, Botaniker 
Wissenschaftlicher Rat 

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. phil. Paul S t e i n e r , Entomologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiterin: 
Dr. phil. nat. Erna M o  s e b a c h , Zoologin 
wissenschaftliche Angestellte 

Institut fiir Geratepriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr.-lng. Hans K o ch , Diplom-Ingenieur 
Wissenschaftlicher Rat 
Institut fur Pflanzenschutzmittelforschung 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Prof. Dr. phil. Horst M ii I I e r , Biologe 
Direktor und Professor (bis 30. 4. 1962) 
Dr. phil. Walther F i s ch e r, Chemiker 
Wissenschaftlicher Rat (ab 1. 5. 1962) 
w issenschaftliche Mi tar bei ter: 
Dr. phil. Gunther S c h m i d t , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. agr. Gerhard S ch u h m a n n, Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Hanns-Gunther H e n k e l , Chemiker 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 10. 1962) 
- aus Zuwendungen Dritter vergiitet -
Dr.-Ing. Winfrid E b i n  g , Chemiker
wissenschaftliche Forschungskraft
- aus DFG-Mitteln vergiitet -

2. Bo.tanische und zoologische Abteilung

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

Institut fiir Botanik 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Prof. Dr. rer. techn. Kurt H a s s e b r a u k , Botaniker 
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Direktor und Professor 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i ch ,  Biologe 

Wissenschaftlicher Rat 
Dr. rer. nat. Eva F u ch s, Phytopathologin 

wissenschaftliche Angestellte 
Dr. rer. nat. Manfred H i  11 e , Phytopathologe 

wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. p hil. Alfred No 11 , Phytopathologe 

wissenschaftlicher Angestell ter 

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

Leiter: 

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

Wissenschaftlicher Oberra t 

wissenschaftliche Mitarbeiter: 

Dr. phil. nat. Werner R e i ch m u  t h, Zoologe 
Wissenschaftlicher Rat 
Dr. phil. Dora G o d  a n, Zoologin 

wissenschaftliche Angestellte 

Dr. rer. nat. Mechthild S t  ii b e  n, Zoologin 

wissenschaftliche Anqestellte 

Dr. rer. nat. Gunter K I i n k , Entomologe 

wissenschaftliche Forschunqskraft 

- aus DFG-Mitteln vergiitet -
Dr. sc. agr. Werner S a n de r s  , Phytopathologe

wissenschaftliche Forschungskraft
- aus DFG-Mitteln vergiitet -

Institut fiir Vorratsschutz 

1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 

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

Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 

Dr. rer. nat. Wilhelm K n ii 11 e, Zoologe 

wissenschaftlicher Angestellter 

3. Mikrobiologische und chemische Abteilung

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

Direktor und Professor 

Institut fur Bakteriologie 
1 Berlin 33 Da hlem, Konigin-Luise-Strafle 19 

Leiter: 
Dr. p hil. habil. Hermann B o rt e Is, Mikrobiologe 

Direktor und Professor 
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wissenschaftliche Mi tarbeiter: 
Dr. rer. nat. Heinz S t o  Ip. Mikrobiologe 
wis,senschaftlicher Angestellter 
(seit 16. 8. 1962 wegen eines Studienaufenthaltes beurlaubt) 

Institut fur Mykologie 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. agr. Wolfgang Ge r I a c h, Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. agr. Heinz K r 6 b e  r, Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Roswitha S ch n e i d e r, Botanikerin 
wis.senschaftliche Angestell te 
Dr. rer. nat. Dietrich M a J3 f e 11 e r , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 
- aus Sondermitteln vergutet -

Institut fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 
1. Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19
Leiter:
Dr. agr. habil. Adolf K I o k e , Agrikulturchemiker
Wissenschaftlicher Rat
wissenschaftliche Mitarbeiter:
Dr.-Ing. Klaus R i e b  a r t s  c h , Radiochemiker
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 4 .. 1962)
Dr. rer. nat. Hans-Otfried L e h, Botaniker
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 3. 1962)
- aus Mitteln des Bundesministers fur Atomkernenergie vergutet -

Institut fur Biochemie 
351 Hann. Munden, Gottinger Strafle 4 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Hermann S t e g e m  a n  n , org. Chemiker und Biochemiker 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Volkmar Lo e s c h ck e , org. Chemiker und Biochemiker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Adolf R 6 p s c h, org. Chemiker 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. sc. agr. Eckart S c h 1 6 s s e r, Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- aus DFG-Mitteln vergutet -

4. Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung

Leiter: 
NN 

Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
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Leiter: 
Dr. rer. nat. Otto B o de , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Jurgen B r a n des , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Hans -Ludwig P a u  1 , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Ludwig Q u a n  t z , Botaniker 
wis,senschaftlicher Angestellter (bis 31. 8. 1962) 
Dr. rer. nat. Joseph V 61 k, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Institut fiir gartnerische Virusforschung 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafie 19 
Leiter: 
Dr. phil. Hans Us c h d r a w  e i t ,  P hytopathologe (Diplom-Landwirt) 
·wissenschaftlicher Angestell ter
wissenschaftliche Mitarbeiter:
Dr. phil. habil Kurt H e i nz e, Entomologe
wissenschaftlicher Angestell ter
Dr. rer. hart. Wolfgang Gu n k  e 1, Phytopathologe
wissenschaftliche Forsdmngskraft
-- aus DFG-Mitteln vergutet -
Dr. rer. nat. Hans P e t z o 1 d , Zoologe
wissenschaftliche Forschungskraft
- aus DFG-Mitteln vergutet -

Institut fiir Virusserologie 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Rudolf B e r ck s , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Ruprecht B a r t e  1 s , Botaniker 
wis,senschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Karl W e t t e r, Botaniker 
wissenschaftlic her Angestellter 
(bis 8. 10. 1962 wegen eines Studienaufenthaltes beurlaubt) 

5. Aufleninstitute

Institut fur biologische Schadlingsbekampfung 
61 Darmstadt, Kranichsteiner StraBe 61 
Leiter: 
Dr. rer. nat. habil. Jost M. Fr a nz, Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Alois Hu g e r , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Aloysius K r i e g ,  Mikrobiologe 
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wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. phil. Erwin M ii 11 e r - K 6 g 1 e r , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Anges tellter 
Dr. rer. nat. Otto-Friedrich Ni k 1 a ,s , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Walter H e r  f s, Zoologe 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- aus DFG-Mitteln vergiitet -
Dr. rer. nat. Wolfrudolf L a ux, Zoologe
wissenschaftliche Forschungskraft (ab 1. 2. 1962)
- aus DFG-Mitteln vergiitet -
Dr. rer. nat. Friedrich S c  h ii t t e , Entomologe
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 15. 4. 1962)
-- ans DFG-Mitteln vergiitet -

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

Leiter: 
Dr. phil. Klaus B u h  1 , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. Hans B o c k m a n n , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Klaus D o m  s c h, Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Emil Ni e m a n n  , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter (beurlaubt vom 1. 10. 1961 bis 30. 9. 1964 zur 
Ubernahme einer Auslandstatigkeit als Leiter der Abteilung Mittelpriifung und 
Versuchswesen in der Zentralstelle fur Pflanzenschutz in Teheran/Iran) 
Dr. agr. Hans-Georg P r  i 11 w i t  z , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Zei t-Angestell ter 
Dr. rer. nat. Friedrich S c h ii t t e , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 16. 4. 1962) 
Dr. phil. Walter G a  m s, Botaniker 
wissenschaftliche Forschungskraft (ab 1. 5. 1962) 
-- aus DFG-Mitteln vergiitet -
Dr. sc. agr. Reinder S o  1, Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
w issenschaftliche Forschungskraft 
-- aus DFG-Mitteln vergiitet -

Institut fur Griinlandschadlinge 
29 Oldenburg i. 0., Philo,sophenweg 16 

Leiter: 
Dr. phil. Hans M a e r c k s , Zoologe 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Fritz F r a n k, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. phil. Wolfram R i c h t e r, Botaniker 
wis,senschaftlicher Angestell ter 
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Institut fi.ir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
44 Mi.inster/Westf., Toppheideweg 88 

Leiter: 
Dr. phil. Hans G o f f a r t , Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Fridgard B u r c k h a r d  t ,  Phytopathologin (Diplom-Gartnerin) 
wissenschaftliche Angestellte 
Dr. phil. Alfred H e i 1 i n g , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Bernhard S c h u 1 z e W e  i s c h e r , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. Rudolf K a  u 1 , Agrikulturchemiker 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 7. 1962) 
- aus DFG-Mitteln vergi.itet -
Dr. Dieter S tu r h a n  , Zoologe
wissenschaftliche For.schungskraft (ab 1. 10. 1962)
- aus DFG-Mitteln vergi.itet -

AuBenstelle
5153 Elsdorf/Rhld. 
Zuckerfabrik Pfeifer & Langen 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Werner S t  e u d e  1, Zoologe 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche Mitarbeiterin: 
Dr. agr. Rosmarin T h  i e I e m a n n , Phytopathologin (Diplom-Landwirtin) 
wissenschaftliche Angestellte 

Institut fi.ir Gemi.isekrankheiten und Unkrautforschung 
5035 Fischenich Krs. Koln, Kolner StraBe 60 
Leiter: 
Dr. phil. Hans O r t h, Botaniker 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. hort. Gerd C r i.i g e r, Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. agr. Alice H e i n  , Phytopathologin (Diplom-Landwirtin) 
wissenschaftliche For,schungskraft 
- aus DFG-Mitteln vergi.itet -

Institut fi.ir Obstkrankheiten 
69 Heidelberg, TiergartenstraBe 100, Postfach 269 
Leiter: 
Dr. phil. Kurt S c h u c h , Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat (verstorben am 3. September 1962) 
Mit der Leitung beauftragt: 
Dr. rer. nat. Alfred S c h m i d 1 e , Mykologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
wissensc:haftlic:he Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Heinz H o c h a p f e l, Botaniker 
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wissenschaftlicher Angestell ter 
(am 31. Januar 1962 wegen Erreichens der Altersgrenze ausgeschieden) 
Dr. phil. nat. Herbert K r.c z a l, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. agr. Werner M i s c h k e, Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. phil. Gertrud. S i n  g e r  , Phytopathologin 
wissenschaftliche Angestellte 

Institut fur Rebenkrankheiten 

555 Bernkastel-Kues/Mosel, Briiningstra13e 84 

Leiter: 
Dr. phil. Ludwig Ni e m e y e r, Botaniker 
\,Vissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. der Bodenkultur Wilhelm G a r t  e l , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Ange,stellter 
Dr. rer. nat. Martin H e  r i n g , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. sc. agr. Gunther S t e 11 m a c  h, Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter (seit 1. 3. 1962) 

Laboratorium fur Zierpflanzenkrankheiten 

1 Berlin 33 Dahlem, K6nigin-Luise-Stra13e 19 

Leiter: 
Dr. rer. hort. Walter S a u  t h o  f f, Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
wissenschaftlicher Angestell ter 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. agr. Hansgeorg P.a g, Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
wissenschaftlicher Ange-stellter 

·�- ; -.. --� '.< , -; •. · ··- �- C>:· . .:. :�:r)i.�

Jnstitut fur Forstpflanzenkrankheiten 

351 Hann. Munden, Kasseler Stra13e 22 

Leiter: 
Prof. Dr. phil. habil. Herbert Z y c h a , Botaniker 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Heinz B u t i n  , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. phil. August K 6 r t i n g , Entomologe 
wissenschaftlicher Ange,stell ter 
Hilmar K n o p f, Phytopathologe (Diplom-Forstwirt) 
wissenschaftlicher Ange,stell ter 
- aus Zuwendungen Dritter vergiitet -
Dr. rer. nat. Hermann M ii 11 e r , Mikrobiologe
wissenschaftlicher Angestellter (bis 31. 5. 1962)
- aus Zuwendungen Dritter vergutet -

A 16 



d} Allgemeine zentrale Einrichtungen

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

Bibliothek 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. phil. Johannes Bar n e r  
Wissenschaftlicher Rat 

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

Bildstelle 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Ernst S c h a 1 o w , technischer Angestellter 

Versuchsfeld 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i ch 
Wissenschafthcher Rat 

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

Dienststelle fur Grundsatzfragen 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter; 
Dr. phil. Karl L u  d e w  i g 
Regierungsrat (bis 31. 8. 1962) 
Dr. rer. nat. Ludwig Qu a n t  z 
Wissenschaftlicher Rat (seit 10. 9. 1962) 

Dienststelle fur Melde- und Warndienst 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Albert Har l e  
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Bernhart Oh n e s o  r g e 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 3. 1962) 
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e) Anzahl der Hilfskrafte (am 1. Juli 1962)

11 Verwaltungs- und Kassenbeamte 
35 Verwaltungs-, Kassen- und Bibliotheksangestellte 
22 Stenotypistinnen 

136 technische Angestellte 
- hiervon 10 aus Zuwendungen Dritter

und 20 aus DFG-Mitteln vergiitet -
134 Arbeiter 

- hiervon
und 

338 insgesamt 

7 aus Zuwendungen Dritter 
2 aus DFG-Mitteln vergiitet -

f) Anzahl der Doktoranden und Volontarassistenten (am 1. Juli 1962)

2 Doktoranden 

III. Tatigkeitsbericht

a) Forschungstatigkeit

Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Institut iiir Pilanzenschutzmittelpriifung in Braunschweig 

Laboratorium fiir chemische Mittelpriifung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Hohe der Phosdrinriickstande bei Mohren
Die zur M6hrenfliegenbekii.mpfung verwendeten Pflanzenschutzmittel fi.ihrten
bisher zu unerwiinscht hohen Ri.ickstii.nden der insektiziden Wirkstoffe auf
dem Erntegut. Erfahrungen mit phosdrinhaltigen Mitteln bei anderen Kultu
ren berechtigten zu der Hoffnung, dafl diese Prii.parate bei den Mohren nur
geringfiigige Riickstii.nde bewirken wiirden. Die Untersuchungen mit zwei Moh
rensorten (Amsterdamer Treib und Nantaise) ergaben, daB nach einer Vege
tationszeit von 18-20 Wochen keine nachweisbaren Riickstii.nde vorlagen.
Leider ergaben parallele Untersuchungen, daB die Anwendung von phosdrin
haltigen Mitteln in der Praxis schwierig und - nach Ergebnissen der amt
lichen Mittelpriifung 1962 - auch von nicht ausreichendem Bekii.mpfungs
erfolg ist. (H. Zeumer)

2'. Untersuchungen zur Bestimmung des Beizerfolges 
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Um den Pflanzenschutzii.mtern eine Moglichkeit zu geben, die Arbeiten der 
Lohnbeizstellen zu iiberwachen, wurde hier eine Methode ausgearbeitet, die 
es zulii.Bt, mit Feuchtbeizmitteln behandeltes Saatgut auf den Beizgrad und 
auf Gleichmii.Bigkeit der Beizung zu iiberpri.ifen. 



3. Untersuchungen i.iber Orthocid-Ri.ickstiinde auf Erdbeeren
Zur Bekiimpfung von Botrylis dnerea auf Erdbeeren ,sind PflanzensdrntzmaB
nahmen mit Fungiziden erforderlich. In Versuchen mit Erdbeeren der Sorte
,,Senga sengana" wurde die Hohe der Ri.ickstande einer Orthoc idbehandlung
(600 I/ha 0,2511/oig) nach 3 Stunden, 3, 1 und 14 Tagen bestimmt. Gefunden
wurden 2,2, 2,0, 1,1 und 0,05 ppm Wirkstoff. Die US-Toleranz fi.ir diese Ver
bindung liegt fi.ir Erdbeeren bei 100 ppm.

4. Untersuchungen i.iber Ri.ickstande von PomarsoI-forte auf Erdbeeren
Unter dem gieichen Gesichtspunkt wie unter Ziffer aa 3) war die Bestimmung
der Ri.ickstande von Pomarsol-forte nach 3 Stunden, 3, 1 und 14 Tagen geplant.
Bereits nach 3 Stunden wurden nur Spuren fungiziden Wirkstoffes (0 bis
0,1 ppm) gefunden, nach 3 Tagen konnten keine Ri.ickstande mehr nachgewie
sen werden.

5. Untersuchungen i.iber die Ri.ickstande von Zineb und Maneb auf Tomaten nach
ihrer Anwendung im Pflanzenschutz

Zur Bekampfung der Fruchtfauie der Tomate (besonders Phytophthora) sind
haufig fungizide Spritzungen der Tomatenpflanzen erforderlich. Es wurden
Untersuchungen i.iber die Hohe der Zineb-(Maneb-)Ri.ickstande auf den Frueh
ten 3 Stunden, 3, 1 und 14 Tage nach einer Behandiung mit 600 I/ha 0,20/oiger
Spritzbri.ihe durchgefi.ihrt.

Es zeigte sich, da.B nach 14 Tagen bei beiden Mitteln nur Wirkstoffreste in
Hohe von ungefahr 0,05 ppm vorlagen. Die US-Toieranz fi.ir die Wirkstoffe
bei Tomaten liegt bei 1 ppm.

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Lindanri.ickstande in Mohren
Aus den bei aa 1) angefi.ihrten Grunden wurden die Ri.ickstande von Lindan
bei zwei verschiedenen Mohrensorten untersucht, und zwar zu verschiedenen
Zeitpunkten nach der Anwendung des Lindan-Praparates (,, Gamma-Streumittel
Bayer"). Im Vergleich mit der relativ geringen Toxizitat dieses Wirkstoffes
(US-Toieranz 10 ppm) wurden in dem marktfahigen Erntegut nur sehr gering
fi.igige Ri.ickstande in Hohe von 0,2-0,3 ppm gefunden, so da.B eine Aus
weitung der Versuche mit diesem Wirkstoff angebracht erscheint. (H. Zeumer)

2. Weitere Riickstandsuntersudrnngen
Untersuchungen iiber die Riickstande von Dimethoat in Mohren sowie von 
Gusathion und Methyl-Demeton bei Spinat wurden durchgefiihrt, jedoch lie
gen die Anaiysenergebnisse zur Zeit noch nicht vor.
Die Ri.ickstandsuntersuchungen haben ein erhebliches allgemeines Interesse,
da die Ergebnisse fiir die Festsetzung der in den Lebensmittein zulassigen
Hochstmengen von Pflanzenschutzmitteln durch VO des BMGes erforderlic:b.
sind.

3. Arbeiten zur Normierung von Analysenmethoden fiir die Bestimmung der
Riickstande von Pflanzenschutzmitteln
Es wurde eine Methode zur Bestimmung von Phosdrin-Riickstanden in einem
nationalen Arbeitskreis erprobt und an die EPPO (European and Mediterra
nean Plant Protec tion Organisation) weitergeleitet.
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cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Erweiterte Untersuchungen i.iber die Hohe der Riickstande von Lindan in
Mohren nach Anwendung im Pflanzenschutz

2. Untersuchungen iiber die Hohe der Riickstande an Chlornitrobenzolen auf und
in Tomaten nach entsprechenden PflanzenschutzmaBnahmen

3. Entwicklung bzw. Erarbeitung von Analysenmethoden fur Pflanzenschutz
mittel-Riickstande auf dem Erntegut

4. Entwicklung bzw. Erarbeitung von Analysenmethoden fur die Priifung an
erkannter, neuartiger Pflanzenschutzmittel auf Wirkstoffgehalt und physi
kalische Eigenschaft

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Versuche zur Unkrautbekampfung auf Gleisanlagen in Zusammenarbeit mit
dem Bundesbahn-Zentralamt Minden
In mehrjahriger Zusammenarbeit mit dem Bundesbahn-Zentralamt Minden
wurden Versuche zur chemischen Gleisentkrautung durchgefuhrt. Auf Grund
dieser Arbeiten hat die Bundesbahn die Streckensprengziige verbessert und
den neuen Herbiziden angepaBt. So konnte vor allem die Wassermenge von
0,8 1/qm auf 0,2 1/qm herabgesetzt werden. Da durch neue Diisensatze auch
die Fahrgeschwindigkeit von 20 auf 35 km/h erhoht werden konnte, ist die
Gesamtleistung der Streckensprengziige in dieser Zeit auf etwa das 6fache
gestiegen. (H. Johannes)

2. Entwicklung einer Methodik zur Vorpriifung von Holzschutzmitteln auf Phyto
toxizitat und Brauchbarkeit fur Gewachshauser und Pflanzkasten
Unter der groBen Zahl gepriifter und anerkannter Holz,schutzmittel befindet
sich nur eine geringe Anzahl, die sich fur den Schutz von Gewachshausern,
Pflanzkasten und Pflanzpfahlen eignet. Die Richtlinien fur die Priifung der
artiger Holzschutzmittel im Rahmen einer Vorpriifung wurden erarbeitet und
dem PriifungsausschuB ,,Holzschutzmittel" zur Verfugung gestellt.

(H. Johannes) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Uatersuchungen iiber die phytotoxische Wirkung von Quecksilber-Beizmitteln
auf Getreide bei unterschiedlichem Wassergehalt des Saatgutes und verschie
dener Lagerzeit
Bei den Untersuchungen iiber die phytotoxische Wirkung von organ}schen
Quecksilber-Verbindungen hat sich gezeigt, daB nicht nur die reinen Queck
silber-Verbindungen, sondern auch in unterschiedlichem MaBe ihre Kombina
tion mit insektiziden Wirkstoffen zu mehr oder weniger ausgepragten Keim
und Triebkraftschaden fuhren konnen. Durch die Neueinfuhrung von Feucht
beizmitteln miissen dieselben Fragen sehr intensiv bearbeitet werden, da
gerade diese Beizmittel wegen ihrer hohen Lcislichkeit der Wirkstoffe eher
als andere Formulierungen zu unerwiinschten Beeinflussungen der Saatgut
Qualitat fuhren konnen. (H. Johannes)
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2. Laufende Agarfolienteste zur Prufung von Beizgeraten durch Feststellung der

Verteilung des Beizmittels auf dem Saatgut

Bei der Einfohrung der Feuchtbeizmittel auf der Basis organischer Hg-Ver
bindungen hat sich gezeigt, daB die Wirkung dieser Verbindungen weit
gehend von dem Dampfdruck der verwendeten organischen Hg-Verbindung
abhangt. Da aber aus hygienischen Grunden organischen Hg-Verbindungen
mit sehr geringem oder keinem Dampfdruck der Vorzug zu geben ist, muB zur
Erhaltung der fungiziden Wirkung eine optimale Verteilung der Feuchtbeiz
mittel auf dem Saatgut erfolgen. Die biologische Prtifung der Beizgerate for
Feuchtbeize wird mit Hilfe des Agarfolientestes laufend durchgefohrt.

(H. Johannes) 
3. Forschungsarbeiten iiber den Abbau von Herbiziden zur Grabenentkrautung

Herbizide zur chemischen Grabenentkrautung sind in mehrjahrigen Versuchen
und Priifungseinsatzen von der Biologischen Bundesanstalt als brauchbar be
funden worden. Da die Fragen des Abbaues der Herbizide in den Gewassern
noch nicht geklart sind, werden spezielle Testmethoden erarbeitet, im Labor

erprobt und im Freiland einer anwendungstechnischen Kontrolle unterzogen.

(H. Johannes)

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

Bei der chemischen Grabenentkrautung hat sich gezeigt, daB nach Vernich
tung der emersen Vegetation eine verstarkte Ausbreitung submerser Wasser

pflanzen erfolgt, die die FlieBgeschwindigkeit der Gewasser in erheblichem
MaBe behindern.

Zur Bekampfung dieser Unterwasservegetation ist es notwendig, geeignete

Herbizide dem Wasser in den erforderlichen Konzentrationen direkt zuzu
setzen. Fur den Einsatz ist entscheidend, ob auch diese Herbizid-Mengen, ohne
ungiinstige Nebenwirkungen hervorzurufen, schnell mikrobiell abgebaut wer
den. (H. Johannes)

Laboratorium fiir zoologische Mittelprilfung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Bestiindigkeit von Aldrin-Riickstanden in lagernden

Spatmi:ihren
Die vorziigliche Wirkung des chlorierten Kohlenwasserstoffs Aldrin gegen
die Mi:ihrenfliege in Reihenbehandlung kann bei Friih- und Sommermi:ihren
wegen hygienischer Bedenken nicht ausgenutzt werden. Bei Spatmi:ihren
schien die Anwendung wegen des gri:iBeren Volumens und wegen des
gri:iBeren zeitlichen Abstandes von der letzten Bekampfung bis zur Ernte
bzw. bis zum Verzehr nach langerer Lagerzeit vertretbar. Die Untersuchungen

ergaben jedoch, daB die zur Erntezeit festgestellten Aldrin-Ruckstande iri
gleicher Hohe bis zum nachsten Friihjahr erhalten bleiben. Auch for die An
wendung bei Spatmi:ihren bestehen demnach die gleichen hygienischen Be
denken wie bei Friih- und Sommermi:ihren. (E. Mosebach)

2. Aldrinriickstand bei Mi:ihren nach Flachenbehandlung mit Aldrinpraparaten

In Abhangigkeit von der Mi:ihrensorte und den Witterungsbedingungen der
Vegetationszeit kann es auch nach Flachenbehandlung zu unerwiinscht hohen
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Aldrin-Riickstanden kommen. Auflerdem fiihrt die Flachenbehandlung nicht 
in allen Fallen zu einem alisreichenden Bekampfungserfolg. (P. Steiner und 

E. Mosebach)

3. Untersuchungen iiber die Auswirkung einer Austriebspritzung auf Wirkstoff
Riickstande bei Unterkulturen
Die vorsduiftsmaflige Anwendung PE-haltiger Austriebspritzmittel kann dazu
fiihren, dafl der Boden unter den triefend nafl gespritzten Baumen mit dem
Wirkstoff - beispielsweise Parathion - angereichert wird. Es wurde nach
gepriift, ob Radieschen oder Spinat, die unmittelbar nach der Austriebsprit
zung in diesen Boden gesat wurden, bei der Ernte noch Parathion enthalten.
Es Iieflen sich weder in Radieschen noch im Spinat Spuren des Wirkstoffes
nachweisen. (E. Mosebach)

bb) Im Berichtsjahr laufend:e Forschungsvorhaben: 

Bei unbehandelten Mohren verschiedener Sorten wurde beobachtet, daJ3 sie 
bei der Lagerung auch ohne die Mitwirkung eines Pflanzenschutzmittels insek
tizid werden konnen. Diese Tatsache ist von entscheidender Bedeutung fiir 
den Biotest. Weitere Versuche ,sollen dariiber Auskunft geben, unter welchen 
Voraussetzungen die erwahnte Eigenschaft auftritt. (E. Mosebach) 

cc)  Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm): 

1. Untersuchungen iiber den Riickstand neuerer Wirkstoffe in Gemiise

2. Ermittlung eines Verfahrens, das geeignet ist, die Dauerwirkung von Prapa
raten zur Bekampfung von rindenbriitenden Borkenkafern auf Holz fe-stzu
stellen

Institut filr Geratepriiiung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 
entfallt 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Entwick.Iung neuer Priifmethoden und -einrichtungen fiir die Priifung von
Pflanzenschutzgeraten. (H. Koch)

2. Untersuchungen an Dralldiisen von Pflanzenschutzgeraten mit unterschied
Iichen Bohrungen, Drallkorpern und Drallkorperabstanden.
Verbesserte Dusen, bessere Zer- und Verteilung der Spritzfliissigkeit und
damit wirkungsvollere Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln werden kiinf
tig eine er h e b I i c h e v o I k s w i r t s c h a f t  I i c h e B e d e u t u n g haben.

(H.Koch) 
�c) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Entwick.Iung neuer Priifmethoden und -einrichtungen fiir die Priifung von
Pflanzensch u tzger a ten

2. Bearbeitung von Problemen der Mechanik an Pflanzenschutzgeraten (z. B. an
Pumpe, Geblase, Riihrwerk, Diise, Spriihkopf, Nebelkopf u. a.)

3. Forschungen zur Klarung und Verbesserung der technischen Verfahren im
Pflanzen- und Vorratsschutz (Spritzen, Spriihen, Nebeln, Stauben u. a.)

4. Bearbeitung von Problemen der Verfahrenstechnik beim Flugzeugeinsatz im
Pflanzenschutz

5. Bearbeitung von Problemen der Geratetechnik im Frostschutz
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Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Bekampfung des Weizensteinbrandes (Tilletia caries)

Der Weizensteinbrand gehi:irt zu den wirtschaftlich bedeutenden Pflanzen
krankheiten, weshalb regelmaflige Abwehrmaflnahmen, die sich in Deutsch
land hauptsachlich auf die Beizung beschranken, notwendig ,sind. Ein in der
Praxis nicht immer befriedigender Bekampfungserfolg gab Anla13 zu Unter
suchungen iiber die Abhangigkeit der Beizwirkung von der Lagerung des
gebeizten Saatgutes, der Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Bodenart,
der Weizensorte sowie der physiologischen Spezialisierung des Erregern im
Keimverhalten und in der Pathogenitat. Durch die Wahl geeigneter Beizmittel
konnte der nachteiligen Wirkung dieser Faktoren teilweise begegnet werden.
(G. Schumann)

2. Untersuchungen iiber die Einsatzfahigkeit von Trockenbeizmitteln fur eine
zentrale Tabaksamenbeizung

Das Interesse an einer Tabaksamenbeizung i.st nach dem verheerenden Auf
treten der Blauschimmelkrankheit (Peronospora tabacina) neu geweckt war
den. Geeignete Bekampfungsverfahren waren daher auszuarbeiten. Von
neueren Beizmitteln wurde in Abhangigkeit von der Lagerzeit des gebeizten
Saatgutes die keimschadigende Dosis ermittelt. Eine zunehmende Phytotoxi
zitat, verbunden mit ,steigender Beizwirkung, war in der Reihenfolge Phenyl
Hg-, Methoxyathyl-Hg-, Methyl-Hg- und A.thyl-Hg-Beizen festzustellen. Auch
TMTD-, Captan- und CBHO-haltige Mittel verursachten Keimschaden. Mit
der Lagerzeit stieg die Keimschadigung bei allen Praparaten. (G. Schumann)

3. Untersuchungen iiber die Pflanzenvertraglichkeit einiger Spriihmittel

Verschiedene Zierpflanzen wurden im Gewachshaus mit Spriihmitteln behan
delt, um festzustellen, ob und welche Pflanzenschadigungen durch die ver
schiedenen Praparate verur,sacht werden. Von allen behandelten Pflanzen
erwies .sich Cissus gegeniiber den untersuchten 4 Praparaten am empfindlich
sten und reagierte durch Nekrosen und teilweisen Blattabwurf. Alie iibrigen
Pflanzen zeigten keine eindeutigen Spritzschaden. (G. Schmidt)

4. Vergleichende Untersuchungen zur Ermittlung von Pflanzenschutzmittelriick
standen an Mi:ihren

In einem Freilandversuch wurden Aldrin, Dieldrin und Diazinon-haltige Mit
tel in den Boden eingebracht mit Hilfe eine,s Reihen- bzw. Flacheneinstreuver
fahrens, durch Angieflen und durch Saatinkrustierung. Unter Verwendung von
Taufliegen (Drosophila) und Guppies (Lebistes) wurden die am Erntegut ver
bliebenen Riickstande ermittelt. Die Reihenbehandlung und das Angieflen
hinterlieflen hi:ihere Riickstandsmengen als das Flachenstreuverfahren; bei der
Inkrustierung ergaben sich sehr niedrige Riickstandswerte. (G. Schmidt)

5. Untersuchungen zur Ermittlung der Nachweisgrenze der reinen Wirkstoffe
Dieldrin und Aldrin mit Hilfe von Guppies (Lebistes)

Die reinen Wirkstoffe wurden in Aceton geli:ist und in verschiedenen Kon
zentrationen dem Wasser zugefiigt. Die Versuchstiere zeigten bei Dieldrin
noch eindeutige Reaktionen in der Konzentration 0,02 ppm, bei Aldrin 0,01
ppm. (G. Schmidt)
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6. Untersudrnngen iiber die Moglichkeit, die herbizid wirksarnen Ester der
Phenoxy-alkan-carbonsauren infrarotspektrographisch zu bestirnrnen.
An Hand zahlreicher Ester und Estermischungen vorn 2,4-D, 2,4,5-T-, y-MCPP
und B-MCPP-Typus wurde untersucht, ob die Infrarot-Spektrographie das
Problem auf dern Wege der zeitsparenden Simultananalyse zu losen gestattet.
Es konnte gezeigt werden, daB eine solche Sirnultananalyse binarer Ester
gernische nur dann noch rnoglich ist, wenn sich die Ester rnindestens urn einen
Arylsubstituenten unterscheiden. Mit Einschrankung konnen gewisse binare
Wirkstoffgemische auch in Handeiszubereitungen direkt bestimmt werden.

(W. Ebing) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber Bekampfung und physiologische Spezialisierung des
Zwergsteinbrandes (Tilletia contraversa)

Durch die zunehmende Mechanisierung (Mahdrusch) und vereinfachte Be
triebsfiihrung rnit enggeste!lter Fruchtfolge steigt die Gef_ahr der durch den
Zwergsteinbrand an Weizen verursachten Seba.den. 1962 ist der Brand wieder
um in mindestens 50 Kreisen Bayerns aufgetreten. Es wird untersucht, wie
weit eine Bekarnpfung des Zwergsteinbrandes mit Hilfe von Beizmitteln
unter Beriicksichtigung der Pathogenitat verschiedener Pilzherkiinfte und der
Anfa!ligkeit von Weizensorten moglich ist und ob deren Resistenzverhalten
mit Chemikalien wirtschaftlich beeinfluBt werden kann. (G. Schumann)

2. Untersuchungen zur Methodik der Priifung von Beizmitteln gegen Schnee
schimrnel an Getreide
Es wird untersucht, wie weit sich die Beizmittelpriifung in unsicheren Schnee
lagen durch Abdeckung der Parzellen mit Kunststoffolie vorn Gewachshaus
auf das Feld verlegen laBt. (G. Schumann)

3. Feldversuche mit Mohrrilben und Kartoffeln zur vergleichenden Feststellung
von Pflanzenschutzmittelriickstanden
Aldrinhaltige Streumittel in der zur Drahtwurmbekampfung vorgeschriebenen
und der doppelt so hohen Aufwandmenge wurden zur Ermittlung der etwa
verbleibenden Riickstande bei Kartoffeln angewandt. Bei den Mohren wurden
im Streuverfahren Lindan- und DDT-haltige Praparate eingesetzt. Die mit
Taufliegen und Guppies als Versuch,stieren vorgenommenen Riickstandsnach
weise sind noch nicht abgeschlossen. (G. Schmidt)

4. Lagerungsversudie mit unbehandelten Mohren zur Priifung einer evtl. physio
logischen Veranderung im Erntegut unter verschiedenen Temperaturbedin
gungen
Zur Klarung der Frage, ob unbehandeltes Erntegut von Mohren unter Um
standen im Laufe der Lagerung durch Veranderung seiner Zusarnmensetzunq
insektizide Eigenschaften entwickeln kann, wurde ein Lagerversuch unter
verschiedenen Ternperaturbedingungen angesetzt, der sich iiber eine langere
Zeit erstrecken wird. (G. Schmidt)

5. Untersuchungen uber die Moglichkeit, Herbizide der Triazingruppe gas
chromatographisch zu trennen
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Wegen der langanhaltenden Wirkung der Triazine erscheint es wichtig, ilber
rasche und doch zuverlassige Methoden zur analytischen Erfassung der ver
,schiedenen Triazine zu verfilgen. Nach langwierigen Variationen der Ver-



sudlsbedingungen gelang es bisher, die folgenden Verbindungen: Prometon, 
Prometryn, Propazin, Atraton, Atrazin, Simazin durch Gasdlromatographie zu 
trennen. Die bisherigen Ergebnisse reichen jedoch nur fi.ir qualitative Tren
nungen, nicht dagegen fi.ir quantitative Bestimmungen aus. (H. G. Henkel) 

6. Untersuchungen i.iber die M6glichkeit, Herbizide verschiedener Gruppen durch

Di.innschichtchromatographie zu trennen und zu identifizieren
Trennungen von Triazinen konnten mit verhaltnisma.Big einfachen Mitteln
und mit geringem Zeitaufwand erzielt werden. Die Identifizierung ist jedoch

noch unbefriedigend. (H. G. Henkel)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Untersuchungen zur Wirkungsweise von neueren Saatgutbeizmitteln

2. Feststellung der biologisdlen Nachweisbarkeitsgrenzen reiner insektizider
Wirkstoffe

3. Untersuchungen i.iber die H6he der Wirkstoffri.ickstande von Pflanzensdlutz

mitteln auf Obst mit dem Biotestverfahren

4. Untersuch1mqen i.iber die Kombination zwischen Gaschromatographie und
Infrarotspektrographie

5. Untersuchungen i.iber die Kombination zwisdlen Gaschromatographie und

Di.innsdlich tchroma tographie

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen i.iber die physiologische Spezialisierung des Weizenbraun
rostes (Puccinia triticina) in Europa, dem Vorderen Orient und Ostafrika,
Herkunft 1961

Um den Zi.ichtern zuverlassige Angaben i.iber die im Gebiet auftretenden
physiologischen Rassen des Weizenbraunrostes machen zu konnen und um
einen Uberblick i.iber die geographische Verbreitung der Rassen und die
Wandlungen des Rassenspektrums zu gewinnen, werden jahrlich zahlreidle
Braunrostherki.infte aus den oben angefi.ihrten Gebieten auf ihre Rassenzuge
h6rigkeit analysiert. - Das Rassenspektrum hat sich gegeniiber 1960 nidlt
wesentlich verandert. (K. Hassebrauk)

2. Suche neuer Braunrosttestsorten
Die Identifizierung der physiologisdlen Rassen der Getreiderostarten erfolgt
auf Grund des untersdliedlichen Resistenz- bzw. Anfalligkeitsverhaltens be
stimmter Wirtssorten (Testsorten) gegeniiber Einsporkulturen dieser Rost
arten. Es hat sich herausgestellt, daB die alten klassischen Testsortimente
meist nur fi.ir das Land hinreichend brauchbar sind, in dem sie entwickelt sind.
Jedes Land benotigt dariiber hinaus seine eigenen zusatzlichen Testsorten.
Es gelang, eine Anzahl neuer Test,sorten fi.ir Weizenbraunrost aufzufinden.

(K. Hassebrauk) 

3. Untersuchungen iiber die physiologische Spezialisierung des Weizen- und des

Gerstengelbrostes (Puccinia glumarum) in Europa und dem Vorderen Orient,
Herkunft 1961
Wie mit Weizenbraunrost werden entspredlende Rassenanalysen mit dem
Gelbrost von Weizen und von Ger-ste vorgenommen. Neben Herkiinften aus

A 25 



Europa und dem Vorderen Orient wurden vereinzelte Proben auch aus Afri
ka und den USA analysiert. - Z. Z. werden 17 verschiedene in diesen Unter
suchungen gewonnene Gelbrostrassen in Braunschweig in Kultur gehalten. 

(E. Fuchs) 

4. Sudie nach neuen Test- und Suchsorten fiir den Weizengelbrost

Aus den gleichen Grunden, wie fiir den Weizenbraunrost angegeben, werden
bessere Testsorten fur die Rassenanalysen beim Gelbrost gesucht. Nach um
fangreichen Priifungen konnte die Sorte Lee als geeignete Testsorte erkannt
werden. Zwei weitere Sorten (Hope x Timstein und Reichersberg 42) gleichen
ihr in ihren Reaktionen, werden aber leichter durch Umwelteinflusse in ihrem
Anfii.lligkeitsverhalten verandert. - Als Suchsorten werden solche angespro
chen, die bisher von keiner bekannten Rasse befallen werden, die also mit
Sicherheit das Auftreten einer neuen Rasse anzeigen, wenn sich nach der
Beimpfung mit irgendeiner Rostherkunft ein Infektionserfolg zeigt. Als solche
Suchsorten konnten Medsched x Ridit, Triticum spelta album und eine Rog
gen-Weizenkreuzung aufgefunden und gesichert werden. (E. Fuchs)

5. Untersuchungen zur Bestimmung der Feldresistenz gegen die besonders in
Nord- und Mitteleuropa verbreitete Weizengelbrostrasse 8 und die in den
letzten Jahren besonders stark aufgetretene Gerstengelbrostrasse 24

Keimpflanzen im Gewachshause zeigen oft eine andere Rostreaktion als
Pflanzen im Felde. Feldversuche mussen daher stets zur Erganzung durchge
fuhrt werden. Aufler dem umfangreichen eigenen Weizen- und Gerstensorti
ment wurden das International Rust Nursery aus Beltsville, USA, die in der
Registerpriifung stehenden Sorten des Bundessortenamtes und einiqe andere
kleinere Sortimente mit insgesamt etwa 5000 Sorten auf ihre Feldresistenz
gegenuber den oben erwahnten Gelbrostrassen gepruft, nachdem sie damit
kunstlich infiziert waren. (E. Fuchs)

6. Morphologische und anatomische Untersuchungen uber die durch den Krebs
erreger (Synchytrium endobioticum) bei der Kartoffel ausgeloste Gallbildung

Die Kenntnis der vom Erreger des Kartoffelkrebses bei der Kartoffel ausgel6-
sten Gallbildung ist fur die Diagnostik der Krankheit und fur die systemati
sche Stellung des Pilzes von Bedeutung. Im Bereich des Sommersorus ent
steht auf Kartoffelblattern und Dunkelkeimen eine Rosettengalle, indem sich
die der Wirtszelle benachba.rten Epidermiszellen vergr6Bern und teilen. Auf
Dunkelkeimen und jungen Laubblattern kann in der Umgebung dieser Galle
noch ein Kranz von Blattprimordien gebildet werden, wodurch eine Umwal
lungsgalle entsteht. Im Bereich des Dauersporangiums wird durch Teilung
weniger Epidermiszellen eine einfache Galle gebildet, das subepidermale
Parenchym bleibt unverandert. Die Starke der durch den Pilz bei der Kartof
fel ausgel6sten Gallbildungsreaktion hangt von dem Entwicklungszustand
der Wirtszellen und ihrer Umgebung ab. (J. Ullrich)

7. Untersuchungen iiber die Infektionsbedingungen fiir die Krautfaule (Phytoph
thora infestans) bei Taubildung im Kartoffelfelde
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In einer fruheren Arbeit war die Benetzung der Kartoffelpflanze im Feld
bestande durch Tau und Regen untersucht warden. Ob der Pilz bei Taubildung
hinreichende Infektionsbedingungen findet, blieb zweifelhaft. Mehrjahrige
Beobachtungen, besonders aber der Verlauf der Epidemie im Jahre 1961,
zeigten, dafl ,sich die Krautfaule auch in Zeiten mit ausschliefllicher Taubil-



dung, d. h. unter fiir den Pilz ungiinstigen Bedingungen, in epidemischem Aus
maB ausbreiten kann. (J. Ullrich) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Methodische Untersuchungen iiber die laboratoriumsmaBige Priifung von 
Getreidesorten auf Kalteresistenz

Nachdem die Ergebnisse alterer Methoden nicht immer befriedigten, sollen
diese unter Beriicksichtigung neuerer Erkenntnisse iiber die Frostharte des
Getreides weiterentwickelt werden. Im Hinblick auf die erst 1961/62 wieder
in gr6Btem AusmaB aufgetretenen Auswinterungsschaden kommt diesen Ar
beiten e r h 6 h t e v o I k s w i r t s c h a f t 1 i c h e B e d e u t u n g zu.

(J. Ullrich) 

2. Morphologisch-anatomische Untersuchungen iiber die durch das Enationen
mosaik der Erbse und das Papillenvirus des Klees hervorgerufenen MiBbil
dungen

Zur Charakterisierung der Virosen ist die Kenntnis der morphologisch-anato
mischen Veranderungen bei den Wirtspflanzen von Bedeutung. Das Enatio
nenmosaik ruft besonders im Bereich der Blattnerven Auswilchse hervor,
wahrend durch das Papillenvirus auf den Blattnerven selbst Auswilchse ent
stehen. Fur eine verqleichende Untersuchung dieser MiBbildungen auf Erbse,
Ackerbohne und WeiBklee wurden zahlreiche histologische Praparate her
gestellt und mit der Auswertung begonnen. (J. Ullrich in Zusammenarbeit mit
L. Quantz vom Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung)

3. Untersuchunqen ilber die physiologische Spezialisierung des Weizenbraun
rostes, Herkunft 1962 (K. Hassebrauk)

4. Untersuchungen ilber die physiologische Spezialisierung des Schwarzrostes,
Die Untersuchungen ilber die physioloqische Spezialisierunq des Schwarz
rostes von Weizen, Gerste und Hafer (Puccinia graminis) sind 1962 neu auf
genommen, da die Bayerische Landessaatzuchtanstalt in Weihenstephan die
Fortfilhrung dieser sonst von ihr durchgefuhrten Prilfungen aufgegeben hat,
um sich qanz den ihr zukommenden zilchterischen Aufgaben widmen zu 
konnen. (K. Hassebrauk)

5. Untersuchunqen ilber die phvsiologische Spezialisierung des Weizen- und
Gerstengelbrostes, Herkunft 1962

Das Institut fur Botanik spielt seit Jahrzehnten eine fuhrende Rolle bei der
Untersuchunq der physiologischen Spezialisierung des Weizengelbrostes.
D i e s e n  U n t e r s u c h u n g e n  k o m m t  e i n e  e r h o h t e  v o l k s 
w i r t  s c h a f t  1 i c h e  B e d e  u t u n  g z u, nachdem erst 1961 wieder eine
vernichtende Enidemie qezeiqt hat, welche Gefahr der Gelbrost fur unsere
Weizen- und Gerstenbestande bildet, und ilberdies in den letzten Jahren in
der qanzen Welt eine bedrohliche Zunahme des Gelbrostes zu beobachten
ist. (E. Fuchs)

6. Untersuchungen zur Definition von Weizengelbrost-Feldrassen
Das in mehreren Jahren gewonnene umfangreiche Beobachtungsmaterial, das
in Wageningen durch den Anbau des .,Fangsortimentes" ilber Europa, den
Vorderen Orient und Stellen in Afrika angefallen ist, hat zu der Nominierung
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van .,Feldrassen" gefiihrt, d. h. ,.Ra,ssen", die sich durch unterschiedlichen 
Feldbefall auf den verschiedenen Sorten manifestieren. Es ist eine gr6Bere 
Anzahl van kleineren Feldem angelegt warden, auf denen nach klinstlicher 
Infektion die verschiedenen .,Feldrassen"-Infektionsbilder nachgepriift werden 
sollen. (E. Fuchs) 

7. Untersuchungen iiber die chemische Bekampfung van Getreiderosten
In den letzten Jahren sind in allen Getreidebaulandern in groBem Umfange
Bekampfungsversuche gegen Getreideroste mit modernen organischen Fungi
ziden und vor allem mit Nickelverbindungen durchgefiihrt warden. Entspre
chende Versuche laufen auch in Braunschweig. Den Untersuchungen kommt
wegen der groBen durch Getreideroste herbeigefiihrten Ertragsausfalle e r -
h 6 h t e w i rt s ch a ft 1 i c he B e d e  u t un g zu. (K. Hassebrauk)

8. Untersuchungen iiber die Keimungs- und Infektionsphysiologie des Gelb
rostes (Puccinia glumarum)

Der Gelbrost gilt in der Literatur als .,launische" Rostart, deren Keim- und
Infektionsverhalten sich nicht befriedigend gesetzmaBig erfassen la.flt. Da
diese .,Launenhaftigkeit" wahrscheinlich nur hochst diffizilen Reaktionen auf
die verschiedensten Umweltverhaltnisse zuzuschreiben ist, werden Keim- und
Infektionsverhalten an einigen Rassen unter genau bekannten Bedingungen
gepriift. (K. Hassebrauk und J. Schroder)

9. Untersuchungen iiber die physiologische Spezialisierung und den Wirtsbereich
der Roste der Zwiebelgewachse
Es besteht keine befriedigende Klarheit dariiber, ob es sich bei dem Rost der
Zwiebelgewachse um zwei verschiedene Arten oder nur um Rassen handelt,
und welche Arten der Gattung Allium fur diese Arten oder Rassen jeweils als
Wirtspflanzen in Frage kommen. (K. Hassebrauk)

10. Untersuchungen iiber die relative Resistenz (Feldresistenz) einiger Kartoffel
sorten gegeniiber der Krautfaule
Uber die relative Resistenz der Kartoffelsorten der Bundesrepublik gegeniiber
dem Erreger der Kartoffelkrautfaule ist nur wenig bekannt. Neuere Labora
toriumsmethoden zur Testung der Sorten wurden erprobt. Bei den Sorten
Datura und Isola wurde gefunden, daB mit groBer Wahrscheinlichkeit spezi
fische Resistenzgene vorhanden sind. Die Sorte Rheinhort war gegeniiber einer
Rasse relativ resistent. Dieser Befund steht im Widerspruch zu der herrschen
den Auffassung, daB die relative Resistenz der Kartoffel gegeniiber Phytoph

thora infestans rassenunabhangig ist. (J. Ullrich)

11. Untersuchungen iiber das Auftreten van Rassen der Krautfaule (Pytophthora

infestans)
Um das Resistenzverhalten van Kartoffelsorten gegeniiber dem Krautfaule
erreger im Felde beurteilen zu konnen, ist es erforderlich, die am Priifort
auftretenc1en Rassen des Pilzes zu bestimmen. Auf dem Versuchsfeld Braun

,schweig und in der weiteren Umgebung trat iiberwiegend die Rasse 4 auf,
ihr folgte an zweiter Stelle die Ras,se 1. 4 und schlieBlich die Rasse 1. Andere
Rassen sind selten. (J. Ullrich)

12. Beobachtung iiber die Schorfentwicklung (Streptomyces scabies) an wachsen
den Kartoffelknollen
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Im vergangenen Jahre wurde eine Anlage zur Beobachtung van wachsenden
Kartoffelknollen im Freilande geschaffen, die im Berichtsjahre weiter auf



ihre Brauchbarkeit und Zuverlassigkeit fiir Schorfuntersuchungen erprobt 
wurde. Es handelt sich hierbei im Prinzip um Hohlraume, in denen die Toch
terknollen durch bestimmte Vorkehrungen zur Entwicklung gebracht und 
einer Beobachtung zuganglich gemacht wurden. Schwierigkeiten bereitet zur 
Zeit noch die Ausschaltung von Rhizoctonia u. a. Filzen. (A. Noll) 

13. Untersuchungen zur Verbesserung der Methode bei der Priifung von Kartof
feln auf Schorfresistenz
Um Freiland-Schorfpriifungen in Zukunft vereinfachen, abkiirzen und auf
kleinen Raum beschranken zu ki:innen, wurden 1962 besondere Versuche
eingeleitet. Sand von bestimmter Beschaffenheit wurde mit bestimmten Men
gen verschiedener, kiinstlich kultivierter Streptomyces scabies-Stamme ver
mengt, im Freiland in schmale Graben gefiillt und mit einer Anzahl verschie
den . anfalliger Kartoffelsorten bepflanzt. Im Verschorfungsgrad ergaben sich
bi-sher sehr gute Ubereinstimmungen mit dem durch gewi:ihnliche Feldver
suche ermittelten Sortenverhalten. Zur Zeit werden Vorbereitungen fiir eine
Ausdehnung der Versuche mit dem Ziel einer allmahlichen Abli:isung der bis
her iiblichen Feldmethodik getroffen. (A. Noll)

14. Untersuchungen iiber die physiologi,sche Spezialisierung des Erregers des
Kartoffelschorfes (Streptomyces scabies)

Um die Frage nach dem Vorkommen von physiologischen Ras,sen des Kar
toffelschorferregers in der Bundesrepublik zu klaren, wurde ahnlich wie 1961
in Zusammenarbeit mit Pflanzenschutzamtern, Landwirtschaftsamtern u. a.
Stellen an 30 von Norden nach Su.den verteilten Orten der Bundesrepublik
eine Auswa hl von Kartoffelsorten angebaut, di€ sich bisher als resistent er
wiesen haben. Aus etwa auftretenden Abweichungen der Sorten von der
Regel sollen nach naheren Untersuchungen (Versuchswiederholungen, Isolie
rungs- und lnfektionsversuche u. a.) Schliisse auf Rassenvorkommen und Um
fang dieses Vorkommens gezogen werden. Danach soll sich u. a. richten, ob
und in welchem Umfange bei Resistenzpriifungen auch besondere physiologi
sche Rassen des Strahlenpilzes zu beriicksichtigen sind. Nach zweijahriger
Versuchsdauer waren noch keine sicheren Schliisse mi:iglich. (A. Noll)

15. Priifung der zugelassenen deutschen Kartoffelsorten auf ihre Resistenz gegen
Krebs

Die deutschen Kartoffelsorten sind zwar gegen Rasse 1 des Krebserregers
(Synchytrium endobioticum) resistent. Wir wissen dagegen wenig iiber ihre
Resistenz gegen die erst in spaterer Zeit entdeckten Rassen 2, 6, 7 und 8.
Diese Kenntnis ist aber fiir den Anbau und die Ziichtung von grofiter Bedeu
tung. (M. Hille)

16. Aufstellung eines international anerkannten Testsortim€ntes zur Bestimmung
der Rassen des Kartoffelkrebserregers (Synchytrium endobioticum)

Zur Zeit gibt es zwei Rassenschliissel, die auf verschiedenen Testsortimenten
beruhen. Da die Frage nach der Zahl der tatsachlich vorhandenen Krebsrassen
nur mit Hilfe e i n  e s international anerkannten Testsortimentes beantwortet
werden kann, wird ein neues Testsortiment zusammengestellt, mit dem alle
bisher bekanntgewordenen Rassenherkiinfte untersucht werden sollen.

