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I. Entstehung und Aufgaben

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

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

das Studium der Lebensweise der tierischen Schadlinge, der pilzlichen und 
bakteriellen Erreger von Pflanzenkrankheiten sowie der pflanzlichen Virus
krankheiten und der Moglichkeiten ihrer Bekampfung; 

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

die Erforschung von Moglichkeiten, Schadigungen durch pflanzenhygienische, 
insbesondere pflanzenbauliche und fruchtfolgetechnische Maflnahmen zu ver
meiden; 

die Bearbeitung der vielseitigen Probleme der schadlich werdenden nicht
parasitaren Einflusse der verschiedensten Art; 

die Resistenzforschung einschliefllich der Resistenzprlifung der Kulturpflan
zensorten gegen pflanzliche und tierische Parasiten, Viren und klimatische 
Einflusse, die die Grundlage fur eine erfolgversprechende Resistenzzuchtung 
zu liefern hat; 

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

die Erforschung der Epidemiologie von Schadlingen und Pflanzenkrankheiten 
und die damit zusammenhangende Schaffung der wissenschaftlichen Grund
lagen fur einen Prognose- und Warndienst sowie fur die Maflnahmen der 
Pflanzenquarantane; 

1J Der Anteil der durch Unkreiuter verursachten Ertragseinbufien am Gesamtschaden in der Landwirtschaft 
wird in den USA mit ea, 34 °/o veranschlagt, wahrend man in der Bundesrepublik im allgemeinen mit 
15-20 °/o rechnet. Unter dem Druck des Arbeitskra!temangels und dem - durch die Einordnung der deut
schen Landwirtschaft in den gr6fieren Wirtschaftsraum der EWG - verstarkten Zug zur Rationalisierung 
hat die Bekiimpfung der Unkrauter wesentlich an Bedeutung gewonnen. Es ist daher geplant, im Rahmen 
der Biologischen Bundesanstalt ein Institut zu errichten, das sich spezieU mit der Erforschung der Un
krauter besc:ha!tigt und geeignete BekiimpfungsmaBnahmen entwickelt. 
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die Erforschung der unerwiinschten Nebenwirkungen von Pflanzenschutz
maflnahmen auf die Biozonose und im Hinblick auf die Forderungen der 
Hygiene (Lebensmittelgesetzgebung!); 

die Nutzbarmadmng der radioaktiven Isotope und der Kernenergie fur das 
Gebiet der Phytopathologie und des Pflanzenschutzes. 

Die Bundesanstalt hat somit die wissenschaftlichen Grundlagen fur einen wir
kungsvollen, hygienisch unbedenklichen und wirtschaftlichen Pflanzenschutz 
durch die Erforschung der Ursachen von Pflanzenschadigungen aller Art und die 
Ausarbeitung von Bekampfungsverfahren zu schaffen. Die Erforsd:mng der Be
dingungen fur die Gesunderhaltung der Kulturpflanzen im weitesten Sinne er
moglicht es, die ihr - neben den Forschungsaufgaben - obliegenden admini
strativen Aufgaben zu erfiillen: Sie hat das Bundesministerium for Ernahrung, 
Landwirtschaft und Forsten in allen einschlagigen wissenschaftlich-technischen 
Fragen zu beraten und die fachlichen Unterlagen fur die auf dern Gebiete des 
Pflanzenschutzes zu ergreifenden Maflnahmen, insbesondere fur die Bekampfung 
von Groflschadlingen, fur Abwehrmaflnahmen gegen die Einschleppung auslan
discher Schadlinge, fur die Ein- und Ausfuhrkontrolle von Pflanzen und Pflan
zenprodukten zu liefern. Sie stellt die Zentrale des Pflanzenschutzmeldedienstes 
dar, verarbeitet das eingehende statistische Material und fuhrt - als unabhan
gige Instanz - die amtliche Priifung und Anerkennung von Pflanzenschutzmit
teln und -geraten durch. 

Der Anteil der Eigenerzeugung am volkswirtschaftlichen Gesamtverbrauch an 
Nahrungsmitteln betragt in der Bundesrepublik durchschnittlich 70 0/o; die feh
lenden Nahrungsmittel miissen eingefuhrt werden. Da auch die tierische Pro
duktion von dem Umfange der pflanzlichen Erzeugung abhangt, ist der Schutz 
der Kulturpflanzen gegen Krankheiten und Schadlinge, die Ertragsminderungen 
in Hohe von durchschnittlich 10 bis 15 0/o verursachen, fur die Nahrungsmittel
produktion in ihrer Gesamtheit - ihr Wert wird in der Bundesrepublik fur 1964 
mit 27,7 Mrd. DM beziffert - von erheblicher Tragweite. Die der Bundesanstalt 
obliegende Erforschung der Pflanzenkrankheiten und -schadlinge und der zu 
ihrer Bekampfung geeigneten Moglichkeiten ist - als Voraussetzung fur prak
tische Bekampfungsmaflnahmen - fur die landwirtschaftliche Erzeugung aufler
ordentlich bedeutungsvoll. Nachdem die nach dem zweiten Weltkriege sprung
haft gestiegene Bevolkerungsdichte zur verstarkten Intensivierung der Boden
nutzung zwingt und neue Krankheiten und Schadlinge eingeschleppt warden 
sind, haben die pflanzenschutzlichen Aufgaben in den letzten Jahren noch zu
genommen; ihre volkswirtschaftliche Bedeutung ist noch grofler geworden. 

II. Organisation und Personal

Die Organisation der Bundesanstalt ist auf Seite A 8 des Jahresberichtes 1962 
dargestellt. 

Es wurde angestrebt, die Aufgaben moglichst zweckmaflig, einfach und wirt
schaftlich zu erfiillen und Arbeitsiiberschneidungen zu vermeiden. Trotz der 
durch die Aufgabenstellung bedingten weitgehenden Gliederung der Anstalt 
werden ihre Arbeiten zentral gesteuert; der Prasident ist den Abteilungs-, Insti
tuts- und Dienststellenleitern gegeniiber - auch in fachlichen Angelegenheiten -
weisungsberechtigt. 
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Gliederung und personelle Besetzung 

a) Leitung
Priisident: Prof. Dr. agr. Dr. h. c. Harald R i ch t e r
Vertreter im Amt: Prof. Dr. rer. techn. Kurt H a s s e  b r a  u k,

Leitender Direktor und Professor 

b) Hauptverwaltung
33 Braunschweig, Messeweg 11/12
Leiter: Walter P r o p h e t e  , Regierungsrat
Amtskasse (Einheitskasse)1)
3301 Braunschweig, Forschungsanstalt, Bundesallee 50
Leiter: Alois D i  c k , Regierungsamtmanrr

Abteilungen, Institute und Aufleninstitute 

Abteilung filr Pflanzenschutzmittel und -gerate 

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

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

Institut fi.ir Pflanzenschutzmittelpri.ifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. phil. Paul St e i n e r  , Entomologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Laboratorium fi.ir chemische Mittelpri.ifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Wolfram W e i n m a n n ,  Biochemiker (Diplom-Chemiker) 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Erich F i n g e r, Chemiker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Manfred G 1 o g e r  , Chemiker 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 3. 1965) 
- Vergi.itung aus DFG-Mitteln -
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 4. 1965)
Dr.-Ing. Robert Sch a ch t ,  Chemiker
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 15. 7. 1965)
- Vergi.itung aus DFG-Mitteln -

1) Die Amtskasse erledigt auch Geschafle fiir: 
die Physikalisch-Tedmische Bundesanstalt, 
die Forschungsanstalt fiir Landwirtschaft, 
die Bundesforschungsanstalt fur Kleintierzucht, 
das Bundessortenamt und 
das Luftfahrt-Bundesamt. 
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Laboratorium fur botanische Mittelprufung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Heinrich J o h a n  n e s , Botaniker 
Wissenschaftlicher Rat 

Laboratorium fur zoologische Mittelprufung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. phil. Paul S t e i n e r , Entomologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Walter Her f s ,  Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 10. 1965) 
Dr. phil. nat. Erna M o s e b a c h , Zoologin 
wissenschaftliche Anges t,ell te

Institut fur Gerateprufung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr.-Ing. Hans K o ch ,  Diplom-Ingenieur 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Institut fur Pflanzenschutzmittelforschung 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. phil. Walther F i s c h e r , Chemiker 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. Gunther S ch m i dt, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. agr. Gerhard S c h u h  m a n  n , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent 
Dr. rer. nat. Hanns-Gunther He n k e  I , Chemiker 
wissenschaftlicher Angestellter (bis 30. 9. 1965) 
- Vergutung aus Zuwendungen Dritter -
Dr.-Ing. Winfrid E b in g , Chemiker
wissenschaftliche Forschungskraft
- Vergutung aus DFG-Mitteln -
Gerd H e i d  I e r , Diplom-Landwirt
wissenschaftliche Forschungskraft
- Vergutung aus DFG-Mitteln -

Botanische und zoologische Abteilung 

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

Institut fur Botanik 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Prof, Dr. rer. techn. Kurt H a s s e b r a u  k , Botaniker 
Leitender Direktor und Professor 
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wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i c h , Biologe 
Wissenschaftlicher Rat 
Dr. rer. nat. Eva F u c h s , Phytopathologin 
wissenschaftliche Angestellte 
(seit dem 1. 8. 1965 beurlaubt zu einem einjahrigen Studienaufenthalt in den USA) 
Dr. rer. nat. Manfred H i  11 e, Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. phil. Alfred N o 11 , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 

Institut fiir Zoologie 

1 Berlin 33 Dahlem, Ki:inigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. phil. habil. Karl M a y e r  , Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. nat. Werner R e i c h  m u  t h, Zoologe 
Wissenschaftlicher Rat 
Dr. phil. Dora G o d a n  , Zoologin 
wissenschaftliche Angestellte 
Dr. rer. nat. Mechthild S t  ii b e n, Zoologin 
wissenschaftliche Angestellte 
Rainer D a x 1 , Diplom-Landwirt 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Dr. sc. agr. Werner S a n d er s, Phytopathologe
wissenschaftliche Forschungskraft
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Institut fiir Vorratsschutz 

1 Berlin 33 Dahlem, Ki:inigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. phil. Walter F r e y, Entomologe 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. phil. nat. Richard W o h 1 g e m u t h , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 

Mikrobiologische und dlemische Abteilung 

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

Institut fiir Bakteriologie 

1 Berlin 33 Dahlem, Ki:inigin-Luise-Stra.Be 19 
Leiter: 
Dr. phil. habil. Hermann B o r t e 1 s , Mikrobiologe 
Leitender Direktor und Professor 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
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Dr. rer. nat. Dietrich M a B f e 11 e r , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Heinz S t  o 1 p , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Edith F r i c k e  , Biologin 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Institut fi.ir Mykologie 
1 Berlin 33 Dahlem, K6nigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. agr. Wolfgang G e  r 1 a c h ,  Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. agr. Heinz K r 6 b e r, Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Ang est ell ter 
Dr. rer. nat. Roswitha S c h n e i d  e r, Botanikerin 
wissenschaftliche Angestellte 
Erich S e e m  i.i 11 e r, Diplom-Landwirt 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergi.itung aus DFG-Mitteln -

Institut fi.ir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. agr. Adolf Kl o k e , Agrikulturchemiker (Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Oberrat, Privatdozent 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Bernd E i c h h o  r s t, Biochemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 8. 1965) 
Dr. rer. nat. Hans-Otfried L e h , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr.-Ing. Klaus R i e b  a r t s  c h , Radiochemiker (Diplom-Ingenieur) 
wissenschaftlicher Angestellter (bis 31. 3. 1965) 
Dr. agr. Peter Ko r o n  o w  s k i, Botaniker 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 30. 9. 1965) 
- Vergi.itung aus DFG-Mitteln -