(M. Hille) 
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17. Erhaltung des Getreidesortiments
In Braunschweig wird ein Sortiment von etwa 5000 Weizen- und Gersten
sorten gehalten. Hierunter erfordern vor allem die zu Testzwecken dienenden
oder erst in Aussicht genommenen Sorten intensive individuelle Betreuung,
d .. h. gleichzeitige Kontrolle ihres physiologischen Verhaltens, Aussaat von
Einzelahren, Selbstungen usw. Von den so bearbeiteten Sorten wird Material
auch an die Gelbrostprtifstellen im Auslande (Holland, England, Schweden
usw.) abgegeben. (E. Fuchs)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Untersuchungen tiber physiologische Spezialisierung japanischer Gelbrosther.
kiinfte im Verg!eich zu europaischen Herktinften

2. Untersuchungen uber die Eignung japanischer Weizen- und Gerstensorten
zur Identifizierung europaischer Gelbrostrassen

3. Untersuchungen iiber die physiologirsche Spezialisierung agyptischer Gelbrost
herkiinfte im Vergleich zu europaischen Herkiinften

4. Untersuchungen iiber die Eignung agyptischer Weizen- und Gerstensorten
zur Identifizierung europaischer Gelbrostras,sen

5. Untersuchungen uber den Wirtsbereich von Rhynchosporium secalis

6. Vererbung der Resistenz gegen bestimmte Krebsrassen bei der Kreuzung teil
weise resistenter Kartoffelsorten

Institut flir Zoologie in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Experimentelle Untersuchungen zur Analyse des Verhaltens der Fritfliege
bei der Eiablage

Die Eiablagehandlung von Oscinella frit la.fit sich in drei Phasen gliedern. In
der ersten richten Halm- und Ahrchenmuster Anfliige und Laufe. Gelb-griin
gefarbte, spitz auslaufende, flache oder runde Formen bestimmter GroBen�
ordnungen werden bei buschelformiger Anordnung bevorzugt. Zarte saftige
Gewebe locken die Weibchen am starksten an. In der zweiten Phase losen
an Glasattrappen mit Coleoptilen aus Filterpapier hohe Feuchte und Duft von
Gra,sern die fiir die Eiablage typischen Schlangelbewegungen aus. Sie werden
in der dritten Phase an Halm oder Ahre durch sich abhebende Gewebeteile
und an Attrappen durch Kanten und Spalten gerichtet. Hohlraume mit relativ
groBer Offnung, bei Pflanzen durch Coleoptile und Blattscheide gebildet, wer
den am starksten belegt. Wasserfilme hemmen dagegen die Eiablage. Ihre
GroBe ist auch von der Futterqualitat abhangig. Die Brutpflanze wird vor
allem nach Morphologie und Gewebezustand ausgewahlt. Beim Sortentest ist
daher der jeweilige Entwicklungszustand zu beriicksichtigen. (W. Sanders)

2. Der Nachweis einer antagonistischen Wirkung ultravioletter und sichtbarer
Lichtstrahlen auf die Entwicklung des Eiparasiten Trichogramma (Hym Chal

cididae)
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Um Lichtschadigungen bei der Anzucht von Trichogramma in Massenzuchten
vorzubeugen, wurden die Einfliisse verschiedener Lichtstrahlen untersucht.
Dabei wurde ein Antagonismus zwischen kurzwelligem und sichtbarem Licht



festgestellt. Zi.ichtung unter Quecksilberlicht (3650-600 A, 7000-10 OOO Lux) 
erhoht zwar etwas die Mortalitat der Larven, doch .wurden Tiere, die das 
Puppenstadiurn erreicht hatten, durch UV-Strahlen (2537 A) weniger gescha
digt als Dunkelherki.infte. 
Durch eine Nachbehandlung UV-geschadigter Puppen (2537 A) rnit sichtbarem 
Licht konnte die Strahlenschadigung zunachst aufgehoben werden, doch trat 
bei langerer Belichtung wieder eine Schadigung ein, die wahrscheinlich auf 
den langwelligen UV-Anteil des zur Reaktivierung verwendeten Lichts zuriick
zufuhren ist. Dunkelherki.infte wurden fruher und starker gesdiadigt als 
Lichtherkiinfte. (G. Klink) 

3. Experimentelle Arbeiten iiber den EinfluB der Populationsdichte auf die Emp
findlichkeit von Drosophila melanogaster Mg. gegen Endrin und Phosphor
saureester
Taufliegen wurden in Kulturen aufgezogen, in denen bei gleicher Nahrboden
menge die Zahl der Larven von 50 bis 1000 in mehrere Gruppen gestaffelt
wurde. Die geschlupften Imagines wurden auf ihre Empfindlichkeit gegen
iiber den Insektiziden Endrin (Chlorkohlenwasserstoff) und E 605 (Phosphor
saureester) untersucht. Die Ergebnisse zeigten, daB rnit steigender Popula
tionsdichte der Larven die geschliipften Imagines empfindlicher gegen eine
Insektizidwirkung werden. In allen Versuchsreihen waren die Weibchen
widerstandsfahiger als die Mannchen. (D. Godan)

4. Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der DDT-Vertraglichkeit vom Pigment
schwund an Larven des Kartoffelkafers
Gelbgefarbte Kartoffelkaferlarven aus Zuchten, die unter Quecksilberdampf
lampen gehalten werden, wurden gleichzeitig mit roten Larven aus dern Frei
land in DDT-Suspension getaucht, nach dem Tauchen gespiilt und in Glasern
auf Sand mit taglich erneuerten Kartoffelblattern als Nahrung weiter beob
achtet. Regelmaflig war die Todesrate der gelben Larven gr6Ber als die der
roten. Spektralphotometrische Vergleiche parallel hergestellter alkoholischer
Extrakte beider Larventypen zeigten an, daB bei physikalischer Identitat des
Farbstoffes in gelben und roten Larven in der gelben auch aus dem Freiland
bekannten Biotype lediglich eine geringere Konzentration des Pigments vor
lag. (W. Reichmuth)

5. Experimentelle Erzeugung von Biotypen der Schwarzen Bohnenlaus (Doralis
fabae Scop.) und biologisch-chemische Steuerung der Insektizidempfindlich
keit

Beigaben von Mineralsalzen zu Wasserkulturen von Bohnenpflanzen (Vicia
faba L.) fiihren unter kontrollierten Klimabedingungen zu definierbaren Bio
typen der darauf gehaltenen Blattlause (Doralis fabae Scop.). Ihre Insektizid
empfindlichkeit lieB sich als abhangig von der durch die Ernahrung steuer
baren Fahigkeit zur Bildung von photolabilem Pigment in der Hamolymphe
und von Melanin im Chitin feststellen. Aus spektralphotometrischen Verglei
chen der in den einzelnen Blattlauskulturen verschiedenen Gesamtmengen an
Pigmenten konnte ferner nachgewiesen werden, daB sich unter dem EinfluB
der Mineralsalze auch das Mengenverhaltnis zwischen ,,Hamolymphen-Pig
ment" und ,,Chitin-Pigment" verandert. Gleichzeitig la.flt sich die Fahigkeit
des tierischen Organismus zur Verteilung der beiden Pigment-Stufen (ein
Korrelationsvermogen zur Widerstandsbildung) u. a. durch Kupfer-, Zink- und
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Magnesiumsulfat sowie Natriummolybdat fordern oder schwachen. Fiir die 
Insektizidteste wurden DDT und HCH verwendet. (W. Reichmuth) 

6. Untersuchungen iiber phy.sikalische und insektizide Eigenschaften von Para
dichlorbenzol, Naphthalin und Hexachloraethan bei der Bekampfung der
Kleidermotte (Tineola bisselliella Hum.)

Durch Priifung der Aufwandmenge von Naphthalin, Paradichlorbenzol und
Hexachloraethan wurde festgestellt, wie weit der tatsachliche Substanzver
lust der Mittel in einem bestimmten Raum mit dem errechneten Gewicht des
Gases iibereinstimmt. Eine Empfindlichkeitspriifung der einzelnen Entwick
lungsstadien der Kleidermotte war eingeschlossen. Insbesondere die Motten
eier zeigten ebenso wie friiher untersuchte Insekteneier je nach Alter unter
schiedlich Empfindlichkeitsphasen. Aus der Intensitat des im Warburg-Appa
rat gemessenen Atmungs-Stoffwechsels des sich ,entwickelnden Embryos
ergaben sich ursachliche Zusammenhange mit der Insektizidempfindlichkeit.
Die Larven erwiesen sich am widerstandsfahig,sten. Naphthalin und Hexa
chloraethan hatten keine befriedigende Bekampfungswirkung. Mit Paradi
chlorbenzol la.flt sich Tineola bisselliella Hum. bei einer Aufwandmenge von
100 g/cbm/14 Tage in fest schlieBenden Behaltnissen erfolgreich vernichten.

(W. Reichmuth und M. Stiiben) 
7. Experimentelle Arbeiten iiber den EinfluB der Lichtintensitat auf die Eiablage

beim Kartoffelkafer
Kartoffelkafer wurden zwei Monate lang wahrend eines 16-Stunden-Tage.s
verschiedenen Lichtintensitaten von 500 bis 25 OOO Lux ausgesetzt. Dabei
stellte sich heraus, daB bei mittleren Intensitaten von 1000 bis 5000 Lux mit
einem Hdhepunkt bei 2000 Lux die meisten Eier abgelegt wurden. Mes-sungen
der Lichtintensitat im geschlossenen Bestand eines Kartoffelfeldes ergaben
Werte von 1500 bis 3000 Lux. Es zeigte sich also, daB die im Kartoffelfeld
gegebenen natiirlichen Lichtintensitaten fiir die Eiablage des Kartoffelkafers
optimal sind. (M. Stiiben)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber den EinfluB von Kulturpflanzen und ihren Wildformen
auf die Orientierung und Aktivitat phytophager Fliegen
Vorversuche haben gezeigt, daB auch Verhaltensreaktionen eine Bedeutung
fiir die Gradation der Insekten besitzen, die bisher in der Analyse des Mas
senwechsels unberiicksichtigt blieben. Die Legetatigkeit des Weibchens ist 
nicht nur von der Qualitat der Nahrung und den Signalreizen der Pflanze
abhangig. Auch das Alter, in dem legereife Tiere (Ceratitis) zum ersten Mal
den Eiablageort aufsuchen und die Zeit, in der geeignete Eiablagemoglich
keiten zur Verfiigung stehen, wirken sich in der Gesamtmenge der abgeleg
ten Eier aus. Es konnte gezeigt werden, daB der EinfluB des Zeitfaktors nicht
auf Lernvorgangen beruht. (W. Sanders)

2. Freilan�suche iiber das Wahlverhalten der Fritfliege unter Beriicksichti
gung der Fritresistenz bei Hafer
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Durch Blauschalenfange konnte festgestellt werden, daB die Fritfliege ver
schiedene Kulturen zum ReifungsfraB aufsucht, deren Attraktivitat vom Ent
wicklungsstadium, Blattlausbefall u. dgl. abhangig ist. Auch konnen Bestands
dichte und Hohe unter bestimmten Witterungsbedingungen (starke Wintle)
das Wahlverhalten bestimmen.



In Parzellenversudien mit den Hafersorten "von Pfetten" und ,,Abed Max" 
zu versdiiedenen Saatzeiten wediselte die Anflugdichte zwischen beiden Sor
ten nach dem Entwick.lungsstadium. Die GroBe des Anfluges ist abhangig von 
der Dichte der Gesamtpopulation der Fliege im ganzen Versuchsfeld sowie 
dem Signalwert der Pflanzen und laBt keine Sortenunterschiede erkennen. 

(K. Mayer) 

3. Experimentelle Untersuchungen i.iber die Einpassung der Mittelmeerfrucht
fliege in neue Lebensraume
Eine Eiablage der Fliege erfolgt an vielen Pflanzen (Blattern von Crassula,
Rosenknospen, in den Fri.ichten von gri.inen Bohnen, Obst u. dgl.), sofern sie
die bereits fri.iher untersuchten Signalreize bieten. Auch werden Pflanzenteile
belegt, in denen die Entwiddung zur Im.ago nicht vollendet werden kann.
Eine Adaptation an die im Berliner Raum i.iblichen Wintertemperaturen
konnte in den seit mehreren Jahren laufenden Versuc:hen bisher nicht fest
gestellt werden. Selbst ki.irzere Ki.ihlbehandlungen der Puppen bewirken Sto
rungen im Orientierungsvermogen der Fliege. (K. Mayer)

4. Feldversuche i.iber die Orientierung und das Wahlverhalten der Mohrenfliege
(Psila rosae F.) (neu)
Zur Entwiddung eines Prognoseverfahrens wurden bisher versc:hiedene Farb
sc:halentypen untersucht. Infolge des geringen Befalls der Mohrri.iben war
eine Auswertung der Fallenversuche nicht moglich. (D. Godan)

5. Untersuchungen i.iber die Wirkung insektenaktiver Lockstoffe
Bei Anwendung von Lockstoffen lieB ,sich die Koderwirkung der Fallen durch
Kombination mit Farb- und Formreizen erhohen. Phenylac etaldehyd zeigte
eine Attraktivwirkung auf die Fritfliege, die ein Maximum bei bestimmten
Entwicklungsstadien des Haters erreic:ht, in denen Corianderol die geringsten
Fange ergibt. Angelikawurzelol ergab im Vergleich mit Angelikasamenol und
mehreren synthetischen Lockstoffen die besten Fangergebnisse in Laborver
suchen. Vernchiedene Fraktionen gleicher Attraktivstoffe zeigten Unterschiede
im Kodereffekt, die den EinfluB von Temperatur und Licht sowie Verhaltens
unterschiede der beiden Geschlechter erkennen !assen. Die Attraktivwirkung
ist daher von der Gesamtzahl der einwirkenden Reize im Fallenbereich ab
hangig und bestatigt damit die Gi.iltigkeit der Reizsummenregel. (K. Mayer)

6. Experimentelle Arbeiten i.iber den EinfluB des Lic:hts auf das Wirt-Parasit
Verhaltnis von Eiparasiten der Gattung Trichogramma

Es wurden Einfli.isse des Li.chts auf Aktivitat, Parasitierungstatigkeit und
Lebensdauer von Trichogramma cacoeciae untersucht. Die Eiablagebereit
schaft ist abhangig vom Adaptationszustand. HelladapUerte Weibchen, die
wahrend des Schli.ipfens belichtet wurden, begannen mit der Parasitierung
bei Licht sofort, bei Dunkelheit erst nach einer langeren, im Temperaturopti
mum durchsc:hnittlich 5 Tage dauernden Gewohnung an das fehlende Licht.
Die an den ersten Lebenstagen versaumten Eiablagen konnen spater n i c h t
mehr nachgeholt werden, so daB <lurch Lkhtmangel die Gesamtleistung stark
verringert wird, die Lebensdauer wird hierbei nidit verandert. Dunkeladap
tierte Weibchen parasitieren bei Licht und Dunkelheit sofort und erreichen
hier eine normale Produktionsrate. Durch Dauerlicht wird die Gesamtfrucht
barkeit unabhangig von der Vorbehandlung bei gleichzeitiger Verki.irzung
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der Lebensdauer verringert, durch einen taglichen Hell-Dunkel-Wechsel er
hoht. (G. Klink) 

7. Untersuchungen zur Markierung von Insekten mit Dysprosium (neu)

Wahlverhalten und Flugweite von Schadlingen laBt sich im Freiland nur mit
markierten Tieren bestimmen. Radioaktive Isotope schieden dabei aus, um
die Gefahr einer Verseuchung von Boden und Pflanze auszuschlieBen. Daher
wurde die Indikator-Aktivierungsmethode zur Identifizierung der Tiere her
angezogen, die zuvor Dysprosium als Nahrungsbeigabe erhalten hatten. Da
sich aber diese Verbindung als toxisch fiir die beiden Versuchstiere Ceratitis
capilata und Oscinella frit erwies, werden zunachst Untersuchungen zur Er
mittlung der Vertraglichkeitsgrenze durchgefiihrt. (K. Mayer in Zusammen
arbeit mit A. Kloke und K. Riebartsch vom Institut fur nichtparasitare Pflan
zenkrankheiten)

8. Versuche i.iber den EinfluB der Ernahrung auf die Entwicklung der Maulwurfs
grille

Fri.ihere Untersuchungen mit Maulwurfsgrillen (Gryllotalpa gryllotalpa L.)

hatten ergeben, daB tierische Eiweifle als Koder bevorzugt angenommen wer
den. Durch Aufzucht mehrerer Stamme lieB sich nachweisen, daB eine an
tierischem EiweiB reiche Ernahrung die Entwicklungsdauer der einzelnen
Stadien beschleunigt, ihre Sterblichkeit herabsetzt und bei den Weibchen die
Gesamtzahl der abgelegten Eier erhoht. Die Ergebnisse !assen vermuten, daB
die Zahl der im Lebensraum der Maulwurfsgrille vorhandenen Beutetiere die
Gradationen des Schadlings und die Wirkung der Giftkoder beeinfluBt.

(D. Godan) 

9. Experimentelle Arbeiten uber die Anwendung metaldehydhaltiger Staubemittel
und Pasten in der Schneckenbekampfung

In Feldversuchen wurden verschiedene Kahlarten, Salat und Mohrriiben mit
Staubemitteln und Pasten gegen Schnecken behandelt. Die toxische Priifung
der anhaftenden Riickstii.nde erfolgte mit Limax-Arten. Bei Stii.ubemitteln
kannte eine Dauerwirkung van 6 Tagen, bei einigen Pasten bis zu 14 Tagen
beabachtet werden. (D. Gadan)

10. Labor- und Freilandversuche uber den EinfluB van Insektiziden auf Orientie
rungsreaktianen der Schadlingspopulatianen

Die bereits mit Phasphorsaureestern durchgefiihrten Untersuchungen wurden
mit insektiziden Carbamaten begonnen. (D. Godan)

11. Experimentelle Arbeiten iiber die Wirkungsbeziehungen von Licht und
Wii.rme bei der Widerstandsbildung van Insekten

Wii.rme und Licht, als zwei bedeutsame klimatische Faktoren in der Umwelt
der Insekten bekannt, werden im Zusammenhang mit biolagischen Analysen
des Widerstandes auf ihre Substitutiansmoglichkeit an Wanderheuschrecken
(Locusta migrataria) als typischen Warme-Licht-Tieren untersucht.

(W. Reichmuth) 

12. Untersuchungen von Insektizidreaktianen an Zikaden in Zuchtstammen von
Langtag- und Kurztagtieren

An Zikaden, die bekanntermaflen unter Langtag- und Kurztagbedingungen
zur Biotypenbildung neigen, wurden spektralphotametrische Veranderungen
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des Pigmenthaushaltes nachgewiesen. Die speziellen Reaktionen derartiger 
Stamme auf Insektizide werden gepriift. (W. Reichmuth) 

13. Laboratoriumsversuche iiber den EinfluB des Lichtes auf die Diapause des
Kartoffelkafer.s
Als auslosender Faktor der Diapause verschiedener Insekten - u. a. des Kar
toffelkafers -· wurde die Abnahme der Belichtungsdauer erkannt. Durch eine
16-stiindige tagliche Belichtung konnten erstmalig das ganze Jahr hindurch
Kartoffelkaferimagines in Aktivitat gehalten werden. Au.Berdem werden
Unter.suchungen durchgefiihrt, ob und welchen EinfluB verschiedene Wellen
langen des Lichtes auf die Auslosung oder Hemmung der Diapause haben.

(M. Stiiben) 

14. Okologische Untersuchungen an Ameisen unter Beriicksichtigung der Ein
schleppungsprobleme auslandischer Arten
Einsendungen von Ameisen aus Einfuhren und Befalls,stellen werden experi
mentell untersucht, um die 6konomische Bedeutung zu ermitteln, welche ver
schiedenen Arten als Schadlingen im Bundesgebiet zukommt. (M. Stiiben)

15. Untersuchungen exogener und endogener Faktoren auf die Eiablage des Kar
toffelkafers (neu)
Nach der Untersuchung des Einflusses der Lichtintensitat werden die Beob
achtungen iiber die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, den atmospharischen
Luftdrudc und den zeitlichen Ablauf der Eiablage weitergefiihrt, um die Be
deutung dieser Faktoren fiir die Aktivitat bei der Eiablage des Kartoffel
kafers festzustellen. (M. Stiiben)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Experimentelle Arbeiten iiber Wirkstoffe, die hemmend in die Entwicklung
der Schadinsekten eingreifen

2. Unkrautbekampfungsmittel und ihre Wirkung auf die Schadlingsfauna land
wirtschaftlicher Kulturen

3. Untersuchungen an auBereuropaischen Trypetiden, die haufiger mit Siidfriich
ten importiert werden

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjabr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Beziehungen zwischen dem Wassergehalt von Ge
treide, der Luftfeuchte und dem Befall durch Mehlmilben (Acarus siro L.)

Die Mehlmilbe (Acarus siro L.) zeigt eine hohe Empfindlichkeit gegeniiber
Luftfeuchteunterschieden. Ihre Verteilung im Lagergetreide wird von der
relativen Feuchte der Luft zwischen den Getreidekornern bestimmt. Die Mehl
milbe meidet Luftfeuchten unter 75 und iiber 85 0/o. Sie besitzt eine geringe
Empfindlichkeit gegeniiber Luftfeuchteunterschieden im Bereich der von 75
bis 85 0/o reichenden Vorzugszone, in der sie Differenzen unter 7 °/o nicht
unterscheidet. In den Grenzbereichen nach tieferen Luftfeuchten reagiert sie
aber auf Differenzen von 0,1 '0/o und in den nach hoheren auf solche van
0,25 0/o. Die Reaktionen der Tiere einer bestimmten Luftfeuchte gegeniiber
hangen nicht nur von der Feuchtigkeit der Luft, sondern auch vom Wasser
gehalt des Organismus ab. Geringe Luftfeuchten werden erst dann gemieden,
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wenn der Organismus einen bestimmten Wasserverlust erlitten hat und hohe 
nur so lange, wie das Tier einen Wasseriibersc:hufl besitzt. Mehlmilben haben 
die Fahigkeit, Wasserdampf aus der nic:htgesattigten Luft aufzunehmen. Die 
exakte Klarung der Luftfeuchtebeziehung der Mehlmilbe ist fiir die Verhiitung 
und Bekampfung des erheblic:he wirtschaftliche Sc:haden verursachenden Mil
benbefalls in Getreide- und anderen Vorratslagem von hervorragender Be
deutung. (W. Kniille) 

2. Die Dauerformenbildung bei der Mehlmilbe
(Acarus siro L.)

Untersuc:hungen an Mehlmilben-Populationen in Deutschland und in den Ver
einigten Staaten haben ergeben, dafl zwei auflerordentlic:h eng verwandte
Acarus-Formen unterschieden werden konnen. Bei der einen lassen sich unter
bestimmten Bedingungen regelmaflig Hypopus-Stadien (die sog. Wander
nymphen) induzieren, bei der anderen bleibt die Hypopenbildung unter den
gleichen Bedingungen stets aus. Beide Formen haben unterschiedliche okolo
gische Beziehungen. (W. Kniille.)

3. Untersuchungen iiber den Einflufl von Raumfeuchte, Temperatur und Lager
hohe auf die Vermilbung von Trockenpflaumen
Von den Lebensmitteluntersudmngsamtern im Bundesgebiet wurden in den
letzten Jahren groflere Mengen toter Milben im HandeLspflaumenmus fest
gestellt und beanstandet. Die Backobstmilbe Carpoglyphus lactis (L.), die auf
Trockenpflaumen lebt, gelangt bei der Verarbeitung dieser Rohprodukte
zu Mus in die Fertigware. Die durchgefiihrten Untersuchungen ergaben, dafl
Trockenpflaumen gegen einen Milbenbefall nur dann gesc:hiitzt werden kon
nen, wenn ihr Wassergehalt vor der Einlagerung durc:h Trocknung auf 17 {)/o
oder weniger herabgesetzt wird, und die Pflaumen anschlieflend in flacher
und lockerer Schiittung in trockenheizbaren Raumen gelagert werden, deren
Luftfeuchte nicht we,sentlich iiber 50 0/o und deren Temperatur nicht unter
20° C liegen diirfen. Umschaufeln und Luftventilation wirken sich weiterhin
giinstig aus. (W. Knillle)

4. Untersuchungen iiber die Struktur der Korperoberflache von Mehlmilben
Zur Klarung des Modus der Wasseraufnahme und -abgabe durch die Mehl
milben wurde mit Hilfe des Elektronenmikroskops die Kutikula der Milben
untersucht. (W. Kniille in Zusammenarbeit mit H. Petzold vom Institut fur
gartnerisc:h,e Virusforschung)

bb) Im Bericbtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Abhangigkeit der Lebensdauer von Junglarven der Kleidermotte (Tineola
bisselliella Hum.) von Feuchtigkeit und Temperatur (neu)
Eine genaue Kenntnis der Feuchtebeziehungen der Kleidermottenlarven ist
fiir die Ausa.rbeitung von Untersuchungsmethoden iiber die Wirksa�keit von
Mitteln zu vorbeugender Kleidermottenbekampfung ent,scheidend. (W. Frey)

2. Weitere Untersuchungen iiber die Abtotung von Schadinsekten und ihre Ent
wicklungsstadien bei der Getreideschrotung
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Genaue Kenntnisse, inwieweit bei der Schrotung von Getreide Schadinsekten
und ihre Entwicklungsstadien abgetotet werden und eine Weiterentwicklung
in den Verarbeitungsprodukten ausgeschlossen werden kann, ,sind im Hinblick



auf die Pflanzenbeschauverordnung, nach der bei der Einfuhr verseuchter 
Getreidepartien u. a. Auflagen zur Verarbeitung erteilt werden konnen, von 
groBer praktischer Bedeutung. (W. Frey) 

3. Vergleichende Untersuchungen fi.ir die Entwicklung einer Testmethode fi.ir
die Pelzkaferechtheit mit Wollschutzmittel behandelter Textilien
Mit Ri.icksicht auf die erweiterten Handelsbeziehungen im Rahmen der euro
paischen Wirtschaftsgemeinschaft ist neben den in den einzelnen Landern
gebrauchlichen sehr unterschiedlichen Testverfahren die Schaffung einer inter
national anerkannten Methode dringend erforderlich (Gemeinschaftsarbeit mit
englischen, hollandischen und Schweizer Instituten im Rahmen des ,,Moth
proofing Sub-Committee" der Internationalen Wollvereinigung; W. Frey)

4. Untersuchungen i.iber die Beeinflussung der Eiablage von Kleidermotten und
die Entwicklung abgelegter Eier durch Kontaktinsektizidbelag auf Wolltex
tilien
Da oft schon geringe Beschadigungen von Wolltextilien grofle wirtschaftliche
Verluste bedeuten, ist die Untersuchung des Wirkungsmodus vorbeugender
SchutzmaBnahmen von besonderem Interesse. (W. Frey)

5. Untersuchungen i.iber die Abha.ngigkeit des AusmaBes von FraBbescha.digun
gen an Wollgeweben von Entwicklungsstadien der Kleidermottenlarven
Die Versuche ,sollen als Grundlage fi.ir die Beurteilung von Fraflschaden, ins
besondere bei der Ausarbeitung von Testmethoden fi.ir Beka.mpfungsmittel,
dienen. (W. Frey)

cc}  Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm}: 

1. Biologische und okologische Untersuchungen an fi.ir die Quaranta.ne bedeut
samen Arten von Vorratsscha.dlingen

2. Untersuchungen zur Bekampfung von Motten in Vorratsla.gern mit Kontakt
insektiziden

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut fur Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

aa} Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

entfa.llt 

bb} Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchung eingesandter kranker Pflanzen auf Bakterien als Krankheits
erreger
Es handelt sich gewohnlich um Pflanzenkrankheiten, deren Ursache von den
Pflanzenschutza.mtern nicht eindeutig bestimmt werden kann. Die pathogenen
Bakterien, wenn solche vorhanden sind, mi.issen isoliert und teils nach kom
plizierten Verfahren identifiziert werden. Diese Arbeit ist unbedingt notwen
dig, weil eine erfolgreiche Beka.mpfung des Krankheitserregers von dessen
einwandfreier Bestimmung abhangig ist. (H. Bartels und H. Stolp)

2. Untersuchungen i.iber eine Bakteriose an Dieffenbachia (neu)
In mehreren westdeutschen Ga.rtnereien verursacht eine in Europa bisher
nicht bekannte Krankheit an Dieffenbachien schwere Verluste. Ursache diesP
Krankheit ist ein Bakterium, das mit einer anderen, fi.ir Nelken pathorr



Art nahe verwandt ist. Es wird ein Verfahren ausgearbeitet werden miissen, 
mit dessen Hilfe Steddinge auf ihre Gesundheit getestet werden konnen. 
(H. Bortel,s in Zusammenarbeit mit W. Sauthoff vom Laboratorium fur Zier
pflanzenkrankhei ten) 

3. Untersuchungen iiber ein obligat parasitisches Spirillum mit lytischer Aktivi
tat fur pflanzenpathogene Bakterien
In kultivierten Boden wurde ein sehr kleines, im Lichtmikroskop noch eben
sichtbares Bakterium entdeckt, das schraubig gekriirnrnt ist und sich nur auf
bestirnmten Pseudomonas-Bakterien parasitisch vermehrt. Es kann sich an
seine Wirts-Bakterien anheften und diese in wenigen Sekunden auflosen.
Welche praktische Bedeutung diesern Organisrnus zukommt, laBt sich z. Z.
nom nimt iibersehen. (H. Stolp)

4. Untersuchungen iiber Zellatrnung und Farbstoffbildung verschiedener Mikro
organisrnen
Es hat sich gezeigt, daB Zellatmung und Farbstoffbildung eng miteinander

gekoppelt sind, und daB die Intensitaten dieser physiologischen Vorgange u. a.
auch von bestimrnten Eigenschaften des Nahrsubstrats gesteuert werden. Da
ahnliche Zusammenhange auch zwischen der Atrnung und Toxinbildung pflan

zenpathogener Pseudomonas-Bakterien bestehen, konnte aus den bisherigen
Versuchsergebnis,sen geschlossen werden, daB hachvirulente Kulturen dieser
Bakterien schwacher atmen als schwachvirulente. Diese SchluBfolgerung lieB
sich experirnentell bestatigen. (H. Bartels)

5. Untersuchungen iiber rnetearobialogische Probleme unter besanderer Beriick
siditigung der Epidemialagie van Pflanzenkrankheiten
Die Metearobialagie ist eine sehr junge Wissenschaft, die auch fur phytapa
thalagische Prablerne ihre Bedeutung hat. Die Grundlagen sind zurn groBen
Teil irn hiesigen Institut erarbeitet worden. Es hat sich ergeben, daB sowahl
Wasser, chemische Fallungsreaktianen, mikrobialagisdi verwendete Nahr
medien als auch die Mikroorganisrnen selbst van physikalisch nach nicht ein
deutig definierbaren Faktoren beeinfluBt werden, die sich mit metearologi
schen und salaren Vargangen andern. Verrnutlidi handelt es sich um Strah
lung. In fortlaufenden Versuchen sallen var allern die kausalen Beziehungen
und der EinfluB der unbekannten Agentien auf die Virulenz pflanzenpatho
gener Bakterien weiter geklart werden. (H. Bortels)

cc)  Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm): 

1. Phagen-Wirtbeziehungen bei pflanzenpathogenen Bakterien, die nicht zur
Gattung Pseudomonas gehoren

2. Untersuchungen iiber die Phagentypi,sierung pflanzenpathagener Bakterien
im Zusammenhang mit epidemiologischen Fragen

3. Meteorobiologische Registrierungen im kommenden Internationalen Geophy

sikalischen Jahr

Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

aa) Im Bericbtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersudiungen iiber die A.tiologie der .,Mohrenschwarze"
Seit einigen Jahren tritt im pfalzischen Gerniiseanbaugebiet um Landau eine
allgernein als Mohrenschwarze bezeichnete Krankheit auf, die zu e r h e b -
1 i c h e n  w i r t  s c h a f t  l i ch en V e r  l u s t  e n  fiihrt. Als Ursache dieser



Mohrenschwarze wurde Alternaria poni i. sp. dauci nachgewiesen, ein Pilz, 
der in Europa bisher nur als Erreger einer Krankheit des Mohrenkrautes 
sowie einer Umfallkrankheit der Samlinge bekannt war. Die Altemaria
Schwarze der Mohre wurde auch im Gebiet um Waltrop (Westfalen) und in 
der Schweiz festgestellt. (R. Schneider) 

2. Untersuchungen uber die Taxonomie des Erregers der Sellerieblattflecken
krankheit
Als Erreqer der Sellerieblattfleckenkrankheit wurde in Deutschland bis vor 
kurzem Septoria appii angesehen. In anderen europaischen Landern und in
Ubersee wird daneben auch noch Septoria apii-graveolentis genannt. Unter
suchungen an etwa 1000 Proben befallener Blatter aus allen Teilen der Bun
desrepublik haben gezeigt, daB bei uns an Sellerie hur eine einziqe Septoria
Art vorkommt. Die Nachpriifung der in verschiedenen Herbarien hinterlegten
Proben von S. apii und S. apii-graveolentis fuhrte auBerdem zu dem SchluB,
daB es sich bei den beiden Arten hochstwahrscheinlich um ein und denselben
Pilz handelt. (R. Schneider)

3. Untersuchungen uber die Eignung von Maneb- und Zinebpraparaten zur
Bekampfung der Blauschimmelkrankheit des. Tabaks

In umfanqreichen Gewachshaus- und· Freilandversuchen wurden alle deut
sd1en und einige auslandische Maneb- und Zinebmittel auf ihre fungizide
Wirksamkeit qegen den Erreger der Blauschimmelkrankheit (Peronospora
tabacina) und ihre Vertraglichkeit fur Tabakpflanzen qetestet. Bis auf wenige
Ausnahmen erwiesen sim die Praparate (Spritz- und Staubemittel) aus beiden
Wirkstoffgruppen als gut wirksam und in den erforderlichen Konzentrationen
bzw. Aufwandmengen auch als ausreichend pflanzenvertraglich. Die Maneb
mittel zeiqten sich hinsimtlich ihrer fungiziden Wirksamkeit, ihrer Wirkungs
dauer und der Regenfestigkeit den Zinebmitteln betramtlich uberlegen. Eine
nennenswerte curative Wirkung ist von Praparaten der beiden Wirkstoffgrup
pen nicht zu erwarten.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen haben wesentlich dazu beigetragen,
daB der Praxis heute zur Bekampfung dieser w i r t s c h a f t  I i c h a u B e r -
o r d e n t  1 i c h s c h w e  r w i e g e n  d e n  K r a n k  he i t  - sie hat dem deut
schen Tabakbau seit 1960 Ver,.1uste van etwa 50 Millionen DM zuqefugt -
wirksame Verfahren zur Verfugung stehen. (H. Krober und D. MaBfeller)

4. Untersuchungen uber die systematische Stellung und die phytopathologische
Bedeutung von Fusarium redolens
Die im Rahmen der langfristigen Bearbeitung der phytopathologisch auBer
ordentlich wichtigen Fusarium-Sektion Elegans an Hand von uber 40 Isolaten
durchgefuhrten Untersuchungen haben gezeigt, daB F. redolens morphologism
einwandfrei von anderen Elegans-Fusarien zu unterscheiden ist und als selb
standige Art beibehalten werden sollte. Es konnte nachgewiesen werden,
daB eine Tracheomykose der Edelnelke und anderer Nelkenarten von einer
bis dahin unbekannten spezialisierten Form - F. redolens f. dianthi - ver
ursacht wird und deshalb auch bei diesem Fusarium mit einer biologischen
Spezialisierung zu rechnen ist. (W. Gerlach)

5. Versuche mit einem an Nadelgeholzen pathogenen Fusarium der Sporotri
chiella-Gruppe
Ein von Rindenlasionen an absterbenden Trieben der Rotkiefer isoliertes
Sporotrichiella-Fusarium wurde in Infektionsversuchen an mehrjahrigen Pflan-
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zen versc::hiedener Kiefern-, Fic::hten-, Larchen- und Tannenarten als pathogen 
nac::hgewiesen. Auf Grund dieses neuen Befundes - Sporotrichiella-Fusarien 
wurden bisher lediglich an Koniferen im Zusammenhang mit Samlingsumfall 
genannt - sind einge hendere Untersuchungen uber die morphologischen und 
biologischen Verhaltnisse in der Gruppe Sporotrichiella eingeleitet warden. 

(W. Gerlach) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen uber die Alternaria-Schwa.rze der Mohre beeinflussende Fak
toren

Der Verlauf der bisherigen Versuche fiihrte zu dem Sc::hluB, daB die Krankheit
offenbar an bestimmte, noch nic::ht naher bekannte Standortverhaltnisse ge
bunden ist. Es sind Untersudrnngen eingeleitet worden, um die Frage zu kla
ren, ob zwisc::hen der starken Nematodenverseuc::hung in den Befallsgebieten
und dem Auftreten der Alternaria-Schwa.rze irgendwelche Beziehungen be
stehen. (R. Schneider in Zusammenarbeit mit B. Weisc:her vom lnstitut for
Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung)

2. Untersuchungen uber Absterbeerscheinungen an Birken in Baumschulen

Seit dem Sommer 1960 werden in einem Vorschulquartier mit 2- bis 4jahrigen
Birken in Schleswig-Holstein starke Absterbeerscheinungen beobachtet. Als
Erreger kommt das regelma.Big in den abgestorbenen Rindenpartien vorhan
dene Myxosporium devastans in Betrac:ht, dessen Pathogenitat durc::h Wund
infektionsversuche an jungen Birkenzweigen nachgewiesen wurde. Die bis her
unsic::here systematische Stellung dieses Pilzes konnte geklart werden.

(R. Sc:hneider) 

3. Untersuchungen uber eine Blattfleckenkrankheit an Futtergrasern (neu)

1962 trat in Schleswig-Holstein erstmalig an verschiedenen Futtergrasern eine
Blattfleckenkrankheit auf, die besonders anKnaulgras stellenweise b e a ch t -
l i c h e  S ch a d e n  verursachte. Als Erreger wurde Mastigosporium rubri
cosum nachgewiesen, das offenbar in Deutschland - im Gegensatz zu GroB
britannien und anderen Landern-bisher phytopathologisch kaum Bedeutung
hatte. Die aufgenommenen Untersuchungen erstrecken sich auf den Wirts
pflanzenkreis und das Vorkommen von biologisch und morphologisch diffe
renzierten Formen dieses Pilzes. (R. Schneider in Zusammenarbeit mit J.
Meyer vom Pflanzenschutzamt Kiel, Bezirksstelle Husum)

4. Untersuchungen uber die systematisch-taxonomischen und bicilogischen Ver
haltnisse in der Pilzgattung Septoria und die phytopathologische Bedeutung
ihrer Vertreter
Von den bis heute beschriebenen etwa 2000 Arten dieser phytopathologisch
sehr wichtigen Pilzgattung ist ein groBer Teil nur wenig bekannt und unzu
reichend beschrieben warden. Da auBerdem die Diagnosen in der Fachliteratur
weit verstreut und daher oft nur schwer zuganglich sind, ist eine sichere Be
stimmung von Septoria-Arten in vielen Fallen z. Z. nicht mehr moglich. Es
wurde deshalb begonnen, die in Mitteleuropa vorkommenden Septoria-Arten
zu erfassen und zu erforschen. Die Ergebnisse dieser langfristigen Untersu
c::hungen sollen unter Auswertung der bereits vorhandenen Literatur in einer
Monographie zusammengefaBt werden. Teilergebnisse werden, besonders
soweit sie phytopathologisch wichtige Vertreter betreffen, von Fall zu Fall
ver6ffentlicht. (R. Schneider)
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5. Untersuchungen i.iber Bioiogie des Erregers und Epidemioiogie der Biau

schimmeikrankheit des Tabaks

Die Blauschimmeikrankheit des Tabaks, die sich innerhaib weniger Jahre i.iber
Europa, Nordafrika und Vorderasien ausgebreitet und dort bisher S c h a d e  n

v o n  a n  n a h  e r  n d 1 M i  I Ii a r d e  D M verursacht hat, wird z. Z. mit
Vorrang bearbeitet. Ais Grundiage fi.ir wirksame Gegenmaflnahmen sind ge
naue Kenntnisse i.iber die Bioiogie des Erregers und die Epidemioiogie der
Krankheit von besonderer Bedeutung. Die Uberwinterung des Erregers di.irfte
- wie einige in der Praxis eingetretene Falle zeigten - bei uns mit Hilfe
von Oosporen moglich sein. Trotz wiederholter und sehr umfangreicher Ver

suche ist es jedoch bisher noch nicht gelungen, die Oosporen experimentell
zum Keimen zu bringen und mit ihnen einwandfrei Infektionen an Tabak·
samlingen zu erzeugen. Versuche, befallenen Tabaksamen nach Uberwinte
rung als infektios nachzuweisen, geiangen ebenfalls nicht.

Bei Infektionsversuchen zur Ermittlung des Wirtspflanzenkreises von Pero

nospora tabacina wurden zwar einige neue Wirtspflanzen gefunden, sie schei
nen jedoch - ebenso wie die bereits bekannten - in Mitteieuropa ais Mog
Iichkeit der Uberwinterung des Erregers im Freien praktisch ohne Bedeutung
zu sein.

Weitere Untersuchungen erstrecken sich auf die Entstehung, Ausstreuung
und Lebensdauer der Konidien ,sowie auf die Faktoren, die einen EinfluB auf
die Infektion und den Verlauf der Krankheit haben. (H. Krober und D. MaB
feller)

6. Untersuchungen i.iber das Resistenzverhaiten von Tabaksorten und -zucht
stammen gegeni.iber dem BlauschimmeI

In 2jahrigen Feidversuchen haben sich zwar alle deutschen Handelssorten
ais anfallig erwiesen, es waren jedoch deutliche Unterschiede zwischen den
Sortengruppen und Andeutungen einer unterschiedlichen Anfalligkeit inner

haib der Gruppen festzustellen.

Die Zi.ichtung widerstandsfahigerer Tabaksorten wird durch die Entwicklung
sicherer, moglichst Zeit und Raum sparender Methoden zur Resistenzpri.ifung
gefordert. In ersten vergieichenden Priifungen nach neuen Verfahren erwie
sen sich bereits viele der auf dem Wege der Hybridisation gewonnenen
Stamme ais hoch resistent. Sie geniigen jedoch in anderen Eigenschaften
unseren Anspriichen noch nicht. Von 18 aus Kultursorten ausgeiesenen, quali
tativ hochwertigen Stammen zeigten einzeine eine etwas geringere Anfallig
keit ais die Vergieichssorten.

Aus den bei diesen Versuchen aufgetretenen Krankheitsbildern ist u. a. zu
schlieBen, daB die Resistenz zu einem groBen Teil auf einer Hypersensibilitat
der Pflanzen beruht. (H. Krober und D. MaBfeller)

7. Versuche iiber die Eignung neuer Fungizide zur Bekampfung der Biauschim
meikrankheit des Tabaks

Die 1961 begonnene Suche nach Fungiziden, die den gegenwartig in der
Praxis weitgehend verwendeten Maneb-Praparaten i.iberlegen sind (hohere
Wirksamkeit, weniger Behandlungen, geringere Unkosten, weniger Riick
stande auf dem Erntegut), wurde fortgesetzt. Unter den bisher etwa 70 von
der Pflanzenschutzmittel-Industrie zur Verfiigung gestellten neuen Praparaten
mit z. T. neuen Wirkstoffen waren 3 dem Maneb hinsichtlich der fungiziden
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Wirksamkeit und der Pflanzenvertriiglichkeit ebenbiirtig; bei einem Priiparat 
zeichnete sich eine gewisse curative Wirkung ab. (H. Krober und D. MaB
feller) 

8. Untersuchungen iiber die systematisch-taxonomischen und biologischen Ver
hiiltnisse in der Pilzgattung Pythium und die phytopathologische Bedeutung
ihrer Vertreter
Die langfristigen, mit dem Ziel einer monographischen Bearbeitung der in
Mitteleuropa vorkommenden Pythium-Arten aufgenommenen Untersuchungen
konnten im Berichtsjahr wegen der vordringlichen Blauschimmel-Forschungs
arbeiten nur in sehr beschranktem MaBe weitergefiihrt werden. Bisher wur
den etwa 150 Stamme isoliert, morphologisch studiert, z. T. in lnfektions
versuchen gepriift, typische Isolate der ver,schiedenen Arten zu Vergleichs
zwecken aufbewahrt und dabei wertvolle Erfahrungen in methodischer Hin
sicht gesammelt. Es erwies sich im Hinblick auf eine moglichst breite Grund
lage als notwendig, Vertreter nahestehender Gattungen, wie z. B. Phytoph

thora, in die Untersuchungen einzubeziehen. Soweit erforderlich, werden be
sonders phytopathologisch wichtige Einzelprobleme aus dem Gesamtgebiet
herausgegriffen und bevorzugt bearbeitet. (H. Krober)

9. Untersuchungen iiber Faulen der Kakteen und ihre Erreger
Faulen konnen an Kakteen - besonders bei der Anzucht - zu w i r t -
s c h a f t  1 i c h b e a c h t I i c h e n V e  r 1 u s t e n  fiihren. Um einen Uberblick
iiber die als Erreger in Frage kommenden Pilze und deren Bedeutung zu be
kommen, wurden bisher iiber 40 Proben kranker Kakteen aus verschiedenen
Teilen der Bundesrepublik untersucht. Nach den Ergebnissen von Isolierungs
und Infektionsversuchen zu urteilen, werden bei uns Kakteenfaulen in erster
Linie von Fusarien der Sektion Elegans und Rhizoctonia solani, gelegentlich
auch von Cylindrocarpon olidum und Helminthosporium cactivorum ver
ursacht. In weiteren Untersuchungen sollen die jeweils auftretenden Krank
heitsbilder, infektions- und befallsbeeinflussende Faktoren und die Wirts
pflanzenkreise der einzelnen Erreger ermittelt sowie wirksame GegenmaB
nahmen erarbeitet werden. (W. Gerlach)

10. Untersuchungen uber die Nectria-Hauptfruchtform von Cylindrocarpon radici

cola
Von der phytopathologisch wichtigsten und haufigsten bodenbewohnenden
Cylindrocarpon-Art - C; radicicola -, zu deren Kenntnis und Bedeutung als
Krankheitserreger bereits mit einigen Veroffentlichungen beigetragen wurde,
war bisher eine hohere Fruchtform unbekannt. Im Spatherbst 1961 wurden
aus Schweden Perithezien einer Nectria auf abgestorbenen Cyclamenstengeln
und -knollen mit dem Verdacht iibersandt, es konne sich dabei um die Haupt
fruchtform von C. radicicola handeln. Durch Isolierungsversuche und Versuche
mit Reinkulturen, bei denen die Nectria wieder auftrat, konnte diese An
nahme bestatigt werden. Die fur eine genaue Beschreibung der Hauptfrucht
form erforderlichen morphologischen Daten wurden erarbeitet. (W. Gerlach in
Zusammenarbeit mit L. Nilsson von der Statens Vaxtskyddsanstalt Akarp/
Schweden)

11. Untersuchungen iiber die systematisch-taxonomischen und biologischen Ver
haltnisse in der Pilzgattung Cylindrocarpon und die phytopathologische Be
deutung ihrer Vertreter
Da iiber die systematisch-taxonomischen Verhaltnisse in der Gattung Cylin-
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drocarpon und die zugehorigen Nectria-Hauptfruchtforinen noch viele Unklar
heiten bestehen und unsere Kenntnisse iiber die Bedeutung der einzelnen 
Arten als Krankheitserreger sehr liickenhaft sind, wurde mit systematischen 
Untersuchungen iiber diese Fragen begonnen. Eingehende Studien an iiber 500 
aus dem Boden und von etwa 60 verschiedenen Wirtspflanzen-Arten isolier
ten Cylindrncarpon-Stiimmen sowie an iiber 100 Nectria-Proben haben be
reits zu wertvollen Erkenntnissen und zur Aufklarung einiger bisher unbe
kannter Pflanzenkrankheiten gefiihrt sowie eine auBerordentlich breite Grund
lage fiir weitere Untersuchungen geschaffen. Es ist beabsichtigt, die Ergeb
nisse der vielen erforderlichen Einzeluntersuchungen in einigen Jahren zu 
einer Monographie zusammenzufassen. (W. Gerlach) 

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forsdmngsprogramm):

Untersuchungen iiber die Atiologie der Korkwuizelkrankheit der Tomate

Institut iiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Salzvertriiglichkeit von Eriken

Nach Beobachtungen in GroBgartnereien soil es neben dem parasitiiren Eri
ken-Sterben auch ein solches geben, das durch nichtparasitiire Faktoren hervor
gerufen wird. So wurde u. a. ein zu hoher Salzgehalt des Substrates ver
mutet. Unsere Untersuchunqen ergaben, daB Erica gracilis eine hohere Salz
vertriiglichkeit gegeniiber Chloriden und Sulfaten des Natriums und des Am
moniums besitzt als bisher anqenommen wurde. Auch hohe laufende Gaben
van Kaliumchlorid, Kaliurnsulfat, Natriumnitrat, Ammoniumnitrat und Ma
gnesiumsulfat werden vertragen. Jedoch ist Erica gracilis sehr empfindlich
gegeniiber Kaliumnitrat. (A. Kloke)

2. Untersuchungen iiber Bormangel bei Sellerie

Ein Fall von extremer Braunfleckiqkeit bei Sellerie, die zuniichst auf Lager
schaden zuri.ickqefuhrt wurde, gab Veranlassung, kranke und gesunde Knol
len auf Mineralstoffqehalte zu untersuchen. Aus den Analysen ging hervor,
daB die Braunfleckigkeit sich auf Bormangel zuri.ickfi.ihren lieB, die aber durch
liinqere Lagerunq verstiirkt warden war. Kranke Knollen enthielten 20 bis
25 ppm B, gesunde i.iber 50 ppm. Das B/Ca-Verhiiltnis kranker Knollen lag
zwischen 1 :100 und 1 :300 und das gesunder Knollen zwischen 1 :100 und 1 :15.
Die Ursache des Bormanqels lag, wie die Bodenuntersuchung zeigte, weniger
im zu qeringen Gehalt des Bodens an verfi.iqbarem Bor, sondern in einer zu
hohen Zufuhr von Ca mit Mineraldi.ingern. (A. Kloke)

3. Ausarbeitung einer verbesserten Methode zur Bestimmung von Magnesium in
Pflanzen und Boden (neu)

Die Magnesiumbestimmung mittels der Titangelbmethode wurde einer kriti
schen Pri.ifung unterzogen. Durch Anderung der Polyvioltype, der Polyviol
und Titangelbkonzentration gelang es, die Magnesiumbestimmung in Pflan
zen und Boden zu verbessern. (K. Riebartsch)

4. Ausarbeitung einer Methode zur Bestimmung von Blei in Pflanzen (neu)

Es besteht die Absicht, Blei, das mit Auspuff- und Abgasen in die Atmo
-sphiire gelangt und sich auf Pflanzen niederschliigt, zu bestimmen. Hierzu war
die Ausarbeitung einer brauchbaren Methode erforderlich. Es wurde fest-

A 43 



gestellt, dafi die bisher iiblichen Dithizon-Verfahren stets zu geringe Blei
werte Iiefern. Durch einige Veranderungen der Methode, vor allem beim 
Veraschen der Substanzen und beim Behandeln des Ascheriickstandes sowie 
durch Verringerung des pH-Wertes der KCN-Waschlosung, konnte das Ver
fahren soweit verbessert werden, dafi eine einwandfreie Bleibestimmung in 
Pflanzen moglich ist. (K. Riebartsch) 

5. Untersuchungen iiber den Einflufl von Leuchtgas auf Sansevierien (neu)

Miflwuchs, vor al!em Kleinblattrigkeit von Sansevierien in einem Laborato
rium gab Veranlassung, die Ursache zu suchen. Obwohl in diesem Raum kein
Leuchtgas wahrgenommen werden konnte, wurde es als Ursache angenom
men. Zu einem Versuch angezogene Sansevierien wurden unter Glasglock.en
taglich begast. Aufierdem wurden in Raumen mit und ohne Gasleitringen
Pflanzen aufge,stellt. Die Symptome lieflen sich eindeutig bei 3 Sansevierien
arten reproduzieren. Bei Sansevieria hahnii wachst aus der Rosette ein Sten
gel mit kleinen Blattern. Neben den Blattern werden zahlreiche mehr oder
weniger lange Luftwurzeln ausgetrieben. In Raumen mitGasleitungen und vor
allem Thermen wurden ahnliche Pflanzen erzielt, jedoch nicht in leitungs
freien Raumen. (A. Kloke)

6. Die Beseitigung von extremem Eisenmangel bei Azaleen (neu)

An aus der Praxis eingesandten Azaleen konnte extremer Eisenmangel be
seitigt werden. Die oberirdischen Pflanzenteile wurden zweimal wochentlich
etwa 5 Minuten in eine 0,1°/oige Losung von Ferronexenol (Chelat der Athylen
diamin-Tetraessigsaure) mit 9 °/o Fe eingetaucht. Nach 8wochiger Behand
lung zeigten die Pflanzen wieder ein gesundes und normales Bild. (A. Kloke)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber den Einflufi von Mineralolen im Boden auf die Pflan
zenentwicklung

Uber das Auslaufen von Mineralolen auf land- und forstwirtschaftlich und
gartnerisch genutzte Boden wird immer haufiger berichtet. Pflanzenwuchs
ist in stark verolten Boden unmoglich. Aufierdem besteht die Gefahr der Ver
unreinigung des Grundwassers. Nach den bisherigen Untersuchungen steigt die
Hemmung der Pflanzenentwicklunq mit der Aufwandmenge. Sie ist bei glei
chen Mengen um so starker, je hoher die dynamische Viskositat des Ols ist,
steigt also von Benzin iiber Dieselol, Heizol und Motorol an. (A. Kloke und
H.-0. Leh)

2. Untersuchungen zur Aufkliirung der Ursache des Auftretens von Grun- und
Gelbkragen bei Tomaten
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Die bisherigen Untersuchungen haben ergeben, dafl es sich beim Grun- oder
auch Gelbkragen eindeutig um eine nichtparasitare Erscheinung handelt. Ob
wohl noch keine endgiiltige Klarheit besteht, kann der Griinkragen auf gene
tische Faktoren zuriick.gefiihrt werden. (Tritt vornehmlich bei ,,Rheinlands
Ruhm" auf.) Die Ausbildung des Kragens wird jedoch durch hohe Sonnen
scheinintensitat an den letzten Tagen vor der Ernte, aber auch durch Bereg
nung gefordert. Hohe K-, Mg- und Ca-Diingung ist ebenso wie Mangel-Diin
gung ohne Einflul3. Ein wahrscheinlicher N-Einflul3 hangt vom Diingungstermin
und der N-Form ab. (A. Kloke in Zusammenarbeit mit H. Orth vom Institut
fur Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung)



3. Untersuchungen iiber die Wirkung der Stroh-, Grun- und Stallmistdiingung bei
variierter Stickstoffdiingung auf Pflanzenertrag und Bodenfruchtbarkeit (neu)
In einem Felddtingungsversuch, in dem Versuchsglieder mit Stroh-, Griin- und
Stallmist und 2 verschiedenen N-Formen vorliegen, soll gepriift werden, ob
die Diingung einen Einflu13 auf die Bodenfruchtbarkeit hat. Der Versuch lauft
mehrere Jahre. Im letzten Jahr driickte die Strohdiingung (ohne mineralischen
Stickstoff) den Ertrag sehr stark. Durch zusatzliche N-Zufuhr konnte die De
pression abgefangen werden. Die hochsten Futterriibenertrage brachten die
Parzellen, die im Herbst 1961 eine hohe Gabe an Riibenblattern und eine
normale N-Gabe erhalten hatten. (A. Kloke)

4. Untersuchungen iiber den Einflu13 der Bor- und Calciumdiingung auf die Blii
tenendfaule bei Tomaten
In Gefa.Bversuchen soll gepriift werden, ob neben Calciummangel auch das
Bor einen EinfluB auf die Bliitenendfaule hat. Da Tomaten mit Bhi.tenendfaule
bisher nicht in jedem Jahr eindeutig auf Ca-Mangel-Gefa.Ben erzielt wurden,
wird vermutet, daB Wasserversorgung und klimatische Faktoren (vor allem
Luftfeuchtigkeit) an der Blutenendfaule beteiligt sind. Die Versuche werden
fortgesetzt. (A. Kloke)

5. Untersuchungen uber die Bor- und Calciumdungung auf die Braunfleckigkeit
und die Herzfaule bei Sellerie und Zuckerriiben (neu)
In Gefa.13- und Freilandversuchen wird der EinfluB der Bor- und Calcium
mangeldiingung auf die Herzfaule untersucht. Die Versuche des Jahres 1962
waren, bedingt <lurch die extremen Witterungsverhaltnisse, nicht eindeutig
auswertbar. Die niedrigen Temperaturen Ende Mai, Anfang Jun_i,_ fiihrten zu
einer ungewohnlich hohen Anzahl von Schossern. (A. Klose und H.-0. Leh)

6. Gefa.B- und Wasserkulturversuche zur Ermittlung der Wechselbeziehungen
zwischen Spurenelementen (neu)
In Wasserkulturen wird der gegenseitige Einflufl von Molybdan, Mangan,
Kupfer und Eisen und in Gefa.Bversuchen mit Quarzsand der von Eisen und
Molybdan auf die Entwicklung von Getreide gepriift. (H.-0. Leh)

7. Untersuchungen zur Markierung von Insekten mit Dysprosium (neu)
In Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Zoologie wurden Versuche zur Mar
kierung von Insekten mit Dysprosium eingeleitet. Dysprosium (zu den Selte
nen Erden gehorend) kommt in der belebten Natur nicht vor, ist somit als
Indikator geeignet. Entsprechende Markierungen und Aktivierungen im Kern
reaktor verliefen bisher erfolgreich. (A. Kloke und K. Riebartsch in Zusammen
arbeit mit K. Mayer vom Institut fiir Zoologie)

8. Aufnahme und Einflu13 von Dysprosium auf die Haferentwiddung (neu)
Um die unter 7. erwahnten Markierungen von Insekten auf natiirliche Weise
durchfiihren zu konnen, war es notwendig zu wissen, ob Dyprosium von der
Pflanze aufgenommen wird und welchen Einflu13 es auf die Entwick.lung be
sitzt. Nach den bisherigen Ergebnissen wirken geringe Mengen Dyprosium
(100 mg/Mitscherlich-Gefa.13) fordernd auf die Haferentwicklung. Mit steigen
der Menge geht der Ertrag stark zuriick. (K. Riebartsch)

9. Untersuchungen iiber die Beziehungen zwischen dem Gehalt an Radioisotopen
aus Atombombentesten in Pflanzen und der Morphologie der Pflanzen
In Blattern und Friichten verschiedener Kulturpflanzen wurden die Radio
nuklide Strontium-90 und Caesium-137 ermittelt. Die Analysen wurden so-
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wohl an gewa,schenem als auch an ungewaschenem Material durchgefohrt. 
Es zeigte sich, dafl 5-40 °/o der Radionuklide abwaschbar sind. Oberirdisch 
und vor allem unterirdisch gewachsene Friichte haben einen weit geringeren 
Gehalt an Radionukliden als Blatter. Bei Blattern mit glatter und wasser
abstoflender Oberflache ist der Gehalt an Radionukliden geringer als bei sol
chen mit rauher, gewellter oder behaarter Oberflache. (A. Kloke und K.

Riebartsch) 
10. Untersuchungen iiber die Translokation von Strontium-90 und Caesium-137 in

der Pflanze (neu)
Nach einer Auftragung von Strontium-90 und Caesium-137 auf Blatter von
Hafer und Lihoraps wurden andere Teile der behandelten Pflanzen analysiert.
Es wurde gefunden, dafl Caesium-137 in alle Teile der Pflanze transportiert
wird, , wahrend Strontium-90 fast vollstandig am Auftragungsort verbleibt.
Dieses Ergebnis ist hinsichtlich der Kontamination von Pflanzen mit Radio
isotopen aus Atombombentesten von Bedeutung. (K. Riebartsch)

ll. Untersuchung iiber Aufnahme und Wirkung von Kupfer, Blei und Kobalt aus
Spezialdiingern bei Mohren (neu)
Spezielle Spurenelementdiinger haben einen unterschiedlichen Gehalt an Blei.
In Gefa.Bversuchen mit Mohren auf einem Kupfermangelboden wirkte die
Diingung mit verschiedenen Praparaten positiv auf den Ertrag. Die Analysen
daten des Erntegutes liegen noch nicht vor. (A. Kloke und K. Riebartsch)

12. Untersuchung iiber die Diingung mit verschiedenen Spurenelementen sowie
mit chlorid- und sulfathaltigem Diinger auf die Pflanzenentwicklung (neu)
In einem Dauerdiingungsvernuch in qm-Parzellen soll die Einzeldiingung mit
Stickstoff, Phosphorsaure, Kali und Spurennahrstoffen mit der Anwendung
verschiedener Mehrnahrstoffdiinger (mit und ohne Spurennahrstoffe) ver
glichen werden. Eine zweite Versuchsreihe enthalt Parzellen, die Stickstoff
und Kalium in chloridischer, sulfatischer oder nitrati,scher Form enthalten.
(A. Kloke)

13. Untersuchungen zur Frage der Ursache des Hohlwerdens und der ,,Napf
bildung" bei Sellerie (neu)
In den letzten Jahren wurden diese Wuchsanomalien in der Praxis in zuneh
mendem Mafle beobachtet. Nach den bisherigen Beobachtungen scheinen Hohl
werden und Napfbildung ursachlich in Beziehung zu stehen. Gestorte Wasser
versorgung wird als Ursache angenommen. Weitere Freilandbeobachtungen
sowie Gefa.B- und Feldversuche sollen zur Klarung des Problems angestellt
werden. (A. Kloke und H.-0. Leh)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Untersuchungen iiber den Einflufl der Bor-, Calcium- und Kupferdiingung auf
den Ertrag und die Entwicklung von Erdbeeren

2. Untersuchungen zur Klarung der Ursache des Schwarzkochens bei Sellerie
3. Untersuchungen iiber den Ei.nflufl verschiedener gasformiger Stoffe auf die

Pflanzenentwicklung
4. Untersuchungen iiber die \,Virkung von Chlorcholinchlorid und verwandte

Verbindungen auf die Pflanzenentwicklung
5. Ausarbeitung von Methoden zur Serienbestimmung verschiedener Spuren

nahrstoffe in Pflanzen und Boden
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Institut fiir Biochemie in Hann. Miinden 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Ausarbeitung einer Schnellveraschung von Pflanzenmaterial in Verbindung
mit der Gesamt-Stickstoff-Bestimmung
Bei der Fraktionierung von Kartoffelproteinen war eine sdmelle Analyse des
Stickistoffgehaltes notig. Es wurde ein Verfahren gefunden, in elektrisch ge
steuerten Aluminiumblocken den AufschluB und mit Hilfe der Indophenolblau
Reaktion und Chloramin-T als Oxydationsmittel die Analyse zu vollziehen.
Die Methode eignet sich vor allem fur Mengen von 10-50 µg N. (H. Stege
mann und V. Loeschcke)

2. Abtrennung von hochmolekularen Bestandteilen (einschl. Virusmaterial) aus
Pflanzen-PreBsaft
Mit Hilfe eines neu entwick.elten Druck.tau-Verfahrens und der Gel-Filtration
war es moglich., innerhalb weniger Stunden Viren oder Proteine aus dem
Zellsaft gefrorener Pflanzen (,speziell Kartoffeln) zu isolieren. Damit stehen
diese Komponenten dank des besonders sch.onenden und raschen Verfahrens
zur weiteren Untersuchung in nativem Zustand zur Verfiigung. (H. Stegemann
und V. Loeschcke)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Auswertung besonderer Stoffwechselvorgange der Kartoffel ohne und mit
Virusbefall auf Grund des Vorkommens unublicher Aminosauren
Es wurde gefunden, daB Prolinderivate eine besondere Rolle bei dem Stoff
wechsel der Kartoffel (nach amerikanischen Arbeiten auch der Mohre) spielen.
Es wird versucht, den Weg der Derivate zu verfolgen und Riick.schlusse auf
die normalen bzw. krankhaften Wachstumsvorgange zu ziehen, um eine ge
zielte Therapie zu ermoghchen. (H. Stegemann und A. Ropsch)

2. lsolierung von Phenolglykosiden aus der Rinde von Pappeln
Es wurde beobachtet, daB bei einigen gegen Dothichiza resistenteh Pappel
sorten gewisse Glykoside besonders angereichert sind. Sie .stehen auch im
Zusammenhang mit einem jahreszeitlichen Rhythmus. Die Isolierung gelang
mit Hilfe von Celluloseaustauscher- und Verteilungsmethoden, die Charakte
risierung, vor allem fiir die Pappelsorte P. trichocarpa, ist in Arbeit. Wir
hoffen, daraus allgemeinergiiltige Aussagen zum Resistenzproblem der Pap
pel machen zu konnen. (V. Loeschcke und H. Stegemann)

3. Untersuchungen iiber die biologische Verteilung und Bedeutung von Poly
phenolen in Pappelrinde
Aus dem Verteilungsmuster und der Art der Polyphenole in Baumrinden so
wie ihrem biologischen Verhalten hoffen wir allgemeingiiltige Aussagen zum
Resistenzproblem der Pappel mach.en zu konnen sowie zu einer Friihdiagnose
bei neuen Ziich.tungen zu kommen, die eine Feststellung resistenter Arten
nicht auf dem rein chemischen, sondern auf dem biochemLschen (Stoffwechsel-)
Weg gestattet. (V. Loesch.eke und H. Stegemann in Zusammenarbeit mit H.
Butin vom Institut fur Forstpflanzenkrankheiten der Biologischen Bundes
anstalt fiir Land- und Forstwirtsch.aft, Hann. Munden)

4. Versuche zur Reindarstellung und Strukturaufklarung einer keimhemmenden
Substanz aus dem Pilz Cercospora beticola

Es wurde gefunden, daB diese Substanz zu den intensiv mit Schwermetallen
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(Spurenelementen) Komplexe bildenden sechs- oder siebengliedrigen Pheno
len gehort. Ihre eindeutige Struktur muB gekla.rt werden. (H. Stegemann und 
E. Schlosser)

5. Biologische Versuche zur Charakterisierung keimhemmender Substanzen aus
dem Pilz Cercospora beticola (Erreger der Blattfleckenkrankheit der Zucker
riibe) und aus damit infizierten Riibenbla.ttern. (H. Stegemann und E. Schlos
ser in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut der Kleinwanzlebener
Saatzucht, Einbeck)

6. Darstellung von Proteinspektren

Die EiweiBzusammensetzung ist u. a. ein Ausdruck der Pflanzensorte und
innerhalb der Sorte mit hoher Wahrscheinlichkeit der Ausdruck eines be
stimmten Krankheitszustandes. Deshalb sind wir bemiiht, mit relativ hohem
technischen Aufwand die genaue qualitative Zusammensetzung der Proteine
einer Pflanze oder eines Pflanzenteils zu erforschen. Daraus wird sich er
geben, welche Proteine uncharakteristisch und welche bedeutungsvoll fiir den
Verlauf z. B. einer Virose sind. Eine spezielle Bearbeitung mit einfacheren
Mitteln ist dann sinnvoll. (H. Stegemann und V. Loeschcke in Zusammenarbeit
mit 0. Bode vom Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung und R. Bercks
vom Institut fiir Virusserologie, Braunschweig)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungspro,gramm):

Weiterfi.ihrung der Iaufenden Untersuchungen

Abteilung fiir pilanzliche Virusforschung 

Institut fiir landwirtschaitliche Virusforschung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Resistenz von Kartoffelsorten gegeniiber dem
Y-Virus

In mehrja.hrigen Versuchen wurde das Verhalten der Kartoffelsorten gegen
iiber den neu aufgetretenen Rippenbra.unesta.mrnen des Y-Virus unter,sucht. 
Diese Sta.mme bereiten im Pflanzkartoffelbau besonders deshalb Schwierig
keiten, weil die Infektionen oft latent auftreten. Die Kenntnis der Resistenz 
ist fiir die Pflanzgutvermehrung wichtig und tra.gt zur Sicherung der Ernte 
bei. D e s h a 1 b k o m m t d e r F o r s c h u n g s a r b e i t a u f d i e s e m 
G e b i e t e r h 6 h t e v o 1 k s w i r t s c h a f t 1 i c h e B e d e u t u n g z u. 
(0. Bode) 

2. Zurn Nachweis von Y- und A-Virus an der Kartoffelknolle
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Um den zeit.- und platzraubenden Nachweis von Virusinfektionen bei Kar
toffelknollen iiber Augenstecklingspflanzen zu vermeiden, wurde untersucht,
inwieweit Ergebnisse bereits an derKnolle gewonnen werden konnen. Wa.hrend
Abimpfungen vom Knollenfleisch keine befriedigenden Resultate lieferten,
boten Lichtkeime eine iiberraschend sichere Diagnose. Infektionen von X-,
Y- und sogar A-Virus lieBen sich zu einem hohen Prozentsatz (ea. 90 °/o) dann
erfassen, wenn Abimpfungen der ausgepreBten Keime auf A 6- bzw. Gom
phrena-Bla.tter im Schalente,st untersucht wurden. (0. Bode)



3. Untersuchungen tiber die Ertragsbeeinflussung durch Virusinfektionen bei
Kartoffeln
Um den EinfluB von Virusinfektionen zu ermitteln, wurden Knollen verschie
dener Kartoffelsorten mit bekanntem Blattroll- und A-Virusbesatz von 10 bis
20 0/o in gr6Beren Parzellen auf dem Versuchsfeld ausgepflanzt. Die Lage der
kranken Stauden wurde durch Testung genau festgelegt. Nach der natur
lichen Abreife wurden die Knollengewichte bestimmt. Dabei ergaben sich bei
Blattrollinfektionen Ertragssenkungen von 50-60 0/o, bei Infektionen des
A-Virus von 30-45 °/o. (0. Bode in Zusammenarbeit mit R. Bartels vom In
stitut fur Virusserologie und den Pflanzenschutzamtern in Hannover und
Oldenburg)

4. Untersuchungen tiber das Rotkleeadernmosaik-Virus und das Erbsenstrichel
Virus
Obwohl tiber beide Viren, die in Europa und besonders in Nordamerika ver
breitet sind, eine umfangreiche Literatur besteht, bereitet ihre genaue Dia
gnose erhebliche Schwierigkeiten. Es konnte festgestellt werden, daB durch
elektronenmikroskopische und serologische Teste eine genaue Identifizierung
der beiden Viren moglich ist. (L. Quantz und J. Brandes in 'zusammenarbeit
mit C. Wetter vom Institut fur Virusserologie)

5. Untersuchungen tiber das Wassermelonenmosaik-Virus
Durch elektronenmikroskopische und serologische Untersuchungen wurde fest
gestellt, daB das Wassermelonenmosaik-Virus, das in Stidafrika weit ver
breitet ist, mit dem Kartoffel-Y-Virus und dem Bohnenvirus 2 verwandt ist.
Die festge,stellten morphologischen und serologischen Daten und einige wei
tere Eigenschaften d2s Virus k6nnen als Basis bei der Identifizierung und
Klassifizierung des Wassermelonenmosaik-Virus dienen. (J. Brandes in Zusam
menarbeit mit M. H. V. van Regenmortel von der Universitat Stellenbosch in
Stidafrika und R. Bercks vom Institut fur Virusserologie)

6. Untersuchungen tiber das Kakteen-X-Virus
Dieses Virus, das bei Kakteen verbreitet ist, meist aber latent bleibt, ist nach
elektronenmikroskopischen und serologischen Untersuchungen mit dem Kar
toffel-X-Virus und einigen anderen Viren verwandt. Es konnte gezeigt wer
den, daB das Kakteen-X-Virus durch die Morphologie der Partikeln und ent
sprechende serologische Teste ausreichend charakterisiert werden kann. (J.
Brandes in Zusammenarbeit mit R. Bercks vom Institut fur Virusserologie)

7. Physikalische und d1emische Untersuchungen am Echten Ackerbohnenmosaik
Virus
Fur das schon in frtiheren Arbeiten untersuchte Echte Ackerbohnenmosaik
Virus wurden neue Daten ermittelt, die vor allem die physikalischen und
chemischen Eigenschaften des Virus betreffen. Es konnte festgestellt werden,
daB das Virus in Reinpraparaten nicht einheitlich ist, sondern aus mehreren
Komponenten besteht,. die sich offenbar nur durdl den Nukleinsauregehalt
unterscheiden. Die beiden Hauptkomponenten konnten praparativ getrennt
werden. Nur eine davon erwies sich als stark infekti6s. Die Mengenverhalt
nisse der beiden Komponenten unter verschiedenen Bedingungen wurden
untersucht. (H. L. Paul)

8. Physikalische und chemische Untersuchungen am Carnation latent-Virus
Zur Erweiterung frtiherer Untersuchungen am Carnation latent-Virus wurden
Reinpraparate des Virus auf ihren Stickstoff-, Phosphor- und Nukleinsaure-
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gehalt untersucht. Genauer gepri.ift wurde das Ultraviolett-Absorptionsspek
trum, das Ri.ickschli.isse auf den Gehalt des Proteinanteils an aromatischen 
Aminosauren gestattet. Gepri.ift wurde ferner das hydrodynamische Verhal
ten, aus dem die Berechnungen des Molekulargewichts abgeleitet werden 
konnten. (H. L. Paul) 

9. Untersuchungen zur Virusresistenz von Erbsenzi.ichtungen

In mehrjahrigen Feldversuchen wurden zahlreiche in- und auslandisch€ Erb
sensorten und -zuchtstamme auf ihr Verhalten gegen Infektionen mit dem
Blatt.rollvirus der Erbse, dem Scharfen Adernmosaik (pea enation mosaic) und
dem Erbsenmosaik gepri.ift. Bei zahlreichen Erbsenzi.ichtungen lag eine hohe
Resistenz gegen die Blattrollkrankheit und bzw. oder das Erbsenmosaik vor,
nicht aber gegen das Scharte Adernmosaik. (L. Quantz)

10. Untersuchungen i.iber die Anwendbarkeit eines Schalentestes zum Nachweis
des Gewohnlichen Bohnenmosaikvirus im Bohnensamen
Der fi.ir den Nachweis des Gewohnlichen Bohnenmosaik-Virus entwickelte
Schalentest mit Topc rop-Primarblattern kann auch zur Untersuchung von Boh
nensamen angewendet werden. Zu diesem Zweck werden die zu testenden
Samen einige Tage eingequollen, angekeimt und der daraus hergestellte
Preflsaft durch Verreiben auf Primarblatter von Topcrop bei 32° C gepri.ift.
Gemeinschaftsversuche mit mehreren Pflanzenschutzamtern ergaben Unter
lagen fi.ir die praktische Brauchbarkeit dieses Schnelltestes zur Gesundheits
pri.ifung von Bohnensaatherki.inften auch wahrend der Wintermonate.

(L. Quantz) 

I 1. Versuche zur Sameni.ibertragung von Mosaikviren in Ackerbohnen (Vicia 

faba L.) 

Bei Untersuchungen zur Sameni.ibertragung von Leguminosenviren wurde die 
Ubertragbarkeit zweier Mosaikviren mit dem Samen von Feldbohnen (Vicia 
faba L.) gepri.ift. Die Ubertragung des durch Viren der Bohnenvirus-2-Gruppe 
verursachten Gewohnlichen Ackerbohnenmosaiks wurde in Nachbauversuchen 
erneut bestatigt. Die Hohe der Sameni.ibertragung war fi.ir das Echte Acker
bohnenmosaik stark abhangig vom Infektionszeitpunkt und sank bei Infek
tionen nach der Bli.ite deutlidl ab. Durch Abreibeteste wurde auch die Virus
infektion in unreifen Samen verschiedener Stadien verfolgt. (L. Quantz) 

12. Untersuchungen i.iber sameni.ibertragene Mosaikviren der Kundebohne (Vigna

sinensis Endl.)

Aus virusinfizierten Kundebohnensamen wurden zwei mechanisch i.ibertrag
bare Virusisolate gewonnen, die ein starkes gelbgri.ines Mosaik mit Blattde
formationen auf Vigna hervorrufen. Die Eigenschaften und Wirtspflanzen
kreise beider Isolate wurden untersucht und neben zahlreichen Leguminosen
auch einzelne Nichtleguminosen als anfallig festgestellt. In Pramunitatsver
suchen mit einem der Isolate war eine Verwandtschaft mit dem Gewohnlichen
Bohnenmosaikvirus angedeutet. (L. Quantz)

13. Anatomisch-histologische Untersuchungen an virusbedingten Blattenationen
An Blattern verschiedener Testpflanzen werden nach Befall mit dem Sdlarfen
Adernmosaikvirus (pea enation mosaic virus), einem weiteren noch unbe
schriebenen Virus und einem Stamm des Luzernemosaikvirus Enationen und
Wucherungen unterschiedlicher Art gebildet. Anhand von gefarbten Mikro-
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tomsdmitten wurde die anatomisch-histologische Organisation dieser neu
gebildeten Gewebe vergleichend untersucht. (L. Quantz in Zusammenarbeit 
mit H. Ullrich vom Institut fiir Botanik) 

14. Okologische Beobachtungen in isolierten Kartoffelanbaulagen

Die okologischen Untersuchungen ii.her die Brauchbarkeit einer Isolierlage
bei anbaugetestetem, gesundem Ausgangspflanzgut und Einhaltung aller Vor
schriften fiir ein geschlossenes Saatbaugebiet wurden abgeschlossen. Aus dem
Ergebnis des Nachbaues und der Testungen la.flt sich eine Reduzierung des
Y-Virus-Befalls und die Moglichkeit des Anbaues auch schwieriger, Y-Virus
anfalliger Sorten in solchen Lagen ableiten, so daB diesen Untersuchungen
ein e r  h e  b 1 i c h e r  v o 1 k s w i rt s c h a f t  1 i c h e r  W e r t  z u k o m m  t.

(J. Volk) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen zur Feststellung der Resistenz von Kartoffelsorten gegeniiber
dem A-Virus

In Fortsetzung der Versuche zur Pri.ifung der Eigenschaften von Kartoffelsor
ten gegeniiber Virusinfektionen werden die Resistenzeigenschaften gegen
iiber dem A-Virus untersucht. Es zeigte sich, daB neuerdings Stamme des
A-Virus aufgetreten sind, die die Immunitat bzw. Uberempfindlichkeit einer
Reihe von Kartoffelsorten durchibrechen. Die Untersuchungen werden durch
Pfropfung bei genauer Priifung der Knollen auf zustandegekommene Infek
tionen sowie als Feldversuche unter nattirlichen Infektionsbedingungen durch
gefiihrt. (0. Bode)

2. Untersuchungen iiber das Aspermie-Virus der Tomate

Als Erreger von Virusinfektionen an Tomaten im Frankfurter Gebiet wurde
das Aspermie-Virus ermittelt. In Feldversuchen wurde einmal die natiirliche
Ausbreitung des Virus durch Blattlausvektoren beobachtet, dann aber wurde
der EinfluB des Infektionszeitpunktes auf die Schadigung des Wirtes unter
suc:ht. Dabei wurde festgestellt, daB nac:h Manifestierung der Krankheit die
Bliiten abgeworfen wurden und deshalb die Ausbildung von Friic:hten unter
blieb. Die an friihzeitig infizierten Pflanzen noch geernteten Friic:hte enthiel
ten bedeutend weniger und geringer keimfahige Samen als Fri.ichte von
gesunden Pflanzen. (0. Bode)

3. Versuche zum Nachweis von Viren in reisigkranken Reben

Durch bestimmte Maflnahmen - Zusatz von Nicotin und sehr sc:hnelle Hand
habung - ist es gelungen, von reisigkranken Reben auf Chenopodium

quinoa-Pflanzen Viren mechanisch zu iibertragen. Die auf der Testpflanze
ausgelosten Symptome sind in bestimmten Virus-Isolaten nur kurzfristig sicht
bar. Der Zeitpunkt der Reaktion und die Symptonstarke sind, wie unter kon
stanten Bedingungen gepriift wurde, sowohl von der Temperatur als auch von
der Lichtintensitat abhangig. Fi.ir zwei verschiedene Isolate von Reben wurde
die Virus-Verteilung in der Wirtspflanze unter verschiedenen Bedingungen
geprtift, weiterhin wurden die phy,sikalischen Eigenschaften sowie das Ver
halten verschiedener Wirtspflanzen. ermittelt. (0. Bode in Zusammenarbeit
mit L. Niemeyer vom Institut fiir Rebenkrankheiten und R. Berdes vom Insti
tut fiir Virusserologie)
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4. Untcrsuchungen iiber das Kleegelbmosaik-Virus (clover yellow mosaic virus)

Elektronenmikroskopische und serologische Untersuchungen an diesem Virus,
das bislang nur in Nordamerika gefunden wurde, sollen seine Verwandtschaft
zu anderen Viren aufklaren. (J. Brandes in Zusammenarbeit mit R. Bercks
vom Institut h.ir Virusserologie)

5. Untersuchungen iiber Spargelviren

Es wird versucht, Spargelviren elektronenmikroskopisch und serologisch zu
analysieren. Spargelvirus 1 erwies sich nach vorlaufigen Ergebnissen als
fadenformig mit einer Normallange von etwa 760 ID/t. (J. Brandes in Zusam
menarbeit mit R. Bartels vom Institut fi.ir Virusserologie)

6. Untersuchungen iiber Kakteenviren

Es ist geplant, morphologische und serologische Daten von 2 weiteren Kak
teenviren zu ermitteln. (J. Brandes in Zusammenarbe.it mit C. Wetter vom
Institut fiir Virusserologie)

7. Elektronenmikroskopische Untersuchung von gestreckten Pflanzenviren

Durch diese Untersuchungen sollen die Voraus·setzungen fi.ir eine weitere
Bearbeitung solcher Viren im Hinblick auf Identifizierung und Klassifizierung
geschaffen werden. Zur Zeit werden Viren von Pappel und Artischocke unter
sucht. (J. Brandes)

8. Untersuchungen iiber die Aminosaurenzusammensetzung und die native Pro
tein-Untereinheit des Carnation latent-Virus

In Fortsetzung friiherer Untersuchungen werden Versuche zur Bestimmung
der Aminosaurenzusammensetzung des Proteins des Carnation latent-Virus
ausgefiihrt. Diese zum Teil abgeschlossenen Untersuchungen werden nun
durch physikalische Untersuchungen von Protein-Spaltstucken vervollstandigt,
damit die Gri:ifle der nativen Protein-Untereinheit sowie der Umfang der
sie bildenden Aminosaurenkette bestimmt werden kann. Diese Untersuchun
gen sollen im Rahmen der Strukturforschung von Viren erweitert werden.
(H. L. Paul in Zusammenarbeit mit H. G. Wittmann vom Max-Planck-Institut
fiir Biologie)

9. Ui1te�suchungen iiber die Ausbreitung eines nichtpersistenten Virus in der
Pflanze

Am Beispiel des Tabakrippenbraune-Stammes des Y-Virus wird die Ausbrei
tung des Virus nach Infektion durch Blattlause und durch Saftverimpfung
vergleichend untersucht. Die Art der Ausbreitung von dem infizierten Blatt
aus ist in den beiden Fallen sehr ahnlich. Im zeitlichen Ablauf traten anfangs
insofern Unterschiede auf, als auf den mit Saft beimpften Pflanzen das Virus
im Durchschnitt 2 Tage friiher nachzuweisen ist als nach Ubertragung durch
Blattlause. Die erreichten Konzentrationen wurden vergleichend bestimmt.

(J. Volk) 

10. Untersuchungen i.iber die Bedeutung granulierter Insektizide im Saatkartoffel
bau

Auch bei Anwendung aller bisher bewahrter Maflnahmen ist bei der Erzeu
gung von Saatkartoffeln die Freihaltung der Pflanzen von BlatUausen vom
Auflaufen bis zur ersten Spritzmi:iglichkeit von erheblicher praktischer Bedeu-
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tung. Wie die Beobachtungen ergaben, kann diese Li.icke durch die Anwen
dung von Insektizid-Granulaten, die Gewahr fi.ir blattlausfreie Bestande i.iber 
mehrere Wochen geben, geschlossen werden. Im weiteren Verlauf der Vege
tationsperiode erreicht die Blattlausentwicklung auf behandelten Flachen bei 
weitem nicht den Umfang wie auf Kontrollflachen: Durchschnittliche Hochst
zahl an Blattlausen/100 Blatter in den Jahren 1958-1962 auf behandelt 70, 
auf unbehandelt 3340. Eine besonders wirksame Reduzierung des Befalls mit 
persistenten Viren ist in Jahren zu erwarten, in denen Fri.ihinfektionen be
gi.instigt sind. (J. Volk) 

11. Untersuchungen zur Ubertragung des Blattrollvirus der Kartoffel

Das Blattrollvirus tritt mit mehreren Sti:immen auf, deren Ubertragbarkeit,
Ubertragungsmodus und Verhalten an Kartoffel und Physalis floridana ge
pri.ift wird. (J. Volk)

12. Vergleichende Ubertragungsversuche mit einigen nichtpersistenten Viren du:-ch
Blattlause

Die Ubertragungsverhaltnisse werden unter verschiedenen Bedingungen mit
mehreren Blattlausarten gepri.ift. Abhangig von der Temperaturstufe wirken
sich Unterschiede zwischen der Temperatur bei der Aufzucht der Ubertrager
und beim Versuch fordeihd oder hemmend auf die Infektionsquote mit dem 
Y-Virus aus. Die Temperatur beeinfluBt im wesentlichen die Aktivitat der
Vektoren. (J. Volk)

13. Virus-Ubertragungsversuche mit Nematoden

Nematodenfange aus verschiedenen Bodentypen Norddeutschlands wurden
analysiert und einige Nematodenarten auf ihre Eignung zur Ubertragung von
verschiedenen Viren auf landwirtschaftliche Kulturpflanzen in Laborversuchen
gepri.ift. Virusfrei aufgewachsene Tabakpflanzen erkrankten teilweise, wenn
sie in Erde getopft wurden, die von virusverseuchten (Tabak-Ringspot-Virus)
Feldern stammte. In einem Feldversuch wurden auf einer mit einem Nemati
zid behandelten Teilflache ei.nes Kartoffelfeldes im Verlauf der Vegetations
periode weniger viruskranke Pflanzen (Tabakringspot) gefunden als auf dem 
nichtbehandelten Sti.ick. Das Feld gilt seit mehreren Jahren als virusverseucht.
(J. Volk in Zusammenarbeit mit H. Goffart vom Institut fi.ir Hackfruchtkrank
heiten und Nematodenforschung)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Analyse der in Gramineen- und Legumino.sen-Arten vorkommenden Virus
infekte und Untersuchungen der Isolierungen

2. Physikalische, chemische und strukturelle Untersuchungen an verschiedenen,
dem latenten Nelken-Virus nahestehenden Viren

3. Versuche zur Reinigung verschiedener Leguminosenviren

4. Untersuchungen gereinigter Viren und deren Untereinheiten auf ihre physi
kali.schen und chemischen Eigenschaften

5. Leguminosen-Feldpri.ifungen
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Institut iiir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen i.iber das Dahliensortirnent und die Viruskrankheiten der
Dahlie

In fri.iheren Untersuchungen waren die in Deutschland vorkommenden Viren
der Dahlie festgestellt worden. Bemtihungen um Nachweismethoden, die fur
die Praxis brauchbar sind, schlugen bisher fehl. Mit Hilfe von Pfropfungen
konnte das Verhalten von Standardsorten der Praxis gegen (nicht spezifi
zierten) Virusbefall und der Gesundheitszustand dieser Sorten ermittelt wer
den. Alle 152 untersuchten Sorten waren fur einen Virusbefall empfanglich,
auch diejenigen, die bisher noch nie Symptome gezeigt hat.ten. Fast alle
alteren Sorten waren latente Virustrager, mit Ausnahme ganz weniger, die
auf Virusbefall mit eindeutigen Symptomen reagierten und so eine Bereini
gung des Bestandes moglich madlten. Die sich daraus fur die Praxis ergeben
den Folgen wurden untersudlt. (H. A. Uschdraweit)

2. Untersuchungen i.iber virusverdachtige Erscheinungen bei wild vorkommen
dem Liguster

Auf Exkursionen der Deutsdlen Botanischen Gesellsdlaft in die Eitel (1960)
und in das Unstruttal (1961) wurden in wild wadlsenden Bestanden von
Ligustrum vulgare Blattflecke beobachtet, die denen der ,,infektiosen Bunt
blattrigkeit des Ligusters" ahnelten. Medlanische Ubertragungsversuche mit
diesem Material miBlangen; jedoch zeigten Pfropfungstibertragungen die
virose Natur dieser Erscheiming. Das Wildvorkommen Hi.flt sich nur erklaren,
wenn ein Vektor fur dieses Virus angenommen wird. (H. A. Uschdraweit)

3. Untersuchungen i.iber Virustibertragungen mit Blattlausen auf landwirtschaft
liche Kulturpflanzen unter Beri.icksichtigung versdliedener Stadien des Ent
wicklungszyklus
Als neue Ubertrager fur das Wasser- und Kohlri.ibenmosaik-Virus und eine
Variante wurden Myzodes ajugae (Schout.) und Cerosipha thalictri (Koch)

ermittelt. Beide Arten tibertragen auch das Luzernemosaik-Virus. Myzodes
ajugae kann auBerdem auch noch die Vergilbungskrankheit der Zuckerri.ibe
und das Zuckerri.ibenmosaik i.ibertragen. Das Virus der Vergilbungskrankheit
scheint nur auBerlich an den Stechborsten zu haften, da es nach Hautungs
vorgangen (und teilweise auch nach Tauchbehandlung mit Formaldehydlo
sung) verloren geht. Bei wirtswechselnden Arten sind manche Entwicklungs
stadien ungeeignete Ubertrager fi.ir bestimmte Viren, obgleich die Sommer
formen diese Viren tibertragen konnen. (K. Heinze)

4. Ubertragungsversuche mit E 605 f-resistenten Pfirsichblattlausen (Myzodes

persicae [Sulz.]J
Die gegen E 605 f resistent gewordenen Pfirsidlblattlause i.ibertrugen einige
nicht persistente Viren deutlich schlechter als gri.ine Pfirsidlblattlause, die
die normale Empfindlichkeit gegeni.iber E 605 f zeigen. Nicht resistente Pfirsich
blattlause tibertrugen das Aucubamosaic-Virus auf 8 von 10 Nicotiana mega

Josiphon-Pflanzen, resistente dagegen nur auf 2 von 10 Pflanzen. Ein Y-Virus
Stamm der Kartoffel wurde von den resistenten M. persicae auf 1 von 10
Pflanzen, von den nidlt resistenten auf 3 van 10 Pflanzen i.ibertragen. Bei
Ubertragungsversudlen mit dem Wasserri.ibenmosaik und einem milden

A 54 



Stamm des Y-Virus wurden keine wesentlichen Unterschiede in der Uber
tragerqualitat der beiden Blattlausklone beobachtet. (K. Heinze) 

5. Versuche zur Ubertragung phytopathogener Viren durch die Farnlaus (Idiop

terus nephrelepidis)

Von 12 verschiedenen Viren konnte I. nephrelepidis 1 semipersistentes Virus,
die Vergilbungskrankheit der Zuckerrube, und 2 nicht persistente Viren, das
Dahlienmosaik-Virus und das Wasserrubenmosaik-Virus, mit gutem Erfolg
und 5 weitere nicht persistente Viren nur gelegentlich ubertragen. (I. lglisch)

6. Untersuchungen uber die Bedeutung der lnsekten fur die Ausbreitung von
Viruskrankheiten im Blumen- und Zierpflanzenbau

Infolge des groflen Artenangebots an Zierpflanzen, der sehr gunstigen Lebens
bedingungen fur zahlreiche Blattlausarten und der Anhaufung von Virus
infektionsquellen im Bereich stadtischer Siedlungen geht die Virusverseu
chung der Pflanzen hier gewohnlich schneller als in landlichen Bezirken vor
sich. Insbesondere die nicht persistenten Viren werden in Groflstadtgebieten
relativ stark und schnell verbreitet. Zwischen lnfektionsquellen, Viren, Uber
tragern und ansteckungsfahigen Pflanzen besteht ein kompliziertes Wechsel
spiel, in das auch Wirtspflanzen (Unkrauter) der Blattlause eingeschaltet sein
konnen, die auflerhalb der Beziehung Infektionsquelle-ansteckungsfahige
Pflanze stehen. (K. Heinze)

7. Blattlausbefallserhebungen auf Bodenbedeckern und Unkrautern in Rebanbau
gebieten

An der zunehmenden Verseuchung der Rebanlagen mit Viruskrankheiten

,sind zweifellos bisher noch unbekannte Ubertrager beteiligt. Da Blattlause
als Ubertrager fur Rebenviren vermutet wurden, sind Befallserhebungen im
Bereich von Mosel, Ahr, Rhein und in der Eitel durchgefuhrt worden. Insge
samt wurden bisher uber 200 Blattlausarten in den genannten Gebieten fest

gestellt. (K. Heinze)

8. Untersuchungen uber pflanzenschadliche Blattlausarten der Familien Lachni

dae, Adelgidae und Phylloxeridae

In diesen Familien sind zahlreiche Blattlausarten enthalten, d e  r e  n S c  ha -
d e n v o n e r h e b l i c h e r w i r t s c h a f t l i c h e r B e d e u t u n g s i n d.
Die Durcharbeitung der Familien hatte zum Ziel, die Artfestlegung bestimm
ter Schaderreger zu erleichtern, schadliche Arten von harmlosen - etwa bei
Baumlausen - unterscheiden zu konnen, so dafl Honigtauerzeuger entspre
chend geschont werden, gegen die anderen Arten aber geeignete Bekamp
fungsmaflnahmen empfohlen werden konnen. (K. Heinze)

9. Untersuchungen uber Laubholzlachniden

Die Arbeiten uber die Lachnidengattungen Schizodryobius, Lachnus und
Stomaphis wurden fortgesetzt. Die Arten Schizodryobius pallipes Htg. (an
Rotbuche lebend) und Sch. longirostris Mordv. (an Eiche) ,schadigen ihre Wirts
pflanzen; Lachnus roboris L. (an Eiche). L. longipes Duf. (an Eflkastanie) und
Stomaphis quercus L. (an Eiche) bleiben dagegen phytopathologisch bedeu
tungslos. Die Biologie der Arten wurde, soweit noch nicht bekannt, geklart.
In ihrer systematischen Stellung (nach BORNER und HEINZE) ist keine Antle
rung zu erwarten. (W. Gunkel)
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10. Untersuchungen iiber eine an Azaleen auftretende Blattlaus

Die Blattlaus Masonaphis azaleae (Mason) zahlt in Mitteleuropa zu den
weniger bekannten Gewachshausarten. Es wurden klarende Versuche zur
Biologie und zum Wirtspflanzenkreis der Art angestellt. Sie fungiert wahr
scheinlich als Gelegenheitsiibertrager bestimmter phytopathogener Viren.

(W. Gunkel) 

11. Untersuchungen iiber einen obligat parasitischen Mikroorganismus mit Iyti
scher Aktivitat fiir Pseudomonas-Bakterien

Es gelang, einen parasitischen Mikroorganismus mit lytisc:her Aktivitat fiir
Pseudomonas-Bakterien im Elektronenmikroskop sichtbar zu machen. Die
Einzelzellen hatten Vibrio-ahnliche Gestalt und sind durchschnittlic:h 0,3-0.4 µ
dick und 0,8--1,2 f-l 1ang. Sie besitzen eine polar inserierte GeiBel, die mit
50 m !" Durchmess-er die mehrfache Dicke von Pseudomonas-GeiBeln erreic:ht.
Die Iytische Aktivitat ist der von Bakteriophagen vergleic:hbar. (H. Petzold
in Zusammenarbeit mit H. Stolp vom Institut fiir Bakteriologie)

12. Untersuchungen an der Oberflachenstruktur von Mehlmilben

Mit Hilfe des Zwei,stufenabdruckverfahrens wurden mit Platin bedampfte
Abdriicke der Oberflachenstruktur der Mehlmilben hergestellt und licht- und

elektronenmikroskopisch beobachtet. Bei beiden Beobachtungstechniken
konnte festgestellt werden, daB groBe Teile des Chitinpanzers durc:h papillen
artige Erhebungen besonders im Bereich der Hiiften verstarkt ,sind. Diese Ver
starkungen scheinen sich nic:ht iiber den ganzen Ki:irper zu erstrecken. (H. Pet

zold in Zusammenarbeit mit W. Kniille vom lnstitut fiir Vorratsschutz)

bb) Im Berkhtsjahr laufende Forsch.ungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber das Dahlien- und das Gurken-Mosaikvirus und ihre
Symptome bei der Dahlie
Da das Verhalten der Dahlie bei einer Virusinfektion fast ausschliefllich
genetisch bedingt ist, wurden gesunde Samlinge vegetativ unter kontrollierten
Bedingungen vermehrt, um vergleichbares Material zu gewinnen. Dieses Ma
terial wurde mit Hilfe von Blattlausen mit den oben genannten Viren infiziert
und zur Beobachtung im Freiland ausgepflanzt. Die bisherigen Ergebnis,se
!assen die auBerordentlich groBe Variabilitat der Symptombilder erkennen.

(H. A. Uschdraweit) 

2. Untersuchungen iiber ein Virus der Zimmerlinde (Sparmannia africana)

Dieses Virus ist offenbar auf einen sehr kleinen Wirtspflanzenkreis be

schrankt. Eine mechanische Ubertragung gelang bisher nur auf Chenopodium
quinoa, das durch Primarlasionen reagierte. Die Ubertragung mittels Pfrop
fung war erfolgreich bei der Tiliacee Entelea arborescens, nicht aber bei Spar
mannia paimata. Die Symptomauspragung wird sehr stark von Umweltfak
toren beeinfluBt, doch sind die Zusammenhange noch nicht geklart.

(H. A. Uschdraweit) 

3. Untersuchungen iiber Virosen bei Kakteen

Die Familie der Cactaceae scheint fiir mehrere Viren anfallig zu sein, die
sich nach den bisher vorliegenden Untersuchungen in zwei Gruppen einteilen
!assen. Die erste Gruppe umfaBt wahrscheinlich mindestens zwei Viren, die
sich elektronisch und vielleicht auch biologisch erkennen und unterscheiden
!assen. Sie sind offenbar in Sammlungen und in Bestanden des Handels weit
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verbreitet und richten bei vielen Arten keinen Sctiaden an, da sie kaum 
Symptome hervorrufen. Besonders die fur die Anzudlt bestimmter Liebhaber
sorten wichtigen Unterlagen sind, soweit sie vegetativ vermehrt werden, 
zum gr6Bten Teil virusverseucht. Auf einigen fur den Gartenbau wichtigen 
Arten und Sorten ii.uBern ·Sidi diese Viren aber in so auffii.lliger Weise, daB 
diese fiir den Verkauf entwertet oder sogar unbraudlbar werden. Eins dieser 
Viren la.flt sich mechanisch auch auf Arten anderer Familien iibertragen 
(Chenopodium quinoa, Basella rubra). Ein anderes scheint der Urheber einer 
sdlweren nekrotischen Erkrankung der Phyllocactus-Arten und -Sorten des 
Handels (Epiphyllum sp.) zu sein. D i e  w i r t  s c h a f t  1 i c h e  B e d e  u t u n  g 
d i e s e r V i  r e n  i s  t m i t h i n b e t r a c h t I i c h. - In eine zweite Gruppe 
gehort ein Virus, das auf Arten der Gattungen Opuntia, Cylindropuntia und 
Austrocylindropuntia hexenbesenii.hnliche Ersdleinungen hervorruft. Diese Er
scheinung ist in Liebhaberkreisen sdlon lange bekannt, und auch die Moglidl
keit einer Pfropfiibertragung war bereits beschrieben worden. Die Dahlemer 
Versuche bestii.tigen diese Beobadltungen und wiesen auf die Virusnatur. 
Durch die ungewohnlich langsame Ausbreitung verzogerte sich anfii.nglidl der 
Ubertragungserfolg, dodl verkiirzten Sii.mlingspfropfungen die Ubertragungs
zeiten wesentlich. Es gelang bisher, etwa 10 Arten der obigen Gattungen zu 
infizieren; auch andere Gattungen sdleinen fur dieses Virus anfii.llig zu sein. 