Institut fi.ir Biochemie 
351 Hann. Mi.inden, G ottinger StraBe 4 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Hermann S t e g e m a n n, org. Chemiker und Biochemiker 
(Diplom-Chemiker) 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Volkmar L o e s c h  c k  e, org. Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Adolf R 6 p s c h , org. Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Burkhard L e  r c h , org. Chemiker (Diplom-Chemiker) 
wissenschaftlicher Angestellter 
- Vergi.itung aus Zuwendungen Dritter -
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Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

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

Institut fur landwirtschaftliche Virusforschung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Otto B o d e , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Jurgen B r a n d  e s , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Winfried Hut h , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 6. 1965) 
Dr. rer. nat. Hans-Ludwig P a  u 1 , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Joseph V 61 k, Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 

lnstitut fur gartnerische Virusforschung 
1 Berlin 33 Dahlem, K6nigin-Luise-Stra13e 19 
Leiter: 
Dr. phil. Hans Us c h d r a w  e i t, Phytopathologe (Diplom-Landwi;rt) 
wissenschaftlicher Angestellter 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. Kurt H e i n z e , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent 
Dr. rer. nat. Hans P e t z o 1 d , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Ingram I g 1 i s c h , Phytopathologe 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergi.itung aus DFG-Mitteln -

Institut fur Virusserologie 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Rudolf B e r c k s , Botaniker 
Direktor und Professor 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Ruprecht B a r t  e 1 s , Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Rudolf Ca s p e r ,  M. Sc., Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Renate K o  e n  i g , Diplom-Biologin 
wissenschaftliche Forschungskraft (ab 1. 9. 1965) 
- Vergi.itung aus DFG-Mitteln -

Aufleninstitute 

lnstitut fur biologische Schadlingsbekampfung 
61 Darmstadt, Kranichsteiner Strafle 61 
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Leiter: 

Prof. Dr. rer. nat. Jost M. F r a n z, Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Alois H u  g e r  , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Aloysius K r i e g ,  Mikrobiologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. phil. Erwin M ii 11 e r - K o g I e r , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Otto Friedrich N i k I a s , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. rer. nat. Fredegar Ne u b e ck er, Zoologe 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 15. 9. 1965) 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -
Dr. phil. nat. Wolfgang S i ck e r, Zoologe
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 15. 9. 1965)
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Institut fur Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten 
2305 Kiel-Kitzeberg, Schloflkoppelweg 8 
Leiter: 
Dr. phil. Klaus B u h  I , Phyt6pathologe (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 Angestell ter 
(beurlaubt vom 1. 11. 1964 bis zum 28. 2. 1965 zu einer befristeten Tatigkeit beim 
Institut fur Pflanzenschutz der Landwirtschaftlichen Hochschule Stuttgart-Hohen
heim [Habilitation], erneut beurlaubt vom 1. 9. 1965 bis 28. 2. 1967 zur Wahr
nehmung einer Gastprofessur an der Oregon-Universitat, Abteilung fur Botanik 
und Pflanzenpathologie, in Corvallis/USA) 
Dr. phil. Walter G a  m s, Botaniker 
wissenschaftliche Forschungskraft (bis 31. 8. 1965) 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 9. 1965)
Dr. rer. nat. Uwe S c h I o s s e r , Botaniker
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 9. 1965)
Dr. rer. nat. Friedrich S c h ii t t e , Entomologe
wissenschaftlicher Angestell ter
Horst M i  e Ik e , Diplom-Landwirt
wissenschaftlicher Angestell ter
- Vergiitung aus Sondermitteln des Bundes -
Karl-Ernst K n o t h  , Diplom-Landwirt
wissenschaftliche Forschungskraft
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -
Dr. sc. agr. Reinder S o 1 , Phytopathologe (Diplom-Landwirt)
wissenschaftliche Forschungskraft
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -
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Institut fur Griinlandschadlinge 
29 Oldenburg i. 0., Philosophenweg 16 
Leiter: 
Dr. phil. Hans M a e r c k s , Zoologe 
Wissenschaftlicher Rat 
wissensdlaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Fritz F r a n  k , Zoologe 
wissensdlaftlicher Angestellter 
Dr. phil. Wolfram R i c hte r, Botaniker 
wissenschaftlidler Angestellter 

lnstitut fur Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
44 Munster (Westf. ), Toppheideweg 88 
Leiter: 
Dr. phil. Hans G o f f a r t  , Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat (verstorben am 11. 1. 1965) 
Dr. rer. nat. Werner S t e u d e l , Zoo loge 
Wissensdlaftlidler Oberrat (ab 15. 3. 1965) 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Bernhard S c h u l z e W e i s c h e r , Zoologe 
Wissensdlaftlidler Rat 
Fridgard B u r c k h a r d  t, Phytopathologin (Diplom-Gartnerin) 
wissenschaftliche Angestellte 
Dr. rer. nat. Dieter S t u  r h a n  , Zoologe 
wissenschaftlidler Angestellter 
Manfred E b e r t, cand. rer. nat., Zoologe 
wissenschaftlicher Assistent {ab 1. 12. 1965) 

Auflenstelle 
5153 Elsdorf/Rhld. 
Zuckerfabrik Pfeifer & Langen 
Leiterin: 
Dr. agr. Rosmarin Th i e 1 e m  a n  n , Phytopathologin (Diplom-Landwirtin) 
wissensdlaftlidle Angestellte 

Institut fur Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung 
50 35 Fisdlenich, Kreis Koln, Marktweg 60 
Leiter: 
Dr. phil. Hans O r t h , Botaniker 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftlidle Mitarbeiter: 
Dr. rer. hart. Gerd C r ii g e r  , Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. phil. nat. Sigrun J a e g e r , Botanikerin 
wissensdlaftlidle Forschungskraft 
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -

Institut fi.ir Obstkrankheiten 
69 Heidelberg, Tiergartenstrafle 20, Postfadl 269 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Alfred S c h m i d  l e , Mykologe 
Wissenschaftlicher Rat 
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wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. phil. nat. Herbert K r c z a 1 , Zoologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Ludwig K u n z e  , Diplom-Biologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. phil. Gertrud S i n g e r  , Phytopathologin 
wissenschaftliche Angestellte 
Dr. rer. nat. Karl-Heinz W i 11 e r , Diplom-Biologe 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 3. 1965) 

Institut fi.ir Rebenkrankheiten 
555 Bernkastel-Kues, BriiningstraBe 84 
Leiter: 
Dr. der Bodenkultur Wilhelm G a r t  e 1 , Phytopathologe (Diplom-Ingenieur) 
Wissenschaftlicher Rat 
(seit dem 5. 9. 1965 beurlaubt zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der 
Entwicklungshilfe) 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Gunter B r e n d e 1 , Phytopathologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Dr. rer. nat. Martin H e r i n g , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestell ter 
Dr. sc. agr. Gunther S t  e 11 m a c h , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter 

Laboratorium fi.ir Zierpflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. rer. hort. Walter S a u  t h o  ff , Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
Wissenschaftlicher Rat 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. agr. Hansgeorg P a  g, Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
wissenschaftlicher Angestell ter 
(seit dem 1. 9. 1964 beurlaubt zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der 
Entwiddungshilfe) 

Institut fi.ir Forstpflanzenkrankheiten 
351 Hann. Munden, Kasseler StraBe 22 
Leiter: 
Prof. Dr. phil. habil. Herbert Z y c h a , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 
wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Heinz B u t i n  , Botaniker 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent 
Dr. phil. August K 6 r t i n g , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter 
Ferenc K a to , Forstbotaniker (Assessor des Forstdienstes) 
wissenschaftliche Forschungskraft 
- Vergiitung aus Zuwendungen des Landes Niedersachsen -
Dr. forest. Lyubomir Di m i t r i  , Forstbotaniker (Assessor des Forstdienstes)
wissenschaftliche Forschungskraft
- Vergiitung aus DFG-Mitteln -
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Allgemeine zentrale Einrichtungen 

Bibliothek 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. phil. habil. Johannes Kr a u s e
wissenschaftlicher Angestell ter 

Bibliothek und Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten 
und Pflanzensdmtz 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Wolfrudolf L a ux 
wissenschaftlicher Angestellter 
wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Dr. phil. nat. Wolfgang S i ck e r  
wissenschaftlicher Angestellter (ab 16. 9. 1965) 

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-Strafie 19 
Leiter: 
Ernst S C h a 1 0 W 

technischer Angestellter 

Versuchsfeld 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Johannes U 11 r i c h 
Wissenschaftlicher Rat 

Versuchsfeld 
1 Berlin 33 Da hlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. agr. Gerhard S c h u h  m a n  n 
wissenschaftlicher Angestellter, Privatdozent 

Dienststelle fur Grundsatzfragen 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafie 19 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Ludwig Q u a n t  z 
Wissenschaftlicher Rat 

Dienststelle fi.ir Mel de- und W arndienst 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafie 19 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Albert Har I e 
Wissenschaftlicher Rat 

A 15 



wissenscbaftliche Mitarbeiter: 
Dr. agr. Peter K o r o n o w s k i 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 10. 1965) 
Dr. rer. nat. Bernhart Oh n e s o r g e 
wissenschaftlicher Angestellter 

Anzahl der Hilfskrafte (am 1. Juli 1965) 

14 Verwaltungs- und Kassenbeamte 
40 Verwaltungs-, Kassen- und Bibliotheksangestellte 
28 Stenotypistinnen 

142 technische Angestellte 
- hiervon 11 aus Zuwendungen Dritter

und 23 aus DFG-Mitteln -
143 Arbeiter 

- hiervon 6 aus Zuwendungen Dritter
und 2 aus DFG-Mitteln -

367 insgesamt 

Anzahl der Doktoranden und Volontarassistenten (am 1. Juli 1965) 

8 Doktoranden 
2 Volontarassistenten 

III. Tatigkeitsbericht

a) Forschungstatigkeit

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Institut fiir Pilanzenschutzmittelpriifung 

Laboratorium fiir chemische Mittelpriiiung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Hohe von Endosulfanriickstanden bei Erdbeeren

Zur Bekampfung des Erdbeerstengelstechers (Coenorrhinus germanicus) und
der Erdbeermilbe (Tarsonemus pallidus) sind PflanzenschutzmaBnahmen mit
Insektiziden erforderlich, und zwar zur Zeit der Blute der Erdbeere. Wegen
seiner Bienenungefahrlichkeit ist der Wirkstoff Endosulfan bzw. das Praparat
Thiodan von groBter Bedeutung. In Fortsetzung der Versuche des Vorjahres
wurden Erdbeeren der Sorte ,Senga Sengana' mit dem Praparat Thiodan
emulgierbar (0,2'°/oig, 600 1/ha) behandelt und die Ruckstande an Endosulfan
23 Tage nach der Behandlung bestimmt. Gefunden wurden 0,05 ppm Endo
sulfan. (W. Weinmann)

2. Untersuchung iiber die Hohe der Dichlofluanidriickstande bei Erdbeeren

Zur Bekampfung des Grauschimmels der Erdbeere (Botrytis cinerea) sind
Pflanzenschutzmaflnahmen mit Fungiziden erforderlich. Das aktueUste Mittel
ist z. Z. das Praparat Euparen der Farbenfabriken Bayer AG mit dem Wirk
stoff Dichlofluanid. In Versuchen mit Erdbeeren der Sorte ,Senga Sengana'
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wurden die Ri.ickstande einer Euparenbehandlung (0,250/oig; 5 kg/ha, 2000 1/ha) 
bestimmt. 22 Tage nach der Behandlung wurden Ri.ickstande in Hohe von 
0,6 ppm gefunden. Auch zu einem spateren Zeitpunkt (nach 34 Tagen) lagen 
noch 0,6 ppm vor. Die Untersuchung einer vom Pflanzenschutzamt Hannover 
sorgfaltig gezogenen Probe von Erdbeeren aus einem Praktikerbetrieb in Wol
fenbi.ittel ergab Ri.ickstande in Hohe von 0,45 ppm Dichlofluanid nach 23 Tagen. 
(W. Weinmann, z. T. in Zusammenarbeit mit A. von Horn, Pflanzenschutzamt 
Hannover) 

3. Untersuchung Uber die Hohe der DiazinonrUckstande in Mohren

Zur Bekampfung der Mohrenfliege (Psila rosae) sind PflanzenschutzmaB
nahmen mit Insektiziden erforderlich. In Fortfi.ihrung der Suche nach einer
hygienisch unbedenklichen ,PflanzenschutzmaBnahme wurden im Berichts
jahre erneut Mohren der Sorte ,Nantaise· auf die Hohe der Ri.ickstande einer
Behandlung mit Streugranulaten von Diazinon und Dimethoat (jeweils 100 kg
Streumittel/ha) untersucht. Es wurde gefunden: 82 Tage nach der Behandlung
sehr viel weniger als 0,5 ppm Dimethoat; nach 97 Tagen 0,1 ppm Diazinon und
nadi. 124 Tagen 0,05 ppm Diazinon. Die Ergebnisse bezi.iglich des Diazinons
stehen in guter Ubereinstimmung mit dem Vorjahresbefund. Die neue toxi
kologische Beurteilung des Wirkstoffes Diazinon la.flt jedoch seine Verwen
dung fi.ir die Bekampfung der Mohrenfliege bei Mohren erneut fraglich wer
den. Auch die Befunde bezi.iglich des Dimethoats stehen in Ubereinstimmung
mit den vorjahrigen Befunden und denen der Literatur, und es di.irften nun
mehr keine berechtigten Zweifel an der Eignung von Streugranulaten auf Ba
sis des Dimethoats fi.ir die Mohrenfliegenbekampfung bestehen.

(W. Weinmann) 

4. Untersuchung Uber die Hohe der Linuronriickstande bei Mohren
Die Anwendung van Herbiziden zur Bekampfung der Unkrauter in Mohren
kulturen ist unvermeidlich. Das Harnstoffpraparat Afalon (Linuron) steht
unter den Herbiziden z. Z. an erster Stelle. In Versuchen mit Mohren der
Sorte ,Nantaise' wurden in Wiederholung vorjahriger Untersuchungen die
Ri.ickstande einer Linuronbehandlung (1,5 kg/ha, gespritzt) bestimmt. Die
Untersuchung ergab, dafl bereits nach 86 Tagen sehr viel weniger als 0,05
ppm Linuron als Ruck.stand vorlag. Es sind also keine Toleranzi.ibersduei
tungen zu befi.irchten. (W. Weinmann)

5. Untersuchung Uber die Hohe der DimethoatrUckstande in Rettich (neu)

Zur Bekampfung der Rettichfliege (Phorbia floralis) ist eine Behandlung der 
Radieschen- und Rettichkulturen mit Insektiziden erforderlich. Die Hoffnun
gen, einen Ersatz fi.ir den auflerordentlich persistenten Wirkstoff Aldrin zu
finden, konzentrieren sich in letzter Zeit mehr und mehr auf den Wirkstoff
Dimethoat. In Versuchen mit Rettichen der Sorte ,Mi.inchner Bier' wurden
die Ri.ickstande einer Dimethoatbehandlung mit Dimethoat Streurnittel (Ver
suchspraparat) im Ganzflachenverfahren bei einer Aufwandmenge von 100
und 200 kg/ha untersucht. Gefunden wurden nach 78 Tagen nach der Be
handlung 0,5 ppm Dimethoat. (W. Weinmann)

6. Untersuchung Uber die Hohe der RUckstande des Fungizids Dyrene bei
Salat und Tomaten
In Kreisen des praktischen Pflanzenschutzes besteht Interesse daran, das
Praparat Dyrene, das bisher nur im Zierpflanzenbau anerkannt worden ist,
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auch im Gemiisebau als Fungizid anzuwenden. Wir bestimmten daher die 
Riickstande, die bei der Anwendung des Praparates (0,3°/oig bei einer Auf
wandmenge von 600 1/ha) bei Salat und Tomaten im Freiland auftreten. Der 
Salat zeigte 30 Tage nach der Behandlung Riick.stande in Hohe von 0,05 bis 
0,1 ppm Dyrene-Wirkstoff; nach 43 Tagen waren jedoch keine Riick.stande 
mehr nachweisbar. Die Untersuchung von Tomaten erstreckte sich auf drei 
verschiedene Sorten. Es wurden jedoch keine Unterschiede festgestellt: 83 
Tage nach der Behandlung zeigten sowohl die Sorte ,Bruinsma' als auch 
,Hallfrucht' und ,Rheinlands Ruhm' weniger als 0,1 ppm Riickstand an Dy
rene-Wirkstoff. (W. Weinmann) 

7. Untersuchung von Proben, die von den Pflanzenschutzamtern eingesandt
wurden, auf Rilc:kstande

Die Frage der Riickstande von Disyston in Kartoffeln ist noch nicht vollig
geklart. Wii.hrend die Riick.stande zur normalen Emtezeit bei einer normalen
Aufwandmenge so gering sind, dafi man sie vernachlassigen kann, miissen
die Ri.ickstande bei Kartoffeln, die als Saatgutkartoffeln geemtet worden
sind, jedoch wegen nicht zutreffender Grofie aussortiert wurden, noch be
stimmt werden. Die Untersuchung von Proben der Landesanstalt fiir Pflan
zensdmtz Stuttgart ergab Riick.stande unter 0,05 ppm Disyston.

Vom Pflanzenschutzamt Hannover, BezirkssteUe Uelzen, gelangten em1ge
Mohrenproben zur Untersuchung, die in Verdacht standen, Aldrin bzw. Diel
drin zu enthalten. Die Untersuchung ergab in drei Fallen Riick.stande iiber
0,01 ppm. (W. Weinmann)

8. Entwicklung einer Methode zur Bestimmung von Dimethoatriickstanden in
Rettich und Radieschen

Die bereits im Vorjahre begonnenen Arbeiten zur Entwicklung einer geeig
neten Methode zur Dimethoat-Riick.standsbestimmung in Rettich und Radies
chen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die die Endbestimmung
stark storenden schwefelhaltigen atherischen Ole konnten durch eine geeig
nete Saulenchromatographie ausgeschaltet werden, so dafi anschlieBend die
Bestimmung des Wirkstoffes i.iber eine Mikrophosphorbestimmung moglich
war. (W. Weinmann)

9. Verbesserungen von Methoden zur Untersucbung von Pflanzenschutzmittel
Praparaten auf ihren Wirkstoffgehalt

Die veranderten neuzeitlichen Formulierungen der Praparate, das Uberwie
gen der Emulsionspraparate und die standige Vermehrung der Praparate
mit mehreren Wirkstoffen, also der Kombinationspraparate, machen Verbes
serungen der Untersuchungsmethodik in vielen Fallen erforderlich. Auch die
erhohten Anspriiche an die Reinheit der Wirkstoffe verlangen spezifischere
Methoden, als sie vor einigen Jahren noch iiblich waren. Modernere und
international schon weithin anerkannte Methoden muflten nachgearbeitet
und iibernommen werden. Haufig ergab sich in diesem Zusammenhange,
z. T. schon durch veranderte Chemikalien, die Notwendigkeit, geringere oder
starkere Modifikationen der Methoden durchzufiihren.
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In dieser Weise wurden fi.ir die Wirkstoffe 
DDT 
Kelthane 
Methoxychlor 
Toxaphen 
Chlordan 
Zineb in Gegenwart von Kupfer 
Zineb in Gegenwart von Schwefel 

neue Methoden erarbeitet und in die allgemeine Untersuchungstechnik des 
Laboratoriums eingefi.ihrt. (W. Weinmann) 

10. Arbeiten zur Bestimmung des Gehaltes und der Reinheit von Triazinprapa
raten sowie von kombinierten Triazin-Amitroi-Praparaten

In Fortsetzung der Arbeiten des Vorjahres wurde die Bestimmung der Tri
azine durd:l Einsatz der Polarisationstitration mit AgN03 verbessert und die

direkte Bestimmung des Amitrols in wa13riger Losung erstmalig ermoglicht.
(E. Finger) 

11. Analytische Arbeiten im Rahmen des internationalen Arbeitskreises CPAC*)

Die deutsd:le Delegation des CPAC war in den Sitzungen des Jahres 1964
aufgefordert worden, die analytische Bearbeitung der Bestimmung von
Fentinacetat, Carbaryl und Endosulfan zu iibernehmen. In eingehenden Un
tersuchungen wurde eine Methode der Farbwe-rke Hoechst AG zur Bestim
mung von Fentinacetat i.iberpriift und in die geeignete Form fi.ir die CPAC
gebracht. Fiir die Bestimmung des Carbaryls (Sevin) wurden, basierend auf
Unterlagen der Union Carbid, eine IR-Methode· entwickelt, in umfangreid:len
Untersud:lungen die Einzelheiten der Methode festgelegt und die Fehler
varianz ermittelt. Die Methode ist auch fi.ir die Bestimmung des Carbaryl
gehalts in Kombinationspraparaten mit Lindan und Tetradifon geeignet.