. (H. A. Uschdraweit und H. Petzold) 

4. Untersuchungen iiber eine Virose von Kalanchoe (neu)
Diese Virose ist im Gartenbau auf einer vegetativ vermehrten Sorte weit
verbreitet und verunstaltet das Blattwerk gelegentlich sdlwer, -so daB d e  r
H a n  d e I s w e r t e r h e b I i c h v e r m i n d e r t w i r d. Die Virusnatur
wurde durch Pfropfungen auf Sii.mlinge der Arten Kalanchoe flammea und
K. laciniata nachgewiesen. Mechanisdle Ubertragungen gelangen bisher auf
keine der gebrii.uchlidl,sten Testpflanzen, audl nidlt auf andere Kalanchoe
Arten und -Sorten. (H. A. Uschdraweit)

5. Versuche iiber den Wirtspflanzenkreis und die Ubertrii.ger einer Viruskrank
heit auf Euphorbia polychroma (neu)
Die Zierstaude Euphorbia polychroma wird im Berliner Stadtgebiet durch eine
Virose e r h e b I i c h g e s c h ii. d i g t. Befallene Pflanzen zeigen eine deut
lidle Stauchung und allgemeine gelbgriine Verfii.rbung; die Blatter tragen eine
Mosaikzeichnung. Die Ubertragung gelang bisher nur auf Sii.mlinge derselben
Art durch Pfropfung und durch die Blattlausarten Pergandeida euphorbiae
(Kalt.) und Acyrthosiphon euphorbiae C. B. Das Virus diirfte zum unbestii.n
digen (non persistent) Typ gehoren. (H. A. Uschdraweit und K. Heinze)

6. Untersuchungen iiber die Ubertragbarkeit des Freesienmosaiks durch Blatt
lause
W i r t s c h a f t  I i c h b e d e u t u n g s v o 11 e S c h ii. d e n durch Viren tre
ten bei Freesien besonders nach Weiterzudlt aus Knollen auf. Stichproben
untersuchungen in Berliner Gewii.chshii.usern ergaben starken Blattlausbefall
an den bliihenden Freesien. Festgestellt wurden die Arten Myzodes persicae
(Sulz.), Macrosiphon euphorbiae (Ths.) und Dysaulaco.rthum vincae (Walk.).
Z. Z. laufen Versudle, die Zahl der iJbertrii.ger fur das Freesienmosaik fest
zustellen und zu ermitteln, ob das Virus zum persistenten oder nicht persi
stenten Typ gehort. (K. Heinze)

A 57 



7. Feststellung der Ubertragbarkeit der Vergilbungskrankheit der Wasserrube
durch Blattlause und Prufung der Ubertragungsmoglichkeit auf Zierpflanzen
Fur die Aufnahme des Virus aus der Infektionsqueile genugen 2-4 Stunden.
Die Celationszeit liegt etwa bei 35 bis 45 Stunden. In der Blattlaus bleibt die
Infektiositat langere Zeit - mindestens 14 Tage - erhalten. Das Virus der
Vergilbungskrankheit der Wasserri.ibe gehort also (anders als die Vergil
bungskrankheit der Zuckerri.ibe) zum persistenten und nicht zum semipersi
,stenten Typ. Die Virose konnte mit folgenden Blattlausarten i.ibertragen wer
den: Rh.opalosiphon padi (L.), Aphis fabae Scop., Cerosipha gossypii (Glov.),
Brevicoryne brassicae (L.), Rhopalomyzus ascalonicus (Done.), Neomyzus cir
cumilexus Buckt. Dysaulacorthum vincae (Walk.), Acyrthosiphon pisum (Har
ris), Metopolophium dirhodum (Walk.) und Macrosiphum euphorbiae (Ths.).
Versuche, die Vergilbungskrankheit der Wasserrube auf Zierpflanzen zu
ubertragen, sind eingeleitet. (K. Heinze)

8. Versuche zur Reinigung und Darstellung des Dahlienmosaikvirus
Die Versuche zur Isolierung und Darstellung des Dahlienmosaikvirus aus
erkrankten Dahlien gelangen auf Grund der in den Dahlien vorhandenen
Hemmstoffe nicht. Obwohl das Dahlienmosaikvirus mit Blattlausen sich leicht
auf verschiedene Testpflanzen wie Zinnia elegans, Sanvitalia procumbens und
Verbesina encelioides ubertragen lieB, konnte das Virus auch aus diesen
Pflanzen nicht isoliert werden. Vielmehr zeigte sich, daB bei den genannten
drei Testpflanzen, gleich ob sie infiziert oder nicht infiziert waren, faden
formige Partikeln vorkommen. Aus diesem Grunde kann nicht entschieden
werden, ob das Dahlienmosaikvirus aus fadenformigen Partikeln besteht.

(H. Petzold) 

9. Untersuchung krankhafter Erscheinungen an Dieffenbachia picta (neu)
Es handelt sich um Schrumpfungserscheinungen der Blatter und starkes Her
vortreten ihrer Adern. Mittels Pfropfungsver,suchen von kranken auf gesunde
Pflanzen und umgekehrt soll festgestellt werden, ob es sich um eine Virus
erkrankung oder um genetische Veranderungen handelt. Bisher konnte noch
kein Ergebnis ermittelt werden, da alle bisher angewandten Pfropfungsarten
erfolglos verliefen. (I. lglisch)

10. Untersuchungen uber Anuraphidinae (Aphididae), ihre Bedeutung als Pflan
zenschadlinge und ihre Bestimmung nach morphologischen Merkmalen und
nach dem Schadbild (neu)
Die Unterfamilie enthalt Arten, die als Direktschadlinge oder indirekt als
Ubertrager von Viruskrankheiten von e r h e b 1 i c h e r w i r t s c h a f t  -
1 i c h e  r B e d e  u t u n  g sind. Fur die Einleitung von BekampfungsmaBnah
men mi.issen die Biologie und insbesondere die Wirtswechselgewohnheiten
der schadlichen Art bekannt sein, um den fur die Bekampfung geeigneten
Termin ansetzen zu konnen. Die Untersuchungen sollen die Gfondlage fur
die Artdiagnose nach leicht faBlichen Merkmalen liefern, erganzt durch
Angaben i.iber die Wirtspflanzen, den Wirtswechsel und biologische Beson
derheiten. (K. Heinze)

11. Versuche zur Herstellung von Abdrucken der Stechborsten virusiibertragender
Insektenarten
Durch Abdruckverfahren an den Stechborsten von Blattlausen wurde versucht,
den Aufbau und die Oberflachenstruktur der Stechborsten festzustellen. Alle
bisher durchgefuhrten Abdruckverfahren hatten aber nicht den gewunschten
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Erfolg und erlauben es nicht, Viruspartikeln an den Stechborsten festzustel
len. (K. Heinze und H. Petzold) 

12. Histologische und cytologische Untersuchungen an der Speicheldruse von
Zwergzikaden

An virusubertragenden Zwergzikaden wurden histologische und cytologische
Untersuchungen an der Speicheldruse durchgefiihrt. Hierbei konnte der histo
logische Aufbau der Speicheldruse von Euscelis plebejus und Euscelis Jineo
Jatus weitgehend aufgeklart werden. Die Untersuchungen uber die nicht
virusubertragende Zikade Typhlocyba rosae sind noch nicht abgeschlossen.
Die Beobachtungen uber das physiologische Verhalten nach Hungerstadien
sowie vor und nach dem Saugakt laufen noch. (H. Petzold)

13. Uber Idiopterus nephrelepidis (Davis 1909), eine an Farnen schadliche Blatt
laus (neu)

Die morphologische Dberarbeitung und Darstellung der ungeflugelten und
geflugelten Imagines erfolgte unter besonderer Berucksichtigung des bisher
noch nicht dargestellten 1. Larvenstadiums. 6 neue Wirtspflanzen konnten
ermittelt werden und zwar:
Saintpaulia ionantha grandiflora, Streptocarpus hybridus, Zantedeschia, Saxi
traga sarmentosa, Dieffenbachia picta und Aphelandra squarrosa. Die niedrig
ste Temperatur, bei der J. nephrelepidis noch lebensfahig ist, liegt bei + 2

° C,

da bei 0° C und 24stundiger Temperatureinwirkung bereits 90 °/o der La.use
abstarben, wahrend sie bei + 2° C tagelang am Leben blieben und sich spater
vermehrten. (I. Iglisch)

14. Biologische und morphologische Untersuchungen an Zwerglausen (Phyllbxeri
dae der Gattung Phylloxerina (neu)

Bisher liegen hauptsachlich biologische Ergebnisse vor. Befall von Lausen
dieser Gattung wurde auBer an Salix alba und S. caprea, noch an 2 weiteren
Weidenarten, S. fragilis und S. daphnoides, gefunden. Ob es sich hier um 
mehrere Arten von Lausen handelt, muB noch untersucht werden, ebenso die
gesamte Morphologie der einzelnen Larvenstadien, der Geschlechtstiere und
der Imagines. (I. lglisch)

cc) Geplante Forschungsarbeilen (Forschungsprogramm): 

1. Untersuchungen ii.her eine vermutliche Virose der Azaleen

2. Untersuchungen uber die Biologie und die Artunterscheidung der schwarzen
Blattlause der Gattung Aphis Scop. 

3. Untersuchungen ii.her Dactynotinae (Aphididae)

Institut fiir Virusserologie in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen uber das Wassermelonenmosaik-Virus

Das in Siidafrika weit verbreitete Virus ist ,serologisch mit dem Kartoffel-Y
Virus und dem Bohnen-Virus 2 verwandt. Die serologischen Eigenschaften
ki:innen zusammen mit den elektronenmikroskopischen Befunden und einigen
weiteren Eigenschaften zur Identifizierung und Klassifizierung des Wasser
melonen-Virus dienen. (R. Bercks in Zusammenarbeit mit M. H. V. van Regen
mortel von der Universitat Stellenbosch in Sudafrika und J. Brandes vom
Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung)
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2. Untersudmngen uber das Kakteen-X-Virus

Das bei Kakteen offenbar verbreitet vorkommende Virus ist serologisch mit
dem Kartoffel-X-Virus und einigen anderen Viren derselben oder einer ahn
lichen Gr6Be verwandt. Es zeigte sich, daB das Kakteen-X-Virus durch die
Morphologie der Partikeln und die serologischen Eigenschaften fiir eine Iden
tifizierung ausreichend charakterisiert werden kann. (R. Bercks in Zusammen
arbeit mit J. Brandes vom Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung)

3. Untersuchungen uber das Rotkleeadernmosaik-Virus und das Erbsenstrichel
Virus

Rotkleeadernmosaik-Virus und Erbsenstrichel-Virus sind auf Grund eingehen
der serologischer Untersuchungen miteinander verwandt, aber nicht identisch.
In Verbindung mit den elektronenmikroskopischen Untersuchungen sowie
denen uber Wirtskreis und Symptomatologie ergibt sich die Moglichkeit,
beide Viren sicher zu unterscheiden und zu diagnostizieren (C. Wetter in
Zusammenarbeit mit J. Brandes vom Institut fur landwirtschaftliche Virusfor
schung)

4. Serologische Untersuchungen von verschiedenen Isolaten des Tomatenschwarz
ringflecken-Virus

Gegen fiinf Isolate aus Schottland, England und Deutschland wurden Seren
hergestellt und mit ihnen Uberkreuzreaktionen durchgefiihrt. Es wurden zwei
Gruppen festgestellt. Die eine Gruppe umfaBte ein Isolat von Tomaten aus
England und zwei Isolate aus Deutschland, von denen das eine von Kartoffeln
und das andere von Buschbohnen stammte. Zur zweiten Gruppe gehorten je
ein Isolat von Ruben aus Schottland und ein Isolat von Kartoffeln aus
Deutschland. Entgegen der in der Literatur vertretenen Ansicht besteht keine
Korrelation zwischen dem Fundort der Isolate und ihrem serologischen Ver
halten. (R. Bercks)

5. Untersuchungen uber die Ubertragungsmoglichkeit von SuBkirschen-Virosen
auf krautige Pflanzen

In dreijahrigen VersudJen wurde gepruft, zu welcher Zeit im Laufe der Vege
tationsperiode das Virus der Pfeffinger-Krankheit und teilweise auch andere
auf SuBkirschen vorkommende Viren auf krautige Pflanzen ubertragen wer
den konnen. Eine derartige Ubertragungsmoglichkeit ist zur eindeutigen
Diagnose vieler teilweise s c h w e  r e E r t r a g s v e r l u s t e b e w i r k e n -
d e  r V i  r o s e n  unerla.Blich. Mit Hilfe von partiell gereinigten Virusprapara
ten gelangen Ubertragungen des Pfeffinger-Virus vom Fruhjahr bis zum
Herbst. Es war auch moglich, das Virus mit Hilfe eines entsprechenden Se
rums zu identifizieren. (R. Bercks in Zusammenarbeit mit W. Mischke vom
Institut fur Obstkrankheiten)

6. Untersuchungen uber Ertragsbeeinflussung von Virusinfektionen bei Kartoffeln

Zur Ermittlung von Ertragsminderungen <lurch das Kartoffel-X- und Y-Virus
wurden Erhebungen an gesunden und kranken, serologisch getesteten Einzel
·Stauden von 3 Sorten mit 4 Herkiinften im Rahmen eines umfangreichen
Freilandversuches durchgefuhrt. Aus methodischen Grunden wurden nur
sold1e Standen als krank bezeichnet, die aus kranken Mutterknollen aufge
wadJsen waren; sogen. primarkranke Pflanzen wurden nicht berucksichtigt.

A 60 



Danach ergaben sich auf Grund vorliiufiger Berechnungen folgende Ertrags
depressionen: 

X-Virus Y-Virus

Grata 29 °/o Grata 54 °.to 

Isola 22 0/o Delos 42 0/o. 

(R. Bartels in Zusammenarbeit mit 0. Bode vom Institut fi.ir landwirtschaft
liche Virusforschung und den Pflanzenschutziimtern Hannover und Oldenburg) 

7. Vergleichende Prufung des serologischen Testes von Kartoffeln auf Befall
mit dem Kartoffel-Y-Virus nach dem herkommlichen Verfahren und der
Methode von Vulic und Arenz

Durch Modifikation de.r bisher ublichen Arbeitsweise ist nach den Angaben
von Vulic und Arenz der serologische Test auf Y-Virus an nur 3� Wochen
alten Kartoffel-Augenstecklingspflanzen unter weitgehender Ausschaltung von
unspezmschen Reaktionen bei geringem Serumverbrauch mit erhohter Emp�
findlichkeit moglich. Die Kliirung der Preflsiifte erfolgt nach diesem Verfahren
durch eine Kombination von kurzfristiger Kiilteeinwirkung und ebenso kurz
fristiger Zentrifugation. An ungefahr 30 Kartoffelsorten wurde gepruft, ob
eine Verbesserung des Testes in den genannten Punkten vorliegt. Es liefl
-sich bestiitigen, dafl der Test an verhiiltnismiiflig jungen Augenstecklingen in
fast allen Fallen empfindlicher ist und geringere Serummengen erfordert.
Unspezifische Reaktionen traten nicht weniger hiiufig auf als bei Untersu
chungen nach dem herkommlichen Verfahren. Infolge der nicht immer aus
reichenden Kliirung der Preflsiifte bereitete das Bonitieren selbst erfahrenen
Arbeitskriiften des 6fteren Schwierigkeiten. Im ubrigen zeigte ,sich, daB auch
die ubliche Methode infolge der seit einiger Zeit verbesserten Serum-Qualitiit
ebenfalls an 3 ,1/,; Wochen alten Augenstecklingen mit Erfolg angewendet wer
den kann. (R. Bartels)

8. Vergleichende Priifung des serologischen Testes von Kartoffeln auf Befall mit
dem Kartoffel-X- und dem Kartoffel-S-Virus nach dem herkommlichen Verfah
ren und der Methode von Vulic und Arenz

Das Verfahren von Vulic und Arenz hat gegeniiber der in Deutschland iibli
chen Methode den Vorteil des geringeren Serumverbrauchs, einer im allge
meinen hoheren Empfindlichkeit und z. T. auch arbeitstechnischer Erleichte
rungen. Die erhohte Empfindlichkeit wird in erster Linie durch eine lange
Reaktionszeit erreicht. Sie hat fi.ir den Nachweis des Kartoffel-X-Virus den
Nachteil, dafl die in vielen Fallen auflerordentlich starke Ausfiillung sehr
schwer zu bonitieren ist und zu Fehlbeurteilungen fi.ihren kann. In unseren
Priifungen mit einer groflen Zahl von Kartoffelsorten war es de,shalb notwen
dig, die zu untersuchenden Preflsiifte zu verdiinnen. Bei Verwendung dersel
ben Preflsiifte zur Prufung auf in geringerer Konzentration auftretende Viren
konnen dadurch bei diesem Nachweis Schwierigkeiten entstehen. (R. Bercks)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber das Kleegelbmosaik-Virus (clover yellow mosaic virus)

(neu)

In elektronenmikroskopischen und serologischen Untersuchungen wird ge
pruft, ob eine Verwandtschaft mit dem Kartoffel-X-Virus und anderen Viren
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ii.hnlicher Gr6Be besteht. Die Untersuchungen sollen einen Beitrag zu der 
Klassifizierung der Viren liefern. (R. Bercks in Zusammenarbeit mit J. Bran
des vom Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung) 

2. Serologische Untersuchungen iiber verwandtschaftliche Beziehungen innerhalb
der Tabakii.tzmosaikvirus-Gruppe

Durch Herstellung von Seren gegen folgende Virusarten bzw. Isolate: Kar
toffel-Y, Tabakrippenbrii.une, Kartoffel-A, Tabakii.tz- und Bilsenkrautmosaik
und durch vergleichende serologische Priifungen untereinander wird der Ver

wandschaftsgrad bestimmt. Daher werden diese Versuche dariiber AufschluB
geben, wieweit die genannten Viren, deren Normallii.nge in einer fast glei
chen GroBenordnung liegt, eine Stellung als selbstii.ndige Virusarten bean

spruchen konnen. (R. Bartels)

3. Untersuchungen iiber das Spargelvirus 1

Die Herstellung eines Antiserums gegen das von A. Hein beschriebene Spar
gelvirus 1 ist eingeleitet warden, um die serologische Charakterisierung
dieses Virus durchzufuhren und seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu
Viren gleicher Normallii.nge zu klii.ren. (R. Bartels in Zusammenarbeit mit

J. Brandes vom Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung)

4. Untersuchungen iiber die serologische Verwandtschaft zwischen S-Virus und

Erbsenstauche-Virus

Nachdem in friiheren Untersuchungen die Verwandtschaftsbeziehungen zwi

schen S-, M- und c arnation latent-Virus einerseits, sowie zwischen Erbsen
stauche-Virus und Erbsenstrichel-Virus andererseits geklart worden waren,
wird in weiteren Untersuchungen gepriift, ob S-Virus und Erbsenstauche
Virus serologisch verwandt sind. Gelegentlich wurden nii.mlich positive Resul
tate bei serologischen Uberkreuzreaktionen erzielt. (C. Wetter)

5. Serologische Untersuchung iiber die Verwandtschaft zwischen S-Virus und
Passiflora-Virus

Nach den elektronenmikroskopischen Untersuchungen von Brandes gehi:irt

das latente Passiflora-Virus zur S-Virusgruppe. Vorversud1e, in denen S-Virus
und latentes Passiflora-Virus kreuzweise gegen ihre Antiseren gepriift wur

den, ergaben eindeutige serologische Verwandtschaftsreaktionen. Die Ver
suche werden fortgesetzt mit dem Ziel, den Verwandtschaftsgrad durch Ab

sii.ttigungsversuche zu bestimmen. (C. Wetter in Zusammenarbeit mit J. Bran
des vom lnstitut fur lanclwirt,schaftliche Virusforschung)

6. Serologische Untersuchungen eines Virus von Tomaten

A. Hein isolierte ein Virus von Tomate, das auf Tabak und anderen Wirts
pflanzen starke Nekrosen verursacht. Dieses Verhalten und die physikali

schen Daten des Isolates lieBen vermuten, daB hier ein Stamm des Tabak
rippenbraune-Virus (Y-Virusgruppe) vorliegt. Serologische Untersuchungen
konnten die Befunde von A. Hein erhii.rten; weitere serologische Priifungen,
insbesondere die Herstellung eines Antiserums, gelten der speziellen Charak

terisierung dieses Virus. (R. Bartels in Zusammenarbeit mit A. Hein vom
lnstitut fur Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung)

7. Versuche zur Herstellung eines Antiserums gegen das Abutilon-Mosaik-Virus

Die Buntblii.ttrigkeit der Zierpflanze Abutilon Thompsonii ist eine der am

lii.ngsten bekannten Viruskrankheiten. Das verursachende Virus ist jedoch
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bis heute nur ungeni.igend untersucht. Nachdem es neuerdings gelungen ist, 
das Virus auf geeignete Testpflanzen zu i.ibertragen, werden Versuche ange
stellt mit dem Ziel, ein Antiserum gegen das Abutilon-Mosaik-Virus herzu
stellen. (C. Wetter) 

8. Untersuchungen i.iber individuelle Unterschiede von Antiseren gegen pflanzen
pathogene Viren (neu)
Bei den in den letzten Jahren durchgefi.ihrten serologischen Verwandtschafts
untersuchungen hat sich mehrfach herausgestellt, daB Seren mit gleichem
homologen Titer bei heterologen Reaktionen sich deutlich verschieden ver
halten konnen. Es ist auch moglich, dafl Seren mit geringerem homologen
Titer bessere heterologe Reaktionen geben als hohertitrige Seren. Aus die
sem Grunde werden mit einer groBeren Zahl von Antiseren gegen das Kar
toffel-X-Virus vergleichende heterologe Reaktionen mit einigen verwandten
Viren durchgefi.ihrt, um zu pri.ifen, in welchem Umfange serologische Ver
wandtschaftsuntersuchungen durch individuelle Unterschiede der Seren beein
fluflt werden. (R. Bercks)

9. Untersuchungen i.iber .. spharische" Viren an holzigen Pflanzen
Bei den in Deutschland auf Obstbaumen und Reben vorkommenden Viren ist
bisher nur in wenigen Fallen eine eindeutige Charakterisierung moglich ge
wesen. Es wird versucht, mit Hilfe von krautigen Pflanzen und serologischen
Priifungen mit Seren gegen verschiedene ,,Ringspot"-Viren eine Virus-Bestim
mung zu ermoglichen und Diagnose-Verfahren auszuarbeiten. (R. Bercks in
Zusammenarbeit mit W. Mischke vom Institut fi.ir Obstkrankheiten und G.
Stellmach vom Institut fi.ir Rebenkrankheiten)

10. Versuche zum Nachweis des A-Virus in der Kartoffel auf serologischem Wege
Durch Herstellung von Antiseren mit gesteigerter Qualitat wird der Frage
nachgegangen, ob es moglich ist, das A-Virus in der Kartoffelpflanze serolo
gisch mit einer ahnlichen Sicherheit zu erfassen wie das Y-Virus. (R. Bartels)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Untersuchungen i.iber das Kartoffel-Aucuba-Virus
2. Untersuchungen i.iber das Cymbidium-Mosaik-Virus
3. Serologische Untersuchungen an zwei Kakteenvfren
4. Untersuchungen i.iber Konzentrationssc4wankungen des A-Virus in Kartoffeln

Au6eninstitute 

Institut fiir biologische Scltadlingsbekampfung in Darmstadt 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Beobachtungen iiber Diapause und Virusverseuchung an Zuchten von zwei
Fichtenblattwespen (Diprion polytomum (Htg.) und D. hercyniae (Htg.)

Im Laboratorium entsprachen die Zuchtgenerationen der Nachkommen mittel
europaischer Herkiinfte denen im Freiland, ihre Diapause war obligatorisch
und kaum beeinfluflbar. D. hercyniae-Zuchten kanadischer Herkunft folgten
im Laboratorium kontinuierlich aufeinander, der Diapause-Anteil war hier
gering und nicht beeinfluflbar. Eine Virose fehlte bei D. po/ylomum-Larven,
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trat bei den D. llercyniae-Tieren aus Mitteleuropa schwach, bei denen aus 
Kanada wesentlich starker auf. Die durch sie verursac:hte Mortalitat war nac:h 
Auftreten und Starke sehr ungleic:h und nur auf latente Verseuchung zuriick
fiihrbar. Versuche, einen virusfreien Stamm aus der kanadischen D. hercyniae
Population auszulesen, blieben erfolglos. (0. F. Niklas) 

2. Untersuchungen iiber das Auftreten der Maikafer-Rickettsiose bei verwandten
Arten im Befallsgebiet des Maikafers (MeJolontha-Arten)

In den seit 1954 untersuc:hten Maikafer-Befallsgebieten kamen neben den
Melolonlha-Engerlingen mehrfach, wenn auc:h selten stark und nie wirtsc:haft
lich bedrohlich, folgende Lamellicornia-Arten vor: Amphimallon solstitiale
(L.), Anomala dubia aenea (De. G.), A. (Phyllopertha) horticola (L.), Maladera

(Serica) brunnea (L.) und Onthophagus sp. Nach Aufzuchtbeh.inden im Labora
torium trat clie Rickettsien-Seuche der Maikafer als Freilandinfektion auc:h
bei Larven von A solstitiale, A. horticola und · M. brunnea auf. Durch Riick
infektion von Erregern dieser drei Arten auf Melolonlha-Larven und durc:h
Verfiittern von Melolonlha-Rickettsien an die Larven der Begleitarten wurde
deren Empfindlichkeit fiir die Seuche experimentell bestatigt und noch auf
die Arten A dubia aenea und Onthophagus sp. ausgedehnt. Naturlich infi
zierte Larven der genannten Maikafer-Verwandten traten nur dort auf, wo
die Rick.ettsiose auch bei Melolonlha-Larven vorhanden war. Im Boden dienen
also offenbar an der Rickettsiose verendete Engerlinge als Infektionsquelle
und Pathogen-Reservoir fiir die verschiedenen Maikafer-Verwandten und den
Maikafer selbst. (0. F. Niklas)

3. Laboratoriumsuntersuc:hungen an parasitischen Nematoden und Wespen als
Gegenspielern van Maikafer-Engerlingen

Aus Freiland-Material van Engerlingen aus Deutschland (Maikafer, Nashorn
kafer) und aus dem pazifischen Inselgebiet (Kokospalmenkafer) lieBen sich
parasitische Nematoden gewinnen. Infektionsversuche an Maikafer-Engerlin
gen waren weder mit diesen Arten noc:h mit aus den USA bezogenen Nema
toden (Art: DD 136) erfolgreic:h. - Die aus den USA erhaltene, dart gegen
den Japankafer erfolgreich eingebiirgerte Dolchwespe (Scoliidae) Tiphia ver
nalis Rohw. wurde ebenfalls in orientierenden Versuc:hen an Melolonlha
Larven gepriift. Eiablage und Larven-Entwicklung gelangen nicht. (0. F. Niklas)

4. Untersuchungen uber Individualunterschiede beim Ringelspinner

Im AnschluB an Untersuc:hungen van Wellington (1957) wurde eine Methode
entwickelt, die es gestattet, Raupen des Ringelspinners nac:h ihren Reaktionen
in einem Lichtgradienten in zwei Typen·'einzuteilen. Die beiden Larventypen
zeigten erhebliche Unterschiede in ihrem Verhalten und in ihren Leistungen.
So vertragen sie verschiedene Temperaturbereiche unterschiedlich gut; sie
unterscheiden sich auc:h in ihrer Fahigkeit, Futter aufzusuc:hen. Weiterhin
erlagen die beiden Larventypen in unterschiedlicher Geschwindigkeit einer
Polyedrose und der Behandlung mit Metasystox. Die Aktivitat der Imagines
entspricht der Aktivitat der beiden Larventypen; die Nac:hkommen der nac:h
den beiden Typen selektionierten Individuen weisen eine Verschiebung der
Anteilsprozente der beiden Larventypen innerhalb der Gelege auf. Von be
sonderer praktisc:her Bedeutung bei der Mittelprufung und -anwendung ist
schlieBlich eine deutlic:h versc:hiedene Empfindlichkeit beider Raupentypen
gegeniiber Infektionen mit Bacillus thuringiensis. (W. Laux)
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5. Laboratoriumsversuche zur Bestimmung der Wirksamkeit de,s Sporen-Endo
toxin-Komplexes von Bacillus thuringiensis

Der Komplex von Sporen und parasporalen Kristallen ( = Endo toxin) ist in
erster Linie fiir die selektive Wirkung des Bazillus gegeniiber Schmetterlings
raupen verantwortlidL Sporulierte Kulturen bilden daher die Grundlage bak
terieller Praparate mit insektizider Wirkung. Um ihre Wirksamkeit unter
reproduzierbaren Bedingungen bestimmen zu konnen, wurde eine Dosierungs
apparatur konstrui.ert. Sie erlaubt, bei bekannter Sporenzahl pro Raumeinheit
in der Ausgangssuspension, die auf das behandelte Blattstiick pro Flachen
einheit auftreffende Sporenzahl verlaBlich anzugeben. Daraus laBt sich die
pro Larve aufgenommene Sporenzahl berechnen, wenn die FraBmenge pro
Raupe bekannt ist. Ein selbstgebautes photoelektrisches FraflmeBgerat gestat
tet es, die gefressene Flache eines Blattstiickes in etwa 15 ,sek. zu ermitteln.

(W. Herfs und A. Krieg) 

6. Untersuchungen iiber das .,Exotaxin" des Bacillus thuringiensis

Aufler dem Sparen-Endotoxin-Kamplex ist auch eine hitzestabile und dialy
,sable Kompanente der Kulturfliissigkeit von B. thuringiensis gegeniiber In
sekten wirksam (.,Exotoxin"). Kulturfliissigkeiten verschiedener Varietaten
und Stamme des B. thuringiensis sowie van Bacillus cereus und Bacillus
entomocidus wurden auf .,Exatoxin"-Wirkung an verschiedenen Insekten aus
den Ordnungen der Lepidopteren, Dipteren, Coleopteren und Orthopteren
gepriift. - Dabei erwiesen sich gewisse Stiimme der var. thuringiensis als
stiirkste .,Exotoxin"-Bildner. Besanders empfindlich waren Raupen der Kohl
eule, des Schwammspinners und des Ringelspinners, sowie Larven von Zwei
fluglern (Musca domestica, Aedes aegypti). (W. Herfs und A. Krieg)

7. Untersuchungen iiber die Wirkung des .,Exotoxins" auf Saugetiere

.,Exataxin"-Priiparate wurden auf perorale und parenterale Vertriiglichkeit
an Miiusen gepriift. Die Tiere zeigten keine Verhaltensiinderungen und auch
keine arganischen Veriinderungen, verglichen mit den Kontrollen. (A. Krieg)

8. Untersuchungen iiber die Wirkung van Bacillus thuringiensis auf Bienen

Fiitterungsversuche an erwachsenen Bienen wurden durchgefiihrt mit a) dem
Sparen-Endataxin-Kamplex, b) vegetativen Zellen, c )  .,Exataxin". Die Sterb
lid1keit nach 9 Tagen (einem Zeitpunkt, an dem in den unbehandelten Kon
trollen nach keine storende Martalitiit infolge suboptimaler Versuchsbedin
gungen auftrat) diente zum Vergleich der Wirksamkeit der Priiparate. Bei
Applikatian van drei verschiedenen Anwendungsdosen des Sparen-Endato
xin-Komplexes trat eine gegeniiber den Kontrollen statistisch gesicherte Mor
talitiit erst bei einer Konzentratian des Futtersaftes von 108 Sparen/ml auf,
d. h. bei einer praktisch nie erreichten Kanzentration. Die Applikatian von 
vegetativen Keimen in einer Konzentration von 107 Zellen/ml brachte keine
sichere Martalitiit. Nur bestimmte Varietiiten des Bazillus (var. thuringiensis
und var. dendrolimus) erzeugen ein fiir Bienen gefiihrliches ,,Exotaxin",
andere nicht. Eine insektizide Wirksamkeit van Kulturfliissigkeiten auf Bienen
ist jedoch nur bei der Applikation des Konzentrates, und zwar als Futtersaft
iiber eine liingere Zeit hin, zu beobachten. (A. Krieg und W. Herfs)
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9. Untersuchungen i.iber eine Mikrosporidiose bei Engerlingen des Maikafers
(Melolontlw spp.)

In europaischen Freilandpopulationen von Maikafer-Engerlingen treten ver
einzelt Mikrosporidiosen auf. Infektions-Versuche mit den Erregern an drei
Larvenstadien zeigten, daB der Erreger peroral im allgemeinen nur die Erst
larven (Li) infiziert. Die Krankheit verlauft zum Teil chronisch, fi.ihrte aber
in den bisher beobachteten Fallen spatestens bei den L3 zum Tod. Eine ein
gehende Untersuchung des Mikrosporidien-Entwicklungskreises fi.ihrte zur
Einordnung des Erregers in die Gattung Nosema. Neuer Name: Nosema melo
lonthae (Krieg). (A. Huger)

10. Untersuchungen i.iber die Entstehung der Begleitkristalle Rickettsienkrank
heiten der Insekten

Fi.ir insektenpathogene Rickettsien der Gattung Rickettsiella sind etwa 3-5 µ
groBe Begleitkristalle charakteristisch. Mit Hilfe verschiedener Farbmethoden
lieB sich bei Rickettsiella tipulae, R. melolonthae und Rickettsiella spec. aus
Serica brunnea die Entstehung der Begleitkristalle aus den Rickettsien nach
weisen. Ihre Ausbildung ist vielfach mit einem ausgepragten, erstmals be
schriebenen Pleomorphismus der R1ckettsiellen verbunden, wie er fi.ir andere
nicht insektenpathogene Rickettsien bekannt ist. Zytochemisch gelang der
Nachweis von Desoxyribonucleinsaure (DNS) in den Begleitkristallen.

(A. Huger) 

11. Isolation einer Hirsutella sp. aus verpilzten Larven der Weizengallmi.icke
(Dasyneura brassicae)

Verpilzte Larven wiesen im Innern dichtes Myzel auf, das in feuchten Kam
mern nicht auswuchs. Auslegen oberflachendesinfizierter pilztoter Larven auf
Nahrboden fi.ihrte in einigen Fallen zur Isolation einer Hirsutella sp. Hirsu
tella-Arten sind als insektenpathogen bekannt, in Deutschland aber bisher
nicht beachtet worden. (Bestimmung .soil Prof. Mains, USA, i.ibernehmen).

(E. Mi.iller-Ki:igler) 

bb) Im Berichtsjahr lauiende Forschungsvorhaben: 

1. Versuche zur biologisd1en Bekampfung des Kartoffelkafers

Die aus Nordamerika eingefi.ihrte Raubwanze Perillus bioculatus (Pentatomi
dae) soll an verschiedenen Stellen Europas angesiedelt werden, um die Wir
kung der einheimischen Feinde des Kafers zu verstarken. Im Rahmen dieser
Be.strebungen wurde die genannte Raubwanze hinsichtlich ihrer Lebensan
spri.iche studiert, im Behelfsinsektarium in Massen gezi.ichtet und an zwei
Stellen in Hessen freigelassen. (J.M. Franz)

2. Freilandversuche zur Infektion von Maikafer-Engerlingen mit Rickettsien,
Pilzsporen und Bakterien

In gri:iBeren Versuchsreihen war die Wirkungsweise der Maikafer-Rickettsie,
des Engeriingspilzes Beauveria tenella und des ,.milky disease"-Erregers,
Bacillus popilliae var. fribourgensis, an MeloJontha-Larven im Laboratorium
und unter Freiland-ahnlichen Bedingungen (im Freiland aufgestellte Blumen
topf-Zuchten) gepri.ift worden. Die Mi:iglichkeiten zur Vermehrung der Erreger
al.s Infektionsmaterial wurden geklart. Durch Eiablage gekafigter Feldmai
kafer lieBen sich 1962 ki.instliche Befallsparzellen im Grasland des Versuchs
feldec: schaffen. (0. F. Niklas)
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3. Infektionsvei:'suche rnit Plasrnapolyedern aus ,der Wintersaateule ( Agro/is

segetum) und der Kohleule (Barathra brassicae)

Als Vorbereitung zu einer rnikrobiologischen Schadlingsbekarnpfung soll die
Wirtsspezifitat und das Wirtsspektrurn des genannten Virus geklart werden.
Bisher erwiesen sich die Plasrnapolyeder aus A segetus infektios fur Raupen
des KohlweiBlings, der Kohleule und der Arnpfereule (Acronycta rumicis).

(A. Huger) 

4. Untersuchungen iiber die Pathologie von Mikrosporidiosen der Kohlschabe
(Plutella maculipennis) und des Meerrettich-Blattkafers (Phaedon ochleariae)

sowie iiber die Entwicklungszyklen der Erreger
Die genannten Krankheitserreger aus der Gruppe der Mikrosporidien werden
rnit den Eiern auf die Nachkomrnen ubertragen. Uberraschend ist der Befund,
daB sich Larven des Meerrettich-Blattkafers peroral nicht infizieren lieflen,
Dieses Ergebnis zeigt, daB der Ausgang peroraler Infektionsversuche u. U.
wenig Aussagewert iiber die Taxonornie des Erregers hat. (A Huger)

5. Untersuchungen iiber das Wirtsspektrurn von Krankheitserregern der Blatt
hornkafer (Lamellicornia)

Als Vorarbeit fur eine rnikrobiologische Bekarnpfung der oft sehr schadlichen
Blatthornkafer wurde versucht, Krankheitserreger, die aus den Gattungen
Melolontlw, Oryctes und Popillia isoliert waren, auf andere Vertreter der
gleichen Farnilie zt.\ iibertragen. Die Versuche erfolgten bisher rnit pathogenen
Ric:kettsien, Bakterien, Pilzen und Viren, sowie rnit einer besonderen Virus
gruppe (TIV-Virus) aus der Wiesenschnake (Tipula), die sich irn Mehlwurrn
verrnehren la.flt. Derartige Infektionsversuche irn Laboratoriurn wurden auch
histopathologisch ausgewertet, urn die Entstehung einer Reaktion irn Gewebe
des infizierten Wirtes verfolgen zu konnen.

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

6. Untersuchungen uber die Atiologie einer vorlaufig als ., Wassersucht" bezeich
neten Krankheit beirn Nashornkafer (neu)

Die Krankheit. tritt bei Oryctes nasicornis vereinzelt in Laboratoriurnszuchten
auf. Sie verlauft chronisch und ahnelt syrnptornafo:ch und histopathologisch
sehr der virosen Wassersucht der Maikafer-Engerlinge. (A Huger)

7. Die Verfahren bakterieller Schadlingsbekarnpfung sind so neu, daB die
Methoden zur laufenden Kontrolle van Industrie-Praparaten noch erprobt
werden rniissen. Im BerichtsJahr wurden folgende Kontrollen zusatzlich zu 
der Wirkungskontrolle irn Rahrnen der Mittelpriifung (vgl. Abschnitt b) S. 224)
durchgefiihrt: Keirngehalt nebst Sporenzahl; Freisein von Begleitkeirnen; phy
sikalische Eigenschaften (z. B. Schwebefahigkeit; .,Exotoxin"-Gehalt; Wirkung
auf Bienen; Freisein von sauger-pathogenen Keimen [Mausetest]). - Spezifi
sche Mittel, wie Bae. thuringiensis-Praparate, die man wahrend des Bienen
fluges anwenden kann und die keine toxischen Riickstande auf den Kultur
pflanzen hinterlassen, werden heute dringend gefordert. Die Erarbeitung ge
eigneter Kontrollverfahren fur solche Mittel ist daher van e r  h e  b 1 i c h e  r
v o 1 k s w i rt s c h a f t  l i c h e r  B e d e  u t u n  g. (A Krieg und W. Herfs)

8. Versuche zur Standardisierung von Sporen-Endotoxin-Praparaten des Bacillus

thuringiensis

Urn die Vergleid1barkeit von verschiedenen Industriepraparaten und unter
schiedlichen Varietaten des Bazillus zu ermoglichen, liefen erste Versuche,
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durch Anwendung von Arsenpraparaten als Standardmittel, im Biotest auf 
Versuchstiereinheiten als MaB fiir die Wirkung abzustellen. Die hier und in 
Laboratorien des Auslandes angestrebte Standardisierung der Priifungsmetho
den wiirde es erlauben, zukiinftig die Angaben anderer Untersucher mit zu 
verwerten. (W. Herfs und A. Krieg) 

9. Erprobung eines Mikrotestes von Bacillus thuringiensis an Mehlmottenraupen
(neu)

Da Mehlmotten bezi.iglich der Wirkung des Bae. thuringiensis zu einem be
sonderen pathogenetischen Typ gehbren, wurde ein eigener Mikrotest an jun
gen Raupenstadien erprobt. Er diente auch zur Beurteilung frisch isolierter
Stamme des Bazillus gegen diesen Raupentyp. (A. Krieg)

10. Untersuchungen iiber diic, Wirkung von Bacillus thuringiensis auf latent ver
seuchte Raupen (neu)

Bei dauernder Haltung von Versuchstieren zur Testung von bakteriellen

Schadlingsbekampfungspraparaten treten gelegentlich Virosen auf. Es galt
daher zu klaren, wie die Versuchsergebnisse ausfallen, wenn die verwende
ten Raupen (KohlweiBlinge) mit einer Kapselviruskrankheit latent infiziert
sind und ob sich die Abweichungen im Ergebnis durch geanderte Versuchs
bedingungen ausgleichen lassen. (W. Herfs und A. Krieg)

11. Untersuchungen iiber die Rickettsien des Maikafers

Zurn Nachweis einer serologischen Verwandtschaft zwischen ,,klassischen"
Rickettsien, pleomorphen Formen und kristalllophoren Gebilden (Begleitkri
stallen) diente die Immunofluoreszenz-Technik. Die benotigten Erreger konn
ten erstmalig auch in Puppen und Imagines verschiedener Lamellicornier

herangezogen werden. (A. Krieg)

12. Versuche zur Erhaltung der Keimfahigkeit von insektenpathogenen Pilzen

Bei Zimmertemperatur aufbewahrte Konidien (Beauveria-Arten) hatten nach
6 Monaten ihre Keimfahigkeit verloren. Bei + 4° C hielten sie sich Hinger,
zeigten aber nach 25-29 Monaten bi,s auf geringe Reste keine Keimung mehr.
Kulturen von Empusa aulicae auf Eidotter-Rohrchen bei -18° C waren nach
82 Tagen abgestorben, solche von einem noch unbestimmten Stamm von der
Schwarzen Bohnenblattlaus lieflen sich noch nach dreiviertel Jahren zur
Halfte erfolgreich abimpfen. (E. Muller-Kogler)

13. Versuche zur Keimung und Ziichtung des Erregers eines Massensterbens der
Gammaeule (Phytometra gamma) (neu)

Als Erreger des 1962 vielerorts in der Bundesrepublik beobachteten Massen
sterbens von Raupen der Gammaeule wurde eine Entomophthoracee aus der
Gattung Tarichium festgestellt. Uber die Keimungsbedingungen der haltba
ren Dauersporen, die sich im Innern der toten Tiere bilden, ist noch nichts
bekannt. Die hierzu angesetzten Versuche sollen dazu dienen, Wege zur
Nutzung dieser Pilze zu finden, was angesichts der Unempfindlichkeit der
alteren Raupen dieser Art gegen die iiblichen Insektizide praktisch wichtig
werden kann. (E. Muller-Kogler)

cc) Geplante Forsdmngsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Untersuchungen iiber die praktische Bedeutung niitzlingsschonender mikro
bieller Bekampfungsverfahren
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2. Versuche zur Selektion von Lepidopteren-Raupen mit erhohter Toleranz
gegenuber Bacillus thuringiensis

3. Verwendung von kombinierten Virus- und Bakterienpraparaten

4. Erprobung eines vereinfadlten Testes zur Bestimmung von .,Exotoxin" in
Praparaten mit Bacillus thuringiensis

5. Versuche zur Ermittlung der Vertraglidlkeit von Bacillus thuringiensis-Pra
paraten mit chemischen Insektiziden und Fungiziden

6. Versuche zur Massenkultur und Anwendung von insektenpathogenen Pilzen
der Entomophlhoraceen-Gruppe

7. Versuche zur peroralen Darbietung insektenpathogener Pilze

Institut fiir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 

in Kiel-Kitzeberg 

aa) Im Beric:htsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersudlungen uber die Beeinflussung von Kulturpflanzen durdl nicht-para
sitische Bodenmikroorganismen

Die Forderung von Jungpflanzen nach Sterilisation nidltverseuchter Boden
und die gunstige Wirkung einer Beizung gesunder Samen gaben nach Aus
sdleidung anderer Deutungsmoglichkeiten AnlaB zu diesen Untersuchungen.
Gepruft wurden etwa 120 saprophytische sowie 30 parasitische Bodenpilze.
Die Wirkung wurde in pilz-angereicherten Boden an Weizen, Raps, Erbsen,
Tomaten, Klee, Salat. Lein, Hanf, Luzerne, Olkurbis und Ruben getestet. Es
wurden signifikante Hemmeffekte mit Wurzelschadigung (Trichothecium
roseum Link, Stachybotrys chartarum (Ehrenb.) Hughes, Mucor ramannianus
Moller) sow ie Fordewngen ( Aspergillus candid us Link, Penicillium rub rum
Stoll, Aspergillus fumigatus Fresenius) festgestellt. (K. H. Domsch)

2. Untersuchungen uber die Wirkung von Fungiziden auf die Bodenatmung

Die Wirkstoffe Captan, Pentachlornitrobenzol, Dexon, Methylarsinsulfid,

Quecksilberchlorid wurden in 3 verschiedenen Aufwandmengen untersucht.
Mit Captan wurden Atmungsmessungen in 5 verschiedenen Boden angestellt.
Der EinfluB des gleichen Wirkstoffes auf den Abbau van Glucose, Chitin,
Tannin, Aesculin, Starke, Pectin und. Cellulose wurde uberpruft. Die Methode
erlaubt Vorhersagen uber die Art der Beeinflussung der Bodenmikroflora
durdl neue Pflanzenschutzmittel in kurzer Zeit. Es konnen Konzentrations
grenzen ermittelt werden, die nach Kriterien der Bodenhygiene eingehalten
werden mussen. (K. H. Domsch)

3. Ein bisher unbekannter Cladosporium-BefalI auf Weizenkornern

Im Herbst 1961 wurden auf Kornern van Winterweizen aus Freilandbestanden
erstmalig 0,1-1,0 mm groBe, schwarze, wanzenstidlahnliche, punktformige
Flecken festgestellt. Die Untersuchung ergab, daB es sich um Mikrosklerotien
einer Cladosporium-Art handelt, die sich zwischen Samen- und Fruchtsdlale
gebildet hatten. Die Keim- und Triebkraft der Korner wird durch den Befall
nicht beeintrachtigt. lnfektionsversuche ergaben, daB ein Befall der Korner
nur dann stattfindet, wenn das Getrnide nach der Reife noch langere Zeit
feuchter Witterung ausgesetzt ist. Normalerweise ist der Pilz nur auf den
Spelzen zu finden. In diesem Falle werden die Mikrosklerotien auf der Innen-
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seite der Spelzen angelegt. 1962 wurden die Mikrosklerotien von Cladospo
rium spec. auch auf Roggen und Hafer beobachtet. B e  i B e  f a  11 s a u  s z a h  -
lu n g e n  w u r d e  als h o c h s t e  B e f a l l s z i f f e r  a n  Winter

w e i z e n  b i s h e r 6 9 , 0 0/o f e s t g e s t e 11 t. (H.-G. Prillwitz) 

4. Versuche zur Bekampfung der B;·achfliege (Phorbia coarctata Fall.)

Seit dem Fri.ihjahr 1960 wurden i.iber groBe Gebiet-" Deutschlands verteilt
schwere Brachfliegenschaden an Wintergetreidebestanden sichtbar. Die bisher
als wirksam empfohlene KulturmaBnahme, den Boden zur Zeit der Eiablage
der Fliege nicht brach liegen zu lassen, sondern mit einer gut deckenden
Frucht zu bestellen, versagte. Es wurden daher verschiedene Insektizide auf
ihre Wirksamkeit zur Verhi.itung eines Brachfliegenschadens gepri.ift. Dabei
zeigte sich, daB eine Einpuderung des Saatgutes mit aldrin-, dieldrin- oder
heptachlorhaltigen Mitteln ein wirksames, einfaches und billiges Verfahren
zum Schutze der Wintersaaten gegen die Larven der Brachfliege ist. (K. Buhl
und R. Sol)

5. Prognose i.iber das Auftreten von Rapsschadlingen im Jahr 1962

An Hand zahlreicher, i.iber das Land Schleswig-Holstein verteilt entnommener
Erdproben und zusatzlicher Kescherfange wurde im Friihjahr 1962 die Be
siedlungsdichte der beiden Rapsschadlinge, der Kohlschotenmi.icke (Dasyneura
brassicae Winn.) und des KohlschotenriiBlers (Ceuthorrhynchus assimilis
Payk.) ermittelt. Nach diesen Ergebnissen war nur in den Gebieten Kappeln,
Eckernforde und der Probstei ein mittelstarkes Auftreten der Schadlinge zu
erwarten. Entsprechend dieser Prognose sind in den 3 Gebieten Ganzflachen
behandlungen (s. aa 7) von dem Pflanzenschutzamt Kiel empfohlen und auch
durchgefiihrt worden. In den iibrigen Gebieten des Landes blieben Bekamp
fungsmaBnahmen auf die Feldrander beschrankt oder entfielen ganz. Infolge
dieser speziellen Prognose und der dadurdJ. moglidJ.en gezielten Bekampfung
konnte der Schaden trotz sparsamsten Einsatzes von Insektiziden iiberall
niedrig gehalten werden. Im Durchschnitt sind 1962 nur etwa 2 ·OJo der Ernte
durch die genannten Schii.dlinge vernichtet worden. (K. Buhl und F. SdJ.iitte)

6. Ver,suche zur Bekii.mpfung von Olfruchtschii.dlingen mit bienenunschii.dlichen
Prii.paraten im Kaltnebel- und Spriihverfahren vom Hubsduauber aus

Im Rapsanbaugebiet Schleswig-Holsteins wurde in 2 GroBversuchen gepriift,
ob Thiodan-Kaltnebel auch vom Hubschrauber aus insektizid wirksam gegen
die Kohlschotenmiicke und den KohlschotenriiBler auf bliihende Rapsbestii.nde
ausgebracht werden kann. Dabei wurde festgestellt, daB die Kohlschoten
miicke nach einmaligem Einsatz von Th 300 (Thiodan-Kaltnebellosung der
Firma BORCHERS, Goslar) in einer Aufwandmenge von 1500 g reinen Wirk

stoffes je ha wirksam abgewehrt werden kann. Die Wirkung gegen den
KohlsdJ.otenriiBler ist dagegen zeitlich begrenzt. (K. Buhl und M. Waede t)

7. Erfahrungen eines GroBeinsatzes zur Bekampfung von OlfrudJ.tschadlingen
im Spriihverfahren mit bienenunschii.dlichen Pflanzenschutzmitteln vom Hub
schrauber aus

Fast 1700 ha Olfruchtbestii.nde wurden in einem der seit Jahren bekannten
Hauptbefallsgebiete der Kohlschotenmiicke und des KohlschotenriiBlers im
Land SdJ.leswig-Holstein im Spriihverfahren mit thiodan- und toxaphenhalti
gen Prii.paraten behandelt. Der GroBeinsatz war erfolgreich. Fur das Gelingen
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einer solchen GroBaktion sind grundliche Vorbereitung, genaue Festlegung 
des Einsatztermines, ein gut funktionierender Bodendienst und exaktes Flie
gen van entscheidender Bedeutung. Bienenschaden oder andere Vergiftungs
falle traten nicht ein. (K. Buhl in Zusammenarbeit mit H. Hornig vom Pflan· 
zenschutzamt Kiel) 

8. Bedeutung der Quecke fur die Vermehrung der Sattelmucke (Haplodiplosis

equestris Wagner)

In einem isoliert liegenden, kleinen Befallsherd der Sattelmucke war 1961
auf einem Feld der angebaute Weizen total geschadigt warden. 1962 stieg
hier die Bev6lkerungsdichte des Schadlings noch weiter an. Dabei zeigte sich
sehr deutlich, daB Halme des Ungrases Quecke starker befallen waren als die
der am h6chsten befallenen Kulturpflanzen Weizen und Gerste, Die Mucken
hatten in den Jahren 1958 bis 1962 geeignete Wirtspflanzen in groBer Zahl
vorgefunden, und zwar waren es teHs Kulturpflanzen (1958 und 1961 Sommer
weizen; 1962 Wintergerste) und teils das Ungras Quecke, das sich in dem
1959 und 1960 angebauten Kleegrasbestand stark ausbreiten konnte. Der im
unmittelbar folgenden Jahr (1961) an Weizen aufgetretene Schaden war so
mit nur dadurch zu erklaren, daB die Sattelmucken an den Queckehalmen
gunstige Vermehrungsbedingungen gefunden hatten.
Fur die Praxis ergibt sich daraus die Folgerung, Felder im Massenwechsel
gebiet der Sattelmucke moglichst weitgehend von Quecke freizuhalten bzw.
nach starker Verqueckung nicht unmittelbar die am meisten gefahrdeten Ge
treidearten (Weizen und Gerste) anzubauen. (F. Schutte)

bb) Im Berichtsjahr lauiende Forschungsvorhaben: 

1. Fruchtfolgekrankheiten

Die Anbauentwicklung in der deutschen Landwirtschaft ist durch zwei be
sondere Tendenzen gekennzeichnet: durch die Verschiebung des Anbauver
haltnisses van Blattfrucht zu Halmfrucht zugunsten der Halmfruchte und
durch die Zunahme van Weizen und Gerste auf Kosten des Hafers.
Auf Grund dieser Entwicklung haben die Fruchtfolgekrankheiten, insbeson
dere die FuBkrankheiten des Weizens, eine immer gr6Bere praktische Be
deutung erlangt. Die Untersuchungen erstrecken sich daher in erste Linie
auf Beobachtungen uber das Auftreten dieser Krankheiten in der Praxis und
auf die daduch verursachten Schaden. Daruber hinaus ist ein gr6Berer Frucht
folgeversuch in Vorbereitung, der die in der Praxis vorkommenden Frucht
folgekombinationen berucksichtigt und in den Versuche zur Verhutung der
Schaden eingeschaltet werden sollen. Die Untersuchungen werden mit Unter
stutzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgefuhrt. (H. Bockmann
und R. Sol)

2. FuBkrankheiten des Weizens (Halmbruchkrankheiten, Schwarzbeinigkeit)

Die Untersuchungen iiber die FuBkrankheiten des Weizens, die auf Grund
der Zunahme des Getreidebaues sowie des gleichzeitigen Ruckganges des
Haferbaues zum wichtigsten pflanzenpathologischen Problem in der Land
wirtschaft geworden -sind, erstrecken sich in erster Linie auf die Anwendung
verschiedener KulturmaBnahmen zur Verhutung gr6Berer Verluste. Einge
schlossen sind Versuche mit verschiedenen Saatzeiten, Saatstarken, Saat
tiefen, Dungungen und Sorten. Die Versuche werden nicht nur auf naturlich
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verseuchten Feldern, sondern auch unter Anwendung kilnstlicher Infektionen 
durchgefiihrt, deren Methode bereits erarbeitet worden ist. Die bisherigen 
Ergebnisse !assen erkennen, dal3 es zahlreiche Moglichkeiten (Regelung der 
Saatzeit, der Saatstarke und der N-Diingung) gibt, die Schaden in tragbaren 
Grenzen zu halten. (H. Bockmann) 

3. Ahrenkrankheiten des Weizens (Braunspelzigkeit, partielle Taubahrigkeit)
Aul3er den FuBkrankheiten haben in den vergangenen 10 Jahren auch die
Ahrenkrankheiten des Weizens e r  h e  b Ii c h e  w i r t  s c h a f t  Ii c h e  B e  -
d e  u t u n  g erlangt. Der Grund liegt nicht nur darin, daB wahrend dieses Zeit
raumes mehrere nasse Sommer zu verzeichnen waren, sondern zu einem guten
Teil auch in der Tatsachr, :.!al3 der Weizenanbau einen immer grol3eren Umfang
angenommen hat. Die Versuche erstrecken sich ebenfalls in erster Linie auf die
Anwendung verschiedener Kulturmal3nahmen, wie Standweiten, Diingungen
und Sortenwahl. Auch hier finden kiinstliche Infektionen statt. (H. Bockmann)

4. Bodenmikrobiologische Untersuchungen der Fruchtfolgeschaden an Weizen
Durchgefiihrt werden Untersuchungen iiber die Zusammensetzung und iiber
die Leistungen (Umsatz organischer Substanz, Pathogenitat, Antibiose gegen
pathogene Pllze) der Mikroflora in Boden unter und nach Anbau von Wei
zen, Raps und Erbsen. Die Arbeiten laufen im Rahmen eines Schwerpunkt
programrnes der Deutschen Forschungsgemeinschaft und werden fortgefiihrt.
(K. H. Domsch und W. Garns)

5. Priifung chemischer \Virkstoffe zur Bekampfung von Cercosporella herpo
trichoides Fron und Op hiobolus graminis Sacc.

Getestet wurden bisher 27 verschiedene Wirkstoffe, von denen 7 bei einer
Aufwandmenge von 100 ppm einen Bekampfungserfolg gegen 0. graminis von
90 °/o ergaben. Von diesen Wirkstoffen zeigten Dithianon, Pentachlornitro·
benzol (PCNB) sowie das Versuchspraparat Metthieson 2424 eine Halbwerts
zeit von etwa 60 Tagen im Boden. Eine ausreichende, kombinierte w-irkung
gegen C. herpotrichoides und 0. graminis zeigte bislang nur PCNB bei einer
Aufwandmenge von 500 ppm aktiver Substanz. Die Wirkung von Hg-haltigen
Praparaten wurde nicht gepri.ift, da sich ein praktischer Einsatz fiir diese
Indikationen verbietet. Die Priifungen werden unter Freilandbedingungen
fortgesetzt. (K. H. Domsch)

6. Priifung von Futtergrasern auf Anfalligkeit gegeni.iber Ophiobolus graminis
Sacc. und Cercosporella herpotrichoides Fron

Untersucht wurde die Jugendanfalligkeit von 14 verschiedenen Grasarten
auf den Befall durch die genannten Pilze. Fiir 0. graminis wurde mit Lolium 
multiilorum und Bromus inermis (anfallig) sowie mit Festuca pratensis und
Dactylis glomerata (widerstandsfahig) der Versuch mit 3 Herkiinften je Gras
art wiederholt. Spatinfektionen mit dem gleichen Pilz ergaben keine Ertrags
minderung in Gefal3versuchen. Gegen C. herpotrichoides erwiesen sich bis
her nur Poa pratensis, Dactylis glomerata und Phalaris arundinacea als rela
tiv widerstandsfahig. Die Versuche werden unter Freilandbedingungen wie
derholt. (K. H. Domsch)

7. Untersuchungen i.iber die WeiBahrigkeit im Grassamenbau
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Die Weil3ahrigkeit im Grassamenbau ist vor allem in Siiddeutschland ver
breitet. Als Schadsymptom tritt sowohl partielle als auch totale WeiBahrig
keit auf. Die Ursad1en sind noch weitgehend ungeklart.