Die zugewiesene Aufgabe, eine Endosulfanmethode zu entwickeln, erwies
sid:l als besonders schwierig, da bier die Fordernng gestellt wurde, nicht nur
den Gehalt an Wirkstoffen in verschiedenen Formulierungen zu bestimmen,
sondern auch den Gehalt des Wirkstoffs an seinen beiden Isomeren. Es ge
lang, in Verbindung mit einer saulenchromatographischen Trennung und
Reinigung, eine IR- und eine Chlorbestimmungsmethode zu entwickeln, die
mit relativ geringem Aufwand den gestellten Forderungen sehr gut gered:lt
werden. (W. Weinmann und M. Gloger)

12. Arbeiten zur physikalisch-chemischen Charakterisierung der Wildverbi8-
und Schalschutzmittel

Die Formulierungen dieser haufig auf Naturstoffen aufgebauten Praparate
stellten bisher eine fast unlosbare Aufgabe fur die zuverlassige d:lemisch
physikalische Mittelpri.ifung und Handelskontrolle dar. Die Aufnahme der

IR-Spektren direkt oder nach Extraktion mit organischen Losungsmitteln,
z. T. unter Einsatz der ATR-Technik (abgesd:lwachte Totalreflexion), erlaubte
die Aufstellung eines Systems maximaler Absorptionsbanden i.iber den Be
reich von 2-15 µ fi.ir die genannten Praparate. Ferner wurden spezifische
Did:lte und Viskositat erfa13t. (M. Gloger)

') Collaborative Pesticides Analytical Committee 
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13. Arbeiten zur qualitativen Analyse der in Beizmitteln vorhandenen organi
schen Quecksilberverbindungen

Die Vielzahl der organischen Quecksilberverbindungen machte bisher nur
fur einzelne Stoffe spezifische Bestimmungsverfahren moglich. Es wurde ver
sucht, iiber die IR-Spektroskopie eine genereUe qualitative Analyse aller
Quecksilberverbindungen durchzufiihren. Die geringe Loslichkeit der Stoffe
sowie die Besonderheiten ihrer Formulierungen (mit Wasser, als Pasten
usw.) erschweren die Aufbereitung der Proben. Durch Verreiben in Paraffin
konnten unseres Erachtens erstmalig von diesen Verbindungen die Spektren
aufgenommen und in einem Tabellensystem die starksten und zweitstarksten
Banden jedes Wellenlangenabschnittes von 1 µ (im Gesamtbereich von 2 bis
15 µ) zusammengestellt werden. Zusatzlich wurden der Schmelzpunkt und die
Loslichkeit in sieben verschiedenen organischen Losungsmittelri z. T. erst
malig ermittelt. (M. Gloger)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Arbeiten zur Entwicklung einer Untersuchungstechnik fiir landwirtschaftliche
Boden auf Herbizidriickstande (neu)

Die Frage nach der Persistenz der Herbizide in den landwirtschaftlichen
Boden ist infolge der zunehmenden Anwendung dieser Mittel von steigender
Bedeutung. Es werden daher Untersuchungsmethoden der Boden auf diese
Herbizidriickstande immer notwendiger. Die von der Firma J. R. Geigy AG
entwickelten Methoden fur die Bestimmung der Triazine wurden nachge
arbeitet und fur die praktische Untersuchung verschiedener Boden erfolgreich
eingesetzt. Die Bestimmung der Harnstoffherbizide Linuron, Monolinuron
und Diuron im Boden gelang durch Modifikationen der im Institut eingefuhr
ten Methode zur Bestimmung dieser Verbindungen in den landwirtschaft
lichen Ernteerzeugnissen. Es sind weitere Untersuchungen fur die Festlegung
der methodischen Einzelheiten notwendig. (W. Weinmann)

2. Arbeiten zur Entwicklung �iner Untersuchungstechnik fiir dllorierte Kohlen
wasserstoffriickstande in landwirtschaftlichen Boden (neu)

Die allgemeine Sorge um die Verseuchung der landwirtschaftlichen Boden
durch die Anwendung chlorierter Kohlenwasserstoffe sowie deren Auswir
kungen auf Folgekultur, Biozonose und ,, Wildlife" machen Untersuchungen
in dieser Richtung immer dringlicher. Die Voraussetzung fur derartige Unter
suchungen ist eine geeignete Methodik. Unter Anwendung verschiedener im
hiesigen Laboratorium iiblichen Techniken der Riickstandsuntersuchung ge
lang es, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Lindau und DDT mit Hilfe der Diinnschicht
chromatographie in Mengen von 0,2-0,4 ppm nachzuweisen. Die Arbeiten
zur Steigerung der Empfindlichkeit sowie zur quantitativen Bestimmung die
ser Riickstande gehen weiter. (W. Weinmann)

3. Verbesserung der dem CPAC vorgeschlagenen Methode zur Untersuchung
von 2,4-D/MCPA-Kombinationspraparaten

Die dem internationalen Arbeitskreis CP AC vorgeschlagene Methode zur
Trennung der beiden Wuchsstoffherbizide erwies sich nach wie vor als ge
eignet. Die auBerordentlichen Unterschiede und die Vielseitigkeit der chlo
rierten Phenoxyalkansauren beziiglich ihrer Isomeren erfordern jedoch eine
Vereinheitlichung und Festlegung hinsichtlich der analytisch mitzuerfassen-
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den bzw. nicht mehr zu beriicksichtigenden Isomeren. Die aus diesem Fragen
komplex heraus entstehenden Schwierigkeiten wurden durch Verbesserung 
der Methodik zu iiberwinden gesucht. Ionenaustauscherchromatographie in 
Verbindung mit potentiometrischer Titration oder kontinuierlicher UV-Ab
sorptionsmessung scheinen geeignete Verfahren zu sein. Die genannten Ver
fahren wurden auch auf die Analytik anderer Wuchsstoffherbizidkombina
tionen ausgedehnt. Die Untersuchungen gehen weiter. (E. Finger) 

4. Arbeiten zur Bestimmung von Amitrolriickstanden im Boden

Die unter Ziff. aa) 10. angefiihrte Methode der Polarisationstitration von
Amitrol wurde zur Bestimmung von Riidcstanden im Boden bzw. in Aus
waschungen von Boden erweitert. Die Anwendbarkeit wurde in Elutfons
versuchen des Laboratoriums fur botanische Mittelpriifung an vier verschie
denen Boden erprobt. (E. Finger)

5. Arbeiten zur Entwicklung einer spezifischen Methode zur Carbamatbestim
mung in Handelspraparaten

Die Bromierungstitration in nichtwaBrigen Losungsmitteln verspricht, ein
geeigneter Bestimmungsweg fi.ir die Carbamate IPC, CiPC und BiPC zu sein.
Arbeiten zur Entwicklung einer Untersuchungsmethode wurden aufgenom
men. (E. Finger)

6. TeHnahme an Enquete-Untersuchungen im Rahmen des CP AC

Die deutsche Delegation war innerhalb des CP AC aufgefordert worden, bei
einigen schon bestehenden Methoden, die einer Uberpriifung bedurften, an
Enqueten teilzunehmen oder sie zu leiten. In diesem Zusammenhange sind
Untersuchungen von Trichlorphon- und Parathionpraparaten durchgefiihrt
worden, und es wurden Praparate und Wirkstoffe versandt. Die Gemein
schaftsversuche laufen weiter. (W. Weinmann)

7. Mitarbeit im Rahmen der EWG, Sachverstandigenausschu8 fiir Analysen
methoden der Riickstande

Im Rahmen des Arbeitskreises der EWG war die deutsche Delegation auf
gefordert worden, eine Methode zur Bestimmung von Malathionriickstanden
auf Obst und Gemiise vorzulegen und in Zusammenarbeit mit Frankreich und
Italien zu erproben. In diesem Zusammenhange sind Vorarbeiten analytischer
Art notwendig geworden.

Im nachsten Jahre werden umfangreichere praktische Untersuchungen an
Apfeln und Salat folgen. (W. Weinmann)

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

Untersuchungen iiber die phytotoxische Wirkung von Quecksilberbeizmit
teln auf Getreide bei unterschiedlichem Wassergehalt des Saatgutes und 
verschiedener Lagerzeit 

Die Untersuchungen uber die phytotoxische Wirkung organischer Queck
silberverbindungen in Trockenbeizmitteln, die zusatzlich einen insektiziden 
Wirkstoff aus der Gruppe der chlorierten Kohlenwasserstoffe enthalten, sind 
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abgeschlossen worden. Die Ergebnisse griinden sich auf ein sehr umfang
reiches Material, das in Zusammenarbeit mit mehreren Pflanzenschutzamtern 
gewonnen wurde. Zusammengefaflt la.flt sich festhalten: 

1. Eine sachgema.Be Anwendung aller gepriiften und anerkannten Trocken
beizmittel auf der Basis organischer Quecksilberverbindungen allein oder
in Verbindung mit den Insektiziden Lindan, Aldrin, Dieldrin und Hepta
chlor ergibt bei einem Wassergehalt des Getreides bis zu etwa 16 6/o
keinerlei ungiinstige Beeinflussung der Saatgutqualitat, wenn dieses Ge
treide unmittelbar nach der Behandlung bis innerhalb von 3 Tagen aus
gesat wird und die Keimbettbedingungen ,.normal" sind.

2. Bei einer Lagerung des behandelten Getreides bis zu 6 Monaten konnen
unter folgenden Voraussetzungen Saatgutschaden auftreten:

a) Wenn das Getreide wahrend der Lagerung Wasser aufnehmen kann, so
daB sein Wassergehalt auf iiber 16 °/o ansteigt,

b) die organische Quecksilberverbindung einen hoheren oder hohen
Dampfdruck besitzt,

c )  wenn das Beizmittel der Hg-Verbindung mit hohem Dampfdruck zu
satzlich ein Insektizid enthalt, 

d) wenn der Insektizidanteil, insbesondere der des Heptachlors, iiber das
bisher gebrauchliche MaB hinaus erhoht wird.

Wenn zu den Bedingungen unter a-d schlechte Auflaufbedingungen fur das 
Getreide hinzukommen, konnen schwerwiegende Ertragsausfalle auftreten. 
Eine generelle amtliche Empfehlung, ob und welche einfachen und kombi
nierten Beizmittel oder auch Saatgutpuder fur eine Vorratsbehandlung von 
Getreidesaatgut geeignet sind, muB zuriickgestellt werden. Erst eine Diffe
renzierung der Praparate nach dem Gehalt und der Art der enthaltenen 
Organoquecksilberverbindung liefle eine solche Moglichkeit zu. 

(H. Johannes) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die phytotoxische Wirkung von quecksilberhaltigen

Feuchtbeizmitteln auf Getreide

Die Einfiihrung von Feuchtbeizmitteln in die Praxis macht es notwendig, sie
und ihre Quecksilberverbindungen auf eine mogliche Beeinflussung der Saat
gutqualitat unter verschiedenen Bedingungen zu untersuchen. Der Wirkungs
mechanismus dieser Beizmittel ist von dem der Trockenbeizmittel verschie
den. Die Kombination mit fliissigen Insektiziden stellt noch hohe Anforde
rungen an die Formulierungen, und bei getrennter Anwendung von fliissi
gen Quecksilberverbindungen und fliissigem Insektizid konn.en Nieder
schlage erfolgen, die phytotoxisch wirken oder die Wirkung einer oder bei
der Komponenten herabsetzen. (H. Johannes)

2. Laufende Agarfolienteste zur Priifung von Beizgeraten durch Feststellung
der Verteilung des Beizmittels auf dem Saatgut
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Die Entwicklung auf dem Sektor Feuchtbeizgerate ist mit der Anerkennung
von drei Geraten noch nicht abgeschlossen. Diese drei Gerate arbeiten be
reits nach drei verschiedenen Prinzipien, und doch versuchen weitere Her
steller, noch andere Verteilungsmechanismen zu erproben. lmmer geht es 



aber darum, quecksilberhaltige Beizmittel, die praktisch keinen Dampfdruck 
besitzen und sich nicht sekundar umlagern, so gleichma.Big auf dem Saatgut 
zu verteilen, da.B ein voller fungizider Effekt erreicht wird. Die gute Primar
verteilung la.Bt sich nicht optisch nachweisen, sondern kann nur mit Hilfe des 
,,Agarfolientestes" erkannt werden. (H. Johannes) 

3. Bekampfung submerser Wasserpflanzen und Untersuchungen iiber den Ver
bleib der Herbizide im Wasser
In steigendem Ma.Be mlissen Unterwasserpflanzen chemisch bekampft wer
den. Die sich immer noch verstarkende Belastung aller Oberflachengewasser
fuhrt zu einer Eutrophierung. Als Folge tritt ein sehr starker unerwlinschter
Pflanzenwuchs auf, der wiederum einen geregelten Abflu.B behindert. Da
heute Oberflachenwasser schon Mangelware wird, ist genauestens zu unter
suchen, wo die eingesetzten Herbizide verbleiben. Bisherige Untersuchungen
lassen aber schon erkennen, da.B durch ihren Einsatz keine neue Gefahr fur
die Reinhaltung der Gewasser entsteht. (H. Johannes)

4. Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der Aufwandmenge von Bodenherbi
ziden vom Bodentypus
Bei der Prlifung, Anerkennung und Anwendung von Bodenherbiziden haben
sich insofern Schwierigkeiten ergeben, als sich die Grenze zwischen ausrei
chendem fungizidem Effekt und phytotoxischer Wirkung auf die Kulturpflan
zen mit der Art des Bodentyps verschiebt. Je nach Bodentyp mu.B also die
Aufwandmenge der Praparate variiert werden. Eine grobe Klassifizierung
nach Sandboden, mittelschweren, schweren, anmoorigen und Moorboden hat
sich nicht in allen Fallen bewahrt. Die Wirkung der Bodenherbizide scheint
vielmehr weitgehend vom Anteil an adsorptionsfahigen Teilchen (Tonteil
chen) und dem Anteil an organischer Substanz abzuhangen. Bei dissoziier
baren Wirkstoffen spielt auch die Austauscherkapazitat der Boden eine
nicht unbedeutende Rolle. Es geht nun darum, den Prlifstellen und damit der
Praxis Methoden an die Hand zu geben, die eine schnelle Charakteristik der
Boden zulassen, um die richtige Aufwandmenge zu bestimmen oder zu emp
fehlen. An der Entwicklung solcher Methoden wird gearbeitet. (H. Johannes)

5. Biotests zur Bestimmung von Herbizidriit'kstanden in Wasser, Boden und

Erntegut
Die noch immer ansteigende Entwicklung neuer Herbizide la.Bt auch die
Falle anwachsen, in denen Nachbaukulturen durch die Anwendung von per
sistenten Herbiziden in der Vorfrucht geschadigt werden. Es fehlen schnelle
und spezifische Biotests, um noch wirksame Rlickstande von Herbiziden fest
zustellen. Das gleiche gilt fur Oberflachen- und Grundwasser und fur Ernte
gut. Im Rahmen der Arbeiten der ,,Arbeitsgruppe Methoden" im European
Weed Research Council, deren Vorsitzender der Unterzeichnende ist, betei
ligt sich auch diese Dienststelle an den Arbeiten. (H. Johannes)

Laboratorium fiir zoologiscbe Mittelpriifung in Braunschweig 

aa) Im Bericbtsjahr abgeschlossene Forscbungsvorhaben: 

Untersuchungen iiber den Nachweis von Dimethoat- und Diazinonriickstan
den in Mohren 
Jahrelang standen fur den Schutz der Mohren gegen Mohrenfliege {Psila 

rosae) nur diazinonhaltige Gie.Bmittel zur Verfligung. Bei der besonderen 
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Bedeutung der Mohren fur die Sauglingsernahrung und fur die Krankendiat 
wurden neue von der Industrie fur dieses Anwendungsgebiet entwickelte 
Praparate auf ihre Ruckstande im Erntegut mit dem Drosophila-Test gepri.ift: 

(1) Ein dimethoathaltiges Gieflmittel mit 2maliger Anwendung.

(2) Ein diazinonhaltiges Granulat fur Beidrillverfahren.

Alle untersuchten Mohren (Sorte ,Nantaise') hatten E)in Durchschnittsgewicht
von etwa 45 g.

Zu (1) Die Mohren zeigten 28 Tage nach der 2. Behandlung eine insektizide
Wirkung von etwa 0,5 ppm Dimethoat; 46 Tage nach der 2. Behand
lung waren die Ruckstande nicht mehr nachweisbar. 

Zu (2) Die Anwendung eines Granulates wahrend der Aussaat der Mohren 
wird angestrebt, da dieses Verfahren weniger Arbeitskrafte erfordert 
als die Anwendung eines Gieflmittels und fur Feldbestellungen ge
eigneter ist. Nach einer Vegetationszeit von 115 Tagen fand sich in 
den Mohren eine insektizide Wirkung von etwa 0,3 ppm Diazinon, ein 
Befund, der die Ergebnisse fri.iherer Jahre erhartet. (E. Mosebach) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen ilber den Einflufl des Feuchtigkeitsgehaltes und der Ver

packung von Rilbensaatgut auf die Dauerwirkung der applizierten Kombi
beizen

Mit aldrin- bzw. dieldrinhaltigen Kombibeizen behandeltes Ri.ibensaatgut
(Monogermsaat). das einen Feuchtigkeitsgehalt von 14 bzw. 8 <J/o hatte und in
Papier- bzw. Polyathylenbeuteln verpackt war, wurde nach Ye - 1 - 1 Ye- und
2jahriger Lagerzeit auf seine insektizide Wirkung getestet. Die Untersuchun
gen laufen weiter. (P. Steiner) 

2; Untersuchungen ilber die Hohe von Bromophosrilckstanden in Mohren 

Auf der Suche nach geeigneten Praparaten zur Behandlung von Mohren gegen 
Mohrenfliege (Psila rosae) wurden auch Versuche zum Nachweis von Bro
mophosri.ickstanden in Mohren durchgefuhrt. Das Praparat wurde als Streu
mittel vor der Saat in einer Aufwandmenge von 150 kg/ha flachig ausge
bracht. 105 Tage nach der Saat waren in kleinen Mohren der Sorte ,Nantaise' 
(etwa 20 g) keine Insektizidri.ickstande mehr nachzuweisen. Der extrem 
feuchte und ki.ihle Sommer in Niedersachsen verlangt eine Wiederholung der 
Versuche. (E. Mosebach) 

3. Untersuchungen ilber die Hohe von Rilckstanden in Mohren nach Flachen
behandlung mit einem Lindanstreumittel

Anwendung: (1) Flachenbehandlung, 100 kg/ha,
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(2) Flachenbehandlung 50 kg/ha + Reihenbehandlung 50 kg je
ha, vor dem Schlieflen der Reihen.

105 Tage nach der ersten Ausbringung (zu 1) und 21 Tage nach der Reihen
behandlung (zu 2) waren keine Lindanri.ickstande in den Mohren mehr nach
weisbar. Allerdings war der Sommer extrem feucht. Die Untersuchungen 
mi.issen daher unter anderen Witterungsverhaltnissen wiederholt werden. 

(E. Mosebach und P. Steiner) 



Institut fiir Geratepriifung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 
Entfallt 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

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

Die anfallenden Aufgaben hangen von der Art der zur Pri.ifung angelieferten
Gerate oder Gerateteile ab. (H. Koch)

2. Untersuchungen an Dralldiisen von Pflanzenschutzgerate:o. mit unterschied
lichen Bohrungen, Drallkorpern und Drallkorperabstanden
Verbesserte Dusen, bessere und gleichmafligere Verteilung der Spritzbruhen
und damit sparsamere und wirkungsvollere Ausbringung von Pflanzenschutz
mitteln sind von grofler wirtschaftlicher Bedeutung. (H. Koch)

3. Feststellung von Verschleiflwerten an Dilsen und Pumpen
Die Kenntnis der Lebensdauer von Dusen und Pumpen fi.ir Pflanzenschutz
zwecke ist von grofler wirtschaftlicher Bedeutung.

Die bisher durchgefi.ihrten Verschleiflversuche mit Teejet- und Lechlerdusen
lassen bereits Schlusse auf die Art der Zunahme des Verschleifles nach Grofle
bei den verschiedenen Materialien zu. Man sieht insbesondere auch schon,
dafl z. B. bei Stahldusen kein in der Groflenordnung gleichmafliger Ver
schleifl eintritt (Lechler bis 7,3 0/o bei 10 ati.i und 100 Betriebsstunden, Tee jet
bis 5,7 '0/o unter gleichen Verhaltnissen). Das wird am Unterschied in den
Stahlsorten liegen, aber auch am unterschiedlichen Aufbau der Dusen, bei
denen ja nicht nur die Bohrung oder der Schlitz, sondern auch ein Teil der
anderen Dusenelemente verschleiflen. Um diesen Dingen weiter nachzu
gehen, wird noch eine Reihe anderer Dusen untersucht werden. Die bisher
durchgefi.ihrten Versuche werden wiederholt werden, um die Ergebnisse zu 
erharten. (H. Koch)

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Infrarotmikroverfahren zur Riidcstandsbestimmung einiger Fungizide
Die im Institut vorgenommene Weiterentwicklung der IR-Mikrotechnik (Jah
resbericht 1964, S. 27, Ziff. 6) fi.ihrte zur Ausarbeitung quantitativer Rti.ck
standsbestimmungsmethoden fi.ir solche Wirkstoffe, deren gaschromatogra
phischer Nachweis mifllingt. Feste ziramhaltige Proben lassen sich im Bereich
von 1,4-40 µg, feste urbacidhaltige Proben im Bereich von 1,0-12 µg

reproduzierbar bestimmen. In geloster Form konnen 0,05-0,7 '0/o Ziram,
0,01-0,6'0/o Urbacid, 0,03-1,0 1.l/o TMTD bestimmt werden. Eine spezielle
Prapariertechnik wurde entwickelt, um 2,5-8,0 µg Ziram oder 5,0-17 µg

TMTD, die in Losung vorlagen, mit der empfindlicheren Feststoff-KBr-Prefl
lingstechnik zu messen. Ohne Vorreinigung lieflen sich TMTD- oder Urbacid
rti.ckstande auf Apfeln zwischen 4 und 15 ppm analysieren. (W. Ebing)
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2. Ausarbeitung eines Verfahrens zur direkten gasdlromatographischen Be
stimmung der Sauren 2,4-D, MCPA, MCPP und ahnlicher Verbindungen
Die Gaschromatographie dieser Sauren konnte auch nach Einbeziehen von
6 weiteren Saulentypen gegeniiber dem im Jahresbericht 1964 (S. 27, Ziff. 7)
beschriebenen Ergebnis nicht verbessert werden. Besonders enttiiusc:hte eine
in Zusammenarbeit mit der Firma Perkin-Elmer entwickelte Kapillarsaule.

(W. Ebing) 

3. Gasdlromatographisdle Analyse insektizider Carbamate (neu)
Die N.N.-Dimethylcarbaminsaureester Isolan, Pyramat, Dimetan, Dimetilan
und Pyrolan }assen sich an 1,5 m Stahlkolonnen mit Innendurchmesser 2,2
mm, gefiillt mit 2 '0/o Carbowachs 20 M auf silanisiertem Chromosorb G oder
mit 2 m 2 -O/o Diiithylenglykolsuccinat auf silanisiertem Chromosorb G, bei
200-240° C gaschromatographisch unzersetzt bestimmen. Unter diesen Be
dingungen wird von den N-Monomethylcarbaminsaureestern Mesurol, ITC
(Schering 34 615), Zectran und Carbaryl je ein definiertes phenolisches oder
enolisches Spaltprodukt erhalten, das zur Analyse ausgenutzt werden kann.
Die Spaltung und damit die Empfindlichkeit werden erhoht, wenn mit den in
Schwefelkohlenstoff gelosten Proben gleichzeitig Ammoniak injiziert wird.
Die unteren Nachweisgrenzen mit Flammenionisationsdetektor liegen zwi
sc:hen 35 und 1500 ng. In ungereinigten Apfelextrakten konnen auf diese
Weise 1-5 ppm bestimmt werden. (W. Ebing)

4. Das dilnnschichtchromatographische Verhalten herbizidwirksamer organi
sdler Sauren
Fur 10 Phenoxyalkancarbonsauren und fur 5 Benzoesaurederivate wurden
2 Verfahren entwickelt, die eine gute Trennung im Gemisch wie auch in
Bodenextrakten gewahrleisten. Unter den gepriiften Nachweisreagenzien
wurden 8 gefunden, mit denen die Nachweisgrenzen besonders niedrig, zum
Teil bei 0,05 µg liegen. Dadurch wird es moglich, auf diinnschichtchromato
graphischem Wege freie Herbizidsauren in Bodenextrakten bis zur Menge
von 0,05 ppm nachzuweisen. (H. G. Henkel)

5. Ausarbeitung einer Methode zur quantitativen gaschromatoyraphisdlen Be
stimmung von herbiziden N-Phenylharnstoffderivaten
Die Versuche zur gaschromatographischen Bestimmung der herbiziden Harn
stoffderivate auf Grund der Bildung von Anilinen durch thermische Zerset
zung fiihrten auf mehreren Wegen zu brauchbaren Ergebnissen. Man kann
die in methanolische Kalilauge geloste Probe auf die Platinose eines Pyro
lysators auftragen und rasch auf 1000° C erhitzen, ebensogut aber auch die
Losung direkt in den auf 400° C aufgeheizten Block einspritzen. Noch besser
scheint die Verwendung von Tetraathylammoniumhydroxid anstelle von
Kalilauge fiir die basisch katalysierte thermische Spaltung zu sein. Diese
Methode ist anwendbar auf Monuron, Diuron, Fenuron, Linuron, Monolin
uron und Neburon sowie auf Bodenextrakte mit diesen Wirkstoffen.

(H. G. Henkel) 

6. Diinnschichtchromatographie herbizider Carbamate (neu)
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Es wurden geeignete Systeme zur diinnschichtchromatographischen Trennung
herbizider Carbamate ausgearbeitet. Dabei zeigte sich, daB ein fur Phenyl
harnstoffe geeignetes Identifizierungsverfahren der thermischen Zersetzung
auf Kieselgelplatten auch fiir N-Phenylcarbaminsai.ueester brauchbar ist. Bei



diesen Estern ist die Methode an die Verwendung von Kieselgel, Kieselgur 
oder Aluminiumhydroxid gebunden, da die thermische Zersetzung nur in 
Gegenwart dieser Materialien erfolgt. Zurn Sichtbarmachen der Flecken eig
nen sich je nach den vorliegenden Verhi:iltnissen verschiedene Spri.ihmittel. 
Die Grenzempfindlichkeiten betragen 0,3 bis 0,5 µg. Die Methode ist auch 
fi.ir den Nachweis der Carbamate in Wasser, in Boden und in Kartoffeln so
w1e zum Nachweis von 3-Chloranilin neben den Carbamaten gut geeignet. 
Nach einem besonders entwickelten Verfahren konnten in Bodenextrakten 
noch 0,05 ppm CIPC gut erkannt werden, in Wasser noch 0,02 ppm, in Kar
toffelextrakten 0,5 ppm. (H. G. Henkel) 

1. Gaschromatographische Bestimmung von Phenoxyalkancarbonsauren und
von substituierten Benzoesauren {neu)
Dort, wo herbizidwirksame Si:iuren fi.ir sich, also nicht neben ihren Estern,
zu bestimmen sind, kann die gaschromatographische Analyse durch Alky
lierung der Si:iuren sehr erleichtert werden. Es wurde gefunden, dafi beson
ders die A.thylierung auf schnelle und einfache Weise direkt im Einspritz
block des Gaschromatographen vorgenommen werden kann, wenn man die
Probe in einer Losung von Tetrai:ithylammoniumhydroxid auflost und in den
Werte und die hinreichend linearen Eichkurven ermoglichen quantitative
Bestimmungen besonders bei Phenoxyalkancarbonsauren. Von den sub
aut 400° C aufgeheizten Block einspritzt. Die gute Reproduzierbarkeit der
stituierten Benzoesi:iuren lassen sich nach dieser Methode besonders gut Me
diben und Metriben bestimmen, bei Amiben und Dinoben streuen die Werte
etwas starker. Die Anwendung zur Ri.ickstandsbestimmung in ungereinigten
Bodenextrakten ist moglich, obgleich die Zahl der Signale im Chromato
gramm durch die Verunreinigungen grofier wird. Bestimmungen und Identi
fizierungen lassen sich z. T. bis in den 0,5-ppm-Bereich hinein durchfi.ihren.

(H. G. Henkel) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Wirkung von Saatgutbeizmitteln gegen FuBkrankheitserreg.er des Weizens

Die Halmbruchkrankheit (Cercosporella herpotrichoides) und die Schwarz
beinigkeit (Ophiobolus graminis) gehoren bei der heutigen Wirtschaftsweise
zu den bedeutendsten pilzlichen Krankheiten des Weizens, deren direkte Be
ki:impfung noch nicht befriedigend gelingt, so dafi weitere Untersuchungen
erforderlich sind. Mit Saatgutbeizmitteln gelang in Gewachshaus- und Ka
stenversuchen eine Reduktion des Befalls durch den Erreger der Schwarz
beinigkeit bis zu 90 ·OJo. Die Halmbruchkrankheit konnte demgegeni.iber nur
unbedeutend reduziert werden. Die Ergebnisse verlangen eine erweiterte
Pri.ifung der wirksamen Fungizide, insbesondere unter Freilandbedingungen.

(G. Schuhmann) 

2. Untersuchungen iiber die dtemische Bekampfung und den Eindringungsweg
des Zwergsteinbranderregers in Weizen
Der Zwergsteinbrandpilz (Tilletia controversa) hat auch 1965 wiederum star
kere Ausfalle an 'Iv eizen, hauptsachlich in den wi.irttembergischen Befalls
gebieten, verursacht. Die irn Vorjahre begonnenen Untersuchungen iiber den
Eindringungsweg des Pilzes und den Zeitpunkt der Infektion im Zusammen
hang mi� der Wirkungsweise von Fungiziden als Beizmitteln oder Boden-
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behandlungsmitteln miissen iiber eine weitere Vegetationsperiode fortgesetzt 
werden, um sichere Aussagen iiber den Infektionsverlauf und die Moglich
keiten chemischer Bekiimpfungsmaflnahmen machen zu konnen. 

(G. Heidler und G. Schuhmann) 

3. Untersuchungen von Bodenproben des Versuchsfeldes auf Pilanzenschutz
mittelriickstande

Die im Vorjahr begonnenen Versuche wurden fortgesetzt. Bodenproben wur
den mit Hilfe von Taufliegen (Drosophila) und Guppyis (Lebistes) auf vor
handene Pflanzenschutzmittelruckstiinde untersucht. Innerhalb des gleichen
Feldstiickes ergaben sich wesentliche quantitative Riickstandsunterschiede.
Die qualitative Feststellung ist infolge der verschiedenartigen, auf das Ver
suchsfeld ausgebrachten Wirkstoffe noch nicht abgeschlossen. (G. Schmidt)

4. Untersudmngen Uber das Verhalten verschiedener Pflanzenschutzmittel im
Boden nach praxismafliger Anwendung (neu)

In Dauerversuchen soll festgestellt werden, in welchem Mafle verschiedene
Pflanzenschutzmittel bei praxisiiblicher Anwendung im Boden nachweisbar
sind. Auf einem bisher nicht mit Insektiziden in Beruhrung gekommenen
Feldstiick wurden im Berichtsjahre Kartoffeln und Mohren angebaut, erstere
mit einem Stiiubemittel, letztere rnit einem Gieflmittel behandelt. \,\Teder in
den Bodenproben noch in den Kartoffeln selbst lieflen sich mit Hilfe des Bio
tests Riickstande des verwendeten Priiparates wiederfinden. Die Bodenproben
des Mohrenstiidces enthielten dagegen ebenso wie die Mohren erhebliche
Riickstandsmengen. (G. Schmidt)

5. Vergleichende Untersuchungen an Blattlausen zur Feststellung des Einflusses
der Nahrpflanzen auf die Insektizidempfindlichkeit der V.ersuchstiere (neu)
Es soll gepriift werden, ob die gleiche Blattlausart, wenn sie an verschiede
nen Nahrpflanzen herangezogen wird, Reaktionsuntersdliede gegeniiber dem
7U prufenden Insektizid aufweist. Die Versuche, zu denen an 4 verschiedenen 
Niihrpflanzen geziichtete Grune Pfirsichblattliiuse benutzt wurden, !assen 
eine Beurteilung noch nicht zu und werden fortgesetzt. (G. Schmidt) 

6. Untersuchungen iiber die Eignung von Fliegenlarven zum Nachweis von

Insektiziden im Erntegut (neu)

Bisher wurden Fliegenlarven nur wenig als Testtiere zum Nachweis von
Pflanzenschutzmittelriickstiinden herangezogen. Soweit dies geschehen ist,
erwiesen sie sich oft als wesentlich empfindlicher als die Imagines. Es sollen
die Empfindlichkeitsgrenzen von Fruchtfliegenlarven gegenuber den wichtig
sten Insektiziden ermittelt und der Einflufl verschiedener Umweltbedingun
gen auf den Verlauf des Tests untersucht werden. Ferner ist zu prufen, ob
subletale Dosierungen der Mittel die spateren Fliegengenerationeri in ihrer
Empfindlichkeit beeinflussen. Es wurde eine geeignete Massenzuchtmethode
fiir Larven und Imagines und eine Standardtechnik fiir die Priifunq der ver
schiedenen insektiziden Wirkstoffe im Nahrmedium der Fliegenlarven ent
wickelt, so dafl die Versuchsreihen unter gleichmafligen Voraussetzungen
durchgefiihrt werden konnen. (G. Servas und G. Schmidt)

7. Untersuchungen iiber die Eignung von Elektroneneinfang- und thermioni

schen Detektoren fiir die Erfordernisse der Pflanzenschutzmittelanalyse
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Die Fortsetzung der Erprobung von Elektroneneinfangdetektoren (vgl. Jah
resbericht 1964, S. 27, Ziff. 6) muflte im Jahre 1964 aus bestimmten Grunden



vori.ibergehend Dr. Henkel i.ibertragen werden. - Durch eine Modifizierung 
des Flammenionisationsdetektors wurde dessen Empfindlichkeit gegeni.iber 
P-haltigen Verbindungen um den Faktor 800 erhoht. Der Detektor heiBt in 
dieser Form thermionischer Detektor, weil er seine erhohte Empfindlichkeit
thermischen Alkali-lonen verdankt. Uber die MeBstabilitiit dieses Detektors
besteht noch keine Klarheit. (W. Ebing)

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut iiir Botanik in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die physiologische Spezialisierung des Schwarzrostes
( P u c c i n i a g r a m i n i s ) , Herkunft 1964

Bei den im Jahre 1964 aus der Bundesrepublik eingegangenen Schwarzrost
proben dominierte wie immer die Rasse 21. Sie wurde in 44 °/o aller Proben
oder, bezogen auf die Herkunftsorte, zu 66 °/o isoliert. NiidJ.sthiiufig fand sidJ.
die sonst nur im Mittelmeergebiet vorkommende Rasse 19. Vermutlich haben
die hohen sommerlichen Temperaturen ihr Auftreten nordlich der Alpen be
gi.instigt. Mehrfach fand sidJ. die bisher nur aus Italien und Frankreich be
schriebene Rasse 207, ferner die Rassen 194 und 17, wobei aber 17, ver
glichen mit fri.iheren Jahren, einen starken Ri.ickgang aufwies. Daneben wur
den in groBerem Umfange als sonst Splitterrassen festgestellt (116, 145, 176,
177, 196, 201, 221 und zwei neue). Auf Roggen und Gerste trat die Rasse 111
auf. Die Ergebnisse erkliirten die Annahme, da.B Si.iddeutschland ein Ent
stehungsherd fi.i.r neue Rassen ist und epidemiologisch eher mit S- und SO
Europa als mit SW-Europa zusammenhiingt. - Einige Herki.infte stammten
aus dem Auslande und enthielten folgende Rassen: Schweiz: 21; Osterreich:
19, 21; Ungarn: 21; Italien: 21, 207; VAR (Agypten): 17; Sudan: 17, 19, 21,
123. (K. Hassebrauk)

2. Untersuchungen iiber die physiologische Spezialisierung des Weizen- und
Gerstengelbrostes (Pu c c i n i  a s t r i i  f o r m  i s )  in Europa und dem Vor
deren Orient, Herkunft 1964

Die durch das Nederlands Graan Centrum organisierten Geibrosteinsendun
gen erbrachten wie in den vorhergehenden Jahren ein reichhaltiges Unter
suchungsmaterial, das einen guten Uberblick i.iber das westeuropiiische und
mediterrane Rassenspektrum ermoglichte. Die Rassenflora zeigte 1964 im
wesentlichen die gleiche Zusammensetzung wie 1963. Die dominierende
Rasse ist nadJ. wie vor 3/55. Relativ hiiufig ist - vomehrnlich in nordliche
ren Gebieten - die Rasse 8. Unter den i.ibrigen Funden ist hervorzuheben,
daB die Rassengruppe 20 nach wie vor auf den Mittelmeerraum beschriinkt
ist und daB die Schweiz eine weitgehend eigenstiindige Rassenflora aufzu
weisen hat, die teilweise in die angrenzenden Gebiete ausstrahlt.