In Versuchen wurde der Einflufl witterungsbedingter Umweltfaktoren, der 
N-, K20- und Mikronahrstoffdiingung (Cu, B, Mn, Mo) und der Graswanze 
Miris dolobratus L. auf die Entstehung der Weiflahrigkeit gepriift. Es konnte 
festgestellt werden, dafl fur die partielle Weiflahrigkeit Wasser- und Nahr
stoffmangel als Ursache anzusehen sind. Totale Weiflahrigkeit wird durch 
die,se Faktoren aber nur in begrenztem Umfang hervorgerufen. In diesem 
Falle weisen die total weiflahrigen Pflanzen aber nicht die charakteristische 
Einschniirung auf. Die Versuche mit der Graswanze Miris dolobratus ergaben 
noch keine eindeutigen Ergebnis,se. (H.-G. Prillwitz) 

8. Untersuchungen iiber die Weiflspitzigkeit am .Ahrengetreide (neu)

Die Weiflspitzigkeit trat 1962 besonders stark am Weizen auf. Ihre Ursache
ist unbekannt. .Ahnliche Beziehungen wie bei der Flissigkeit des Haters
scheinen nach den Ergebnissen der Voruntersuchung nicht zu bestehen. Bei
der Flissigkeit des Haters bleibt jeweils eine bestimmte Altersklasse der
.Ahren taub, wahrend van der Weiflspitzigkeit alle im obersten Drittel der
.Ahre (Weizen, Gerste) befindlichen .Ahrchen betroffen werden. Kraftige friihe
N-Diingung verstarkte den Anteil der weiflspitzigen .Ahren betrachtlich, wah
rend Kalkstickstoff und spate N-Diingung ihn vermindern. Es werden haupt
sachlich die Nebentriebe van der Weiflspitzigkeit betroffen. (H.-G. Prillwitz)

9. Unternuchungen iiber Biologie, Systematik und wirtschaftliche Bedeutung der
an Getreide und Futtergrasern vorkommenden Stengelgallmiicken (Mayetiola
Arten)

Die Biologie und wirtschaftliche Bedeutung der He,ssenmiicke wurde weit
gehend geklart und zur Frage der systematischen Stellung festgestellt, dafl
zwischen der Hessenmiicke und der van Ballow neu beschriebenen Roggen
gallmiicke (M. secalis Ballow) keine biologisch und morphologisch grund
legenden Unterschiede bestehen. Die Roggengallmiicke ist als eine Farb
varietat der Hessenmiicke anzusehen. (K. Buhl)

10. Untersuchungen iiber den Massenwechsel der wichtigsten Olfruchtschadlinge
und Ausarbeitung geeigneter Prognose- und Bekampfungsmethoden

Die praktisch bereits seit Griindung des Instituts (1925) laufenden Unter
suchungen haben zum Ziel, fur die 5 wichtigsten Raps- und Riibsenschadlinge,
die Kohlschotenmiicke (Dasyneura brassicae Winn.), den Kohlschotenriifller
(Ceuthorrhynchus assimilis Payk.), den Rapserdfloh (Psylliodes chrysocephala
L.), den Rapsglanzkafer (Meligethes aeneus Fabr.) und den Rapsstengelriifller
(Ceuthorrhynchus napi Gyll.) feldbrauchbare Methoden zur Prognose und Be
kampfung zu erarbeiten. Gleichzeitig soll durch langfristige Beobachtungen
geklart werden, inwieweit Fruchtfolge und Kulturmaflnahmen oder biologische
Methoden zur Verhiitung eines Schadlingsbefalls im Olfruchtbau erganzend
herangezogen werden konnen. (K. Buhl und F. Schutte)

11. Untersuchungen zur Frage der Biologie, insbesondere der Eiablage der Brach
fliege (Phorbia coarctata Fall.)
Nach unserem bisherigen Wissen soll die Brachfliege, e i n  g e b i  e t  s w e  i s  e
w i r t s c h a f t l i ch b e d e u t e n d e r  S c h a d l i n g  d e r  W i n t e r 
r o g g e n - u n d W i n t e r w e i z e n b e s t a n  d e  , brachliegende oder liik
kig ,stehende Kulturfelder zur Eiablage bevorzugen. Voruntersuchungen zu
dieser Frage (s. aa 4) haben aber gezeigt, dafl das anscheinend nicht die Regel
ist. Es sollen daher durch weitere spezielle Untersuchungen die Eiablage-
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gewohnheiten dieses Getreideschadlings mit dem Ziel der Erarbeitung geeig
neter KulturmaBnahmen zur Verhutung eines Brachfliegenbefalles geklart 
werden. (K. Buhl und R. Sol) 

12. Untersuchungen uber die Wirtspflanzen und Ausbreitungsintensitat der Sattel
mucke (Haplodiplosis equestris Wagner)

Die Dberprufung der Kultur- und Untergraser in bezug auf ihre Eignung als
Wirtspflanzen der Sattelmucke wird fortgesetzt, um weitere und genauere
Angaben zur Niederhaltung des Schadlings durch KulturmaBnahmen zu ge
winnen. Durch Beobachtung der Ausbreitung,sintensitat der Mucke soll fest
gestellt werden, bis auf welche Entfernung die an ein befallenes Feld an
grenzenden Acker gefahrdet sind. (F. Schutte)

13. Untersuchungen uber Russelkafer-Schaden im WeiBklee-Samenbau
Wie die bisherigen Untersuchungen gezeigt haben, ki:innen die als ,,Spitz
mause" bezeichneten Russelkafer (Apion flavipes Payk.) Schoten und Samen
des WeiBklees zu hohem Anteil vernichten. Durch Behandlung mit den fur
die Bienen unschadlichen Praparaten Thiodan und Toxaplren sind die Seba.
den 1962 erheblich reduziert und die E r  n t e e  r t  r a g e  b i s  z u 5 0 °/o g e.
s t e i g e r t warden. (F. Schutte)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Untersuchungen uber Biologie, wirtschaftliche Bedeutung und Bekampfung
von im Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenbau wichtigen Dipteren

2. Untersuchungen uber den Massenwechsel der wirtschaftlich bedeutenden
Schadlinge im Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenbau

Institut fiir Gri.inlandschadlinge in Oldenburg 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen uber die Verbreitung des Graser angreifenden Pilzes Corti

cium fucitorme im nordwestdeutschen Grunland
Der Pilz, der erstmalig im Weser-Ems-Gebiet 1961 starker auftrat, wurde nur
noch vereinzelt, und zwar ausschlieBlich im armen, uberanstrengten oder im
Wasserhaushalt gesti:irten Grunland gefunden. Bei schonender Behandlung
der Narbe und ,starker Dungung verschwand er auch auf stark befallenen
Rasen fast vollstandig. Das bevorzugte Vorkommen auf notleidenden Flachen
sowie die leichte Bekampfbarkeit durch KulturmaBnahmen bestatigen die
Vermutung, daB es sich um einen Schwacheparasiten handelt, der dem ge
pflegten Grunland nicht gefahrlich werden durfte. (W. Richter)

2. Versuche zur chemischen Unkrautbekampfung im Grunland
Mehrjahrige Versuche richteten s.ich gegen Mittleren Wegerich (Plantago
media), Wasserkreuzkraut (Senecio aquaticus) und Rasenscihmiele (Deschamp

sia caespitosa).

Der Mittlere Wegerich lieB sich auch auf extrem stark befallenen Weiden
mit den Wuchsstoffherbiziden 2,4-D und MCPA verdrangen, wenn die Sprit
zung mit Dungung und vorubergehender Wiesennutzung ,gekoppelt wurde.
Das giftige Wasserkreuzkraut kann auf Weiden mit hoher dosierten Wuchs
stoffen bekampft werden. Eine ganzflachige Wuchsstoffbehandlung wird trotz
dem nicht empfohlen, da es sich unter Vermeidung unerwunschter Bestands
veranderungen schon durch wiederholte Mahd und intensivere Narbenpflege.
beseitigen la.flt.
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Durch Massenauftreten der Rasenschmiele wertlos gewordene Weiden wurden 
nach restloser Vernichtung der Rasensc:hmiele· durch eine glanzflac:hige Be
handlung mit chemischen Mitteln (TCA, Dalapon, Aminotriazol) neu eingesat. 
Sie blieben nur bei ausreichender Narbenpflege frei von Rasensc:hmiele. 

(W. Richter) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchung.en uber den EinfluB der Witterung auf den Massenwechsel
sc:hadlicher Wiesensc:hnaken (Tipula)

Das im Beric:ht,sjahre katastrophale Auftreten von Tipula-Larven im Grunland
und in Getreide auf Umbruchflad1en kam iiberraschend, weil die Populationen
erst im Diirrejahr 1959 total zusammengebroc:hen waren. Um die Prognose des
Schadauftretens zu ,sichern, miissen die Untersuc:hungen uber den Einflufl der
Witterung vertieft werden. (H. Maercks)

2. Untersuchungen iiber Krankheiten und Parasiten der Wiesensc:hnaken
Die bisherigen Untersuchungen ergeben noch kein klares Bild uber die Be
deutung von Parasiten und Krankheiten fur den Massenwechsel der Wiesen
schnaken. Die Krankheitsdiagnose erfolgt in Zusammenarbeit mit dem In
stitut fur biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt. (H. Maercks)

3. Versuche zur Bekampfung von Wiesenschnaken
Die Versuche sollen klaren, bei welchen Mindesttemperaturen eine wirksame
Tipula-Bekampfung moglich ist. Sie haben im Hinblick auf die Schaden ver
hiitende Friihbekampfung wahrend der Wintermonate e r  h e  b l i c h e
v o l k s w i r t  s c h a f tl i c h e  B e d e  u t u n  g. {H. Maerck,s)

4. Grundlegende Untersuchungen iiber die natiirliche Bestandsregulation in
Schadnager-Populationen
Diese Untersuchungen, die sich u. a. der Methodik der individuellen Markie
rung und des Wiederfanges bedienen, sollen zu einer weiteren Klii.rung der
Ursachen und Zusammenhii.nge jener periodischen Bestands,schwankungen frei
lebender Nagetiere beitragen, die mit s c h w e r e  n w i r ts c h a f t  1 i c h e n
S c  h a d  e n  verbunden sind. (F. Frank)

5. Unter,suc:hungen iiber den Einflufl me-teorologischer Faktoren auf die Periodi
zitii.t der Feldmausplagen
Diese Iangjii.hrigen Untersuchungen zielen auf eine Verbesserung der Pro
gnose von Mii.useplagen, deren ungewohnliche Schwierigkeit und bisherige
Unzulii.nglichkeit u. a. der Grund dafiir sind, daB sich die durch freilebende
Nagetiere verursachten Schii.den trotz entschiedener Vervollkommnung der
Bekii.mpfungsmethoden bislang nicht wesentlich vermindert haben. (F. Frank)

6. Untersuchungen iiber die Auswirkungen der landeskulturellen und betriebs
wirtschaftlichen SanierungsmaBnahmen des Kiistenplanes auf die Feldmaus
plagen
Es soll geklii.rt werden, ob und wie weit eine okologische Umgestaltung und
intensivere Bewirtschaftung, wie sie z. Z. in einigen chronischen Plagegebie
ten NW-Deutschlands eingeleitet worden sind, der Entstehung von Feldmaus
plagen entgegenwirken bzw. diese ganz zum Erloschen bringen. (F. Frank)

7. Versuche zur chemischen Bekii.mpfung hartnii.ckiger Griinlandunkrii.uter
In Zeitstufenversuchen kommen ver.schiedene Wuch,sstoffe im Verein mit
Diingung, Mahd, Walzen und dgl. zum Einsatz. Sie ric:hten sich gegen Wiesen-
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kerbel (Anthriscus silvester), der auf nicht weidefahigen Flachen schwer zu 
verdrangen ist, gegen die Ackerdistel (Cirsium arvense), die auf Marschboden 
noch erhebliche Schwierigkeiten macht, und gegen den Fadenformigen Ehren
preis (Veronica filiformis), fiir den bisher keine sichere Bekampfung bekann: 
ist. Die genannten Unkrauter entwerten zahlreiche Griinlandflachen. 

(W. Richter) 

8. Versuche zur mechanisch-chemischen Bekampfung des Duwocks (Equisetum
palustre)
Der Duwock ist die im nordwestdeutschen Griinland verbreitetste und schad
lichste Giftpflanze. Bei den Bekampfungsversuchen wird die Narbe mit einem
Spezialgerii.t unterschnitten und die Schnittflache gleichzeitig mit Herbiziden
behandelt. Die Wirkung auf den Duwock und auf den gesamten Pflanzen
bestand wird iiber mehrere Jahre beobachtet, die zweckmaBigsten MaBnah
men zur Pflege der Narbe nach dem Unterschneiden sollen aufgezeigt wer
den. E i n e d a u e r h a f t e S a n i e r u n g d e r z a h 1 r e· i c h e n D u w o c k -
f l a c h e n  w a r e  v o l ksw i r t s c h a f t l i c h v o n  g r oflt e m  W e r t.
(W. Richter zusammen mit W. Holz vom Pflanzenschutzamt Oldenburg)

9. Versuche mit Herbiziden in und an Wasserlaufen
Ein geregelter Wasserhaushalt ist fiir die Gute und Ertragssicherheit des
Griinlandes Voraussetzung. Wegen des zunehmenden Arbeitermangels ver
langt die Praxis immer dringender nach chemischen Mitteln zur Entkrautung
von Graben und Griippen sowie nach solchen, die zum Niederhalten des
Graswachstums auf den Grabenboschungen geeignet ,sind. Die zahlreichen
dabei auftretenden Probleme erfordern eine grundliche Bearbeitung. (W. Rich
ter zusammen rnit W. Holz vom Pflanzenschutzamt Oldenburg)

10. Untersuchungen iiber die Entwicklung der Vegetation und der Schii.dlinge im
Griinland der Leda-Jumme-Niederung
Das ea. 22 OOO ha groBe Gebiet wurde durch grundlegende MeliorationsmaB
nahmen (voraussichtlicher Gesamtaufwand 120 Millionen DM) von den Win
teriiberschwemmungen befreit, um eine intensive Grunlandbewirtschaftung
zu ermoglichen. Es bietet sich hier eine gunstige Gelegenheit, die Reaktion
von Griinland-Schadlingen und -Unkrautern auf derartige MaBnahmen zu
untersuchen. (F. Frank, W. Richter, H. Maercks)

11. Phanologische Beobachtungen an Grunlandpflanzen
Es wird versucht, mehrjii.hrige Beobachtungen ii.her Austrieb, Blute und Frueh
ten von charakteristischen Grilnlandpflanzen in Beziehung zu dem Auftreten
von Griinland-Schadlingen und -Unkrii.utern zu stellen und damit fiir die Pro
gnose nutzbar zu machen. (H. Maercks)

12. Grundsatzliche Arbeiten ii.her Versuchsanlage und statistische Beurteilung von
Versuchs- und Beobachtungsergebnissen, insbesondere der Schadlings- und
Unkrautbekampfung im Griinland
Diese Arbeiten geben die Grundlage fur eine zusammenfassende Darstellung,
die den im Pflanzenschutz Tii.tigen ein leicht verstandlicher Wegweiser fur
die Anlage von Versuchen und die statistische Auswertung werden soil.
(H. Maercks)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Pflanzensoziologische Untersuchungen auf Flachen, die erstmalig von der
Kohlschnake (Tipula oleracea L.) befallen sind
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2. Untersuchungen iiber die Ursachen von Verunkrautungen im meliorierten
Griinland

3. Untersuchungen iiber Seba.den im Grassamenbau durch Wuchsstoffherbizide

Institut iiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
in Miinster 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Bekampfung der Vektoren des Krauselmosaiks und der Vergilbungskrankheit
der Kohlriibe
Die seit 1957 durchgefuhrten Ubertragerbekampfungsversuche haben ergeben,
da.B MiBernten, wie sie z. B. 1959 und 1960 in den nordwestdeutschen und
norddeutschen Kohlriibenanbaugebieten beobachtet wurden, durch anbautech
nische Maflnahmen weitgehend zu vermeiden sind. Mit einer Saatbeetsprit
zung und ein bis zwei Feldspritzungen mit innertherapeutischen Insektiziden
je nach Entwicklung der Ubertragergradationen wurden in schweren Befalls
lagen b i s  z u 4 5 °/o M e h r  e r t  r a g e  erzielt. Die Spritzung ist bei dieser
Ertragssteigerung wirtschaftlich tragbar. (F. Burckhardt)

2. Untersuchungen iiber die Mitbeteiligung von Nematoden beim Auftreten von
Fuflkrankheiten an Erbsen im Rheiderland (Ostfriesland)
Neben einer standigen Uberpriifung der Nematodenpopulationen nach Anbau
bestimmter Pflanzen wurden Bekampfungsversuche gegen Nematoden mit
chemischen Mitteln durchgefuhrt, bei denen es sich ergab, dafl das Wachstum
der Erbsen durchweg gefordert wurde, auch wenn sich hinsichtlich des Nema
toden- bzw. Pilzbefalls keine signifikanten Unterschiede zeigten. Nach An
wendung von Shell DD blieben 35 0/o der Erbsen gesund (Ausschaltung der
Nematoden), wahrend in der Kontrolle nur 10 °/o der Pflanzen gesundes Wur
zelwerk aufzuweisen hatten. (H. Goffart in Zusammenarbeit mit dem Institut
fur Pflanzenpathologie in Gottingen)

3. Untersuchungen iiber den EinfluB der Pflanzweite nematodenresistenter Kar
toffeln auf den Entseuchungsgrad des Bodens
Im Rahmen von Untersuchungen iiber den Entseuchungseffekt des Anbaus
resistenter Kartoffelsorten wurde ein Versuch mit unterschiedlichen Pflanz
weiten (62,5 x 30 cm, 50 x 30 cm, 40 x 30 cm, 30 x 30 cm) durchgefuhrt. Die
Entseuchung im \Vurzelbereich schwankte zwischen 83 und 97 °/o. Fremdbesatz
(anfallige Knollen) von 5 °/o driickte den Entseuchungseffekt nicht nennens
wert, bei 10 0/o Fremdbesatz ging aber die Nematodenpopulation bei engern
Pflanzenbestand nur um knapp 60 0/o zuriick. (H. Goff art)

4. Erhebungen iiber das Auftreten pflanzenschadigender Nematoden in Reb
anlagen
Durch zahlreiche Bodenuntersuchungen wurde, zum erstenmal in diesem Um
fang in Deutschland, die Nematodenfauna von Rebanlagen in allen wichtigen
Weinbaugebieten untersucht. An allen erfaflten Stellen konnten parasitare
Alchen nachgewiesen werden, darunter einige neue Arten. Es zeigte sich, dafl
die geographische Verbreitung der einzelnen Gattungen und Arten in erster
Linie durch die Bodenart bedingt wird, wobei oft eine scharfe Begrenzung
festzustellen ist. Bei einigen Formen, wie z. B. Xiphinema spp., scheinen auch
Klimafaktoren eine Rolle zu spielen. (B. Weischer in Zusammenarbeit mit
L. Niemeyer vom Institut fur Rebenkrankheiten)
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5. Beobachtungen zur Bekampfung und zur Schadwirkung der Gamma-Eule
(Phytometra gamma L.) im Ri.ibenbau

In Versuchen zur Virus-Ubertragerbekampfung konnte festgestellt werden,
da13 durch ein noch nicht im Handel befindliches systemisches Insektizid, das
am 20. 6. 1962 gespritzt wurde, der gegen Mitte Juli einsetzende sehr starke
Fra13 durch Raupen der Gamma-Eule vollstandig verhindert wurde. Das Mit
tel wirkte gegen diesen Schadling ,systemisch. Alle i.ibrigen in diesem Versuch
angewandten Praparate einschlie13lid1 des Demeton-Vergleichsmittels erwie
sen sich dagegen a.ls wirkungslos. (A. Heiling)

6. Untersuchungen zur chemischen Ungraserbekampfung im Ri.ibenbau

Auffallig schlechte Wirkungen eines friiher bewahrten Mittels zur chemischen
Bekampfung grasartiger Unkrauter gaben Anla13 zu Untersuchungen iiber die
Abhangigkeit der herbiziden Wirkung vom Entwicklungsstadium der Unkrau
ter. In Gewachshausversuchen wurde das Mittel zu verschiedenen Zeiten vor
dem Auflaufen verabfolgt. Eine volle Bekampfungswirkung wurde nur bei
den 4 und 2 Tage vor dem Auflaufen behandelten Versuchsreihen erzielt.
Nach erganzenden Versuchen mit verschiedenen Feuchtigkeitsgraden ist eine
volle Wirkung des untersuchten Herbizids nur zu erwarten, wenn die Anwen
dung auf saatfertigem, von aufgelaufenen Unkrautern weitgehend freiem
Boden bei ausreichender, 50

1
l/o der Feldkapazitat nicht unterschreitender

Bodenfeuchtigkeit erfolgt. (A. Heiling)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber den Einflu13 der bisher im norddeutschen und nordwest
deutschen Raum an Kreuzbli.itlern isolierten Viren auf Stoffwechsel und Ertrag

Kiinstliche Infektionen mit den Hauptiibertragern und Saftiibertragungen er
gaben in Gewachshaus- und Freilandversuchen erhebliche Beeinflussung des
Ertrages und unterschiedliche Wirkung auf den Stoffwechsel. Bei Mischinfek
tionen sind die Ertragsdepressionen gr613er als bei Infektion mit nur einern
Virus. (F. Burckhardt)

2. Untersuchungen iiber die Starke der Saugschaden durch La.use und der Virus
schaden bei Kohlri.iben

Kohlriiben wurden mit virusfreien Pfirsichlausen (Mycodes persicae) und
virusfreien Kohllausen (Brevicoryne brassicae), den Hauptiibertragern des
Krauselmosaiks, und mit infektiosen Lausen besiedelt; vergleichsweise wur
den Pflanzen durch Abreibung infiziert. Die Hohe der Virusschaden und der
Saugschaden ist abhangig vom Entwicklungsstadium der Pflanzen. Die Saug
schaden sind auflerdem abhangig von der Starke der Koloni2bildung.

(F. Burckhardt) 

3. Untersuchungen iiber die Beeinfluflbarkeit der Virusvermehrung in der
Pflanze durch chemische Substanzen

In Freilandversuchen blieb die Behandlung von Ruben mit dem Virus-Hemm
stoff 2-Thiouracil (TU) bei f r  ii h e r  kiinstlicher Infektion im Widersprudl zu
alteren Ergebnissen ohne feststellbaren Einflu13 auf die Ertragsleistung. Sie
steigerte hingegen den Ruben- und Zuckerertrag der durch S p a t infektion
spontan befallenen Pflanzen signifikant. In Gewachshausversuchen wurde fest
gestellt, da13 eine Hemmstoffbehandlung die volle Symptomauspragung um
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5-6 Wochen verzogert, daB die gleichzeitig zu beobachtende phytotoxische
Wirkung des TU im wesentlichen auf einer spezifischen Beeinflussung der
Zellteilungsvorgange beruht, und daB da,s TU unmittelbar in den Stickstoff
wechseI der Rube eingreift. (A. Heiling)

4. Untersuchungen uber die Wirkung des in England isolierten milden Vergil
bungsvirus der Zuckerrube (SBMYV Russel) auf den Stoffwechsel der Rube

Drei Isolate des SBMYV bewirken in Gewachshausversuchen die gleichen
stoffwech,selphysiologischen Veranderungen wie das Beta-Virus 4, wenn aucb
in verringertem AusmaB. In der Wirkung auf den Stoffwechsel bestehen
demnach zwischen beiden Virusarten keine prinzipiellen, sondern nur gra
duelle Unterschiede. (A. Heiling)

5. Untersuchungen uber die Wirkung steigender Stickstoff- und Chlorgaben auf
den techni,schen Wert virusfreier und vergilbungskranker Ruben

In Feldversuchen mit gestaffelter Stickstoffdiingung und mit drei, im Chlor
gehalt unterschiedlichen Kali-Dungemitteln nahm bei virusfreien, bei spontan
von der: virosen Vergilbung befallenen und bei kunstlich mittelstark und
schwer infizierten Zuckerruben der Gehalt der Ruben an schadlichen Neben
stoffen so.wohl mit der Hohe der N- und Cl-Gaben als auch mit dem Infek
tionsgrad eindeutig zu. (A. Heiling)

6. Untersuchungen uber das Auftreten und die Schadwirkung von Pythium

irregulare

Der Pilz Pythium irregulare, der Erreger der Gefaflbundel- oder Welkekrank
heit der Futter- und Zuckerruben, tritt im nordwestdeutschen Raum auf leich

ten, anmoorigen Boden mit ph-Werten unter 5,6 auf. Durch eine erhohte
Kalkgabe konnte in Gefaflversuchen und auf Kleinparzellen die Starke des
Befalls gemindert werden. Eine Gesundung der Boden war jedoch auf diese
Weise nicht zu erreichen. Die Behandlung mit Bodendesinfektionsmitteln
fiihrte in Gefaflversuchen zwar zu schwacherem Befall, versagte aber im Frei.
land. (F. Burckhardt)

7. Untersuchungen zur Frage der physiologischen Bedeutung der an stockalchen
kranken Ruben auftretenden Pusteln

Im Rahmen der Arbeiten zu dieser Frage wurde Rinde von Epicotyl, Hypoco
tyl und Wurzeln von Ruben mit und ohne Lentizellenwucherungen auf Stick
stoff, Kohlenhydrate und losliche Asche untersucht. Dabei ergab sich, daB die

stark mit solchen Pusteln besetzte Rinde erheblich mehr loslichen und nicht
li:islichen Stickstoff, li:isliche Asche und reduzierende Zucker, dafiir aber um
mehr als die Halfte weniger Saccharose als die pustelfreie Rinde enthalt.
Dagegen waren im Hypocotyl nur geringe, in der Wurzel gar keine Gehalts
unterschiede festzustellen. Der Gehalt der Rubenrinde an samtlichen zucker
technisch unerwunschten Stoffen, Invertzucker, loslichem Stickstoff und li:is

licher Asche, ist um ein Vielfaches hoher als derjenige der ubrigen Rube.
(H. Goffart und A. Heiling) 

8. Untersuchungen uber das unterschiedliche Verhalten aggre::siver Biotypen
des Kartoffelnematoden

Die Ergebnisse vergleichender Anbauversuche mit der resistenten Sorte An
tinema im In- und Auslande (England, Schweiz) weisen darauf hin, daB inner
halb der Gruppe der aggressiven Biotypen Unterschiede bestehen. Eine Uber
priifung der in Westdeutschland bekanntgewordenen Biotypenherkunfte mit
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einem Testsortiment ergab, daB es sich um denselben Biotyp handelt, der 
auch im mitteldeutschen Raum und in Holland vorkommt. Es ist jedoch mog
lich, daB sich bei einer Verfeinerung des jetzigen Testsortiments, an der z. Z. 
gearbeitet wird, Unterschiede herausstellen. Dern Anbau nematodenresistenter 
Kartoffeln kommt als natiirliche MaBnahme der Bodensanierung e r  h o  h t e 
w i r t s c h a f t  1 i c h e B e d e u t u n g zu. (H. Goff art) 

9. Untersuchungen iiber die Wirkung systemischer Nematizide

Seitens der chemischen Industrie wurden in letzter Zeit neue Nematizide mit
systematischer Wirkung entwickelt. Im Berichtsjahr wurden zwei Praparate
sorgfaltig gepriift. Sie zeigten beide mit geringen Ausnahmen keine phyto
toxische Wirkung bei der Anwendung zu wachsenden Pflanzen. Die nemati
zide Wirkung war im ganzen gut, in manchen Fallen sogar sehr gut. Granu
late bewahrten ,sich besser als Emulsionen, namentlich wenn sie mehrmals
in kleinen Gaben verabreicht wurden. Die Riickstandsfrage wurde im biologi

schen Test mit der Taufliege (Drosophila melanogaster) gepriift. Bei Gurken,
Kartoffeln und Mohren zeigten sich noch nach Wochen Riickstande in Blattern
und Friichten, nicht jedoch bei fast gleichen Aufwandmengen in Futterriiben.

(H. Goffart) 

10. Untersuchungen iiber Nematoden als Ubertrager bodeniibertragbarer Viren
landwirtschaftlicher K ul turpflanzen

Untersuchungen in den Pflanzkartoffelanbaugebieten Norddeutschlands er
gaben, daB auf Boden, die bodengebundene Viren fiihren, welche sich z. B.
als Ringnekrosen auf Kartoffelblattern auBern, bestimmte Nematoden vor
kommen, die als Virusiibertrager verdachtig sind, z. B. Longidorus elongatus
und L. attenuatus. In einem Versuch konnte die Ubertragung des Virus durch
die Topferde auf zunachst einwandfrei gesunde Pflanzen experimentell nach
gewiesen werden. Ein Bekampfungsversuch mit einem Nematizid ergab, dafi
auf den behandelten Parzellen die Ringnekrosen an Kartoffelpflanzen seltener
auftraten als auf unbehandelten. (H. Goffart in Zusammenarbeit mit J. Volk
vom Institut fur Virusforschung)

11. Untersuchungen iiber die Lebensweise des Riibenkopfalchens (Ditylenchus
dipsaci)

Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Ermittlung der Aktivitat der an
Ruben auftretenden biologischen Rasse des Schadlings wahrend der Vegeta
tionszeit. Abgesehen von kleinen, wahrscheinlich durch Niederschlage beein
fluBten Abweichungen trat ab Ende Mai im allgemeinen ein Riickgang der
Bodenverseuchung ein, z. T. begriindet durch die Einwanderung von Alchen
in die Jungpflanzen, moglicherweise aber auch bestimmt durch eine Abnahme
in der Aktivitat der Tiere. (H. Goffart)

12. Experimentelle Untersuchungen iiber die Bedeutung parasitarer Nematoden
als Schadlinge an Reben unter besonderer Beriicksichtigung virusiibertragen
der Arten

Im Anschlufl an die jetzt abgeschlossenen Erhebungen iiber das Auftreten
parasitarer Nematoden wurden Untersuchungen iiber ihre Bedeutung als Reb
schadlinge begonnen. Die meisten Formen, wie z. B. verschiedene Arten der
Gattungen Paralylenchus, Pratylenchus, Helicotylenchus, Rotylenchus schadi
gen in erster Linie durch Verletzen der Wurzeln, Storungen der Gewebe-
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funktionen und Nahrungsentzug. Xiphinema- und Longidorus-Arten ki:innen 
dariiber hinaus noch Viruskrankheiten iibertragen. Sie werden bei den Unter
suchungen besonders beriick.sichtigt. Da sowohl die Nematoden ,selbst als 
auch die nematodeniibertragbaren Viren im Weinbau jahrlich grofle Verluste 
hervorrufen, kommt den Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet, vor allem 
im Rahmen der EWG, eine e r h 6 h t e w i r t s c h a f t  1 i c h e B e d e u t u n  g 
zu. (B. Weischer in Zusammenarbeit mit L. Niemeyer vom Institut fiir Reben
krankheiten) 

13. Untersuchungen iiber den Einflufl von Unkrautern auf die Populationsdyna
mik wandernder Wurzelnematoden

Wandernde Wurzelnematoden der Gattungen Pratylenchus, Rotylenchus, Para

tylenchus usw. sind in Ackerbi:iden weit verbreitet. AuBer an Kulturpflanzen
ki:innen sie sich auch an verschiedenen Unkrautern vermehren. Versuche mit 
Rein- und Mischkulturen verschiedener Unkrauter zeigten u. a., daB Vogel
miere, Graser und Kreuzkraut die Vermehrung von Paratylenchus hamatus

begiinstigen, wahrend Brenriessel, Franzosenkraut und Melde die Verseuchung
herabsetzen. Schwarzbrache hatte eine unerwartet schwache befallsmindernde
Wirkung. Der EinfluB der Pflanzen auf die Nematodenpopulationen reichte
in der Regel nicht tiefer als 20 cm in den Boden. (B. Weischer)

14. Untersuchungen iiber ein Zusammenwirken von pflanzenschadigenden Nema
toden mit dem Pilz Alternaria porri i. sp. dauci, dem Erreger der Mi:ihren
schwarze

Feldbeobachtungen deuten darauf hin, daB das Auftreten der Alternaria
Schwarze in ursachlichem Zusammenhang mit dem gleichzeitigen Befall der
Mohren durch pflanzenschadigende Alchen ,steht. Zur Klarung dieser Frage
durchgefiihrte Versuche mit kiinstlicher Infektion erbrachten noch keine zu
verlassigen Ergebnisse. (B. Weischer in Zusammenarbeit mit R. Schneider
vom Institut fiir Mykologie)

cc)  Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm): 

1. Untersuchungen von Folgeerscheinungen an virusinfizierten Kohl- und Stop
pelriiben

2. Untersuchungen iiber den EinfluB der Virus-Infektion auf den fermentativen
Stoffwechsel der Zuckerriibe, insbesondere auf die Phosphatase-Aktivitat

3. Untersuch1,mgen iiber biologische Rassen bei Ditylenchus dipsaci

4. Untersuchungen iiber die Bekampfung von Nematoden an Maiblumen

5. Untersuchungen uber chemisch-physiologische Beziehungen zwischen Nema
toden und Pflanzen

lnstitut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
Auflenstelle in Elsdorf 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

I. Versuche mit verschieden aggressiven Varianten des Vergilbungsvirus (Beta
Virus 4) der Zuckerriiben

In mehrjahrigen ·Feldinfektionsversuchen wurde eine siiddeutsche und eine
westdeutsche Herkunft des Vergilbungsvirus vergleichend untersucht. Der
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siiddeutsdie Stamm verursadite spater auftretende, im Sommer sdiwadier 
bleibende Symptome und erheblich geringere Ertragsverluste als der sehr 
aggressive westdeutsdie Stamm. Die Abhangigkeit der Schaden von den 
AuBenfaktoren war bei dem geringer sdiadigenden siiddeutsdien Stamm gr6-
Ber als bei dem westdeutschen. (W. Steudel) 

2. Untersudiungen iiber den Flug der im Riibenbau als Vektoren schadlichen
Blattlause in den Jahren 1951-1960
Die in Elsdorf seit 1951 laufenden Beobaditungen iiber den Flug der Griinen
Pfirsidiblattlaus (Myzodes persicae) und der Schwarzen Bohnenblattlaus
(Doralis fabae) mit der Farbfalle nadi Moericke wurden zusammengefaBt und
mit entsprechenden Reihen aus Worms, Frankfurt, Wiirzburg, Hannover und
Braunschweig verglidien. In der Koiner Buch1: begann der Flug fast .zur glei
chen Zeit wie am Oberrhein; sein Ende im Sommer wurde aber im Durdi
sdinitt erst 3 Wochen spater registriert. An alien anderen Orten setzte er
erst wesentlich spater ein. ('W:. Steudel)

3. Arbeiten zur Dosierung und Wirkung von Menazon als Saatsdiutzpuder bei
monogermen Zuckerriiben
Ein Menazon-Saatsdiutzpuder der Fa. Merck, Darmstadt, konnte in Kleinver
suchen in groBen Mengen an monogermes Zuckerriibensaatgut angelagert
werden, ohne daB das Keimen in nennenswertem Umfang beeintrachtigt
wurde. Erst bei extrem hohen Mengen des Praparates (100-200 °/o des Saat
gutgewichtes) wurden starkere Keimschaden festgestellt. Praxisversuche sol
len in der kommenden Zeit klaren, ob das Praparat das Auftreten der Ver
gilbungs-Krankheit verzogern und die von ihr verursachten Schaden bei
Zuckerriiben mindern kann. (R. Thielemann)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Versuche zur Wirkung von Virushemmstoffen bei vergilbungskranken Zucker
riiben
In friiheren Versudien war geklart worden, inwieweit die Wirkung einer
einmaligen Behandlung experimentell mit dem Virus der VergilQung (Beta
Virus 4) infizierter Zuckerriiben mit 0,1 °/o 2-Thiouracil von der S.tarke der
Infektion, dem Infektions- und dem Behandlungszeitpunkt beeinfluBt wird.
Im Beriditsjahr konzentrierten sich die Arbeiten auf die Frage, ob und unter
welchen Bedingungen der schadenshemmende Effekt einer ersten Beliandlung
mit 2-Thiouracil durch eine zweite oder dritte verstarkt werden kann.

(W. Steudel) 

2. Untersuchungen an vergilbungstoleranten Zuckerriibenstammen

Der Weg, um zu einer hochleistungsfahigen vergilbungstoleranten Zucker
riibensorte zu kommen, geht iiber die Auslese einer groBen Zahl von Riiben
familien oder -stammen, die unter sdiweren Infektionsbedingungen mit dem
Vergilbungsvirus (Beta-Virus 4) - Vektor: Myzodes persicae - auBerlich
einen hohen Grad von Resistenz und dabei eine Ertragsleistung besitzen
miissen, die mindestens der der gebietsiiblichen Handelssorte entspricht.
Wahrend es sdion gelungen ist, Stamme herauszufinden, die trotz kiinstlicher
Infektion dem Ertrag der Handelssorte signifikant iiberlegen sind, erteichen
sie o h  n e Infektion meist die Ertrage der Handelssorten nicht.

(R. Thielemann) 
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3. Versuc:he zur Wirkung systemischer Saatschutzpraparate bei monogermen
Zuckerriiben unter besonderer Beriicksichtigung der Verfahrenstec:hnik
Die Arbeiten, wirtschaftlich wichtige Schadlinge des Zuckerriibenbaues durch
gleichzeitiges Ausbringen von Saatgut und systemisch wirkenden Saatschutz
granulaten ohne zusatzliche SpritzmaBna hmen zu bekampfen, wurden insbe
sondere mit Monogermsaatgut fortgesetzt. Ganz besonders interessierte das
.. Side-" und .. Top-dressing"-Verfahren in seiner Wirkung auf Pflanze und
Sc:hadlinge. Friihere Erfahrungen, wonac:h das Aufbringen des Granulats auf
die auflaufenden Ruben bei Trockenheit weniger giinstig ist, konnten besta
tigt werden. Angesichts des Zwanges, den Riibenbau nach Moglichkeit von
zusatzlic:hen Arbeiten zu entlasten, kommt Versuchen in dieser Ric:htung
e r h 6 h t e w i r t s c h a f t l i c h e B e d e  u t u n g zu. (W. Steudel und
R. Thielemann)

4. Untersuchungen iiber den Einsatz von Bodeninsektiziden zur Bekampfung
von Tausendfiifllern (Blaniulus spec.)

Befriecjigende Erfolge wurden erzielt mit Disyston-Granulat im ,, Top-dress
ing" -Verfahren. Aussc:hlaggebend fur die Wirkgeschwtndigkeit war aller
dings der Feuchtegrad des Bodens. Wahrscheinlich werden die Erfolgsaus
sichten beim Eindrillen des Granulats langs der Riibenreihen zunehmen und
optimal beim Beidrillen zur Saatzeit sein, weslialb auf gefahrdeten Flachen
1963 weitere Versuche unternommen werden sollen. (R. Thielemann)

5. Arbeiten zur Biologie und Bekampfung der Gamma-Eule (Phytometra gamma)
an Zuckerriiben (neu)
Die seit 15 Jahren im rheinischen Riibenbau kaum schadliche Gammaeule
trat iiberrasc:hend stark auf und verursac:hte Schaden. Neben Bekampfungs
versuchen wurden Laborzuchten zur Klarung der Frage durchgefuhrt, inwie
weit der Zustand der Riibenpflanze selbst den Verlauf der Gradation be
einfluflt. Auflerdem miissen Unterlagen iiber die Hohe der vermeidbaren
Verluste bei verschieden starkem Befall erarbeitet werden. (W. Steudel)

6. Priifung von neueren Herbiziden in monogermen Zuckerriibensaaten
Nach den ersten praktischen Erfolgen bei der Bekampfung von Unkrautern
in auflaufenden monogermen Zuckerriibenbestanden interessieren jetzt Pra
parate, d·ie im ,, post-emergence "-Verfahren eingesetzt werden konnen, und
Spezialpraparate gegen schadliche Ungraser. Erfolge konnten registriert
werden. Da der Zwang zur Rationalisierunef der Pflegearbeiten im Zucker
riibenbau noch zunimmt, haben diese Versuche e r h e b l i c h e v o l k s -
w i r t  s c h a  f t  1 i c h e  B e d  e u t u n  g. (W. Steudel und R. Thielemann in
Zusammenarbeit mit H. Orth vom Institut fur Gemiisekrankheiten und Un
krautforschung)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm): .

1. Untersuchungen iib.er das Vorkommen nicht verwandter Vergilbungsviren in 
Westdeutschland

2. Untersuc:hungen iiber das Wahlvermogen der Riibenfliege (Pegomya betae)

3. Arbeiten zur Wirkung systemischer Saatschutzmittel gegen den Moosknopf
kafer (Atomaria Jinearis)

4. Erhebung zum Vorkommen und zur Sc:hadlichkeit des Riibenkopfalchens
(Ditylenchus dipsaci) im rheinischen Zuckerriibenanbaugebiet
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lnstitut ftir Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung in Fischenich 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Arbeiten zur Differentialdiagnose des Salatmosaik- und des Salatnekrose
Virus
In Fischenich wurde mit dem Salatnekrose-Virus infizierter Lowenzahn ge
funden. Das Auftreten dieser Viruskrankheit war fi.ir Deutschland bisher
nicht gemeldet. Die Reaktionen einer Reihe von heimischen Salatsorten auf

· Infektionen mit diesem Virus und dem bei uns weitverbreiteten Salat
mosaik-Virus wurden vergleichend festgestellt. Ihre Kenntnis wird es er
moglichen, die Verbreitung des Salatnekrose-Virus in den Salatanbaugebie
ten zu ermitteln. (A. Hein)

2. Anwendungstedmik und Wirkstoffwahl bei der Bekampfung von Echtem
,Mehltau an Freilandgurken
In vierjahrigen Versuchen wurden verschiedene neue Wirkstoffe, insbe
sondere ein Chinoxalin-Praparat, im Vergleich mit Standardmitteln gepruft.
Das Chinoxalin-Praparat zeigte sich, vor allem wegen seiner grofleren
Dauerwirkung, den bisher gebrauchlichen Mitteln uberlegen. (G. Cruger)

3. Versuche zur Unkrautbekampfung mit chemischen Mitteln in Erdbeeren
Nachdem iich der Einsatz von Herbiziden in 2jahrigen und alteren Erdbeer
anlagen in der Praxis eingefuhrt hat, ist die Frage der Unkrautbekampfung
mit Simazin in Junganlagen ebenfalls, zunachst fur die wichtigste Sorte
,,Sengana", positiv beantwortet worden. Allerdings besteht auf leichten
Boden die Gefahr einer Ernteminderung um etwa 15 °/o. Diese Ertragsein
bufle wird vom Erwerbsanbauer in Kaut genommen, denn Mangel an Ar
beitskraften zwingt zum Einsatz chemischer Unkrautmittel. Da der Erdbeer
anbau eine sehr wertvolle und zu fordernde Kultur ist, kommt den Unter
suchungen eine e r h e b 1 i c h e v o I k s w i r t s c h a f t 1 i c h e B e d e u -
t u n g zu. (H. Orth)

4. Untersuchungen uber Wirkstoffkombination bei der diemisdien Unkrautbe
kampfung im Gemusebau
Durch wiederholte Anwendung des gleichen herbiziden Wirkstoffes werden
resistente Unkrautarten selektiert. Zusatz anderer Wirkstoffe. (z. B. Propa
zin und Prometryn zu ChJor-IPC) oder zeitlich gestaffelte Anwendung zweier
Praparate erweiterte das Wirkungsspektrum wesentlich, so daB die che
mische Unkrautbekampfung im arbeitsintensiven Gemusebau erheblidi ver
bessert werden konnte. (H. Orth)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhabeil: 

1. Untersuchungen i.iber das Zustandekommen des Grunkragens an Tomaten
Nachdem der Grunkragen als nichtparasitare Krankheit bestimmt werden
konnte, wurden Fragen des Einflusses von Nahrstoffen, des Lichtes und der
Anbaumethoden untersucht. Die Tomatensorten neigen verschieden stark
zur Bildung des Grunkragens, u. a. ist die im Freiland noch gebietsweise
stark verbreitete Sorte ,,Rheinlands Ruhm" besonders anfallig. Bei Beurtei
lung der Sorte soll nachgepruft ·werden, ob in der Praxis vorhandene lokale
Selektionen tatsachlich weniger anfallig fur Grunkragen sind. (H. Orth in
Zusammenarbeit mit A. Kloke vom Institut fur nichtparasitare Pflanzen
krankheiten)
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l.. Erprobung verschie:lener Methoden zur Verhinderung der Kontaktiibertragung 
des Tabakmosaik-Virus bei der Tomatenanzucht 
Unterglas- und Freilandbestande sind haufig 100°/oig mit diesem Virus infi
ziert, weil es wahrend der Arbeitsgange durch Kantakt ubertragen wird. Die 
Kontaktinfektion la.fit sich, wie vorhergehende Untersuchungen gezeigt 
haben, durch eine Magermilch-Spritzung vor jedem Arbeitsgang weitgehend 
verhindern. Die laufenden Versuche zeigen, dafl offenbar auch ein ange
trockneter Milchfilm geniigend wirksam ist. Den Gartnern ki:innte, wenn sich 
die bisherigen Ergebnisse bestatigen, das Arbeiten mit und zwischen den 
trapfnassen Pflanzen erspart werden. (A. Hein) 

3. Beabachtungen zum Auftreten salatmasaik-infizierter Unkrauter in Salatkul
turen und deren Nachbarschaft
Als einzige Ursache der weiten Verbreitung des Salatmosaik-Virus wurde
bisher die Sameniibertragbarkeit dieses Virus angesehen und als wirksamste
Bekampfungsmaflnahme die Verwendung virusfreien Saatgutes empfohlen.
Amerikanische Untersuchungen machten darauf aufmerksam, dafl der Wirts
pflanzenkreis dieses Virus gri:ilfor,.ist als bisher angenammen wurde und
dafl es auch in der Wildflara bereits verbreitet sein ki:innte. Eigene Unter
suchungen sollen diese Angaben bestatigen und erganzen. (A. Hein)

4. Untersuchung van zwei bisher unpekannten Spargelvirosen
In den Spargelanlagen vVestdeutschlands und des benachbarten Auslandes
treten zwei Virosen auf, die am Spargel keine auflerlich erkennbaren Symp
tome verursachen. Sie entgingen deshalb bisher der Beabachtung. Da etwa
90 0/o der Pflanzen aller Anlagen infiziert sind (Virus 1). sind eingehende
Untersuchungen zur Charakterisierung und Identifizierung der beiden Viren
erforderlich. Die Arbeiten kanzentrierten sich bisher auf die Festlegung
ihrer physikalischen Eigenschaften, der Wirtspflanzenkreise und der Auf
klarung der Ubertragungsweise. (A. Hein)

5. Moglichkeiten zur Bekampfung der Tamatenstengelfaule (Didymella lycoper

sici) durch Fungizidspritzungen
Fur die Bekampfung der Tomatenstengelfaule wird bisher das Pinseln des
Stengelgrundes mit quecksilberhaltigen Naflbeizmitteln empfohlen. In den 
laufenden Versuchen wird vergleichsweise die Wirksamkeit von Spritzun
gen mit Maneb-Praparaten und die Nebenwirkung der zur Kraut- und
Braunfaulebekampfung durchgehi.hrten Spritzungen gepriift, um eine Ver
besserung des Bekampfungserfolges und eine Arbeitserleichterung zu er
zielen. (G. Criiger)

6. Untersuchungen uber die Bekampfungsmi:iglichkeiten van Gemiisefliegen an
Wurzelfrud1ten unter besonderer Berudcsid1tigung der Insektizidriickstande
im Erntegut
Es wird gepriift, in welchern Mafle die zur Zeit iiblichen Bekampfungsmafl
nahmen gegen Gemiisefliegen, speziell die Mi:ihrenfliege und die Kohlfliege
an Rettich und Radieschen, durch Verfahren ersetzt werden konnen, bei
denen entweder hygienisch weniger bedenkliche Wirkstoffe eingesetzt wer
den oder auf Grund geanderter Anwendungstechnik geringere Riickstande
im Erntegut zu finden sind. (G. Criiger)

7. Priifungen von Herbiziden im Zuckerriibenbau (neu)
Die c)lemische Unkrautbekarnpfung wird in Zuckerriiben seit zwei Jahren
in bedeutendem Ausmafl durchgehi.hrt und hat sich in vielen Betrieben be-
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reits bewahrt. Durch neuartige Mittel und Methoden sollen die Einsatzmog
lichkeiten von Herbiziden -besonders in monogermen Zuckerrilben-Aussaa
ten verbessert werden. (H. Orth in Zusammenarbeit mit W. Steudel von 
der Aufienstelle Elsdorf des Institutes fur Hackfruchtkrankheiten und Nema
todenforsdmng) 

8. Arbeiten ilber Herbizide im Gemuse-, Zierpflanzen- und Obstbau

Da die Praxis in zunehmendem MaBe aus Mangel an Arbeitskraften_bei der
Unkrautbekampfung zu chemischen Mitteln greifen mufi, werden laufend
Untersuchungen ilber die Anwendbarkeit der Wirkstoffe sowohl im Ge
milse- als im Zierpflanzen- und Obstbau durchgefilhrt, soweit diese im Rah
men des Institutes moglich sind. 'Datiei steht die chemische Unkrautbekarnp
fung im Gemilsebau an erster Stelle. (H. Orth)

cc) Geplante Forschungsarbeiten {Forschungsprogramm):

L Versuche zur Bek.ampfung der Adernchlorose bei Salat

2. Untersuchungen ilber die Ursache fur die Korkwurzelkrankheit der Tomate

3. Spezielle Fragen bei der chemischen Unkrautbekampfung

lnstitut itir Obstkrankheiten in Heidelberg 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Versuche zur Beseitigung von starken Mg-Mangelerscheinungen in einer
Apfelbuschanlage

Zur Venneidung von Mangelerscheinungen kommt eine Mg-Dungung oder
-Spritzung in Betracht. Cox Orange sprach im Gegensatz zu Klarapfel, Gol
den Delicious, Goldparmane und Ingrid Marie auf beide MaBnahmen am
schlechtesten an. Cox Orange erforderte Spritzungen in 8tagigem Abstand,
wahrend bei den anderen Sorten eine Behandlung alle 14 Tage ausreichte.
Blattanalysen ergaben Parallelen zwischen der Starke der Mangelsymptome
und dem K/Mg-Verhaltnis. Ingrid Marie wies geringste Mg-Schaden und
das beste K/Mg-Verhaltnis auf; Klarapfel zeigte starken Blattfall und hatte
das sd1lechteste K/Mg-Verhaltnis. Nach den Spritzungen lag aber der Mg
Spiegel bei Cox Orange im Vergleich zu Klarapfel und den anderen Sorten
um 0,1 bis 0,2 0/o niedriger. In den Blattern gesunder und Mg-kranker Cox
Busche war der Kalkspiegel am geringsten. (H. Hochapfel)

2. Beobachtungen uber Berostungen der Fruchtschale beim Apfel

Berostungen treten vor allem dann auf, wenn vom frilhen Rosa-Knospen
stadium bis etwa 4-5 Wochen nach der Vollblute im AnschluB an Spa.t
froste gespritzt wird. Es ergab sich ein primarer Zusammenhang zwischen
der Berostung und der Froststarke, deren Dauer sowie der Luftfeuchtigkeit.