In dem aus den USA eingesandten Weizengelbrostmaterial konnte bisher
mit den in Europa verwendeten Testsorten nur eine physiologisdJ.e Rasse
identifiziert werden. (E. Fuchs)
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3. Untersuchungen iiber das Anfalligkeitsverhalten zahlreicher Weizensorten
fur Gelbrost ( P u c c i n i a s t r i i f o r m i s ) im Felde

Nach jahrelangen Prtifungen im feldma13igen Anbau konnte abschlie13end
ilber die Gelbrostanfalligkeit zahlreicher Weizensorten, insbesondere der
im internationalen ,,Fangsortiment" enthaltenen Sorten, berichtet werden.

(E. Fuchs) 

4. Suche nach neuen Test-, Stiltz- und Suchsorten fur die Rassenanalysen bei
Weizengelbrost (P u cci n i  a s t r i i  f o r m  i s)

In jahrelangen eingehenden Prtifungen Hunderter von Weizensorten und
-linien mit allen verfugbaren Weizengelbrostrassen konnte eine Anzahl von
Sorten aufgefunden werden, die fur eine weitergehende oder zumindest ver
besserte Rassenanalyse zu verwende:n sind. Uber eine genaue Charakterisie�
rung dieser Sorten ist in der Fachpresse berichtet warden. (E. Fuchs)

5. Untersuchungen iiber die chemische Bekampfung von Getreiderosten

Die 1965 geprtiften Praparate haben weder im Gewachshause noch im Felde
zu einer befriedigenden Rostunterdrtickung gefuhrt. (K. Hassebrauk)

6. Untersuchungen zur Biometeorologie und Epidemiologie des Kartoffelkraut
faule-Erregers ( P h y t o  p h t h o r a i n  f e s t a n s ) auf mat hematisch-stati
stiscber Grundlage
Der Befall von Kartoffelparzellen der Sorten ,Erstling' und ,Ackersegen' durch
den Krautfauleerreger, P. infestans, wurde in Zusammenarbeit mit den Pflan
zenschutzamtern an verschiedenen Orten der Bundesrepublik tiber mehrere
Jahre beobachtet. Gleichzeitig wurden dabei in normalen Klimahtitten Tem
peratur, relative Luftfeuchtigkeit und Niederschlag gemessen. Fur die Be
schreibung der Abhangigkeit des Befallsverlaufs von der Witterung wurde
eine multiple Regressionsgleichung entwic:kelt. Bei der statistischen Auswer
tung des Beobachtungsmaterials konnte der gr613te Teil der Rechenarbeit mit
Hilfe einer elektronischen Rechenanlage ausgeftihrt werden. Es ergab sich,
da13 die aus dem Laboratoriumsexperiment bekannten Tatsachen tiber die
Abhangigkeit des Erregers von physikalischen Umweltfaktoren in gewissem
Umfange auch fur sein Verhalten in der nattirlichen Umwelt gtiltig sind. Fer
ner zeigte sich, da13 zwischen dem Ablauf einer Epidemie und den meteoro
logischen Faktoren auch dann noch hinreichend enge Beziehungen bestehen,
wenn die meteorologischen Groflen nicht im Mikroklima der Pflanzen
bestande, sondern im Makroklima, also in normalen Klimahiltten des Wet
terdienstes, gemessen werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen dienen
als Grundlage fur eine neue Methode zur Prognose der Epidemien.

(J. Ullrich in Zusammenarbeit mit H. Schrodter, 
Agrarmeteorologische Forschungsstelle, Gie13en) 

7. Entwicklung einer neuen Methode zur Losung des Problems der epidemio
logischen Prognose am Beispiel der Kartoffelkrautfaule ( P h y t o p h t h o r a
i nfe s t a n s)

A 30 

Bei der statistischen Analyse des Zusarnmenhanges zwischen dem Befall der
an verschiedenen Orten angelegten Krautfauletestparzellen und den Wetter
faktoren lie13en sich fur die eine Ausbreitung des Erregers fordemden oder
hemmenden Temperatur-Feuchte-Kombinationen bestimrnte Zahlenwerte er
rechnen. Ausgehend von Stundenwerten werden die Haufigkeiten der ein-



zelnen Temperatur-Feuchte-Kombinationen innerhalb einer Woche mit ihren 
entsprechenden Wertzahlen multipliziert und dann zu einer fiir die jeweilige 
Woche charakteristischen Bewertungsziffer summiert. Die Addition der ein
zelnen Wochenwerte vom Zeitpunkt des Auflaufens der Friihkartoffeln an 
ergibt eine van Woche zu Woche zunehmende Bewertungsziffersumme. Die 
Beobachtungen iiber den Epidemiebeginn in den einzelnen Testparzellen 
zeigten, dafl dieser Termin niemals vor dem Uberschreiten einer Bewertungs
ziffersumme von 150 liegt. In der Regel tritt die Krautfaule erst nach dem 
Uberschreiten eines Summenwertes van 270 auf. Hieraus lassen sich gewisse 
Regeln fiir den praktischen Krautfaulewarndienst ableiten. Bei diesem Ver
fahren handelt es sich im Gegensatz zu den bisher entwickelten Vorhersage
regeln um eine sag. ,,Negativprognose", da nicht das Auftreten des Erregers 
vorhergesagt wird, sondern die Zeit, in der mit einem Auftreten des Er
regers mit Sicherheit n i c h t zu rechnen ist. 

(J. Ullrich in Zusammenarbeit mit H. Schrodter, 
Agrarmeteorologische Forschungsstelle, Gieflen) 

8. Einflu6 der Knollenergriinung auf den P h y t o p h t h o r a -Befall
Um die Frage zu beantworten, ob die Knollen bei der Priifung auf Phyto
phthora-Resistenz im Laboratorium dunkel gehalten werden miissen, wurden
entsprechende Versuche durchgefiihrt. Das Licht bzw. die Chlorophyllbildung
batten (bei Wundinfektion) im Gegensatz zu Angaben in der Literatur keinen
merklichen Einflufl auf den Befall. (A. Noll)

9. Einflu6 von Eisenhydroxid auf den Schorfbefall ( S t r e p t o m y c e s s c a -
b i  e s)
Die erfolgreiche Benutzung des meist ziemlich eisenhaltigen Bausandes fiir
die verschiedensten Schorfuntersuchungen und der teils starke Eisengehalt
der schorfverseuchten Kartoffelboden in den hiesigen Heidegebieten gaben
Anlafl, den moglichen EinfluB von Eisenhydroxid auf den Schorfbefall zu
untersuchen. Es lieflen sich in Gefaflversuchen mit verschiedenen Gaben von
Eisenhydroxid aber keine Befallsunterschiede erkennen. (A. Noll)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Methodische Untersuchungen iiber die Priifung von Getreidesorten auf
Kalteresistenz
Die Fortfiihrung der Untersuchungen wurde durch das Fehlen geeigneter
Anzuchtbedingungen fiir die zu priifenden Sorten erschwert. Es wurde zwar
ein Kalthaus errichtet, aber die Arbeiten zur Unterteilung eines Gewachs
hauses in unterschiedlich heizbare Bereiche konnten noch nicht abgeschlos
sen werden. (J. Ullrich)

2. Frostharteprtifung eines Vergleichssortiments

Seit mehreren Jahren wird ein grofleres Sortiment von Weizensorten an
mehreren Stellen Ost- und Westdeutschlands auf Winterfestigkeit gepriift.
Das Institut wendet hierbei die Weihenstephaner Kastenmethode an, bei
einer Serie wird die Kalteempfindlichkeit durch Gibberellingaben erhoht. Die
Auswinterungsbedingungen des Winters 1964/65 waren auflerst scharf, nur
sehr frostharte Sorten iiberlebten. (J. Ullrich)
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3. Einflufi des Lichtes auf das Klima unter Plastik hauben und Glasglocken
Bei Arbeiten in Gewachshausern und Klimakammern werden zur Erhohung
der relativen Luftfeuchtigkeit nach dem Beimpfen mit Krankheitserregern
und zur Isolierung Pflanzen unter Plastikhauben oder Glasglocken gestellt. Es
ist zu klaren, welchen EinfluJ3 das Abdecken, insbesondere die natiirliche oder
kiinstliche Lichteinstrahlung auf das Klima unter den Hauben bzw. Glacken
hat. Diese Untersuchungen werden mit einer neu entwickelten Meflvorrich
tung durchgefiihrt, fi.ir die selbsthergestellte Thermoelemente verwendet
werden. (M. Hille)

4. Untersuchungen Uber die p hysiologische Spezialisierung des Schwarzrostes
(Pu cci n i  a g r am i n  i s) , Herkunft 1965
Die abnormen Witterungsverhaltnisse des Jahres 1965 waren dem Schwarz
rost sehr abtraglich. Es wurden nur 40 Proben eingesandt. (K. Hassebrauk)

5. Untersuchungen Uber die p hysiologische Spezialisierung des Weizen- und
Gerstengelbrostes (Pu cci n i  a s t r i i  f o rm i s) , Herkunft 1965
1965 wurden 447 Gelbrostproben eingesandt. (E. Fudis)

6. Suche nach neuen Test-, Stiitz- und Suchsorten filr die Rassenanalysen bei
W eizen- und Gerstengelbrost ( P u c c i n i a s t r i i f o r m i s )
Trotz der bereits im Hinblick auf den Weizengelbrost erzielten Erfolge wird
die Suche nach weiteren geeigneten Testsorten fortgesetzt. Ganz besonders
gilt dies fiir Gerstengelbrost, bei dem die Moglichkeit der Rassendifferenzie
rung an europaischen Herki.inften nach wie vor unbefriedigend ist. (E. Fuchs)

7. Anzucht von Weizenbraunrost und -gelbrost (Pu cci n i  a r e  co n d i  t a
und P. s t r ii f o rm i s) unter kontrollierten Aufienbedingungen