. Wahrend der kritischen Periode sind nur mildwirkende Pra.parate einzuset
zen, um die Berostung so niedrig wie moglich zu halten (siehe aa, 10). In
folge der steigenden Qualitatsansprilche der Verbraucher kommt diesen
Untersuchungen w i r t  s c h a f t  l i c h e  B e d e  u t u n g zu. (H. Hochapfel)

3. Untersuchungen uber die diagnostische Bedeutung der Nebenblatter bei der
Triebsucht des Apfels

Symptome der Triebsucht lassen sich auch an der Form der Nebenblatter
erkennen. Sie sind laubblattahnlid1, haben einen regelma.Big gezahnten
Rand und sind im allgemeinen auffallend grofler als die normalen Neben
blatter. Die verbildeten Nebenblatter entstehen an Kurztrieben und am
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basalen Teil der Langtriebe, aber auch an nicht normal abschlieflenden 
Triebspritzen. Hier konnen sie sich bereits im Jahre des Krankheitsaus
bruches zeigen, wahrend sie frilhestens im Jahre danach an den Kurztrieben 
und Triebbasen auftreten. (K. Schuch) 

4. Versuche mit einem Virus, das auf den. Blattern der Siiflk:irsche Rostflecken
verursacht
Eine durch rostbraune Verfarbung gekennzeichnete Blattfledrnng bei der SiiB
kirsche erwies sich als pfropfiibertragbar auf Prunus avium-F 12/1. Ob eine
Identitat mit der aus England bekannten European rusty mottle-Krankheit
besteht, ist noch nicht erwiesen. (K. Schuch)

5. Reinigung von Blattrohsaften zur Konzentrationserhohung und Steigerung
der Infektiositat des SilBkirschenenationen-Virus in vitro
Die mechanische Saftiibertragung des Siiflkirschenenationen-Virus auf krau
tige Pflanzen gelang bisher nur im Frilhjahr bei Verwendung von sehr jun
gen Blii.ttchen oder Blattknospen. Diese kurze Zeitspanne der Ubertragungs
moglichkeit zu verlii.ngern, war das Ziel 3jii.hriger Untersuchungen. Die
Reinigung des Rohsaftes aus Siiflkirschenblii.ttern erfolgt durch Ac etonaus
fii.llung, Ausschilttelungen mit Ather und Tetrachlorkohlenstoff sowie mehr
maliges hoch- und niedertouriges Zentrifugieren. Man erhii.lt sodann eine
weitgehendst gereinigte und mit Viruspartikeln angereicherte Suspension.
Mit Hilfe dieser Reinigung konnte das Virus bis Ende Oktober von Blii.t
tern, die bereits eine .deutliche Herbstfarbung zeigten, auf Petunie ubertra
gen werden. Die im Institut fur Virusserologie in Braunschweig durchgehihr
ten Untersuchungen ergaben eine enge Verwandtschaft zwischen den ver
wendeten Virusherkilnften und raspberry ring spot. (W. Mischke in Zusam
menarbeit mit R. Bercks vom Institut fur Virusserologie)

6. Untersuchungen ilber ein bisher in Deutschland unbekanntes Virus, das im
Gemisch mit dem Siiflkirschenenationen-Virus gefunden wurde
In frilheren Versuchen wurde aus dem Virusgemisch einer Silflkirsche eine
unbekannte Komponente abgetrennt. Hinsichtlich der Symptome auf Tabak
und der Temperaturstabilitii.t war sie dem aus England bekannten cherry
leaf-roll virus ii.hnlich. Es lieflen sich jedoch in zahlreichen Ubertragungsver
suchen weder auf Prnnus-avium-Sii.mlingen noch auf Prunus avium-F 12/1 die
fur diese Krankheit typischen Blattrollsymptome induzieren. Deshalb wurde
die Viruskultur zur serologischen Untersuchung nach England gesandt.
R. Cropley (East Malling Research Station, Kent) hat die serologische Ver
wandtschaft der Viruskultur mit cherry leaf-roll nachgewiesen. (W. Mischke
und K. Schuch)

7. Untersuchungen iiber eine virose Triebstauchung des Pfirsichs
Eine an der Bergstrafle verbreitete Triebstauchling beim Pfirsich erwies sid:i
als pfropfiibertragbar auf Pfirsichsii.mlinge. Durch Saftverimpfung von 3 ver
schiedenen Quellen wurden bei Cucumis sativus iibereinstimmende primare
und sekundii.re Symptome erhalten. Die Weiterverimpfung von Gurke auf
Celosia argentea, Chenopodium amarantic;olor und Cucurbita .ficiiolia lieferte
gleichfalls iibereinstimmende Reaktionsbilder. Insgesamt wurden ausgehend
von Gurke 31 Pflanzenarten beimpft, 16 von ihnen erwiesen sich als Wirte,
davon 5 als latente Trager. Die Inaktivierungstemperatur lag in einem
Falle ilber 63° C und in einem anderen iiber 70° C. (W. Mischke und K.
Schuch)
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8. Untersuchungen i.iber den Wirtspflanzenkreis der Pockenkrankheit der
Zwetsche
Seit 1956 wurden zahlreiche Infektionsversuche an Obstgeholzen mit der
Pockenkrankheit der Zwetsche (Scharka) unter Verwendung von Viruskultu
ren aus dem Wormser Gebiet durchgefi.ihrt. Dabei ergab sich, dafi auch der
Pfirsich das Virus zu tragen vermag. Insgesamt wurden 14 Steinobstunterla
gen und 18 Zwetschen- und Pflaumensorten sowie Schlehe, Weifidorn, Apfel
und Bime beimpft. Die Ergebnisse sprechen dafi.ir, dafi Prunus avium, P. ma
haleb, Crataegus monogyna, Malus communis und Pyrus communis nicht ah
Wirte fi.ir das Scharka-Virus geeignet sind. Ein Reneklodentyp und Myroba·
Jana B sind als Indikatoren fi.ir den Nachweis des Scharka-Virus besonders
geeignet (K. Schuch)

9. Untersuchungen i.iber das Auftreten des Arabis-Mosaiks bei der Erdbeere
Im Mai 1960 wurden in einer Erdbeeranlage die Symptome einer Krankheit
beobachtet, die bis dahin in Deutsdiland unbekannt war. Vergleichende Unter
suchungen mit einem englischen Arabis-Mosaiksisolat und der serologische
Test ergaben, daB es sich hierbei um das Arabis-Mosaik-Virus handelte. Fer
ner wurde festgestellt, daB die aus dem Boden der befallenen Erdbeeranlage
isolierten Nematoden der Art Xiphinema diversicaudatum das Virus iiber
tragen konnten. Damit wurde zum ersten Male auf dem europaischen Fest
land das Arabis-Mosaik an der Erdbeere nachgewiesen. Das Auftreten dieser
Vi rose ist fi.ir den deutschen ·Erdbeeranbau von g r o B e r w i r t s· c h .a f t -
1 i c h e  r B e d e  u t u n  g ,  weil die Krankheit erhebliche Ertragsausfalle ver
ursacht. (H. Krczal in Zusammenarbeit mit R. M. Lister, Scottish Horticultu
ral Research Station)

10. Versuche zur Bekampfung des Apfelschorfes mit einem Dodine-Praparat
Der Wirkstoff Dodine besitzt gegen Apfelschorf einen ausgezeichneten fun
giziden Effekt. Dieser wird nach Untersuchungen in den USA vor allem
durch eine sehr gute, lang anhaltende lokal-systemische Wirkung bedingt,
die Blatter und Fri.ichte von innen her schi.itzt. Die vorhandene kurative
Eigenschaft ist nicht stark. In eigenen Versuchen wurde die gute Dauerwir
kung bestatigt. Golden Delicious erwies sich, wie in den USA, gegen Dodine
als sehr empfindlich. Noch bei einer Konzentration von 0,05 °/o traten Frucht
berostungen auf, so dafi eine Anwendung bei Golden Delicious in· Gebieten
mit Spatfrostgefahr nicht ratsam erscheint (siehe aa, 2). (H. Hochapfel)

11. Untersuchungen i.iber das Auftreten von Grauschimmel (Botrytis cinerea) an
einer Johannisbeerunterlage (Ribes aureum)

In einer Baumschule trat 1960/61 an Abrissen von Ribes aureum eine Rinden
faule auf, und zwar an dem Teil, der in der Erde eingeschlagen war. Als
Folge davon starben zahlreiche Pflanzen ab. Der aufgetretene Schaden betrug
ea. 15 OOO,- DM und war damit fi.ir den. Baumschuler von w i r t s c h a f t l  i -
c h e r  B e d e  u t u n  g. Als Ursache der Rindenfaule wurde B. cinerea festge
stellt. Infektionsversuche ergaben, dafl · B. cinerea die Ribes-Pflanzen vor
allem wahrend der Vegetationsruhe befallt. In einem Versuch wurrlen im
Herbst jeweils 50 Abrisse vor dem Eirischlag in Fungizid-Losungen einge
taucht. Im darauf folgenden Fri.ihjahr er9ab sich, daB mit DPTD-, TMTD- und
Captan-Praparaten dem Befall weitgehend vorgebeugt werden kann:
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12. Untersuchungen iiber den Massenwechsel und die Bekampfung der Erdbeer
blattlaus (Pentatrichopus fragaefolii)

Die Virusverseuchung der Erdbeeranlagen in Siidwest- und Westdeutsch
land steht in engem Zusammenhang mit dem Auftreten der Erdbeerblatt
laus. Es wurde daher untersucht, wie der Schadling unter den bei uns ge
gebenen Verhaltnissen am wirksamsten zu bekii.mpfen ist. Die Uberprufung
des Populationsverlaufes dieses Insekts ergab, daB sein Massenwechsel bei
uns von den in anderen westeuropaischen Landern abweicht. In der Bundes
republik weist die Populationskurve nur einen Hohepunkt im Herbst auf.
Die giinstigsten Termine fur die Bekampfung des Schadlings liegen im Friih
jahr und Spatsommer. Zu dieser Zeit durchgefiihrte Metasystox-Spritzungen
reduzierten den Blattlausbesatz in einem stark befallenen Erdbeerfeld auf
ein Minimum. (H. Krczal)

13. Versuche iiber die Bodenmiidigkeit im Obstbau
Die Auswirkungen der Bodenmiidigkeit sind fur den Erwerbsobstbau und
die Baumschulen von b e s o n d e r e r w i r t s c h a f t I i c h e r B e d e u -
t u n  g. Erfahrungsgema.B kann. der Kiimmerwuchs durch Diingung nicht ver
hindert werden, wohl aber durch ·BodenentseuchungsmaBnahmen, die vor
allem gegen Nematoden wirken. Auf einem Gelande, das bisher noch nicht
mit Obst bebaut, aber mit schadlichen ektoparasitischen Nematoden ver
seucht war, wurden Apfelsamlinge ausgepflanzt. Auf den Parzellen, die mit
NPK gediingt oder mit einem Nematizid behahdelt wurden; ,zeigten die
Samlinge dieselben Wuchsleistungen.
In einer Obstanlage nahm der Stammdurchmesser nachgepflanzter Baume
nach vorausgehender Nematizidbehandlung der Baumscheiben im Vergleich
zu Unbehandelt um 100 °/o zu. Nach einem Bodenwechsel in der Baumscheibe
betrug die Steigerung des Stammdurchmessers in der gleichen Anlage 70 °/o,
obwohl die Anzahl der Pratylenchen nach dem Bodenwechsel groBer war als
in den unbehandelten Pflanzstellen. Die Anwesenheit ektoparasitischer
Nematoden bedingt demnach nicht immer eine Wuchsminderung. Bei der
Fruchtfolge Apfel/Apfel scheint noch ein Schadfaktor mitzuwirken, der in
folge einer anderen Vorfrucht bei .,jungfraulichem" Boden fehlt. (H. Hoch
apfel)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Weitere Untersuchungen iiber die virose Triebsucht des Apfels
Die Krankheit tritt neuerdings in Siiddeutschland verstarkt auf und ist von
b e s  o n  d e  r e  r w i r t  s c h a f t  1 i c h e r  B e d e  u t u n  g.
Im Verlaufe dieser Arbeiten konnten bisher keine toleranten oder wider
s_tandsfahigen Sorten gefunden werden, obwohl Sortenunterschiede in der
Empfindlichkeit gegeniiber der Krankheit vorzuliegen scheinen. Bisher war
noch nicht zu klaren, ob sich erkrankte Baume erholen koimen. Eine natiir
liche Ausbreitung der Triebsucht in geschlossenen Pflanzungen findet statt.
(K. Schuch)

2. Untersuchungen iiber die Reaktion des Pfirsichs nach Beimpfung mit ver
schiedenen Steinobstvirosen unter beson:derer Beriicksichtigung des Stauche
effekts
Im Jahre 1961 wurde i;n ,einem umfangreichen Ubertragungsversuch eine
groBe Zahl verschiedener Virusherkunfte von Si.iBkirschen auf Pfirsichsam-
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linge ubertragen. Neben verschiedenen Blattsymptomen verursachten einige 
Virusquellen mehr oder weniger stark ausgepragte Wuchsdepressionen. Als 
Ursache dieser Wuchssti:irungen konnten aufler den einfachen ring-spot
Viren 3 weitere, noch nicht definierte Viren isoliert werden. Eines davon 
scheint mit dem Arabis-Mosaik verwandt zu sein. (K. Schuch und W. 
Mischke) 

3. Untersuchungen ii.her die naturliche Ausbreitung der Sauerkirschenenationen
Krankheit in einer geschlossenen Schattenmorellen-Jungpflanzung und ihre
Auswirkung auf Wachstum und Ertrag
Bei der ersten Uberprufung dieser Anlage konnten von rund 420 Baumchen
6 einwandfrei als viruskrank erkannt werden. Die Baume zeigten im Fruh
j ahr deutliche Symptome an Bli.i.ten und jungen Blattern. An Zweigpartien
mit heftiger Reaktion vertrockneten die Bluten. Ernteverluste von 80 bis
90 °/o, gemessen am Durchschnittsertrag gesunder Baume, zeigen die w i r t  -
s ch a f t  Ii c h e  B e d e  u t u n  g dieser Krankheit. (W. Mischke)

4. Weitere Untersuchungen iiber eine viri:ise Triebstaudrnng des Pfirsichs an der
Bergstrafle
In Fortsetzung der bisherigen Arbeiten gelang die Riickiibertragung dieses
Virus von krautigen Pflanzen (Gomphrena globosa) auf Pfirsichsamlinge. Da
mit ist der ursachliche Zusammenhang zwischen dem auf krautigen Pflanzen
charakterisierten Virus und der Erkrankung der Pfirsiche nachgewiesen. Be
wndere Aufmerksamkeit ist der Verbreitung dieser Virose in den Obstgar
ten an der Bergstrafle gewidmet. Syrriptomtragende Pfirsiche wurden im
Stichprobenverfahren ausgewahlt und mit dem Gurkentest iiberpriift. Bei
der Mehrzahl der untersuchten Baume konnte das Virus nachgewiesen wer
den. (W. Mischke)

5. Versuche zur Verbesserung eines Testverfahrens fur ring-spot-Viren mittels
Prunus serrulala var. Shirofugen

Die Japanische Zierkirsche P. serrulata var. Shirofugen kann als empfindliche
Indikatorpflanze fi.ir den Nachweis von ring-spot-Viren verwendet werden.
Eine weitere Verbesserung des bisherigen Testverfahrens zielt darauf hin,
die Indikatorpflanze mehrmals zu verwenden, ohne daB sie systemisch er
krankt und fur weitere Priifungen unbrauchbar wird. Das wurde bisher
durch Ringelung des beimpften Triebes an der Basis unmittelbar nach der
lnokulation erreicht. Es wird weiter untersucht, ob auch abgeschnittene Rei
ser beimpft werden ki:innen. Die giinstigsten J ahreszeiten fi.ir die Beimpfung
sowie die Technik der Inokulation im einzelnen sind ebenfalls noch abzu
klaren. (W. Mischke)

6. Untersuchungen iiber die wirtschaftliche Bedeutung der in Deutschland auf
tretenden Erdbeerviren
In der Bundesrepublik liegen bisher keine Untersuchu:rrgen iiber die w i rt -
s ch a f t  1 i c h e  B e d e  u tu n g der Erdbeervirosen var. Zur Ermittlung
der verursachten Ernteausfalle wurden Ertray$versuche itnit virusinfizierten
und gesunden Pflanzen der 5 wichtigsten deutschen Erdbeersorten angelegt
(H. Krczal)

7. Untersuchungen iiber die Brennesselblattrigkeit der Schwarzen Johannisbeere
Die Brennesselblattrigkeit, eine im Ausland schon seit langem bekannte
Virose der Schwarzen Johannisbeere, hat in den letzten Jahren in Deutsch-
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land Fufl fassen kannen. Der Befall scheint bei der Sorte Silvergieters am 
graflten zu sein. Es werden Untersuchungen ilber die Epidemiologie dieser 
fur den Johannisbeeranbau bedeutsamen Viruskrankheit durchgefuhrt. 

(K. Schuch) 

8. Prilfung von Apfelstammbildnern auf ihre Anfalligkeit fur die Kragenfaule
(Phytophthora cactorum)

Die Kragenfaule verursacht im Plantagenobstbau bei einigen Apfelsorten,
z. B. Cox Orange, starke Ausfiille, die von w i r t s c h a f t  l i c h e r B e -
d e  u t u n  g sind. Durch eine Zwischenveredlung mit resistenten Apfelsor
ten, die sich als Stammbildner eignen, kann der Krankheit vorgebeugt wer
den. Die 1958 begonnenen Infektionsversuche mit Ph. cactorum an 27 ver
schiedenen Stammbildnern (nunmehr 8jahrig und im 5. Standjahr) auf EM IX
mit den Edelsorten Cox Orange oder Freiherr von Berlepsch wurden auch
1962 fortgesetzt. Als besonders widerstandsfahig erwiesen sich wie bereits
frilher die Sorten Maunzen, Danziger Kant, EM VII, Schaner von Boskoop,
Roter Boskoop, Antonovka 1 Yo pfundig und Peasgood. Sehr anfallig waren
die Vergleichssorten Cox Orange und Freiherr von Berlepsch sowie die als
Stammbildner verwendeten Sorten Schaner aus Herrenhut, EM XVI, Kon
somolcz, Roter Trierer \!Veinapfel und Rote Sterrtrenette; Die ilbrigen ge
testeten Sorten nahmen eine Zwischenstellung ein. Eine negative Beein
flussung der widerstandsfiihigen Sorten durch das aufgepfropfte anfallige
Edelreis konnte bisher nicht festgestellt werden. (A. Schmidle)

9. Untersuchungen ilber ein Birnensterben

In Baden, Rheinland-Pfalz mid Nordrhein-WeStfalen wurde' ein Absterben
5- bis lOjahriger Birnbaume beobachtet. Betroffen waren die Edelsorten Bunte
Juli, Wilder's Frilhe, Frilhe von Trevoux, Williams Christ und Alexander
Lucas, meist auf Samling, selten auf Quitte. Die Untersuchungen zeigten, daB
die Unterlagen stets bis zur Veredlungsstelle abgestorben waren. Aus dem

absterbenden Gewebe wurde zu etwa 90 0/o Cylindrocarpon radicicola isoliert.
Durch Infektionsversuche soll geklart werden, ob und unter welchen Bedin
gungen dieser Pilz fur das Birnensterben verantwortlich ist oder ob andere
Ursachen hierfur in Betracht kommen (siehe cc, 1). (A. Schmidle)

10. Untersuchungen ilber Rindenfaulen am Pfirsich

Am Pfirsich und an der Aprikose sind ausgedehnte Rindenfaulen zu beobach
ten. Als Ursache wurden haufig Valsa (=Cytospora-) Arten festgestellt. Zwei
jahrige Infektionsversuche an den Pfirsichsorten South Haven und Eller
stadter zeigten, dafl die Baume vom Beginn der Vegetationsruhe bis zur
Blute besonders anfallig sind. Die graflte Widerstandsfahigkeit wurde im 
April und Mai erreicht. Im Juni war der Pfirsich Wieder etwas anfalliger,
wahrend er im Juli und August widerstandsfahiger wurde. Durch weitere
Infektionsversuche konnte festgestellt werden, dafl der Erreger besonders
im Herbst, zur Zeit des Blattfalles, durch die Blattnarben in die Rinde ein
dringt. Weitere Versuche ergaben, dafl sich die auf Pfirsich vorkommenden
Va/sa-Arten in ihrer Virulenz betrachtlich unterscheiden. (A. Schmidle)

11. Beobachtungen ilber eine Rhizom-Faule der Erdbeere

Im Badischen Raum wurde an der Erdbeere eine Rhizom-Faule beobachtet, die
sich zunehmend ausbreitet. Die Paule geht meist von der Rosette aus und
dringt dann im Rhizom gegen die Wurzeln vor, so dafl die Pflanzen plotzlich
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welken. Als Erreger wurde Phytophthora cactorum isoliert. Die Anfii.lligkeit 
der Sorten und die Bekampfung des Pilzes sollen geklart werderi.' · 

, (A. Schmidle) 
12. Untersuchungen iiber die Biologie und Bekampfung der Johannisbeergallmilbe

(Cecidophyes ribis)
Uber ein starkes Auftreten der Johannisbeergallmilbe wird aus Schleswig
Holstein, Hessen und Baden-Wiirttemberg berichtet. Der an der Hessischen
und Badischen BergstraBe angerichtete Schaden laBt erkennen, daB die
Milbe zu einer Gefahr fiir den J ohannisbeeranbau werden kann, wenn man
ihrer Ausbreitung keinen Einhalt gebietet. Das Ziel der Untersuchungen ist
daher, die fiir die Bekampfung der Milbe kritische Zeit exakt zu ermitteln,
um die bisher relativ aufwendige Bekampfung zu vereinfachen, ohne den
Erfolg zu verschlechtern. (H. Krczal)

13. Untersuchungen iiber die Vektorleistungen der Erdbeerblattlaus (Pentatricho
pus fragaefolii)
Untersuchungen mit der Erdbeerblattlaus ergaben, daB das in Deutschland
weit verbreitete Erdbeervirus 1 (strawberry mottle) von den ungefliigelten
und gefliigelten Stadien der Laus gleich gut iibertragen wird. Zur Aufnahme
des Virus durch das Insekt ist eine Zeitspanne von 5 bzw. 15 Minuten nicht 
ausreichend. Einzelne Dbertragungserfolge konnten nach einer Aufnahme
zeit von % Stunde, die besten nach einer solchen von 24 Stunden erzielt
werden. Die zur Abgabe des Virus notwendige Zeit ist dagegen sehr kurz.
Moglicherweise geniigt bereits der Einstich der Laus in die Pflanze. Es
konnte ferner gezeigt werden, daB eine mit dem Erdbeervirus 1 beladene
Erdbeerblattlaus infektionstuchtig bleibt, wenn zwischen der Virusaufnahme
und -abgabe eine Hungerzeit von 24 Stunden verstreicht. Dies ist mit Riick

sicht auf die guten Vektoreigenschaften der Gefliigelten fiir die Verschlep
pung des Virus iiber grbBere Strecken von besonderer Bedeutung.

(H. Krczal) 
14. Begasungsversuche mit Methylbromid zur Entseuchung von Baumschulmaterial

Bei der Blausaurebegasung von Baumschulmaterial wurden in bestimmten
Fallen, wie z. B. beim Pfirsich, Schaden beobachtet. Es wird daher unter
sucht, inwieweit eine Methylbromidbegasung von blausaureempfindlichen
Obstgehblzen und deren Zierformen vertragen wird. Um das bei der Blau
saure-Begasung notwendige Auspacken der Ware zu umgehen, wird ferner
gepriift, ob Methylbromid in der Lage ist, die normale Transportvli:?rpackung
von Baumschulmaterial zu durchdringen. (H. Krczal)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Untersuchungen iiber ein Birnensterben
2. Untersuchungen iiber die Viruskrankheiten der Aprikose
.3. Methodische Arbeiten zur exakten Bestimmung von Inaktivierungstemperatu

ren der Obstviren 
4. Untersuchungen iiber Vorkommen und Ausbreitung der Himbeervirosen und

ihrer Dbertrager in der Bundesrepublik
5. Feststellungen iiber die Verbreitung der Verticillium-Welke am Steinobst
6. Untersuchungen iiber das Auftreten von Rindennekrosen an Kirschbaumen
7. Untersuchungen iiber den 'EinfluB von Fungiziden und Insektiziden auJ die

Fruchtschale d.es Apfel,$
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Institut fiir Rebenkrankheiten in Bemkastel-Kues 

aa) Im Beric:htsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Bormangelsymptome an der Unterlagsrebe Berlari.dieri x Riparia Kober 5 BB
Bormangel bei Europaer-Ertragsreben fallt durdi. typische Blattverfarbungen,
Verd1ckungen und Risse an Ranken, Blattstielen und Trieben sowie 'durch
Kleinbeerigkeit oder Abstofien der Blu.ten oder Traubthen auf. Bei der 5 BB,
einer wenig reblausempfindlichen Unterlage, wurde ein bisher unbekanntes
Symptom festgestellt, namlich weinrot gefarbte, leidi.t angeschwollene Quer
streifen auf den Internodien der Triebe. Die zwischen den Querstreifen ge
legenen sdi.lanken Partien des Triebes weisen im Mark braungefarbte Ka
vernen auf, die durch Schrumpfen der Zellen entstehen. Blattsymptome sind
in diesem Stadium bei der 5 BB nicht erkennbar. (W. Gartel)

2. Versuche zur Ubertragung der .,flavescence doree" durch Pfropfung
,,Flavescence doree" (FD) ist eine schwere Rebenkrankheit, deren wichtigste
Merkmale starkes Rollen, Vergilben und Sprodewerden der Blatter, mangel
haftes Verholzen der Triebe und schlechte Traubenreife sind. Seit 1947 tritt
sie in verstarktem MaBe in Bas-Armagnac, aber auch in Ostfrankreich (Jura)
auf. In der Bundesrepublik, besonders im Moselgebiet, findet man sie vor
allem in Qualitatslagen, wo sie beachtliche Schaden verursacht.
Bei. ,1961 durchgefi.ihrten Versudi.en gelang es, die Symptome der FD von
kranken Silvaner x Riesling (S 88)-Reben durch Keilokulation auf gesunde
S 88 und gesunden Riesling zu i.ibertragen. 1962 wurden die Pfropfkombina
tionen erweitert; sie verliefen in allen Fallen positiv. An FD erkrankte Baca
22 A-Pfropfreiser bzw. Unterlagen Iosten bei Riesling und S 88 die gleichen
Symptome aus wie krankes S 88-Holz aus Weinbergen der Mittelmosel.
Parallel laufende Versuche Caudwells in Pont-de-la-Maye (Bordeaux) mit
krankem und gesundem Holz aus Bernkastel hatten ahnliche Ergebnisse.
Damit ist ein weiterer Beweis fi.ir die Identitat der Krankheiten in Frank
reich und der Bundesrepublik sowie ihren Viruscharakter erbracht.

(W. Gartel) 

3. Untersuchungen i.iber die Biologie des Gefurchten Dickmaulri.iBlers (Otiorrhyn
chus sulcatus F.) als Rebsdi.adling
Der an sidi. bekannte Lebenszyklus des Schadlings wurde erneut beobadi.tet,
um Anhaitspunkte fiir das Versagen der im Weinbau i.iblidi.en modernen
Insektizide zu finden. Es ergab sich: Sie sind fast alle gegen Imago und
Larven hoch wirksam. Aber wegen der sidi. i.iberschneidenden Generations
folge und des hohen Vermehrungspotentials gibt es keine Termine, an
denen eine schlagartige Bekampfung moglich ist. Die gegen die im Boden
lebenden Larven gedachte Behandlung der Weinberge mit insektiziden Bo
denstreumitteln trifft nicht diese, sondern die Imago. In mehrjahrigen GroB
versuchen konnte die gute Wirkung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der
Anwendung voh Bodenstreumitteln bestatigt werden. (M. Hering)

4. Uber die schadigende Wirkung van 2,2,Didi.lorpropionsaure (Dalapon) auf
Reben
Bei Versudi.en im Moselgebiet entstanden 1961 <lurch Dalapon schwere
Schaden in Ertragsweinbergen und Rebmuttergarten. Blatter begannen vom
Rande her zu vergilben, die Zahne starben von der Spitze her ab, und
schlieBlich schoben sidi. die Nekrosen allmahlidi. gegen die Blattmitte vor.
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Triebspitzen und Ranken verdorrten ebenso wie Geiztriebe- und vorz-eitig 
ausgetriebene Winterknospen. Trauben fielen durch zahlreiche kleine kern
lose Beeren auf; sie reiften schneller und neigten starker zur Faulnis. Durch 
Dalapon an Blattern verursachte Seba.den sehen den durch BoriiberschuB her
vorgerufenen Veranderungen tauschend ahnlich. Ebenso wie iiberschiissiges 
Bar wird auch Dalapon mit der Guttationsfliissigkeit durch die Hydatoden 
an den Blattzahnen und Rankenspitzen ausgeschieden und dart durch fort
gesetztes Verdunsten der Tropfchen angereichert. Sobald eine bestimmte 
kritische Konzentration erreicht ist, treten die beschriebenen Schaden auf. 
Zu Befruchtungsstorungen kommt es durch Anreicherung des Dalapon in 
allen Teilen des ·Fruchtknotens. (W. Gartel) 

5. Untersuchungen i.iber den Spritzmittelri.ickstand auf Trauben

Durch Tauchen van Trauben in Captan-, Zineb-, DPTD- und Kupfervitrio1-
Kaikbruhe wurde die jeweils zuriickgehaltene Briihemenge ermittelt. Zwi
schen Traubengewicht und der aufgenommenen Briihemenge besteht eine
lineare Korrelation. Im groBen Durchschnitt betragt die zuriickgehaltene
Bri.ihemenge 2,8-4,5 °/o de� Traubengewichtes. Je nach der Oberflachen
spannung der Briihe halten die Trauben mehr oder Weniger Fliissigkeit zu
riick. Die angefi.ihrten Zahlen stellen Hochstwerte dar, die bei der Ermitt
lung des moglichen Spritzmittelriickstandes kaum iiberschritten werden kon
nen. Der Mostgewichtsriickgang bei regennassem Lesegut betragt allein auf
Grund des Filmwassers 4-5° 0. (W. Gartel)

bb) Im Beridltsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen i.iber den Nahrstoffgehalt van Weinbergsboden verschiedenen
Kulturzustandes, die aus verschiedenen geologischen Substraten hervorge
gangen sind
Im Zusammenhang mit Untersuchungen iiber die Chlorose der Reben wird
der Gesamtgehalt und der Gehalt an leichtloslichen Nahrstoffen untersucht.
Die Analysen erstrecken sich auf folgende Elemente: K, P, Mg, Ca, fe, Al,
Cu, Mn, Zn, B und Mo. Das Ziel der Arbeiten ist, die Anfalligkeit van Reb
anlagen gegeniiber bestimmten Nahrstoffmangelerscheinungen, evtl. in Ab
hangigkeit van der geologischen Herkunft der Boden, zu ermitteln. Gleich
zeitig sollen Richtlinien fi.ir eine gezielte Diingung, soweit sie vom Nahr
stoffgehalt des Bodens abhangt, ausgearbeitet werden. (W. Gartel)

2. Untersuchungen iiber die Bedeutung des mit Diingemitteln und Pflanzen
schutzmitteln in den Boden gelangenden Schwefels fi.ir die Rebenernahrung

Uber das Schicksal der beachtlichen mit Pflanzenschutzmitteln in Weinbergs
boden gelangenden Schwefelverbindungen ist kaum etwas bekannt. Da jahr
lich auch mit Diingemitteln · ansehnliche S-Mengen in die Weinberge ge
bracht werden, taucht die Frage auf, welchen Einflufl das hohe Angebot an
Sulfationen auf das Anionengleichgewicht im Boden und den Stoffwechsel
der Reben ausiibt. Hierzu geben u. a. Beobachtungen iiber einen erhohten
Sulfatgehalt bestimmter Moste AnlaB, zumal das Sulfat wahrend der Ga.rung
iiber Sulfit bis zu Schwefelwasserstoff reduziert wird. Ein moglichst gerin
ger Gehalt des Mostes an diesen beiden Schwefelverbindungen ist unbe
dingt anzustreben. (W. Gartel)
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3. Untersuchungen iiber den EinfluB von Rebholzriickstanden auf Wachstum und
Ertrag in Rebschulen und Ertragsweinbergen (neu)
In letzter Zeit wurde von verschiedener Seite vor dem Belassen des beim
Rebschnitt anfallenden Holzes im Weinberg gewarnt mit der Begriindung,
daB durch freiwerdende oder sich bei der Holzzersetzung neubildende Stoffe
die Entwicklung der Reben ernstlich beeintrachtigt werden konnte. Auch soll
auf diese Weise eine verstarkte Virus-Infektionsgefahr bestehen. Da unter
den derzeitigen Verhaltnissen auf dem Arbeitsmarkt ein restloses Abrau
men des Holzes kaum moglich ist, gewinnt diese Frage e r h 6 h t e w i r t -
s c h a f t  1 i c h e B e d e u t u n g , zumal Rebholz auch zur Humusversor
gung der Weinberge empfohlen wurde. (W. Gartel)

4. Untersuchunge,n uber Viruskrankheiten der Rebe
Die in den deutschen Weinbaugebieten auftretenden Virosen werden auf
Vorkommen und Ausbreitung verfolgt und mit den in anderen Landern be
schriebenen verglichen. Bisherige Befunde deuten darauf hin, dafl einige der
hier vorkomrnenden Viren weitgehend spezialisiert sind, was die Erfor
schung erschwert. (L. Niemeyer und G. Stellmach in Zusammenarbeit mit
0. Bode vom Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung, R. Bercks vom
Institut fur Virusserologie und B. Weischer vom Institut fur Hackfrucht
krankheiten und Nematodenforschung)

5. Untersuchungen zur Ubertragung der .,flavescence don'!e" von Reben auf
krautige Pflanzen
Die Ubertragung der FD durch Pfropfung von einer Rebsorte auf andere Reb
sorten ist 1961 und 1962 gelungen, nicht aber die Ubertragung auf krautige
Pflanzen. Die Versuche sollen mit verschiedenen Testpflanzen weitergefuhrt
werden, wobei auch die Heranziehung von Seide (Cuscuta), mit der Caudwell
die Krankheit in einigen Fallen auf Plantago lanceolata und Trifolium repens
iibertrug, vorgesehen ist. (W. Gartel)

6. Untersuchungen iiber die Ursachen einer Stiellahme an Trauben (neu)
Die als ,,Stiellahme" bezeichnete Erkrankung der Traubenstiele soll nach
den Befunden verschiedener Autoren eine physiologische Storung des Reb
stockes sein. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daB die Krankheit durch einen
Erreger (Bakterium, Pilz, Virus). verursacht wird. Da di� Auswirkungen der
Stiellahme erheblich sind, komn1t der Forschuµgsarbeit auf diesem Gebiet
e r  h 6 h t e v o l k s w i r t  s c h a  ft 1 i c h e  B e d e  u t u n  g zu. (G. Stellmach)

7. Untersuchungen iiber plotzliches Absterben von Reben (neu)
Von Vertici11ium befallene Reben sterben meistens plotzlich ab. Es werden
aber auch Erscheinungen beobachtet, die zwar ebenfalls durch plotzliches
Zusammenbrechen der befallenen. Stocke gekennzeichnet sind, die aber im
Gegensatz zu der typischen Verticilllose offensichtlich nur durch trockene Wit
terung induziert werden. Moglicherweise spielen hierbei andere Pilze eine
Rolle zumal bisher aus befallenen Stacken Verticillium nicht isoliert werden
konnte. Die Erscheinung ist von Bedeutung, weil auch Stocke, die sich in vollem
Ertrag befinden, pli5tzlich eingehen. (G. Stellmach)

8. Erhebungen und Untersuchungen zur Arthropodenfauna der Weinberge
Die Arbeiten haben Bedeutung, a) weil es bisher keine exakten systemati
schen Erhebungen iiber die Fauna der Weinberge (im Gegensatz zum Acker
feld, Griinland, Wald usw.) gibt und b), weil sie Beitrage zur Verbreitung
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und Ubertragung der Rebenkrankheiten, wie Krauselkrankheit, Virosen 
usw., liefern k6nnen. (M. Hering) 

9. Untersuchungen uber den EinfluB der Fungizide auf die Sdladlinge der Rebe
Mit Einfuhrung der modernen synthetischen Rebsdlutzmittel ist ei:p.e auffal
lende Anderung der Tierwelt in den Rebanlagen eingetreten. Es liegen An
zeichen dafur vor, daB dies nicht nur direkte Einwirkungen sind, sondern
auch durch physiologische Anderungen an den Reben bedingt ist. Die Arbei
ten sollen dazu beitragen, unerwunschte Nebenwirkungen neuer Bekamp
fungsmittel redltzeitig z·u erkennen. (M. Hering)

10. Untersuchungen uber das Auftreten der Rebblattgallmilbe (Eriophyes vitis

Pgst.
Der Befali der Rebst6cke innerhalb kleiner Areale wechselt von Jahr zu
Jahr erheblidl, so daB dieNachwirkungen van BekampfungsmaBnahmen schwer
oder gar nicht zu beurteilen sind. Es wird versucht, die Grun.de dteses Ver
haltens des Schadlings zu finden. Dabei sind Ergebnisse uber die biologisdle
Bedeutung der Gallmilbe im Weinberg zu erwarten. (M. He-ring)

11. Untersuchungen zur Bekampfung der Ackerwinde im Weinberg
Die Ackerwinde ist mit den im Weinbau anerkannten Herbiziden nicht
wirksam zu bekampfen. Sie wird sogar durch Ausfallen der konkurrierenden
Unkrauter gef6rdert Es laufen deshalb Versuche mit dem Ziele, die unwirt
sdlaftlidle allein wirksame mechanische Entfernung der Ackerwinde abzu
l6sen. 1962 wurden im Rahmen der Windenbekampfung Verstj�e. mit 13
Spezialmitteln und 4 Abdeckfolien angesetzt. (M. Hering)

· · · 

12. Beobachtungen zur Phanologie der Reben, der Rebenkrankheiten und -schad
linge und amtliche Prufung von Rebsdlutzmitteln
Die im Rahmen der amtlichen Mittelprufung und des allgemeiiJ.en Rebschut
zes fur die Prognose der Rebenkrankheiten und -schadlinge notwendigen
Arbeiten dienen der Sicherung der Voraussagemethoden und .der Beobach
tung des Verhaltens der Rebenfeinde in _bezug auf moderne Reb9aumetho
den. (L. Niemeyer und M. Hering)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

Untersudmngen uber den EinfluB der Nahrstoffversorgung auf die Anfallig
keit der Reben gegenuber parasitaren Pilzen, insbesondere Edlten Mehltau
und Botrytis

Laboratorium fiir Zie·�pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die .Bekampfung der Phytophthora-Krankheit der Eriken
In friiheren Untersuchungen war nachgewiesen worden; daB das berilchtigte
,,Erica-Sterben", von wenigen Ausnahmen abgesehen, durch den Pilz Pythoph

thora cinnamomi hervorgerufen wird. Eingehende Studien der Infektionsquel
len und Infektionswege zeigten, daB die biologisdlen Voraussetzungen fur
eine erfolgreiche Bekampfung der Krankheit unerwartet giinstig sind. In
vielen Betrieben ist der Unterboden der Beete, in weldle die. Eriken pikiert
werden, die einzige Infektionsquelle. Daraus ergeben sich _Empfehlungen
fur pflanzenhygienisdle MaBnahmen. (W. Sauthoff in Zusammenarbeit mit
R. Maatsch vom Institut fur Zierpflanzenbau der TH Hannover)
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2. Untersuchungen iiber eine bisher nicht bekannte Blattfleck.enkrankheit an
Rochea coccinea

Die Kultur der Topfpflanze Rochea coccinea ist durch eine Krankheit gefahr
det, die in der Praxis - der Symptome und des schnellen Verlaufes wegen
- als ,,Feuer" bezeichnet wird. Als Erreger wurde ein Pilz nachgewiesen, der
morphologisch mit Colletotrichum Juscum, einem Parasiten an Digitalis, iiber
einstimmt. Um dem Befall vorzubeugen, sollte das Laub der Pflanzen mi:ig
lichst trocken gehalten werden. Spritzungen mit Ferbam in etwa lOtagiger
Folge sind selbst unter ungiinstigen Bedingungen ausgezeichnet wirksam.
(W. Sauthoff)

3. Untersuchungen iiber eine fur Deutschland neue Chrysanthemenkrankheit

An kranken Chrysanthemen aus westdeutschen Gartnereien konnte der Pilz
Ascochyta chrysanthemi (Hauptfruchtform Didymella ligulicola) nachgewiesen
werden. Er ist mit Stecklingen aus den USA, Holland, Danemark und Italien
nach Deutschland eingeschleppt worden. Die Krankheitssymptome und die
Befallsbedingungen sowie die Morphologie des Erregers wurden eingehend
untersucht. Zumindest im Gewachshaus ist die Krankheit 'durch hygienische
MaI3nahmen und regelmaI3ige Spritzungen mit Ferbam sicher bckampfbar.
(W. Sauthoff)

bb) Im Berichtsjahr lauiende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Mi:iglichkeiten zur chemischen Bekampfung der
Phytophthora-Krankheit der Gerbera
Die Anwendbarkeit chemischer Mittel zur Bekampfung von Phytophthora
cryptogea bei Gerbera ist umstritten. Wirkung und Pflanzenvertraglichkeit
aller in Frage kommenden Wirkstoffe werden gepriift. (H. Pag)

2. Untersuchungen iiber den .,Roten Brenner" an Hippeastrum (.,Amaryllis")

In den bisherigen Untersuchungen hat sich gezeigt, daI3 neben Stagonospora
curtisii noch andere Pilze .,Roten Brenner" hervorrufen ki:innen. Ihre Bedeu
tung ist zu klaren. (H. Pag)

3. Untersuchungen iiber den EinfluI3 der Kulturbedingungen auf den Verticil
lium-Befall bei Chrysanthemen

Von den Pilzkrankheiten der Chrysanthemen ist die Verticillium-Welke
(V. dahliae) in Deutschland wirtschaftlich am wichtigsten. Haufigkeit und Aus
wirkungen der Infektion sind stark von Umweltbedingungen abhangig. Es
wird gepriift, wieweit die Krankheit durch Kulturma!3nahmen bekampft
werden kann. (W. Sauthoff)

4. Untersuchungen uber eine fur Europa _neue Dieffenbachienkrankheit

Seit kurzem verursacht eine Krankheit an Dieffenbachien in mehreren west
deutschen Gartnereien groI3e Verluste. Als Ursache wurde ein Bakterium
nachgewiesen, das wahrscheinlich mit Erwinia dieifenbachia McFadden, dem
Erreger einer in den USA vorkommenden Dieffenbachienkrankheit, iden
tisch ist. Die Bekampfung ist noch nicht in allen Punkten geklart. (W. Saut
hoff in Zusammenarbeit mit H. Bartels vom Institut fur Bakteriologie)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

Untersuchungen uber Stengelgrundfaulen der Edelnelke in Deutschland und
ihre Erreger
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lristitut fiir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Munden: 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Keimung und Lebensdauer der Sporen von Dothichiza populea bei verschie
dener Luftfeuchtigkeit
Es konnte festgestellt werden, daB die Sporen des Pilzes unter gewissen
Laboratoriumsbedingungen zwar mehrere J ahre lebensfahig erhalten wer
den konnen, unter Freilandbedingungen jedoch nur wenige Wochen am
Leben bleiben. Aus den Laboratoriumsergebnissen konnten auch Hinweise
fur eine geeignete Konservierung der Sporen gewonnen werden. (H. Bulin)

2. Untersuchungen i.iber die an lagerndem Rundholz auftretenden holzzerstoren
den Pilze
Durch Exposition von frischem Fichtenholz im Wald wurde die primare Infek
tion des geschlagenen Rundholzes durch Pilze ermittelt. Von den gefundenen
Pilzarten erwies sich Stemm sanguinolentum als der bedeutsamste. Obwohl
er das Holz nur sehr langsam anzugreifen vermag, ist er der einzige, wel
cher sehr schnell eindringt und die ,,Rotstreifigkeit" des Holzes hervorruft.
welche die lagernden Fichtenstamme sehr schnell entwertet. (H. Knopf)

3. Versuche i.iber Gewichtsminderungen von Holz als Folge von Hausbockbefall
Mit Hausbocklarven beschickte Versuchshplzer wiesen nach mehrwochigen
bzw. mehrmonatigen Beobachtungsperioden auf deri Stoffwechsel. der Ti ere
zuri.ickfiihrende Gewichtseinbuflen auf. Deren AusmaB stieg mit wachsender
Frafltatigkeit an, war jedoch im allgemeinen zu geringfiigig, um in labora
toriumsmaBigen Bekampfungsversuchen als sicheres Kriterium fur den Er
folgseintritt (Einstellen der FraBtatigkeit der Larven) dienen zu konnen.
(A. Korting)

4. Erhebungen i.iber das Schadauftreten des Hausbockkafers in der Bundes
republik
Die Ergebnisse der in den letzten Jahren von verschiedenen Institutionen
durchgefuhrten Befallserhebungen wurden unter Einbeziehung der von den
Pflanzenschutzamtern erzielten Resultate und eigener Befunde fur das Bun
desgebiet zusammengestellt. Auch heute noch ist danach der Hausbock ein
ernst zu nehmender GroBschadling. Zurn mindesten im Norden und Nord
westen der Bundesrepublik ist fur weite Areale mit einem hohen Prozent
satz (30-50) befallener Dachstuhle zu rechnen. Allerdings wurde im letzten
Dezennium der Befallssatz in verschiedenen Gebieten durch Bekampfungs
maBnahmen bis auf etwa die Halfte herabgedri.ickt. (A. Korting)

5. Untersuchungen iiber den Nachschutz von Holzmasten
Um die Brauchbarkeit von Nachschutzmitteln (Bandagen) zur Behandlung
stehender Leitungsmasten zu ermitteln, wurde das Eindringen 'der Fluor
Komponente von Modell- und Handelsbandagen in das Holz qualitativ und
quantitativ gepri.ift. Hierzu dienten Leitungsmasten mit verschiedener Grund
impragnierung und verschiedenen Alters, welche in einem Versuchsgelande
aufgestellt und nach einer Stahddauer 1bis zu 5 Jahren untersucht wtuden.
Die Forschungen brachten wertvolle Erkenntnisse, welche fur Post, Bahn
und Elektrizitats-Versorgungsunternehmen Unterlagen ergeben zur Beurtei
lung der von ihnen anzuwendenden Maflnahmen zur Verlangerung der
Standdauer ihrer holzernen Leitungsmasten. (H. Zycha)

A 98 



bb) Im Berichtsjahr lauiende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber Auftreten und Biologie des Wurzelschwammes (Fames

annosus) der Fichte
Der Wurzelschwamm der Nadelbaume (Fames annosus) ist in zahlreichen
Landern der Ertle einer der wichtigsten forstschadlichen Pilze. In langwieri
gen und ausgedehnten Untersuchungen wurden zunachst die Fragen der In
fektionsbedingungen an Stubben und der Ausbreitung des Pilzes in stehen
den Stammen untersucht. Daneben wurden die Beziehungen zwischen Pilz
und Boden weiter geklart. (H. Zycha, L. Dimitri)

2. Bekampfung der Kiefernschiitte, Untersuchungen iiber Befall und Mittelprii
fung
In Verbindung mit der Mittelpri.ifung werden Beoba.chtungen uber die Aus
wirkungen eines Befalls auf das Pflanzenwachstum gemacht. (H. Butin)

3. Chemischer und biologischer Nachweis von Resistenzfaktoren in der Balsam
pappel-Gruppe (neu)
Versuche zum Nachweis und zur Isolierung fungistatisch wirksamer Rinden
inhaltsstoffe werden ausgefuhrt. Durch Priifung verschiedener Pappel-Klone
kann eine raschere Auslese anbauwlirdiger Pappelklone ,der Balsamgruppe
im Hinblick auf Krankheitsresistenz gegenliber der durch Dothichiza populea
verursachten Rindenbranderkrankung ermoglicht werden. (H. Butin in Zu
sammenarbeit mit V. Loeschcke vom Institut fur Biochemie)

4. Entwicklungsbiologische Untersuchungen · iiber den Hausbockkafer (neu)
Vergleichende Untersuchungen iiber den Nahrungswert von Larchen- unc1
Fichtenholz zeigten, dafi ersteres fur die Larvenentwicklung zum mindesten
ebenso gut wie Fichtenholz geeignet ist. Danach ist auch Uirchenholz im
Rahmen der Holzschutzbestimmungen unbedingt den entsprechenden Schutz
mafinahmen zu unterwerfen. Weitere biologische Versuche erstrecken sich
vor allem auf die individuelle Streuung bei der Entwicklungsdauer unter
verschiedenen Ernahrungsverhaltnissen. (A. Korting)

5. Praktische Untersuchungen iiber den zeitlichen Eintritt des Erfolges bei de1
chemischen Hausbockbekampfung
Die zur Bekampfung von Haus.bocklarven auf das Holz gebrachten Schutz
mittel dringen nur allmahlich in letzteres ein. Dabei ist im einzelnen unbe
kannt, wann mit dem Verenden der Larven nach Durchfuhrung einer Gegen
maI3nahme gerechnet werden kann und wie hoch der Prozentsatz der erfal3-
baren Larven unter praktischen Verhaltnissen veranschlagt werden darf. Auf
die Kia.rung dieser Fragen abzielende Versuche lieferten bislang eine Vor
stellung von der Art der Larvenwanderung im Holz. Sie ergaben weiterhin,
dafi der Bekampfungserfolg keineswegs schlagartig eintritt. (A. Korting)

6. Untersuchungen iiber die Gefahrdung frischen Bauholzes durch den Hausbock
kafer (neu)
Grundsatzlich ist zwar bekannt, daB Hausbockbefall ·erst geraume Zeit nach
dem Schlagen des Holzes auftritt. Man weifi jedoch im einzelnen nicht, von
welchem Zeitpunkt ab nach dem Fallen des Baumes das Holz fur die Ei
ablage geeignet ist und den Larven Entwicklungsmoglichkeiten bietet. Ent
sprechende Versuche wurden daher eingeleitet. Sie sind f ii r d a s  B a u  -
w e s e n im Hinblick. auf die Art der zu ergreifenden Gegenmafinahmen von
n i c h t u n e r h e b l i c h e r B e d e u t u n g. (A. Korting)
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7. Erforschung des Einflusses der Fallungs- und Aufarbeitungszeit auf die Trank
barkeit von Buchenschwellen

Bei der Trankung von Bahnschwellen aus Buchenholz mit Teerol stellt man
test, daB trntz sorgsam durchgefi.ihrter Holzauswahl und Tranktechnik ein
zelne Schwellen eine auBerlich nicht erkennbare schlechte Durchtrankung
aufweisen. Da solche Schwellen vorzeitig durch Faulnis ausfallen, ist es
wichtig, den Grund fur die schlechte Olaufnahme zu ermitteln. (H. Zycha,
H. Muller)

8. Untersuchungen iiber die Abgangsursachen von Eisenbahnschwellen

Eine Verlangerung der Gebrauchsdauer von holzernen Bahnschwellen ist,
insbesondere auch im Hinblick auf die hohen Verlegungskosten, wirtschaft
lich von gr6Bter Bedeutung. NachschutzmaBnahmen sind bisher deshalb
problematisch, weil die wahren Ursachen des Unbrauchbarwerdens von
Schwellen in den meisten Fallen noch nicht bekannt sind. An Altschwellen
werden daher die Schadensursachen (mechanische Beschadigung, Faulnis
usw.) eingehend erforscht. (H. Zycha)

9. Versuche zur Entwicklung einer neuen Methode zur Bewertung der blaue
widrigen Wirksamkeit oliger Grundiermittel

Es werden Versuche an maltechnisch verschieden behandelten Zaunlatten
durchgefi.ihrt. Hierbei wird zunachst die Wirkungsdauer blauewidriger Grun
diermittel unter Freilandbedingungen gepriift. Weiterhin werden Beobach
tungen iiber die auftretenden Pilzarten gemacht. Die Ergebnisse dienen zur
Erweiterung einer bereits vorhandenen Methode zur Priifung blauewidriger
Grundiermittel. (H. Butin)

cc) Geplante Forschungsarbeiten (Forschungsprogramm):

1. Infektionsversuche an der Pappel

2. Schadigung von Saatgut und Futtermitteln durch Holzschutzmittel

b) Untersuchungs- und Priifungstatigkeit

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Hauptaufgabe der Abteilung ist die amtliche Priifung der fur den Schutz der 
Pflanzen und Vorrate notwendigen Verfahren, Mittel und Gerate. Die als Er
gebnis der Priifungen des Vegetationsjahres 1961 anerkannten Mittel und 
Gerate wurden im Merkblatt Nr. 1 (Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis) zusam
mengestellt. Die Ergebnisse der 1962 durchgefiihrten Priifungen wurden zusam
menfassend bearbeitet und den Mitgliedern und Sachverstandigen der Priifungs
ausschiisse zugeleitet, auf deren Sitzungen die abschlieBende Bewertung er
folgte. Gleichzeitig wurden hierbei alle mit dem jeweiligen Sachgebiet zusam
menhangenden Fragen behandelt. 

Die Priifungsausschiisse tagten wie folgt: 

PriifungsausschuB .,Allgemeiner Pflanzenschutz" 
am 7./8. August 1962 und am 4./5. Dezember 1962 jeweils in Braunschweig 

Arbeitskreis fiir die Beurteilung der Einwirkung von Schadlingsbekampfungs
mitteln auf Bienen 
am 23. Oktober 1962 in Darmstadt 
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PrufausschuB zur Vorbereitung der Anerkennung von Forstschutzmitteln 
am 28./29. Juni 1962 in Wurzburg und am 29. November 1962 in Braunschweig 

PrufungsausschuB fi.ir Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate und -gerateteile 
am 6./7. Dezem.ber 1962 in Munster (Westf.) 

PrufausschuB ,.Nagetierbekampfungsmittel" 
am 20. Juni 1962 in Braunschweig 

PrufausschuB ,,Rebschutzmittel" 
am 22./23. November 1962 in Bernkastel-Kues 

Eine Ubersicht uber die Prufungen des Jahres 1962 gibt die nachstehende 
Tabelle. 

Hauptpriifung 1962 

I. Pflanzensdmtzmittel

A Mittel fi.ir den Obst-, Gem.use- und Feldbau und fi.ir den Vorrats
sdmtz 

1. Mittel zum Schutz der Saat
Universalbeizmittel (gegen Weizensteinbrand, Streifenkrankheit
der Gerste, Fusarium an Roggen und Haferflugbrand, einschl. der 

Anzahl 
der ge
prtiften 

Praparate 

mit Insektiziden kombinierten Praparate) 64 
Rubensamenbeizmittel (Verbesserung des Auflaufens, einschl.
der mit Insektiziden kombinierten Praparate) 11 
Leguminosenbeizmittel (desgl.) 2 
Saatgutpuder (gegen Drahtwurm-, Tipula- und VogelfraB) 6 

2. Fungizide
Mittel gegen Fusicladium 9 
Mittel gegen Phytophthora 14 
Mittel gegen Cercospora an Ruben 5 
Mittel gegen Hopfenperonospora 11 
Mittel gegen sonstige falsche Mehltaupilze 7 
Mittel gegen echte Mehltaupilze 9 
Mittel gegen Rostpilze 1 O 
Mittel gegen Keimlingskrankheit, Salatfaule, Zwiebelbrand usw. 8 

3. Insektizide
Mittel gegen beiBende Insekten 20 
Mittel gegen saugende Insekten 27 

4. Spezialmittel
Mittel gegen Gemusefliegen 8 
Mittel gegen Rubenfliege 6 
Mittel gegen Obstmade, Sage.wespen, Kirschfruchtfliege 20 
Mittel gegen Blutlaus 1 
Mittel gegen Spinnmilben 24 
Mittel gegen Drahtwurmer und Engerlinge 2 
Mittel gegen Erdflohe 1 
Mittel gegen Tipula 1 
Mittel gegen Schneck.en 5 
Mittel gegen Nematoden und zur Bodenentseuchung 19 

5. Winterspritzmittel
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6. Austriebspritzmittel
7-. Raupenleime
8. Mittel gegen Vorrats- und Materialschadlinge

Mittel gegen Miihlen- und Speicherschadlinge
Mittel gegen Wollschadlinge
Keimkemmungsmittel

9. Mittel gegen Wildschaden (auBer im Forst)
10. Mittel gegen Nagetiere

Mittel gegen Ratten und Hausmaus
Mitiei· gegen Wiihlmause und Feldmause

11. Mittel gegen Unkrauter
in Getreidebestanden 
auf Wiesen und Weiden 
in anderen Kulturen 
auf Odland und nidlt bewirtschafteten Flachen 
auf Wegen und Platzen 
zur Grabenentkrautung 

12. Mittel zur Kartoffelkrautabtotung
13. Wundpflegemittel

Baumwachse, Baumharze, Baumteere
Mittel gegen Obstbaumkrebs

14. Hilfsmittel
15. Mittel zur Beeinflussung des Pflanzenwuchses

(Stecklingsbewurzelung, Frudltabfall, samenlose Friichte)

B Mittel fur den Weinbau 

Mittel gegen Peronosporo 

Mittel gegen Roten Brenner 
Mittel gegen Oidium 

Mittel gegen Heu- und Sauerwurm 
Mittel gegen Spinnmilben 
Mittel gegen Unkrauter 
Mittel gegen Schadvogel 

C Mittel fur den Forst 

Mittel gegen Kiefernschiitte 
Insektizide 

gegen Kafer, Raupen, Afterraupen 
gegen holz- und rindenbrutende Insekten 
gegen saugende Insekten 

Mittel gegen Wildschaden (Wildverbifl, Schalen) 
Mittel gegen Unkrauter 
Mittel gegen Erdmaus 

D Vereinfachte Priifungen 

E Priifungen auf Normenfestigkeit 

F Priifungen auf Bienenunschadlidlkeit 

Anzahl 
der ge
priilten 

Praparate 

6 

5 

3 
1 

11 
13 

21 
4 

24 
2 

12 
4 
4 

2 

24 
12 
13 
8 
7-
2 
1 

6 

11 
10 

7-
4 

13 
3 

22 

9 

10 

insgesamt 563 
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II. Pflanzenschutzgerate und Gerat�teile

Nebelgerate 

Anzahl 
der ge
priiften 
Gerate 
(·teile) 

Spriihgerate 9 
Spritzgerate 18 
Ein- und Anbaupumpen 5 
Kombinierte Gerate 

Spriih- und Staubegerate 
Spriih- und Nebelgerate 1 

Frostschutzgerate 2 
Gerateteile 

Dusen, Strahlrohre, Spritzpistolen, Hochdruckschlauche 6 
Beizgerate 8 
Gerate zur Bekampfung von Nagetieren und Maulwurf 1 

insgesamt 51 

Im Zusammenhang mit dem Einsatz der Pflanzenschutzmittel stand die Be
arbeitung folgender Probleme im Vordergrund: 

a) Wartezeiten for Pflanzenschutzmittel
(Zeiten von der Anwendung bis zur Ernte)

b) Toleranzen
Auf Grund der vorliegenden bzw. von der Pflanzenschutzmittel-Industrie zur
Verfogung gestellten Unterlagen iiber die hygienische Bedeutung der Stoffe
sowie der von mehreren Stellen durchgehihrten Ruckstandsuntersuchungen
wurden gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsamt Vorschlage for Hochst
mengen von Pflanzenschutz-, Schadlingsbekampfungs- und Vorratsschutzmit
teln, die sich beim In-den-Verkehr-bringen noch auf oder in Nahrungsmitteln
befinden diirfen, ausgearbeitet. Diese Fragen werden gemeinsam mit dem
Bundesgesundheitsamt, a.uch auf internationaler Ebene im Europarat, Arbeits
gruppe ,,Giftige Stoffe in der Landwirtschaft", bearbeitet.

c) Einstufung von Wirkstoffen in die Giftverordnungen
Gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsamt wurden Vorschlage hir die vor
ges!=:hene Neufassung einer bundeseinheit.lichen Verordnung uber den Handel
mit giftigen Pflanzenschutzn'litteln ausgearbeitet. Rege Zusammenarbeit be
stand mit dem UnterausschuB ,,Giftverordnungen der Lander".

d) Bahntransport giftiger Pflanzenschutzmittel

e) Postversand. giftiger Pflanzenschutzmittel

f) Erfahrungsaustausch iiber anerkannte Pflanzenschutzmittel

Der Einsatz der Mittel in den verschiedenen Bereichen des amtlichen Pflan
zenschutzes unterliegt so vielfaltigen auBeren Einflussen und Bedingungen,
daB ein Austausch von Erfahrungen unerla.Blich ist, um ein sicheres Bild von
Wirkung und moglichen Nebenwirkungen der einzelnen Mittel zu erhalten.
Die von den Pflanzenschutzamtern, Weinbauanstalten und sonstigen Institu-
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ten angeforderten Berichtsblatter sind zusammengestellt und auf der 24. Ar
beitstagung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes erortert worden. Die Zu
!';ammenfassung dient als Unterlage fur zuki.inftige Empfehlungen beim prak
tischen Einsatz. 

g) Zusammenarbeit mit der Pflanzenschutzmittel-Industrie

Eine der fruchtbarsten Einrichtungen ist der sogenannte Technische AusschuB,
dem Vertreter der Industrie, des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und der
Biologischen Bundesanstalt gemeinsam angehoren. In diesem seit vielen Jah
ren bestehenden AusschuB konnten zahlreiche Fragen, die fur die drei Part
ner von gleichem Interesse sind, erfolgreich bearbeitet und bindende Ver
einbarungen i.iber zuki.inftige Handhabungen getroffen werden. Insbesondere
sind hier die Vereinbarungen zu nennen i.iber

vereinhel.tlichte Anwendungskonzentrationen von Pflanzenschutzmitteln, 
Kennzeichnung auch der nicht der Giftverordnung unterliegenden Prapa
rate durch Angabe der darin enthaltenen Wirkstoffe, 
sachgemaBe Werbung, 
Aus-dem-Verkehr-ziehen aller arsenhalhgen Pflanzenschutzmittel usw. 

Im letzten Jahr wurde neben zahlreichen Fragen der amtlichen Priifung ins
besondere ein Ubereinkommen dahingehend erzielt, zum Zwec:ke der Sicht
barmachung des Spritzbelages ki.instlich gefarbte Pflanzenschutzmittel von 
der Priifung und Anerkennung und vom Handel in der Bundesrepublik aus
zuschlieBen. 

h) Gruppenbezeichnungen fiir Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln

Die chemischen Bezeichnungen der neuen Wirkstoffe von Pflanzenschutzmit
teln sind zumeist kompliziert und nur dem Chemiker verstandlich. Um der
Praxis verstandliche Begriffe zu geben, wurde das Merkblatt Nr. 20 .,Grup
penbezeichnungen fi.ir Pflanzenschutzmittel" geschaffen. Auf diesem Gebiet
ist das Technical Committee (ISO/TC 81) der International Standardization
Organization tatig, das bestrebt ist, einheitliche Gruppenbezeichnungen (com
mon names) auf intemationaler Basis einzufi.ihren. Der Abteilungsleiter ist
Leiter der deutschen Delegation.

i) Richtlinien fi.ir die Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln

Im Verlauf der amtlichen Priifung der letzten Jahre hat es sich als vordring
lich erwiesen, die .,Richtlinien fi.ir die Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln" den
neueren Erfordernissen anzupassen und fi.ir inzwischen aufgenommene Prii
fungsverfahren neue Pri.ifungsmethoden aufzustellen. Die damit zusammen
hangenden Fragen wurden auf einer Arbeitstagung mit den Pflanzenschutz
amtem und sonstigen Pri.ifstellen eingehend erortert und die zustandigen
Sachbearbeiter festgelegt. Von der Abteilung wurden die Richtlinien fur die
Pri.ifung auf physikalische Eigenschaften zusammengestellt.

j) Zusammenarbeit mit dem Kuratorium fi.ir Waldarbeit und Forsttechnik e. V.,
Hamburg

Enge Zusammenarbeit bestand mit dem Kuratorium fi.ir Waldarbeit und Forst
technik e. V., Hamburg, in Fragen der Holzschutzmittel. Dern unter der Lei
tung von Oberforstmeister Dr. S t  o r  c h stehenden Pri.ifausschuB .,Holzschutz
mittel" gehort der Leiter der Abteilung fi.ir Pflanzenschutzmittel und -gerate
als Mitglied an.
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Institut fiir Pilanzenschutzmittelpriifung in Braunschweig 

Laboratorium filr chemische Mittelpriliung 

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

Art der Untersuchuna 

Praparate der Iaufenden Hauptpriifung 
{einschl. Priifung auf Normenfestigkeit) 

Praparate der laufenden Handelskontrolle 
Sonstige Untersuchungen (Beanstandu:rigen) 

Zahl der Untersuchungen insgesamt: 

Zahl der 
unter

suchten 

Praparate 

28 

18 

43 

89 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriiiung 

1. Priifung von Pflanzenschutzmitteln

Eigene Priifungen

Zahl der 
Mille! Versuche 

Fungizide 29 137 
Herbizide 26 72 

Bearbeitung der Ergebnisse anderer Priifstellen 

Mittel im allgemeinen Pflanzenbau 

Fungizide {Beizmittel) 31 704 
Fungizide (gegen Fusicladium, Mehltaupilze, Rost, 
Phytophthora, Cercospora, Hopfenperonospora) 69 462 
Herbizide {in Getreidebestanden, auf Wiesen u. Wei-

den, in Sonderkulturen sowie auf Wegen und Pliitzen) 60 1606 

Kartoffelkeimhemmungsmittel 1 17 
Mittel im Weinbau 

Fungizide (gegen Rebenperonospora, Oidium, 

Roten Brenner) 62 180 

Insektizide (gegen Heu- und Sauerwurm, Spinnmilben) 17 75 

Herbizide 2 15 

297 3268 

2. Zusammenstellung der Erfahrungen mit Pflanzenschutzmitteln (Fungiziden
und Herbiziden) im Jahre 1961 nach Berichten der Priifstellen

3. Im Rahmen der Priifung von Feuchtbeizmitteln:

Triebkraftbestimmung 
Untersuchung der fungiziden Wirkung 

4. Bestimmung der Verteilung der Beizmittel im Rahmen der Geriite-

Zahl der 
Versuchs

serien 

94 
50 

priifung <lurch Agarfolienteste 406 Versuche 

5. Versuche zur praktischen Durchfiihrung der Laborbeizung von Feuchtbeiz
mitteln
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Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung 

Zahl der 

Mille! Versud!e 

1. Priifung von Pflanzenschutzmitteln

Eigene Priifungen

Hauptpriifung von Pflanzenschutzmitteln mit verschiede
nen Schadlingen 
Hauptpriifung von Vorratsschutzmitteln in Gaskammern 
und Speichern 

Bea.rbeitung der Ergebnisse anderer Priifstellen 
Mittel im Obst-, Garten- und Ackerbau 

Austriebspritzmittel 
Mittel gegen allgemeine Schadinsekten 
Spezialmittel gegen 

Blutlaus 
Schildlause 
Riibenfliege 
Spinnmilben, aufler im Hopfenbau 
tierische Schadlinge im Hopfenbau 
Gemiisefliegen 
Obstmade, Sagewesp(;m und Kirschfruchtfliege 
Bodeninsekten 
Schnecken 
Vorratsschadlinge 
Nematoden 
Vogelfrafl 

Forstschutzmittel 

Mittel gegen allgemeine Schadinsekten (Vor- und 
Hauptprufung) 
Spezialmittel gegen 

holz- und rindenbriitende Borkenkafer 
Wildschadenverhiitungsmittel 
Unkrauter 

2. Zusammenstellung der Erfahrungen mit Pflanzenschutzmitteln 
nach Berichten der Priifstellen

15 164 
4 4 

Gro.Bvers. 

125 
Laborvers. 

6 254 
31 410 

1 3 

3 18 

7 72 

14 102 
11 54 

7 136 
19 103 
13 28 

5 29 

1 3 
17 200 

3 16 

138 1428 

18 550 

10 142 
2 54 
8 127 

38 873 

im Jahre 1961 

3. Bestimmung von Insektizidriickstanden in eingesandten Lebensmitteln

Salat 
Erbsen 
Mi:ihren 
Chic on�e 
Gerste 
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Versuchs

serien 

4 
10 

4 
6 
1 

25 



Institut fiir Geratepriifung in Braunschweig 

An der technischen Prufung von Pflanzenschutzgeraten war das Institut in fol
gendem Umfange beteiligt: 

Zahl der 
gepruften 

Gerate 

G r o fl g e r a te 9 
(motor- oder pferdefahrbare Gerate, Beizgerate, Forstschutzgerate) 

Mi t t  e 1 g e r  a t e  19 
(handfahrbare, hand-, vorn- oder ruckentragbare Gerate, Anbaugerate, 
Beizgerate, Forstsch11tzgerate,. Pumpen) 

K l e ing e r a te 1 
(Fuflspritzen, Handspritzen oder -stauber, Raumvernebler, Legeflinten, 
Injektoren, Fallen u. a.) 

G e r a t e t e i l e  4 
(Spritzpistolen, Strahlrohre, Schlauche u. a.) 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

1. An der Prufung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem
Umfange beteiligt:

Getreidebeizmittel 
Rubenbeizmittel 
Spezialmittel gegen saugende Insekten 
Herbizide in Getreide 
Herbizide auf Wegen und Platzen 

Zahl der Zahl der 

Mi ttel Versuche 

75 
9 

10 
2 
2 

6 
3 
8 
2 
1 

2. AuBerdem wurden 125 Getreide-Zuchtstamme auf Resistenz gegen Zwergstein
brand (Tilletia contraversa) gepruft.

Botanische und zoologische Abteilung 

lnstitut fiir Botanik in Braunschweig 

1. An der Untersuchung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgen
dem Umfange beteiligt:

Rostbekampfungsmittel 

Zahl der Zahl der 
Mittel Versuche 

5 65 

2. Folgende Prufungen von Zuchtstammen wurden durchgefuhrt:

a) K a r t  o f f  e 1 n :

In der Prufungsperiode 1961/62 wurden fur das Bundessortenamt 176 Kar
toffelzuchtstamme auf ihre Resistenz gegen die Rasse 1 des Erregers des
Kartoffelkrebses gepruft. AuBerdem waren 12 Kartoffelzuchtstamme auf
ihre Resistenz gegen die Krebsrassen 2, 6, 7 und 8 zu prufen.
64 Kartoffelsorten und 30 Zuchtstamme wurden an 3 verschiedenen Ver
suchsorten auf ihre Resistenz gegen Schorf fur das Bundessortenamt ge
pruft.

A 107 



b) G e t  r e  id e :

Rund 1500 Weizen- und Gerstenzuchtstii.mme wurden fur das Bundessor
tenamt und fiir Zuchtbetriebe auf ihre Resistenz gegen die wichtigsten

Rassen des Gelb- und Braunrostes gepriift.

Institut iilr Zoologie in Berlin-Dahlem 

An der Priifung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Um

fange beteiligt: 

Rodentizide gegen Wander- und Hausratten 

Rodentizide gegen Hausmii.use 

Molluskizide gegen Nacktschne<ken 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

Zahl der 

Mittel 

9 

4 

7 

Zahl der 

Versudie 

155 

100 

64 

1. An der Priifung von Pflanzenschutzmitteln und -gerii.ten war das Institut in

folgendem Umfange beteiligt:

a) La b o r a t o r i u m sv e r s u ch e

Getreideeinstii.ubemittel
Kleidermottenspriihmittel

b) G r o Bv e r s u ch e  i n  der P r axi s

Vakuumbegasungskammer

Sackstapelbegasung

Leerraumbegasung

Zahl der Zahl der 

Mille! Versuc:he 

1 15 

3 42 

1 2 

1 2 

1 1 

2. AuBerdem wurden folgende Versuche zur Wirksamkeit von Bekii.mpfungs

mitteln durchgefiihrt:

Untersuchungen iiber die Wirksamkeit neuerer Getreideeinstii.ubemittel
Untersuchungen iiber die Wirkungsdauer dieldrinhaltiger Wollschutzmittel

Untersuchungen iiber die Wirkungsdauer von Kleidermottenspriihmitteln

Untersuchungen iiber die Einwirkungstiefe und die Wirkungsdauer von Ver
nebelungsmitteln in Getreidespeichern mit Hilfe biologischer Teste

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut ilir Mykologie in Berlin-Dahlem 

1. An Untersuchungen von Pflanzenschutzmitteln auBerhalb der (amtlichen)

Mittelpriifung war das Institut in folgendem Umfange beteiligt:

Fungizide zur Bekii.mpfung der Blauschimmelkrankheit 

des Tabaks 

Zahl der Zahl der 

Mittel Versuc:he 

58 19 

2. An der Priifung von Tabaksorten und -zuchtstii.mmen auf ihr Resistenzverhal

ten gegen den Blauschimmel war das Institut in folgendem Umfange beteiligt:
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Zahl der 

Sorten 

11 

Zahl der 

Zuchtstamme 

26 

Zahl der 

Versuche 

6 



Abteilung fiir pilanzliche Virusforschung 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

An virologischen Priifungen war das Institut in folgendem Umfang beteiligt: 

Untersuchung von Kartoffelproben im Rahmen der Uberwachung 

Zahl der 
Proben 

des Zuchtaufbaus 324 
Priifung der Virusresistenz von Kartoffelzuchtstiimmen 46 
Priifung der Virusresistenz von Erbsensorten 68 
Untersuchung des Virusbefalls von Saatgutherkiinften bei Buschbohnen 240 

Aufleninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

An der Priifung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Um
fange beteiligt: 

Bakterienhaltige Industriepriiparate (Bacillus thuringiensis)

Zahl der Zahl der 
Mittel Versudie 

14 19 
(Labor) 

38 

(Freiland) 

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

An der Priifung von Getreide- und Kleezuchtstiimmen war das Institut in folgen
dem Umfang beteiligt (in Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt, verschie
denen Landesanstalten fiir Pflanzenzucht und Samenpriifung und Pflanzens.chutz
iimtern): 

Anzahl der 
Sorten 

Priifung von Getreidezuchtstiimmen auf Winterhiirte 60 
Priifung von Getreidesorten und -zuchtstiimmen auf Ophiobolus-,

Cercosporella-, Septoria- und Fusarium-Resistenz 116 
Priifung von Weizen- und Gerstensorten auf Flugbrandresistenz 28 
Priifung von Rotkleesorten und -herkiinften auf Kleekrebsresistenz 7 

Institut fiir Grlinlandschadlinge in Oldenburg 

An der Priifung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Um
fange beteiligt: 

Mittel gegen Wiesenschnaken 
Fliichenkdder gegen Feldmause 
Mittel gegen Unkrauter auf Wiesen und Weiden 
Mittel gegen unerwiinschten Baum- und Strauchwuchs 
Mittel zur Grabenentkrautung 

Zahl der 
Mittel 

3 

2 
5 

1 

6 

Zahl der 
Versuche 

50 

30 

40 
4 

18 
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Institut filr Hackiruchtkrankheiten und Nematodeniorschung in Mlinster 

1. An der Priifung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Um
fange beteiligt:

Nematodenmittel (Vorpriifung) 
Nematodenmittel (Hauptpriifung) 
Spezialherbizide in Zuckerriiben 

Zahl der Zahl der 

Mi ttel Versuche 

16 
15 
7 

78 
31 
7 

2. 109 Kartoffel-Zuchtstamme wurden auf Nematodenresistenz gepriift (Zahl der
Versuche: 372).

3. 1640 Bodenproben wurden auf Nematodenbesatz untersucht.

Institut filr Gemlisekrankheiten und Unkrautiorschung in Fischenich 

An der Priifung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Um
fange beteiligt: 

Fungizide im Gemiisebau 
Insektizide, Akarizide im Gemiisebau 
Herbizide in gartnerischen Kulturen 
Herbizide in landwirtschaftlichen Kulturen 

Institut filr Obstkrankheiten in Heidelberg 

Zahl der Zahl der 

Mi ttel Versuche 

14 
44 
32 
12 

16 
15 

112 
7 

An der Priifung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Um
fange beteiligt: 

Insektizide 
Winter 196li62 

Mittel gegen San-Jose-Schildlaus 
Mittel gegen allgemeine Obstbaumschadlinge 
(ovizide Wirkung gegen Frostspanner und Blattlauseier) 

Sommer 1962 
Mittel gegen San-Jose-Schildlaus 
Mittel gegen saugende Insekten (Blattlaus) 
Mittel gegen die Obstmade 

Fungizide 
Mittel gegen den Apfelkrebs (Nectria galligena) 

Institut filr Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

Zahl der Zahl der 

Mittel Versuche 

2 

4 

2 
7 
7 

5 

2 

1 
3 
2 

2 

An der Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln und -geraten war das Institut in fol
gendem Umfange beteiligt: 

Mittel gegen Rebenperonospora 
Mittel gegen Oidium 
Mittel gegen Weinbergsunkrauter 
Zahl der gepriiften Rebschutzgerate 
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Zahl der Zahl der 

Mi ttel Versuche 

43 71 
6 7 

5 8 
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Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Milnden 

1. An der Pri.ifung von Forstschutzrnitteln war das Institut in folgendern Urn
fange beteiligt:

Fungizide gegen Kiefernschi.itte 

Zahl der 

Mittel 

12 

2. Aufierdern pri.ifte das Institut folgende Holzschutzrnittel:
blauewidrige Grundierrnittel 21 

5 Holzschutz-Insektizide

IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

a) Besuche und Studienaufenthalte in- und auslandischer Wissenschaitler

Die Institute und Dienststellen der Bundesanstalt wurden im Berichtsjahr von 394 
deutschen und 661 auslandischen Wissenschaftlern besucht. Von den auslandischen 
Besuchern kamen 

260 aus Agypten 1 aus dem Libanon 
4 aus Athiopien aus Marokko 

5 aus Afghanistan 1 aus Neuseeland 

16 aus Argentinien 35 aus den Niederlanden 

5 aus Australien 5 aus Norwegen 

8 aus Belgien 1 aus Oceanien 

8 aus Bulgarien 11 aus Osterreich 

4 aus Ceylon 4 aus Pakistan 

6 aus Chile 7 von den Philippinen 

12 aus Danemark 7 aus Polen 

2 aus Finnland 1 aus Portugal 

15 aus Frankreich 1 aus Saudi-Arabien 

aus Ghana 10 aus Sdlweden 

aus Griechenland 20 aus der Schweiz 

32 aus Grofibritannien 2 aus Spanien 

14 aus Indien 8 aus dem Sudan 

4 aus lndonesien 7 aus der Si.idafrikanischen Union 

4 aus dem Iran 2 aus Syrien 

4 aus Israel 10 aus der Ti.irkei 

6 aus Italien 1 aus der Tschechoslowakei 

8 aus Japan ·. 3 aus Ungarn 

2 aus dem Jernen 8 aus der UdSSR 

19 aus Jug:oslawien 41 aus den USA 
4 aus Kanada 3 aus Uruguay 

4 aus Kenia 1 aus Venezuela 
1 aus Kolumbien 21 aus versdl. afrikanischen Staaten 

AuBerdern waren 10 Gastwissenschaftler (!anger als einen Monat) an der Anstalt 
tatig. 
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b) Teilnahme an Veranstaltungen

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. B o c k m a n n 

vom Institut fi.ir Getreide-, Olfrucht- u. Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg 

Arbeitsgruppe fi.ir Getreidekrankheiten des Nederlands Graanzentrum Wage
ningen 
18. April 1962 in Wageningen/Niederlande
Vortrag:
,, Ki.instliche Infektionsversuche mit Septoria und Fusarium an verschiedenen
\,V.interweizensorten im Nordostpolder im Sommer 1961"
34. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
8. bis 12. Oktober 1962 in Li.ibeck
Vortrag:
,,Die Notreife durch FuB- und Ahrenkrankheiten als Begrenzungsfaktor fi.ir den
vVeizenbau in einseitigen Getreidefruchtfolgen"
Schulungslehrgange bei verschiedenen Landwirtschaftskammern
Vortrag:
.,Fruchtfolge und Pflanzenkrankheiten"

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. B o d e 

Leiter des lnstituts fi.ir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

Tagung der European and Mediterranean 
Plant Protection Organisation (EPPO) 
16. bis 18. Oktober 1962 in Hannover
Vortrag:
,,Methoden zur Diagnose van Viruskrankheiten der Kartoffel und Moglichkeiten
ihrer Standardisierung"

Direktor und Professor Dr. B o r t e 1 s 

Leiter der mikrobiologischen und chemischen Abteilung des Instituts fi.ir Bakterio
logie in Berlin-Dahlem 

IX. Gesundheitskonvent
18. bis 24. Mai 1962 in Ferrara/Italien
Vortrag:
,,Atmung und Virulenz pflanzenpathogener Bakterien in Beziehung zu Luftdruck
anderungen"
Jahreshauptversammlung 1962 des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher
TJntersuchungs- und Forschungsanstalten
24. bis 29. September 1962 in Trier
Vortrag:
.,Modernisierung und Standardisierung van Keimzahlungsverfahren"

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. B u h  1 

Leiter des Instituts fi.ir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten in Kiel
Kitzeberg 

34. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
8. bis 12. Oktober 1962 in Li.ibeck
,,Dipteren als Getreideschadlinge unter Beri.icksichtigung der Fruchtfolge"
Schulungslehrgange fi.ir Hagelschatzer bei verschiedenen Hagelversicherungs
Gesellschaften
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Vortrag: 
,,Erkennen und Beurteilen von Hagelschaden und Krankheiten, deren Schad
bilder mit Hagelschaden verwechselt werden konnen" (mit Farbdias) 

Wissenschaftliche Angestellte B u r c k h a r d t 

vom Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Munster/W. 

34. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
8. bis 12. Oktober 1962 in Lubeck
Vortrag:
.. Untersuchungen uber Virosen der Kultur-Brassica-Arten"

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. C r u g e r 

vom Institut fiir Gemusekrankheiten und Unkrautforschung in Fischenich, Kr. Koln 

34. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
8. bis 12. Oktober 1962 in Lubeck
Vortrag:
,,Wirkstoffwahl und Anwendungstechnik bei der Bekampfung des Echten Mehl
taus an Freilandgurken"

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. D o m  s c h 

vom Institut fiir Getreide-, Olfrucht- u. Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg 

Coloquium on soil fauna, soil microflora and their relationship 
10. bis 16. September 1962 in Oosterbeek/Niederlande
Vortrag:
,.Die Messung von Abbaufolgen im Boden"

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. F r a n z 

Leiter des Instituts fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Gastaufenthalt an der University of Wisconsin, Madison, USA, mit folgenden 
Vortragen: 
"The Darmstadt Laboratory of Biological Control", 
,,Biological Control in Europe", 
,,Definitions in Biological Control", 
,,Biological and Chemical Control - an Ecological comparsion", 
"The future of Biological Control" 
Diese Vortrage wurden gehalten an folgenden Universitaten bzw. Instituten: 
University of Wisconsin, Madison. - University of Minnesota, St. Paul. 
Washington State University, Pullman, Wash. - University of California, 
Riverside. - University of California, Berkeley. - Oregon State University, 
Corvallis, Or. - The Connecticut Agricultural Experiment Station, New Haven, 
Conn. - Entomology Research Division, Agricultural Research Center, USDA, 
Beltsville, Maryland. 
First International Conference on Wildlife Diseases 
24. bis 27. Juni 1962 in High View, New York, USA
Vortrag:
,,New frontiers in biological control"
Seminar ,,Pflanzenschutz und Schadlingsbekampfung" der Deutschen Stiftung fiir
En twicklungslander
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4. August 1962 in Berlin-Tegel
Vortrag:
"Biological control"
Internationales Kolloquium zur biologisdlen Bekii.mpfung des Kartoffelkii.fers

24. bis 28. September in Ivanka pri Dunaji und Smolenice/Tsdlechoslowakei

Vortrag:
,,Gegenwii.rtiger Stand der Zucht und Freilassung von Perillus bioculatus (Fabr.)
(Heteropt., Pentatomidae) in Hessen"
Internationales Kolloquium iiber Insektenpathologie und mikrobiologische Be
kii.mpfung

16. bis 24. Oktober 1962 in Paris

(Leitung der 1. Sitzung}

Wissenschaftlicher Rat Dr. F r e y 

Leiter des Instituts fiir Vorratssdlutz in Berlin-Dahlem 

9. Sitzung des ,,Stii.ndigen Ausschusses fiir Vorratshaltung und Schii.dlings
bekii.mpfung"

15. bis 16. Mai 1962 in Berlin-Dahlem

Vortrii.ge:
.,Die gegenwii.rtige Situation der Anwendung von Kontaktinsektiziden im Vor
ratsschutz"
,.Stand der praktisdlen Anwendung von Methylbromid im Vorratssdlutz in
Deutsdlland"
,,Die geplante Erweiterung der Quarantii.neverordnung auf dem Vorratsschutz
sektor"
Seminar .,Pflanzenschutz und Sdlii.dlingsbekii.mpfung" der Deutsdlen Stiftung fiir
Entwicklungslii.nder
27. Juli 1962 in Berlin-Tegel

Vortrag:
.. Vorratssc:hutz und Ma6nahmen fiir den Export schii.dlingsfreier Produkte"

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. G ii. r t e 1 

vom Institut fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

Tagung des Forschungsringes des Deutsdlen Weinbaues bei der DLG 
2. bis 4. Mai 1962 in Bad Kreuznach

Vortrag:
.,Rebenernii.hrung und Diingung aus der Sicht heutiger Erkenntnisse"
Internationale Konf.erenz zur Untersudlung der Viruskrankheiten der Rebe
21. bis 23. Mai 1962 in Lissabon

Vortrag:
.,Symptome und Ausbreitung der ,flavescence doree' im Weinbaugebiet der
Mosel" (mit Lichtbildern)
Herbsttagung des Deutschen Weinbauverbandes,

Ausschufl fiir Reblausbekii.mpfung und Rebenveredelung

30. bis 31. August 1962 in Stuttgart

Vortrag:
.,Untersuchungen und Beobachtungen iiber das Ver haltnis Boden - Unterlage"
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Wissenschaftliche Forschungskraft Dr. G a m s 

vom lnstitut fur Getreide-, Olfrucht- u. Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg 

Coloquium on soil fauna, soil microflora and their relationship 
10. bis 16. September 1962 in Oosterbeek/Niederlande
Vortrag:
,,Mycelium radicis atrovirens in forest soil, isolation from soil microhabitats and
indentifica tion"

Wissenschaftlicher Rat Dr. G e r 1 a c h 

Leiter des Instituts fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

34. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
8. bis 12. Oktober 1962 in Liibeck
Vortrag:
"Untersuchungen iiber die Altemaria-Schwarze der Mohre"
(Fiir R. Schneider gehalten)

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. G o f f a r t 

Leiter des Instituts fiirHackfruchtkrankheiten u.Nematodenforschung inMiinster/W. 

34. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
8. bis 12. Oktober 1962 in Liibeck
Vortrag:
,, Einige Beobachtungen iiber das Auftreten pflanzenparasitarer Nematoden im 
Feldgemiisebau"

Direktor und Professor Dr. H a s s e b r a u k 

Leiter der botanischen und zoologischen Abteilung und des Instituts fiir Botanik in 
Braunschweig 

34. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
8. bis 12. Oktober 1962 in Liibeck
Vortrag:
.,Das Getreiderostproblem und das Sortenangebot"

Wissenschaftliche Forschungskraft Dr. H e i n 

vom Institut fiir Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung in Fischenich, Kr. Koln 

34. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
8. bis 12. Oktober 1962 in Liibeck
Vortrag:
"Virosen an Spargel''

Wissenschaftliche Forschungskraft Dr. H e r f s 

vom Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Internationales Kolloquium iiber Insektenpathologie und mikrobiologische Be
kampfung 
16. bis 24. Oktober 1962 in Paris
Vortrag:
"Untersuchungen zur Standardisierung von Bacillus-thuringiensis-Pra.paraten"
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Wissenschaftlicher Angestellter Dr. Hu g e r 
vom Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Internationales Kolloquium i.iber Insektenpathologie und mikrobiologische Be
kampfung 
16. bis 24. Oktober 1962 in Paris
Vortrag:
,,Untersuchungen i.iber eine Mikrosporidiose von Melolontha spec."

Wissenschaftlicher Rat Dr. K 1 o k e 

Leiter des Instituts fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

34. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
8. bis 12. Oktober 1962 in Lube&.
Vortrag:
,.Der EinfluB von Beregnung und Di.ingung auf parasitare und nichtparasitare
Toma tenkrankhei ten"

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. K n  ii 11 e 
vom Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

9. Sitzung des ,,Standigen Ausschusses fiir Vorratshaltung und Schadlingsbe
kampfung"
15. bis 16. Mai 1962 in Berlin-Dahlem
Vortrag:
,,Neuere Forschungsergebnisse zur Frage des Milbenauftretens in Vona.ten"

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. K r i e g 
vom Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Deutsch-agyptisches Seminar i.iber das ,.cotton leafworm problem" 
24. April bis 9. Mai 1962 in Kairo
Vortrag und Diskussionsbeitrage:
,,Aspects of microbial control methods"
VIII. lnternationaler KongreB fiir Mikrobiologie
19. bis 25. August 1962 in Montreal/Kanada
Vortrag:
,. Cristalliferous bacteria"
Internationales Kolloquium i.iber Insektenpathologie und mikrobiologische Be
kampfung
16. bis 24. Oktober 1962 in Paris
Vortrag:
,,Nebenwirkungen von Bacillus thuringiensis: Einwirkungen auf Bienen"

Wissenschaftliche Forschungskraft Dr. L e h 
vom Institut fiir nichtparasitiire Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Sitzung der Fachgruppe Bodenkunde, Pflanzenernahrung und Di.ingung des Ver
bandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
8. bis 9. Marz 1962 in Bonn
Vortrag:
,.Die Wirkung einiger organischer Stoffe auf Entwicklung und Nahrstoffhaushalt
der Pflanz en"
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Wissenschaftlicher Oberrat Dr. M a y e r 

Leiter des Instituts fi.ir Zoologie in Berlin-Dahlem 

Seminar ,,Pflanzenschutz und Schadlingsbekampfung" der Deutschen Stiftung fi.ir 
Entwickl ungslander 
8. Juli bis 11. August 1962 in Berlin
Vortrag:
,, Ursachen der Fehlschlage bei Anwendung von Schadlingsbekampfungsmitteln"

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. M ii 11 e r - K 6 g 1 e r 

vom Jnstitut fi.ir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Internationales Kolloquium iiber Insektenpathologie und mikrobiologische Be
kampfung 
16. bis 24. Oktober 1962 in Paris
(Wissenschaftlicher Sekretar des Kongresses)
Vortrag:
,,Insekten-Mykologie: Streiflichter und Ausblicke"

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. N i k 1 as 

vom lnstitut fi.ir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

3. Bundesarbeitstagung fi.ir Obstbauberater
3. bis 12. Mai 1962 in Tettnang
Vortrag:
,,Welche Mi:iglichkeiten der biologischen Schadlingsbekampfung ki:innen dem
Obstbau empfohlen werden?"

Wissenschaftlicher Rat Dr. 0 r t h 

Leiter des Instituts fi.ir Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung in Fischenich, 
Kr. Ki:iln 

Tagung des Gartenbauverbandes Rheinland-Nassau 
17. J anuar 1962 in Trier
Vortrag:
,,Chemische Unkrautbekampfung im Gemiisebau, Blumen- und Zierpflanzenbau
und in Baumschulen"
Tagung der Arbeitsgemeinschaft fi.ir Pflanzenschutz
12. Marz 1962 in Wien
Vortrag:
,,Aktuelle Probleme des Pflanzenschutzes im Gemiisebau, einschlieBlich der Un
krautbekampfung im Gartenbau"
Vortragstagung des Ausschusses fi.ir Pflanzenschutz der Deutschen Landwirt
schaftsgesellschaft
5. Juni 1962 in Heilbronn
Vortrag:
.,Unkrautbekampfung in Gemiisekulturen"
Rheinischer Gartenbautag
8. September 1962 in Rheydt
Vortrag:
Wirkungsweise und Anwendungsmi:iglichkeiten von Herbiziden in Gartnereien
und auf Friedhi:ifen"
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'ragung des Arbeitskreises Spargelanbau im BundesausschuB Obst und Gemilse 
20. September 1962 in Mainz
Vortrag:
.,Chemische Unkrautbekampfung im Spargelanbau"
Seminar fiir Fachberater der Landwirtschaftskammer Hannover
16. November 1962 in Gottingen
Vortrag:
,,Chemische Unkrautbekampfung im Gemusebau"

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. Q u a n t z 
vom lnstitut fiir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

XVI. Intemationaler GartenbaukongreB und Sitzung der .,International Working
Group on Legume Viruses"
6. bis 7. September 1962 in Brussel
Vortrag:
,,Viruskrankheiten und Resistenz bei Erbsen"

Prasident Prof. Dr. R i c h t e r 

23. Arbeitstagung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
7. bis 8. Februar 1962 in Berlin-Dahlem
(Leitung der Sitzung)
Arbeitssitzung der European and Mediterranean Plant Protection Organisation
(EPPO)
.Blauschimmelkrankheit des Tabaks"
23. bis 24. Februar 1962 in Forchheim/Karlsruhe
(als offizieller deutscher Vertreter)
Generalversammlung der .,Commission lnternationale de Lutte Biologique
(C.1.L.B.)
26. Marz bis 6. April 1962 in Tunis
(als offizieller deutscher Vertreter)
9. Sitzung des .,Standigen Ausschusses fiir Vorratshaltung und Schadlingsbe
kampfung"
15. bis 16. Mai 1962 in Berlin-Dahlem
(Leitung der Sitzung)
17. Vortragstagung des Ausschusses fiir Pflanzenschutz der Deutschen Landwirt
schaftsgesellschaft
5. Juni 1962 in Heilbronn
(Leitung der Tagung)
Seminar ,,Pflanzenschutz und Schadlingsbekampfung der Deutschen Stiftung fiir
Entwicklungslander", Berlin-Tegel
8. Juli bis 11. August 1962
Vortrag am 9. 7.:
.,Pflanzenschutzforschung in Deutschland"
34. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
8. bis 12. Oktober 1962 in Lubeck
(Leitung der Tagung)
Arbeitssitzung der European and Mediterranean Plant Protection Organisation
(EPPO)
,, Viruskrankheiten der Kartoffel"
16. bis 18. Oktober 1962 in Hannover
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(als offizieller deutscher Vertreter) 
FAO-Konferenz uber Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft 
12. bis 17. November 1962 in Rom
(als offizieller deutscher Vertreter)

Wissenschaftlicher Angestellter Dr. S c h u h  m a n n 
vom Institut fi.ir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

34. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
8. bis 12. Oktober 1962 in Lubeck
Vortrag:
.. Uber die Spezialisierung von Weizensteinbrandarten und das Resistenzver
halten von Weizensorten"

Wissenschaftliche Forschungskraft Dr. S o 1 
vom Institut fi.ir Getreide-, Olfrucht- u. Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg 

34. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung
8. bis 12. Oktober 1962 in Lubeck
Vortrag:
.. Neuere Erkenntnisse uber Eiablage und Begrenzungsfaktoren bei der Brach
fliege"

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. S t e i n  e r 

Leiter des Instituts fi.ir Pflanzenschutzmittelprufung und des Laboratoriums fi.ir 
zoologische Mittelprufung in Braunschweig 

Seminar .. Pflanzenschutz und Schadlingsbekampfung" der Deutschen Stiftung fi.ir 
En twicklungslander 
30. bis 31. Juli 1962 in Berlin
Vortrag:
.,Probleme der Pflanzenschutzmittelruckstande auf Ernteprodukten"

Direktor und Professor Dr. Z e u m  e r  

Leiter der Abteilung fi.ir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

9. Sitzung des ,, Standigen Ausschusses fi.ir Vorratshaltung und Schadlingsbe ·
kampfung"
15. bis 16. Mai 1962 in Berlin-Dahlem
Vortrage:
.,Uberblick uber den Stand der Toleranzfrage im Vorratsschutz"
,,Welche Auswirkungen haben die Vereinbarungen im Rahmen der EWG auf die
Bekampfungsverfahren im Getreideschutz?"

Wissenschaftlicher Rat Prof. Dr. Z y c h a 

Leiter des Instituts fi.ir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Munden 
Wissenschaftliche Tagung der Landesgruppe Bayern des Deutschen Pappelvereins 
27. Februar 1962 in Munchen
Vortrag:
.,Krankheiten der Pappeln der Sektion Leuce"

Eidgen. Technische Hochschule, Abt. Forstwirtschaft in Zurich
10. Dezember 1962
Vortrag:
.. Buchenkrankheiten - Buchenholz"
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c) Teilnahme an Studienreisen

Der Leiter des Instituts fiir biologische Schii.dlingsbekii.mpfung in Darmstadt, Wissen
schaftlicher Oberrat Dr.F r a n z, war in der Zeit vom 23.Januar bisAnfang Juni 1962 
als Gastprofessor an der University of Wisconsin, Madison/USA, tii.tig. AnschlieBend 
unternahm er eine vierwochige Studienreise nach Kalifornien und zu Fachinstituten 
an der Ostkiiste der USA, um sich iiber die Fortschritte auf dem Gebiet der biolo
gischen Schii.dlingsbekii.mpfung zu orientieren. 

Der wissenschaftliche Angestellte Dr. G ii. r t e  1 vom Institut fiir Rebenkrankheiten 
in Bernkastel-Kues beteiligte ,sich im AnschluB an den Internationalen KongreB der 
Rebe und des Weines in Tiflis/UdSSR vom 19. bis 26. September 1962 an einer 
Studienreise durch Weinbaugebiete Georgiens und der Krim. 

Der wissenschaftliche Angestellte Dr. H i  11 e vom Institut fur Botanik in Braun
schweig unternahm in der Zeit vom 2. bis 21. April 1962 eine Studienreise nach 
GroBbritannien, um sich in Harpenden, Edinburgh und Belfast iiber die britischen 
Priifungsmethoden bei den Kartoffelkrebs-Resistenzpriifungen zu unterrichten. Die 
Reise wurde von der OECD finanziert. 

Der wissenschaftliche Angestellte Dr. K n  ii 11 e vom Institut fiir Vorratsschutz in 
Berlin-Dahlem unternahm auf Einladung der Ohio State University, Columbus/USA, 
in der Zeit vom 1. Juni bis 19. Juli 1962 eine Studienreise nach dem dortigen ameri
kanischen Milbenforschungszentrum, um sich iiber spezielle Untersuchungsmetho
den, Laboratoriumseinrichtungen sowie iiber Milbenprobleme in den USA zu unter
richten. 
Der wissenschaftliche Angestellte Dr. K r i e g  vom Institut fiir biologische Schii.d
lingsbekii.mpfung in Darmstadt besuchte vom 23. August bis 2. September 1962 im 
AnschluB an den VIII. Internationalen KongreB fur Mikrobiologie in Montreal, 
Kanada, ein Industrielaboratorium zur Produktion von Bakterienprii.paraten, das 
Department of Insec t Pathology, Berkeley, beide in Kalifornien, und das entspre
chende Institut des US-Landwirtschaftsministeriums in Beltsville, Md., zum Erfah
rungsaustausch iiber die mikrobiologische Schii.dlingsbekii.mpfung. 
Der Leiter des Instituts fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues, Wissenschaft
licher Oberrat Dr. N i e  m e  y e r, und der wissenschaftliche Angestellte Dr. H e  -
r i n g  unternahmen vom 25. August bis 9. September 1962 eine Studienreise durch 
Weinbaugebiete in Ostereich und Italien. Besonders interessierten Auftreten und 
Bekii.mpfung von Rebenkrankheiten und -schii.dlingen sowie Erziehungsformen bei 
Europii.er- und Amerikanerreben. 

Der wissenschaftliche Angestellte Dr. P a g vom Laboratorium fiir Zierpflanzen
krankheiten in Berlin-Dahlem war vom 28. August 1961 bis zum 27. Februar 
1962 in den USA, um sich iiber Probleme und Bekii.mpfungsmaBnahmen im dor
tigen Zierpflanzenbau zu informieren. 
Der wissenschaftliche Angestellte Dr. S t o 1 p vom Institut fiir Bakteriologie in 
Berlin-Dahlem ist fiir die Zeit vom 1. August 1962 bis 31. Juli 1963 nach Davis, 
Calif./USA, beurlaubt worden, um im Department of Bac teriology der Uni
versity of California einschlii.gige Studien iiber phytopathologische Probleme 
zu treiben und die dortigen Methoden kennenzulernen. 
Der wissenschaftliche Angestellte Dr. W e i s  c h e r  vom Institut fiir Hackfrucht
krankheiten und Nematodenforschung in Munster i. W. unternahm in der Zeit 
vom 23. September bis 7. Oktober 1962 eine Studienreise nach Siidfrankreich, 
um sich iiber die Bedeutung pflanzenparasitii.rer Nematoden im franzosischen 
Weinbau und die dort getroffenen GegenmaBnahmen zu unterrichten. 
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Der wissenschaftliche Angestellte Dr. We t t e r vom Institut fur Virusserologie 
in Braunschweig war vom 15. August 1961 bis zum 8. Oktober 1962 beurlaubt, 
um in der Se�ao de Virologia des Instituto Agronomico, Campinas/Brasilien, ein 
serologisches Laboratorium einzurichten und Erfahrungen mit Virosen der Sub
tropen und Tropen zu sammeln. 

Der Leiter des Instituts hir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Munden, Wissen
schaftlicher Rat Prof. Dr. Z y c h a , untemahm im Anschlu13 an die Tagung der 
Intemationalen Pappel-Kommission vom 7. bis 13. September 1962 eine private 
Studienreise, um sich uber forstliche Probleme in Kroatien zu unterrichten. 

d) Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und Organisationen

aa) inlandische Einrichtungen 

Mit den auf dem Gebiete der Phytopathologie tiitigen Un i v e r  s i t  ii t s - u n d 
H o c h s c h u 1 i n  s t i t u t e n beste ht eine enge Zusammenarbeit, die in der 
Teilnahme der Ordinarien fur Phytopathologie und Pflanzenschutz an den regel
miifligen Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und in der 
Tatsache zum AusdrU<:k kommt, da13 wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundes
anstalt Vorlesungen und Ubungen an Universitiiten und Hochschulen halten. 

Angesichts der Bedeutung, die der Frage zukommt, inwieweit Schiidlinge mit 
Hilfe ihrer Feinde und von Krankheitserregem (biologisch) bekiimpft werden 
konnen, ist wegen der auf diesem Gebiete erforderlichen engen Zusammenarbeit 
ein A r b e i t s k r e i s ,, B i o 1 o g i s c h e S c h ii d 1 i n g s b e k ii m p f u n g " 
gebildet worden, dem zahlreiche mit Problemen der biologischen Schiidlings
bekiimpfung befa13te Forscher angehoren und dessen Federf iihrung beim Priisi
denten der Bundesanstalt liegt. 

Um die verschiedenen, bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auftre
tenden hygienischen Fragen - auch im Zusammenhang mit der Lebensmittel
gesetzgebung - kliiren und beurteilen zu konnen, mu13 die Bundesanstalt die 
wissenschaftlichen Grundlagen fur die zu erlassende Rechtsverordnung schaffen 
und sowohl physikalische als auch chemische Methoden zur Bestimmung der 
Riickstandsmengen von Wirkstoffen ausarbeiten. Dabei ist eine enge Zusammen
arbeit mit der Medizin, Pharmakologie und Hygiene im ,, A r b  e i t s  a u  s -
s ch u 13  f u r  h y g i e n i s ch-t oxi k o l o g i s ch e  F r a g e n  a u f  d e m
G e b i e t  d e  s P f I a n  z e n  s c h u t  z e s " notwendig, in dem au13er dem Bun
desgesundheitsamt und dem Pharmakologischen Institut der Universitiit Bonn 
die an diesen Aufgaben interessierten Forscher und Stellen vertreten sind und 
dessen Vorsitz der Priisident der Bundesanstalt hat. 

Die praktische Durchfuhrung des Pflanzenschutzes obliegt den P f 1 a n  z e n -
s c h u t  z ii m t e r n  (der Lander) und ihren Bezirksstellen. Die enge Zusammen
arbeit mit diesen hihrt zu stiindigen Kontakten der Institute der Bundesanstalt 
mit den an ihren Forschungen besonders interessierten Pflanzenschutziimtem 
und zu regelmiifligen Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, in 
denen Fragen und Wiinsche, die sich bei der Durchfuhrung des Pflanzenschutzes 
ergeben, an die Bundesanstalt herangetragen und die Pflanzenschutziimter von 
den neuesten Forschungsergebnissen unterrichtet werden. Auch mit den F a c h -
i n s t i t u t e n  a u f  d e n  G e b i e t e n  d e r  L a n d w i r t s ch a f t, d e s
G a r t e n- ,  O b s t - u n d  We i n b a u s  s o w i e  d e r  F o r s t w i r t s ch a f t
besteht, z. B. durch deren Beteiligung an der amtlichen Prufung von Pflanzen
schutzmitteln und -geriiten, eine gute Zusammenarbeit, ebenso mit dem D e  u t -
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s c h e n  -We t t e r  d i e  n s t und mit den zahlreichen am Pflanzen- und Vor
ratsschutz interessierten F a c h v e r b a n  d e n und den von diesen gebildeten 
Arb ei tsgemeinschaften. 

bb) ausUindische und intemationale Einrichtungen 

Internationale Beziehungen werden von der Bundesanstalt und ihren Instituten 
zu den entsprechenden Fachinstituten und Fachorganisationen in der qanzen 
Welt unterhalten. Besonders enge Beziehungen bestehen zu folgenden Institu
tionen, in denen Wissenschaftler der Bundesanstalt aktiv mitarbeiten: 

American Chemical Society, 
Philadelphia-Section, 
Washington D.C./USA 
Collaborative Pesticides Analytical Committee (CPAC), 
c/o Plant Pathology Laboratory, 
Harpenden, Herts./GroBbritannien 

Europaische Gesellschaft fiir Zuchtungsforschung (EUCARPIA), 
Ki:iln-Vogelsang 

Europarat, 
Arbeitsgruppe ,,Giftige Stoffe in der Landwirtschaftu , 
StraBburg/Frankreich 

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), Arbeits
gruppe uber Ruckstandsanalysen von Schadlingsbekampfungsmitteln, 
P aris/Frankreich 

European and Mediterranean .Plant Protection Organization (EPPO), Stored Pro
ducts Working Party and Working Party on Fumigation Standards, 
Paris/Frankreich 

European Weed Research Council (EWRC), 
W ageningen/Niederlande 

Federation Internationale de Documentation (FID), 
Den Haag/Niederlande 

Institute International des Recherches Betteravieres (I.I.R.B.), 
Tirlemont/Belgien 

International Agricultural Aviation Centre, 
,.Arbeitsgruppe zum Studium von Praparaten (physikalische Eigenschaften) fiir 
das Ausbringen vom Flugzeug aus", 
Den Haag/Niederlande 

International Association of Agricultural Librarians and Documentalists (IAALD), 
Wageningen/Niederlande 

International Organization for Standardization, 
Technical Committee (ISO/TC 81), ISO General Secretariat, 
Genf/Schweiz 

International Seed Testing Association, 
Committee on Plant Diseases, 
Kopenhagen-Hellerup/Danemark 
International Union of Forest Research Organizations (I.U.F.R.O.), 
Diskussionsgruppe: Populationsdynamik, 
Arnhem/Niederlande 
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International Wool Textile Organization (IWTO), 
Mothproofing Sub-Committee, 
Bradford/Groflbritannien 

Internationale Arbeitsgemeinschaft fur Leguminosenviren, 
Wageningen/Nieder lande 

Internationale Kommission fur biologische Bekampfung von Pflanzenschadlin
gen (C.I.L.B.), 
Zilrich/Schweiz 

Internationale Pappel-Kommission, 
Groupe de Travail des Maladies, 
P aris/Frankreich 

lnternationale Union fur angewandte Ornithologie (I.U.A.O.), 
Hamburg 

Internationaler Verband Forstlicher Forschungsanstalten, 
Arbeitsgruppe ,.Forstschutz", 
Rom/Italien 

Nederlands-Graan-Centrum, 
Wageningen/Niederlande 

Societas Entomologica Fennica, 
Helsinki/Finnland 

Society of European Nematologists, 
Lyngby/Danemark 

Society of Systematic Zoology, 
Directory of Taxonomists, 
Victor, N.Y./USA 

South Pacific Commission (S.P.C.), 
Noumea, New Caledonia/Oceania 

World Health Organization (WHO), 
Insecticide Panel, 
Genf/Schweiz 

e) Mitgliedschaft bei deutschen, auslandischen und intemationalen
wissenschaitlichen Organisationen

aa} Mitgliedscbaiten der Bundiesanstalt und ihrer Institute: 

Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
Darmstadt 

Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 
Freiburg i. Br. 

Verband Deutscher Pflanzenzuchter e. V. 
Bonn 

Deutsche Gesellschaft fur angewandte Entomologie e. V. 
Berlin-Dahlem 

Obstbauversuchsring des Alten Landes e. V. 
Jork 

Deutsche Dendrologische Gesellschaft 
Darmstadt 
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Schweizerische Entomologische Gesellschaft 
Thun/Schweiz 

Internationale Kommission fiir biologische Bekiimpfung von Pflanzenschii.dlingen 
(C.I.L.B.) 
Ziirich/Schweiz 

Association of Special Libraries and Information Bureaux (Aslib) 
London/Grofibritannien 

bb) Folgende (personliche} Mitgliedschaften 

wurden von leitenden Wissenschaftlern im Interesse der Bundesanstalt erworben, 
weil bei den betreffenden Einrichtungen nur eine personliche Mitgliedschaft in Be
tracht kommt: 

Verein Deutscher Bibliothekare 
Miinchen 
Mitglied: wiss. Angestellter Dr. Krause 

Leiter der Bibliothek Braunschweig 

Europii.ische Gesellschaft fiir Ziichtungsforschung (EUCARPIA) 
Paris 
Mitglied: Direktor und Professor Dr. Hassebrauk 

Leiter der botanischen und zoologischen Abteilung 

Institut International de Recherches Betteravieres (I.I.R.B.) 
Tirlemont/Belgien 
Mitglied: Wissenschaftlicher Rat Dr. Steudel 

Leiter der AuBenstelle Elsdorf/Rhld. des Instituts fiir Hackfruchtkrank
heiten und Nematodenforschung 

Schweizerische Botanische Gesellschaft 
Zi.irich/Schweiz 
Mitglied: Priisident Prof. Dr. Richter 

V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt

1. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (erscheint monatlich,
Aufl. 1200)

2. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirt
schaft (erscheinen nach Bedarf, Auflage unterschiedlich)

3. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen (erscheinen nach Bedarf, Aufl. 1000)
1962 sind erschienen
Band XVI, Nr. 3 und 4, S. 91-199
Band XVII, Nr. 1 bis 4, S. 1-212
Band XVIII, Nr. 1 bis 2, S. 1-102

4. Anleitungen zur Bestimmung und Bekii.mpfung der wichtigsten Schii.digungen
der Kulturpflanzen, Teil I Ackerbau und Teil II Gemiise- und Obstbau
(erscheinen nach Bedarf in liingeren Zeitabstii.nden neubearbeitet, Aufl. 20 OOO)

5. Flugblatter
(erscheinen nach Bedarf, Auflage je nach Inhalt 5000 bis 20 OOO)
1962 wurde das Flugblatt Nr. 14 ,,Vogelschutz und Vogelabwehr" neu auf
gelegt
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6. Merkblatter
(erscheinen nach Bedarf, Auflage 10 OOO bis 50 OOO)

1962 wurden neu aufgelegt:

Merkblatt Nr. 1 Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis (Verzeichnis amtlich ge
prufter und anerkannter Pflanzenschutz- und Schadlings
bekampfungsmittel) 

Merkblatt Nr. 2 Verzeichnis amtlich geprufter und anerkannter Getreide
Beizmittel sowie der amtlich gepruften und anerkannten 
Beizgerate 

Merkblatt Nr. 3 Verzeichnis amtlich geprufter und anerkannter Ratten
bekampfungsmittel 

Merkblatt Nr. 4 Rebschutzmittel-Verzeichnis (Verzeichnis amtlich geprii.fter 
und anerkannter Rebschutzmittel und Erlauterungen zu den 
BekampfungsmaBnahmen) 

Merkblatt Nr. 6 Vorratsschutzmittel-Verzeichnis (Verzeichnis amtlich ge
prufter und anerkannter Mittel gegen Speicher-, Muhlen
und andere Vorratsschadlinge) 

Merkblatt Nr. 10 Forstschutzmittel-Verzeichnis (Verzeichnis amtlich gepruf
ter und anerkannter Forstschutzmittel) 

Merkblatt Nr. 13 Organisation des Pflanzenschutzes in der Bundesrepublik 
und Berlin (West) 

Merkblatt Nr. 24 Verzeichnis amtlich geprufter und anerkannter Nebel-, 
Spruh-, Spritz- und Staubegerate fur den Pflanzenschutz 
mit technischen Angaben 

Erstmals erschienen 1962: 

Merkblatt Nr. 23 Die Pockenkrankheit (Scharka) der Zwetschen und Apri
kosen 

Merkblatt Nr. 25 Der Spargelrost 

1. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur
Ein bisher 26 Jahrgange umfassendes Standardwerk von internationaler Be
deutung, das die gesamte Weltliteratur uber Phytopathologie und Pflanzen
schutz seit 1914 erfaBt.
(erscheint in Jahresbanden, Aufl. 500)
1962 erschienen der

II. Teil des Jahrganges 1954
und der I. Teil des Jahrganges 1958 

8. Jahresbericht des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (erscheint in Jahresban

den, Aufl. 1 OOO)
1962 erschien der 9. Jahrgang 1960

b) Veroifentlichungen der wissenschaitlichen Mitarbeiter

Dienststelle fiir Melde- und Warndienst in Berlin-Dahlem 

Ha r 1 e ,  A.: Die wichtigsten Krankheiten und Schadlinge an Kulturpflanzen in der Bundes
republik Deutschland im Anbaujahr 1960 
Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 9. Jahrgang 1960 (Braunschweig) 
1962, 7-31 

0 h n e s o  r g e, B.: Untersuchungen iiber die Populationsdynamik der Kleinen Fichten
blattwespe, Pristiphora abietina (Christ) (Hym. Tenthr.) 
Z. ang. Entomologie 49, 1962, 113-162

A 125 



Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

lnstitut fiir Pflanzenschutzmittelpriifung in Braunschweig 
Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung 
M o s e b a ch ,  E.: Uber die Bestandigkeit von Aldrin-Riickstanden in lagernden Spat

mohren 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 156-157 

S t e i n e r, P.: Die Bedeutung der Insektizidriickstande fiir den Gemiisebau 
Tagungsberichte Nr. 51 der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
zu Berlin 1962, 81-88 

Institut fiir Geratepriifung in Braunschweig 
K o ch, H.: Stand der Pflanzenschutz-Geratetechnik 

Gesunde Pflanzen 14. 1962, 101-108 
K o ch, H.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und -gerateteiie (Ausziige aus den Priifungs

berichten 1961) 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 129-139 

Institut fiir Pflanzenschutzmitteliorschung in Berlin-Dahlem 

F i s ch e r, W. und E b i n  g, W.: Die infrarotspektrometrische Bestimmung von Insecti
cid-Gemischen in fliissigen Zubereitungen 
Z. analyt. Chem. 188. 1962, 176-183

S ch m i d t ,  G.: Ein Beitrag zum Vorkommen und zur Lebensweise des· Bambusbohrers, 
Chlorophorus annularis F. (Col. Cerambycidae) 
Ztschr. angew. Zool. 49. 1962, 87-94 

S ch m i d t, G.: Ist der Laufkafer Asaphidion flavipes L. ein Pflanzenfresser? 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 43-44 

S ch u h m a n n, G.: Stand der Untersuchungen iiber das Resistenzverhalten von Weizen
sorten gegen Zwergsteinbrand 
Bayer. Landw. Jahrb. 38. 1961, 994-996 

S c h u h  m a n  n, G.: Kiinstliche Infektion von Roggensorten und Grasern mit Zwerg
steinbrand 
Bayer. Landw. Jahrb. 38. 1961, 997-999 

S ch u h m a n n ,  G.: Ein neues Infektionsverfahren mit Zwergsteinbrand 
Bayer. Landw. Jahrb. 38. 1961, 1000-1006 

S ch u h m a n n, G.: Tilletiaceae, Graphiolaceae, Exobasidiaceae 
in Sorauer, P.: Handbuch der Pflanzenkrankheiten 3. Band, VI. Auflage, 4. Lieferung. 
Basidiomycetes, S. 458-549. Berlin und Hamburg 1962 

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunschweig 

Ha s s e  b r a  u k, K.: Die Gelbrostepidemie 1961 in Deutschland 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 22-26 

Ha s s e  b r a  u k ,  K.: Ernst Gaumann. Zur Verleihung der Otto-Appel-Gedenkmiinze 1962 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 81-82 

H a s s e b r a u k , K.: Spargelrost und seine Bekampfung 
Zentralbl. Deutsch. Erwerbsgartenbau 14. 1962, 5 u. 7 

Ha s s e  b r a  u k, K.: Uredinales. In: Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten, 
Bd. III, 4 Paul Parey-Verlag, Berlin und Hamburg 1962, 2-275 

Ha s s e  b r a  u k ,  K.: Mykosen, verursacht durch Basidiomyceten 
Fortschr. Bot. 24. 1962, 444-451 

Hi 11 e ,  M. und L ehm a n n ,  Chr.: Gibt es Tomatensorten, die gegen Syndytrium endo
bioticum resistent sind? 
Ziichter 32. 1962, 311-317 

B r a n d e s ,  J., und Hi 11 e ,  M.: Die Oberflache eines Maisblattes mit dem Elektronen
mikroskop betrachtet 
ZEISS - Werkzeitschrift 10. 1962, 79-81 

N o  11, A.: Uber Methoden zur Beobachtung wachsender Kartoffelknollen 
Angew. Bot. 35. 19-62, 193-197 
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No 11, A.: Uber Methoden zur Priifung von Kartoffelsorten auf Resistenz gegen Strep
tomyces scabies 
Ziichter 32 . 1962, 2 58-2 63 

V 11 r i c h, J.: Morphologische und anatomische Untersuchungen i.iber die durc'h Synchy
trium endobioticum (Schilb.) Pere. bei der Kartoffel ausgeloste Gallbildung 
Phytopath. Ztschr. 44. 1962, 57-75 

U 11 r ich, J.: Beobachtungen iiber die Infektionsbedingungen wahrend der Ausbreitung 
von Phytophthora infestans im Kartoffelfeld 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 149-152 

U 11 r i c h, J.: Mykosen, verursacht durch Archimyceten und Phycomyceten. Bericht iiber 
das Jahr 1961 
Fortschr. Bot. 2 4. 1962, 42 8-434 

Institut fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

G o d  a n, D.: Untersuchungen iiber die Beziehung zwischen Farasit und Wirtspflanze 
bei Dasyneura aifinis Kieff. (Dipt.: Cecidomyid.) 
Ztschr. Parasitenkunde 2 1. 1962, 2 90-300 

May e r, K.: Albrecht Hase zum 80. Geburtstag 
Ztschr. angew. Ent. 49. 1962, 2 2 9-231 

May e r, K.: Aus der Fri.ihzeit der Fliegenbekampfung. Ein Beitrag zur Geschichte der 
angewandten Entomologie 
Ztschr. angew. Zoo!. 49. 1962, 2 5-37 

May e r, K.: Untersuchungen mit Cantharidin-Fallen iiber die Flugaktivitat von Atrichopo
gon (Meloehelea) oedemerarum Stora, einer an Insekten ektoparasitisch lebenden 
Ceratopogonide (Diptera) 
Ztschr. Parasitenkunde 2 1. 1962, 2 57-2 72 

May e r, K.: Ist der Japankafer eine Gefahr fiir die europaische Landwirtschaft? 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 58-61 

May e r, K.: Verhaltensstudien bei der Mittelmeerfruchtfliege Ceratitis capita/a Wied. 
Verh. Int. Ent. Kongr. Wien 1960, Bd. II, Wien 1962, 80-83 

Sa n d e r s, W.: Das Verhalten der Mittelmeerfruchtfliege Ceratitis capita/a Wied. bei der 
Eiablage 
Ztschr. Tierpsychol. 19. 1962, 1-2 8 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

Fr e y , W.: Beitrage zur Kenntnis der Quarantii.neschii.dlinge auf dem Gebiete des Vorrats
schutzes. I.Die Unterscheidung der beidenPlattkaferartenOryzaephiJus surinamensis L. 
und Oryzaephilus mercator Fauv. und ihre Bedeutung als Quarantii.neschadlinge 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 33-37 

F r ey, W.: Uber die Bemiihungen zweier europii.ischer Organisationen um schadlingsfreie 
Importe von Getreide und anderen Vorratsgiitern 
Gesunde Pflanzen 14. 1962, 164-167 

Frey, W.: Beitrage zur Kenntnis der Quarantaneschii.dlinge auf dem Gebiete des Vor
ratsschutzes. II. Die Unterscheidung von Reiskafer (Sitophilus oryzae L.) und Mais
kafer (Sitophilus zea-mais Motsch.) 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 145-149 

K n  ii 11 e, W.: Die Abhangigkeit der Luftfeuchte-Reaktionen der Mehlmilbe(Acarus siro L.) 
vom Wassergehalt des Korpers 
Ztschr. vergl. Physiol. 45. 1962, 2 33-2 46 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut fiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

B o  r t e  1 s , H.: Die mikrobiologische Farbstoffbildung in Abhangigkeit von der Zusam
mensetzung des Nahrsubstrats 
Technische Notizen fiir Bodenmikrobiologie 2. 1962, 49-50 

B o  r te 1 s, H.: Moglic'bkeiten zur Verhinderung spontaner InaktivierunrJ von Bakterien
kulturen und zu ihrer Reaktivierung 
Technische Notizen fiir Bodenmikrobiologie 2 .  1962, 51-52 
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Sa u t h o  f f, W. und B o  r t e  1 s, H.: Eine gefa.hrliche Bakteriose an Dieffenbachien. 
Gartenwelt 62 . 1962, 408-410 

St o 1 p , H. und P e t  z o 1 d , H.: Untersuchungen uber einen obligat parasitischen Mikro
organismus mit lytischer Aktivitat fur Pseudomonas-Bakterien 
Phytopathologische Zeitschrift 45. 1962, 364-390 

Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

H a n t  s c h k e, D.: Untersuchungen uber Welkekrankheiten der Edelnelke in Deutschland 
und ihre Erreger 
Phytopath. Ztschr. 43. 1961/62, 113-168 

K rob e r, H. und Ma fl f e 11 e r, D.: Untersuchungen uber das Resistenzverhalten bei 
Tabak gegen Peronospora tabacina Adam 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 82 -85 

K rob e r, H. und Ma fl f e 11 e r, D.: Erfahrungen mit der Blauschimmelkrankheit des 
Tabaks (Peronospora tabacina) in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1961 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 107-109 

K rob e r, H. und M a fl f e 11 e r , D.: Untersuchungen uber die Eignung van Maneb- und 
Zinebpraparaten zur Bekampfung von Peronospora tabacina an Tabak 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 113-118 

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

K 1 o k e, A. und Sc h m i d t, J., Bormangel bei Sellerie 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 44. 1962, 12 3-125 

K 1 o k e, A.: Nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 
Fortschritte der Botanik 2 4. 1962, 452 -458 

K 1 o k e, A. und Lu d w i e g, F.: Strontium-90, Caessium-137 und Plutonium-2 39 in Heu
proben von 1953-1961 
Naturwiss. 49. 1962, 65-66 

Leh, H. -0.: Untersuchungen uber Anwendungsmoglichkeiten der Gibberellinsaure-Prapa
rate ,,Gibboe" und ,,Gibboe konz." bei landwirtschaftlichen Nutzpflanzen 
Z. Pflanzenernahr., Dung., Bodenkunde 47. 1962, 138-144

Lu d w i e g, F.: Nachweis und Bestimmung von Plutonium-2 39 in Pflanzen 
Atompraxis 8. 1962, 57-58 

L u  d w i e g, F.: Radioaktive I sotope in Futter- und Nahrungsmitteln 
Thiemig-Taschenbucher Band 7. 1962, VIII, 144 S. (Verlag Karl Thiemig KG., Munchen) 

Lu d w i e g, F.: Die Aufnahme von Caesium-137 durch Kartoffelblatter 
Z. Pflanzenernahr., Dung., Bodenkunde 99, 1962, 190-194

R i e b  a r t s  c h, K.: Kontrolle des qualitativen Halbmikrotrennungsganges hinsichtlich 
des Verhaltens der seltenen Elemente unter Zuhi!fenahme von Radionukliden 
Diss. Berlin 1962 

lnstitut fiir Biochemie in Hann. Miinden 

St e g e m a n n  , H. und L o e s c h c k e , V.: Uber die Proteine der Kartoffelknolle 
Landwirtschaftliche Forschung 14. 1961, 259-2 62 

St e g e m a n n, H. und L o e s c h c k  e, V.: Mikrobestimmung von Stickstoff als Indo
phenolblau nach Chloramin-T-Oxydation 
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie 32 9. 1962, 2 41-2 48 

B o s e r, H.: Kalium-Ernahrung und Protein-Synthese der Kartoffelpflanze 
Landwirtschaftliche Forschung 14. 1961, 254-258 

Abteilung ilir pflanzliche Virusiorschung 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschun.g in Braunschweig 

B o d e, 0.: Virusprobleme in der Landwirtschaft 
Gesunde Pflanzen 14. 1962, 6-9 
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Bo d e, 0.: Die Blattrollkrankheit der Kartoffel. Die durch die Virose bei der Kartoffel 
hervorgerufenen Veranderungen und die Mi:iglichkeiten des Nachweises 
Angew. Bot. 26 . 1962, 86-116 

R e g e n  m o r  t e 1 van, M. H. V., Br a n d e s, J. and Be r c k  s, R.: Investigations on 
the properties of watermelon mosaic virus 
Phytopath. z. 45. 1962, 20 5-216 

Br a n d e s, J. und H i  11 e, M.: Die Oherflache eines Maisblattes mit dem Elektronen
mikroskop stereoskopisch betrachtet 
ZEISS-Werkztschr. 45. 1962, 79-81 

P a  u 1, H. L.: Das Verhalten des Echten Ackerbohnenmosaik-Virus in Sedimentations
versuchen 
Phytopath. Z. 43 . 1961/62, 31 5- 319 

We t t e r, C. und P a  u 1, H. L.: Die Darstellung des Carnation latent-Virus in hochge
reinigter Form 
Phytopath. Z. 43. 1961/62, 207-212 

Qu a n t  z, L.: Untersuchungen iiber das Gewi:ihnliche Bohnenmosaik-Virus und das Soja
mosaik -Virus 
Phytopath. Z. 43. 1961/62, 79-101 

Qu a n t  z, L.: Zurn Nachweis des gewi:ihnlichen Bohnenmosaik-Virus im Bohnensamen 
mit Hilfe des Schalentestes 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 1 4. 1962, 49- 54 

We t t er, C., Qu a n t  z, L. und Br a n d e s, J.: Vergleichende Untersuchungen iiber 
das Rotkleeadernmosaik-Virus und das Erbsenstrichel-Virus 
Phytopath. Z. 44. 1962, 1 51-169 

Institut fiir gartnerische Virusiorschung in Berlin-Dahlem 

H e i n ze, K.: Die Bedeutung der Insekten fiir die Ausbreitung von Viruskrankheiten im 
Blumen- und Zierpflanzenbau 
Anz. Schadlingskunde 3 5. 1962, 11 3-119 

H e i n z e, K.: Pflanzenschadliche Blattlausarten der Familien Lachnidae, Adelgidae und 
Phylloxeridae, eine systematisch-faunistische Studie 
Dtsch. ent. Ztschr. N. F. 9. 1962, 1 43-227 

H e i n z e, K.: EinfluB von Standort und Klima auf die Ausbreitung von Viruskrankheiten 
in Feldbestanden 
Kali-Briefe Bd. 6, Fachgebiet 12 . Sept. u. 0kt. 1962, 2 .  Folge 

H e i n z e, K.: Schaden durch Buchsbaumblattfloh 
Gartenwelt 62 . 1962, 375 

S t  o 1 p , H. und P e t z  o 1 d, H.: Untersuchungen iiber einen obligat pa:rasitischen Micro
organismus mit lytischer Aktivitat fiir Pseudomonas-Bakterien 
Phytopath. Ztschr. 45. 1962, 36 4- 390 

U s  c h d r a w e i t, H. A.: Uber eine virusbedingte monstri:ise Form bei Kakteen 
Phytopath. Ztschr. 43 . 1961/62, 320- 322 

U s  c h d r a w  e i t, H. A.: Dahliensortiment und Viruskrankheiten 
Phytopath. Ztschr. 44. 1962, 209-2 3 4

Institut fiir Virusserologie in Braunschweig 

Be r c k  s , R.: Serologische Uberkreuzreaktionen zwischen Isola ten des Tomatenschwarz
ringflecken -Virus 
Phytopath. Ztschr. 46 . 1962/6 3, 97--100 

R e g e n  m o r  t e 1 van, M. H. V., Br a n d e s, J. and Be r c k  s, R.: Investigations on 
the Properties of watermelon mosaic virus 
Phytopath. Ztschr. 45. 1962, 20 5-216 

We t t e r, C. und P a u  l , H. L.: Die Darstellung des carnation latent-Virus in hoch
gereinigter Form 
Phytopath. Ztschr. 43 . 1961/62, 207-212 

We t t er, C., Qu a n t  z, L. und Br a n d e s, J.: Vergleichende Untersuchungen iiber 
das Rotkleeadernmosaik- und das Erbsenstrichel-Virus 
Phytopath. Ztschr. 44. 1962, 151-169 
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Aufleninstitute: 

lnstitut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Fr a n z, J.M.: Schadlingsbekampfung und b,iologisches Gleichgewicht 
Gesunde Pflanzen 14. 1962 , 2 6-32 

Fr a n z, J. M.: Biologische Schadlingsbekampfung im Obstbau 
Der Erwerbsobstbau 4. 1962, 6-9 

Fr a nz, J. M.: Die heutige Situation der biologischen Beki:impfung in Europa 
Ber. 9. Wandervers. Dtsch. Entomologen (Berlin 1961), Tagungsber. Nr. 45, 1962 , 
159-178

Fr a n z, J. M.: Die Bewertung der durch Vogel verursachten Sterblichkeit bei Schadinsekten 
Festschrift Vogelschutzwarte f. Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland (hrsg. v. Pfeifer, 
S. und Keil, W.) 1962, 44-51

Fr a n z ,  J.M.: Definitions in biological control 
Verh. XI. Int. Kongr. Ent. (Wien 1960) 2 .  1962, 670-674 

Fr a n z, J. M.: Der Dokumentationsdienst der C. I. L. B. 
Verh. XI. Int. Kongr. Ent. (Wien 1960) 2 .  1962 , 678-683 

He r f s, W.: Zur Wirksamkeit verschiedenerVarietaten von Bacillus thuringiensis Berliner 
Dtsch. ent. Ztschr., N. F. 9. 1962 , 466-470 

H u g e r, A. : Zur Genese der Begleitkristalle bei Rickettsiella-Infektionen von Insekten 
Naturwissenschaften 49. 1962, 358 

H u g e r, A.: Die virose Wassersucht der Maikaferengerlinge (Melolonlha spp.J 
Dtsch. ent. Ztschr., N. F. 9. 1962 , 437-440 

K r i e g , A.: Virus- und Rickettsienerkrankungen bei Lamellicorniern 
Ztschr. Parasitenkunde 2 1. 1962, 309-32 0 

K r i e g ,  A.: Neues i.lber insektenpathogene, kristallbildende Bazillen 
Anz . Schi:idlingskunde 35. 1962, 182 -188 

K r i e g ,  A.: Uber einige insektenpathogene Rickettsien 
Dtsch. ent. Ztschr. , N. F. 9. 1962, 465 

K r i e g  , A. und S c h m  i d t , L.: Uber die Miiglicbkeiten einer mikrobiologischen Beki:imp
fung von Hyphantria cunea (Drury) 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 1962, 177-182 

L a ux, W.: Individuelle Unterschiede in Verhalten und Leistung des Ringelspinners, 
Malacosoma neustria (L.J 
Ztschr. angew. Zool. 49. 1962 

La ux , W. und Fr a n z  , J. M.: Uber das Auftreten von Individualunterschieden beim 
Ringelspinner, Malacosoma neustria (L.) 
Zeitschr. angew. Ent. 50. 1962, 105-109 

M ii 11 e r  - K 6 g 1 e r, E.: Pilzbedingte Insektenkrankheiten 
Naturwiss. Verein, Darmstadt, Bericht 1960/61. 1962 , 17-35 

M ii 11 e r  - K 6 g l e  r , E.: Organisation, Aufgaben und Hoffnungen der Internationalen 
Kommission fur biologische Beki:impfung von Pflanzenschi:idlingen (CILB) 
Zesz. probl. Post., Nauk roln. , Warszawa, zesz. 35, 1962 , 111-115 

M ii 11 er - K 6 g I e r ,  E.: Tagesfragen bei Insektenkrankheiten 
Dtscb.. ent. Ztschr., N. F. 9. 1962, 461-464 

N i k  1 a s , 0, F.: Beobachtungen i.lber Diapause und Virose an Laboratoriumszuchten der 
Fidl.tenblattwespen Gilpin/a polytoma (Hartig) und G. hercyniae (Hartig) (Hymen
optera: Diprionidae) 
Zeitschr. angew. Zool. 49. 1962, 111-12 2 

N i k  1 a s ,  O. F.: Natlirliche Gegenspieler von Engerlingen 
Dtsch. Bienenwirtschaft 13. 1962 , 349-352 

N i k  la s, 0. F.: Ein Gynandromorph von Gilpin/a hercyniae (Hartig) (Hymenoplera: 
Diprionidae) 
Dtsch. ent. Ztschr. 9. 1962, 311-315 

S c h ii t t e , F.: Aktuelle Fragen des Trichogramma-Einsatzes 
Ztschr. angew. Ent. 50. 1962, 131-137 

Fur die Bib!iographie der biologischen Schi:idlingsbeki:impfung (herausgegeben im Auftrage 
der Internationalen Kommission fur biologisdl.e Beki:impfung von Pflanzenschi:idlingen -
C. I. L. B.) wurden im Jahresbericht 1335 Titel der neuesten Arbeiten in geordneter Form

zusammengestellt als Vorarbeit zur Publikation von Tei! VII der Bibliographie.
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Institut fiir Getreide-, Ulfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg 

B o c k m  a n n , H.: Fruchtfolge und FuBkrankheitsgefahr beim Weizen mit besonderer 
Beriicksichtigung des Anbaues von Grassamen und grashaltigen Feldfutterkulturen so
wie der Stickstoffdiingung 
Praxis und Forschung 14. 1962, 27-29 

B o c k ma n  n, H.: Ursachen und Verhiitungsmoglichkeiten von Lagerschaden an Getreide 
Landw. Zeitschr. Nord-Rheinprov. 1 29. 1962, 48 0-48 2 

B o c k  ma n n , H.: Fruchtfolge und Fruchtfolgekrankheiten 
Der Landbote 1 6. 1962, 6-8 

B o c k  m a n  n , H.: Kiinstliche Freilandinfektionen mit den Erregern der FuB- und Ahren
krankheiten des Weizens. I. Vorbereitung und Durcbfuhrung der Feldinfektionen so
wie deren Neben- und Nachwirkungen 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 1 53-1 56 

B o c k ma n  n, H. : Kiinstliche Infektionsversuche mit Septoria und Fusarium an verschie
denen Winterweizensorten im Nordostpolder im Sommer 1961 
Stichting Nederlands Graan-Centrum, Technisch Bericht Nr. 8, 1962, 1 -23 

B e n d  e 1 - J a n s  s e n  , M.: Ein weiterer Beitrag zur Parasitierung von Apanteles glomera
tus L. (Hym., Brae.), Parasit in Pieris brassicae L. (Lep., Pier.) 
Ztschr. Pflanzenkrankh. 69. 1962, 52 6-529 

B u h  1, C. und W a e d e, M. : Bericht iiber einen Thiodan-Kaltnebeleinsatz vom Hub
schrauber aus zur Bekampfunq der Kohlschotenmiicke (Dasyneura brassicae Winn.) 
und des KohlschotenriiBlers (Ceuthorrhynchus assimilis Payk.) in bliihenden Rapsbe
standen 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 38-40 

B u h  1, C. und S t e i n, E.: Auftreten einer bakteriellen NaBfaule an Kohlriiben im Jahre 
1959 in Schleswig-Holstein 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutz (Braunschweig) 14. 1962, 71-74 

B u h  1, C.: Die phytopathologische Situation bei Futtergrasern in der Bundesrepublik 
Deutschland 
Schriftenreihe der Karl-Marx-Universitat Leipzig, Heft 8, 1962, 13-2 2 

B u h  1 , C. : Bilder von Getreidekrankheiten 
Bildreihe LR 92 
Institut fur Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Miinchen 1962 

B u h 1 , C. : Bilder von Getreideschadlingen I 
Bildreihe LR 96 
Institut fur Film und Bild in Wissensdlaft und Unterricht Miinchen 1962 

D o m  s c h, K. H.: Priifgang fur Thielaviopsis- und Fusarium-aktive Wirkstoffe 
Ztschr. Pflanzenkrankh. 69. 1962, 1-17 

D o ms c h , K. H.: Erfahrungen mit neueren fungiciden Wirkstoffen im Boden 
Tagungsberichte Nr. 41 der Deutschen Akademie fiir Landwirtschaftswissenschaften. 
Symposium Aschersleben 1962, 61-68 

H o  r n i g , H., und B u h  1 , C.: Erfahrungen eines GroBeinsatzes zur Bekampfung der Kohl
schotenmiicke (Dasyneura brassicae Winn.) und des KohlsdlotenriiBlers (Ceuthor
rhynchus assimilis Payk.J im Spriihverfahren vom Hubschrauber aus 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzensdlutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 40-42 

M u n n e c k e, D. E., D o ms c h, K. H. and E c k e r t, J. W.: Fungicidal activity of air 
passed through columns of soil treated with fungicides 
Phytopathology 52 . 1962, --

M u n n  e c k  e , D. E., D o ms c h, K. H. and E c k  e r  t , J. W.: Fungicides analyzed for toxic 
vaper activity 
California Agriculture 1 6. 1962, 1 5  

N i e ma n n, E.: Zur Priifung von Rot- und WeiBklee auf Kleekrebsresistenz 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 5-9 

N i e ma n n, E.: Ustilaginales. Allgemeiner Teil 
In: Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten 3., 6. Aufl., 1962, 276-316 

N i e ma n n, E.: Ustilaginaceae 
In: Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten 3., 6. Aufl., 1962, 317-457 
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Nie m a n n, E.: Beurteilung der thermischen und der anaeroben Verfahren zur Flugbrand
bekampfung bei Gerste und Weizen 
Angew. Bot. 36 . 1962, 1-15 

P r  i 11 w i t  z, H.-G.: Untersuchungen iiber die ,.Einschniirungskrankheit" an jungen Beta
Ruben 
Diss. Giel3en 1961 

Sc h ii t t e, F.: Aktuelle Fragen des Trichogramma-Einsatzes 
Ztschr. angew. Ent. 50 . 1962, 131-137 

Sc h ii t t e, F. und F r a n z, J. M.: Untersuchungen zur Apfelwicklerbekampfung (Carpo
capsa pomonella (L.)) mit Hilfe von Trichogramma embryophagum (Hartig) 
Entomop haga 7 .  1962, 271-272 

Institut fiir Griinlandschadlinge in Oldenburg 

F r a n k, F.: Mutation ,.hairless" bei der Feldmaus, Micro/us arvalis (PALLAS) 
Ztschr. Saugetierkunde 27. 1962, 61-63 

F r a n k, F.: Zur Biologie des Berglemmings, Lemmus Iemmus (L.) - Ein Beitrag zum 
Lemming-Problem 
Ztschr. Morph. Okol. Tiere 51 . 1962, 87-164 

H o  1 z, W. und Ri ch t e r, W.: Die wichtigsten Getreideunkrauter in Weser-Ems und 
ihre Bekampfung 
Landwirtschafts-Bl. Weser-Ems 109 . 1962, 62()-.621 

H o  1 z, W. und Ri ch t e r, W.: Die wichtigsten Getreideun krauter des Weser-Ems
Gebietes im Jugendstadium (15 Bildtafeln) mit Bekampfungshinweisen 
Schr.-Reihe Landw.-Kammer Weser-Ems, Oldenburg, H. 10 . 1962, 48 S. 

Ri ch t er, W.: Uber Vorkommen und Bekampfung des Mittleren Wegerichs (Plan/ago 
media L.) im Weser-Ems-Gebiet 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 118-120 

Ri ch t er, W.: Versuche zur Bekampfung des Wasserkreuzkrautes (Senecio aquaticus 
Huds.) auf nordwestdeutschen Weiden 
Ztschr. Acker-, Pflanzenbau 116 . 1962/63, 205-212 

Institut filr Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Miinster 

G off a rt, H.: Nematoden in Champ ignonkulturen 
Der Champ ignon 2 (2 ). 1962, 14---17 

G off ar t, H.: Kartoffelnematodenbekampfung - Riickblick und Ausblick 
Kartoffelbau 13 (4). 1962, 70-71 

G off a r t, H. und H e  i 1 i n  q, A.: Beobac:htungen iiber die enz ymatische Wirkung von 
Sp eicheldriisensekreten pflanzenp arasitarer Nematoden 
Nematologica 7 (2 ). 1962, 173-176 

G off a r t, H.: Uber das Auftreten aggressiver Biotyp en des Kartoffelnematoden Hete
rodera rostochiensis Wollenweber 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 101-103 

G off a rt, H.: Nematoden an Futtergrasern 
Schriftenreihe Karl-Marx-Universitat Leip zig H. 8. 1962, 71-78 

G o ff a r t  , H.: Samp ling and extraction methods for cyst-forming nematodes of the 
genus Heterodera 
P rogress in soil zoology 1 .  1958 (1962). 268-278 

Pa u ck, P .  und We i s  c h e r, B.: Mohrenmiidigkeit durch Nematoden und ihre Bekamp
fung 
Zentralbl. Deutsch. Erwerbsgartenbau 14·. (24). 1962, 4 

W e i s  c h e r, B.: Desmoscolex vinealis n. sp. und Pareudesmoscolex verrucosus n. g., 
n. sp., die ersten bodenbewohnenden Desmosoleciden (Nematoda: Desmoscolecidae)
Zoo!. Anz. 168. 1962, 229 ---235

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Goffart ist Mitherausgeber der Internationalen Zeitsc:hrift 
,.Nematologica". 
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Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 

Auflenstelle in Elsdorf 

S t  e u  d e  I, W.: Vergleidl.ende Untersudrnngen zur Wirkung von Disyston-Granulat auf 
Zuckerrubenschadlinge bei Zugabe zur Saat oder nach dem Auflauf zur Hacke 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 104-107 

S t  e u d e  I, W. und Th i e  I e m  a n  n, R.: Vergleidl.ende Untersudl.ungen zur Wirkung 
von Disyston als Saatschutzpuder oder -granulat bei Zuckerruben 
Zucker 15. 1962, 261-267, 286--291 

S t  e u d e  I, W. und Th i e  I e m  a n  n, R.: Versudl.sergebnisse der Jahre 1951-1960 zur 
Frage des Einsatzes systemisdl.er Insektizide bei Zuckerruben im Rheinland 
Zucker 15 . 1962, 424-431, 438-443 

T h i e  I e m  a n  n, R.: Zur Frage einer Bekampfung der Vergilbungskrankheit der Beta
Ruben durdl. Abtotun<:r der Ubertrager mit dl.emischen Mitteln. III. Untersdl.iedliche 
Auswirkung systemischer Insektizide auf den Ertrag der Zuckerruben 
Ztschr. Pflanzenkrankheiten 69 . 1962, 143-150 

T h i e  I e m  a n  n, R.: Einige Versuche mit Gibberellinsaure (GA) zur Minderung toxisdl. 
bedingter Auflaufverzii<:rerungen bei Zuckerrubensamen 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzensdl.utzd. (Braunsdl.weig) 14. 1962, 120-122 

Institut fiir Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung in Fischenich 

C r ii q e r  , G.: Rost an Porree - eine neue Pflanzenkrankheit? 
Rhein. Monatsschr. Gemuse-, Obst-, Gartenbau 50. 1962, 13 

C r ii q e r  , G.: Blatt brand der Gurke und Sortenwahl bei Treib<:rurken 
Rhein. Monatssdl.rift Gemuse-, Obst-, Gartenbau 50. 1962, 105-106 

C r ii q e r  , G.: Orobanche minor Sutton an Knollensellerie ( Aoium qraveolens L.) 
Nadl.ridl.tenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14 . 1962, 54 

C r ii q e r, G.: Miiqlidl.keiten der Botrvtisbekampfung in Kopfsalatkulturen unter Glas 
Ztschr. Pflanzenkrankh. 69. 1962, 513-525 

He i n, A.: Maqermildl. zur Verhinderung der Verbreitung des Tabakmosaik-Virus bei der 
Tomaten-Anzucht 
Rhein. Monatsschr. Gemuse-, Obst-, Gartenbau 50. 1962, 77-78 

H e i n, A. und C r ii a e r, G., Corynebacterium michiqonense (E. F. Smith) Jensen als 
Erreqer von Fruchtfle.cken. Blatt- unrl Fruchtstielnekrosen bei Tomaten 
Phytopath. Ztsdl.r. 44 . 1962, 351-360 

H e i n, A. und C r ii q er, G.: .,Vooelanqenflecke" an Tomat.enfruchten 
Rhein. Monatssdl.r. Gemuse-, Obst-, Gartenbau 50. 1962, 172-173 

Le u c}, s, F.: Die Kohldrehherzmucke (Conlminia nasturtii Kieff.) und andere Schadlinge 
,in Rosen.kohlriischen 
Ztschr. Pflanzenkrankh. 69. 1962, 200-207 

M a i  er - B o d e  , H. und C r ii q e r , G.: Aldrinriickstande in Miihren nach Anwendung 
von Aldrinpriit1arat.en im Ganzflachen�treuverfahren 
Nadl.ridl.tenbl. Deutsch. Pflanzensdl.utzd. (Braunsdl.weiq) 14 . 1962, 55-58 

0 r t  h, H.: Chlor-IPC zur Unkrautbekiimofunq im Salat? 
Rhein. Monatsschr. Gemuse-, Obst-, Gartenbau 50. 1962 , 45 

0 r t  h , H.: Bericht uber die Internationale Herbizidtaqunq in Paris vom 13 . bis 15. Dez. 1961 
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 44-46 

0 r t  h , H.: Chemische Unkrautbekampfung in Hackfruchten und Spezialkulturen; Wirt
schaftlidl.keit und Grenzen 
AID-Informationen 11 . 1962, 1-3 

0 r t  h, H.: Allylalkohol, ein neues Mittel zur dl.emisdl.en Unkrautbekampfung 
Dtsdl.. Gartenbauwirtschaft 10. 1962 , 76 

0 r t  h , H.: Zur Frage der dl.emischen Unkrautbekampfung in Porree 
Rhein. Monatsschr. Gemuse-, Obst-, Gartenbau 50. 1962, 138-139 

0 r t  h, H.: Aktuelle Probleme des Pflanzenschutzes im Gemusebau, einschlieBlidl. der Un
krautbekampfung im Gartenbau 
Pflanzenarzt, Wien, 15. 1962, 77-79 
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0 r t  h, H.: Wirkungsweise und Anwendungsmoglichkeiten von Herbiziden in Gartnereien 
und auf Friedhofen 
Dtsch. Giirtnerborse 62. 1962, 571-574 

0 r t  h ,  H.: Unkrautbekiimpfung in Gemiisekulturen 
Arbeiten der DLG 86. 1962, 42-54 

0 r t  h , H.: Der gegenwiirtige Stand unserer Kennlnisse iiber die chemische Unkrautbe
kiimpfung in einiqen Gemiisekulturen 
Tagungsberichte Dtsch. Akademie Landwirtschaftswissensch., Berlin, Nr. 51. 1962 

Institut fiir Obstkrankheiten in Heidelberg 

K r c z a I, H. und Sc h m i d I e ,  A.: Die wichtigsten Krankheiten und Schiidlinge der Erd
beere und ihre Bekiimpfung 
Bad. Obst-, Gartenbau 55. 1962, 317-319 

K r c z a I , H.: Untersuchungen iiber den Massenwechsel und die Bekiimpfung der Erdbeer
blattlaus Pentatrichopus fragaefolii Cock 
Anz. Schiidlingskunde 35. 1962, 148-151 

K r c z a I, H.: Einige Hinweise auf Gallmilbenbefall bei Roten Johannisbeeren 
Naduichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 14. 1962, 169-170 

L i s t e r  , R. M. und K r c z a 1 , H.: Uber das Auftreten des Arabis-Mosaiks bei der Erd
beere in Deutschland 
Phytopath. Ztschr. 45. 1962, 190-199 

M i s ch k e, W. und Sch u ch, K.: Untersuchungen iiber eine virose Triebstauchung des 
Pfirsichs 
Phytopat h. Ztschr. 44. 1962, 76-88 

Sch m i d  1 e ,  A.: Uber ein Aprikosensterben bei Mainz-Mombach 
Rhein. Monatsschr. Gemiise-, Obst-, Gartenbau 50. 1962, 165 

S c h u c h , K.: Grundsiitzliche Fragen im obstbaulichen Pflanzenschutz 
Gesunde Pflanzen 14. 1962, 10-13 
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