Fiir angleichende physiologische Untersuchungen iiber die Keimung, ins
besondere die gegenseitige Keimungshemmung, von Uredosporen ist ein
vollig einheitliches Material erforderlich. Es war zunachst ein Anzuchtver
fahren fiir Rost zu entwickeln, das es gestattet, Uredosporen unter konstan
ten, jederzeit reproduzierbaren Bedingungen heranzuziehen. Es wurden die
technischen Voraussetzungen fi.it ein solches Anzuchtverfahren geschaffen
(Bau von Lichtthermostaten) und die ersten Versuche zur Ermittlung der
giinstigsten Kombination der Faktoren Licht - Temperatur - Feuchtigkeit
durchgefiihrt. (M. Hille)

8. Knollenfaule der Kartoffel
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Erarbeitung met hodischer Grundlagen fiir die Knollenpriifung von Kartoffel
sorten und Zuchtstammen auf Resistenz gegen den Erreger der Braunfaule
(Ph y t o p h t h o r a  i n f e s t a n s)

Von den zahlreichen erprobten Methoden bewahrte sich bisher am besten die
Knollenverletzung (durch Anbringen kreisrunder Wunden bestimmter Tiefe
und anschlieflende Impfung mit Sporensuspensionen). Es wurden .recht gute
Parallelen zu dem von der Praxis festgestellten Anfalligkeitsverhalten der
Knollen gefunden. Diese Untersuchungen werden fortgesetzt. Daneben sind
kombinierte Impfungen mit Bakterien aus solchen Knollen eingeleitet, die
nach der Phytophthora-Impfung noch eine bakterielle Naflfaule erlitten. AnlaJ3
zu diesen Untersuchungen ist die Beobachtung, da13 sich aufler der Braunfaule
auch die Naflfaulen in der Praxis stark ausbreiten. (A. Noll)



9. Einflufl von Keimhemmungsmitteln auf die Entwicklung von P h y t o ·
p h t h o r a i n i e s t a n s an Kartoffelknollen
Die laboratoriumsmii.Bigen Knollenpriifungen auf Phytophthora-Resistenz
mussen haufig mit bereits keimenden Knollen bis in das Friihjahr hinein fort
gesetzt werden, was sich in vielfacher Hinsicht sti:irend auswirkt. Eine Kiihl
lagerung der Kartoffeln zur Keimungsverhiitung hat wieder andere Nach
teile. Es wurden daher die Knollen mit einem Keimhemmungsmittel vor
behandeit. Nach den bisher gewonnenen Feststellungen hatte eine Behand
lung infizierter Knollen mit dem Mittel auf Myzelentwicklung und Sporen
keimung keinen EinfluB. Die Untersuchungen werden noch fortgesetzt.

(A. Noll) 

10. Die Beeinflussung der relativen Resistenz der Kartoffelsorten gegenilber dem
Erreger der Kraut- und Knollenfaule ( P h y t o p h t h o r a i n f e s t an s )
durch Auflenbedingungen

a) W a s s e r v e r  s o r g u n  g d e r W i r t s p f 1 a n  z e n

Trocken, feucht sowie im Wechsel von trocken und feucht bzw. feucht und 
trocken aufgezogene Kartoffelpflanzen lieBen keine Unterschiede· in der rela
tiven Krautfii.uleresistenz erkennen. Die Versuche sollen wiederholt werden. 

(J. Ullrich in Zusammenarbeit mit H. Krug, 
Forschungsanstalt fur Landwirtschaft, Braunschweig-Vi:ilkenrode) 

b) M i n e r a 1 i s  c h e  E r n a  h r u n g

Im Vorjahre war beim Anbau von Kartoffeln der Sorte ,Voran' aufgefallen, 
daB Mangangaben die Resistenz gegeniiber P. infestans erhohten. Eine Resi
stenzerhi:ihung wurde auch in einem neu angelegten Diingungsversuch mit 
verschiedenen Mangansulfatgaben gefunden. Die Versuche werden wieder
holt. (J. Ullrich) 

11. Untersuchungen ilber Knollenfaulen der Kartoffel
Eine wichtige Eintrittspforte fur pilzliche Fii.uleerreger, insbesondere Phyto
phthora infestans, sind Wunden, wie sie bei den heute iiblichen Vollernteme
thoden hiiufig entstehen. In Infektionsversuchen an kiinstlichen Wunden zeig
te sich, daB eine Beteiligung verschiedener Bodenbakterien an der Knollen
fii.ule nur moglich ist, wenn die Pilzinfektion vorangegangen ist. Hat die Ver
korkung der Wunde ein gewisses AusmaB erreicht, so dringt nur noch der
Pilz in die Wunde ein, eine bakterielle Fiiule bleibt aus. Bei stii.rkerer Ver
korkung unterbleibt schlieBlich auch die Pilzinfektion. Die Untersuchungen
werden fortgesetzt. (J. Ullrich)

12. Weitere Verbesserung des Lemmerzahlverfahrens zur Prilfung von Kartoffel
zuchtstammen und -sorten auf ihr Verhalten gegenilber dem Erreger des
Kartoffelkrebses ( S y n c h y t r i u m e n d o b i o t i c u m )

Ausgehend von der Beobachtung, daB auf anfii.lligen Kartoffelsorten die
Befallsdichte von S. endobioticum in weiten Grenzen schwa.nkt, obwohl voll
stii.ndiger Befall zu erwarten ware, wurden Untersuchungen mit dem Ziele
eingeleitet, den Prozentsatz dicht befallener Kartoffelsprosse zu erhi:ihen.
Die ersten Versuche ergaben, daB eine Kartoffelkrebswucherung anscheinend
nur dann als gutes Ausgangsmaterial fur Infektionen angesehen werden
kann, wenn infolge starker Volumenzunahme der befallenen Blatter und
SproBteile die Rosettenbildung unterdriickt wird. Weiter ergab sich, da.B mit
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zunehmendem pH-Wert des Kontaminationswassers infolge bakterieller Zer
setzungen auf der Oberflache der Wucherungen das AusmaB der Infektion 
abnimmt. (M. Hille) 

13. Auispaltung des deutschen Kartoffelsortimentes in zwei Resistenzgruppen
beziiglich des Sortenverhaltens gegeniiber der Rasse 1 des Kartoffelkrebs
erregers ( S y n c h y t r i u m e n d o b i o t i c u m )

Nach AbschluB der Priifung aller vom Bundessortenamt geschiitzten Kar
toffelsorten (Stich.tag 30. 9. 1965) wurden 69 Sorten der Resistenzgruppe 1
und 47 der Resistenzgruppe 2 zugeteilt. Ehe dieses Ergebnis veri:iffentlicht
wird, soll es aber in den Priifungsperioden 1966/67 und 1967/68 von den drei
Priifstellen Braunschweig, Lubeck und Munster (Westf.) nochmals gemeinsam
iiberpru.ft werden. (M. Hille)

14. Untersudmngen zur Verbesserung der Priiiungsmethodik von Kartoffelsorten
aui Resistenz gegen S t r e p t o m y c e s s c a b i e s

Die 1962 begonnenen Versuche, Kartoffelsorten und Zuchtstamme in mit
Bausand gefiillten verseuchten Graben auf Schorfresistenz zu priifen, wurden
weitergefiihrt. Im Berichtsjahr wurde die Bodenverseuchung durch Ver
mischen mit neuen Pilzstammen weiter erhoht. Die als Submersmyzel ange
zogenen Stamme wurden mit einem neuen, Tyrosinase anzeigenden Selektiv
nahrboden ausgelesen. - Im Verschorfungsgrad der gepriiften Sorten er
gaben sich wieder, wie im Vorjahre, gute Ubereinstimmungen mit dem son
stigen Feldverhalten. (A. Noll)

15. Untersuchungen iiber die Ausnutzung der Knollcbensucht der Kartoiiel iiir
Kartoffelschorfversuche ( S t r e p t o m y c e s s c a b i e s )

Die Versuche zur Verbesserung der Kni:illchenerzeugung wurden fortgesetzt.
Die fur das ,,Friihtreiben" der Mutterknollen (zwecks rascherer Knollchen
bildung) erforderliche Dosierung des Mittels Rindite wurde genauer zu er
mitteln versucht; auBerdem wurde die Liiftungsmethodik fur die Plastik
Anzuchttopfe verbessert. (A. Noll)

16. Erhaltung des Getreidesortiments

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

Institut fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berkhtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Freilandversuche iiber das Wahlverhalten der Fritiliege unter Beriicksichti
gung der ,,Fritresistenz" bei Hafer

In den sich uber mehrere Jahre erstreckenden Unter-suchungen wurde auf dem
relativ abgeschlossenen Raum des Versuchsfeldes Dahlem der Populations-
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verlauf von Oscinella frit untersucht. Die Gr6Be der Gesamtpopulation ist 
abhangig von meteorologischen Faktoren und dem 6rtlichen Anbau von Ge
treide, wie er durch den Fruchtwechsel bedingt ist. 

Gr6Bere Unterschiede wurden im Anflug der verschiedenen Hafersorten be
obachtet; doch konnte weder eine Praferenz noch die Ablehnung einer be
stimmten Sorte festgestellt werden. Die Anflugdichte ist stets vom Entwick
lungsverlauf der Pflanze abhangig und kann daher durch verschiedene Kul
turmaBnahmen verandert werden. Sie ist Folge des Wahlverhaltens der Tie-re 
beim Anflug der Getreidearten, deren optimale Signalreize die Praferenz 
bestimmen. (K. Mayer) 

2. Beobachtungen iiber Sdladen durch das Getreidehahnchen ( L e m a c y a -
ne!h.} an Wefaen
Ein starkes Auftreten des Getreidehahnchens im Raum Berlin gab 1965 Ge
legenheit zu vergleichenden Untersuchungen der Blattschadigungen an Wei
zen in dem vom Institut fi.ir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten angelegten
Parzeilenversuch mit verschiedener Dungung. Hierbei wurde die Gr6Be der
zerstorten Blattoberflache an allen Bliittem einer Pflanze bestimmt. Die obe
ren Blatter waren am meisten geschadigt.

Auf den Parzellen mit Stallmist, Kalkstickstoff und Kalkammonsalpeter nahm
der Gesamtschaden unabhangig von der Dungung in der Hauptwindrichtung
(Ostwinde) von 32 (J/o bis 64 '% zu. Bei Dungung mit Spurennahrstoffen lieB
sich dagegen eine gesicherte Beziehung der Starke des Blattfrafies durch Lema

zu verschiedenen Stoffen nachweisen. Die Schadwerte betrugen bei Cu
10,2 O/o, Kontrolle 19,0 0/o und Zn 31,8 °/o. Auf den gleichen Parzellen wurden
1964 ahnliche Beobachtungen mit Bohnenkafem gemacht (vgl. Jahresbericht
1964, S. 37, Ziff. 11). (K. Mayer)

3. Der Einflu8 der Nahrung auf die Wirkung des Metaldehyds bei Nackt
schnecken
Neben dem Wahlverhalten, uber das bereits fruher berichtet wurde, (vgl.
Jahresbericht 1964, S. 36, Ziff. 8). verandert sich auch die Ernpfindlichkeit
gegenuber Metaldehyd bei den Arten Limax maximus und Umax Jlavus mit
der zur Aufzucht benutzten Nahrung. Proteine erh6hen die Widerstands
fiihigkeit im Vergleich mit vegetarisch ernahrten Tieren. Wesentlich empfind
licher waren Schnecken, die ein gemischtes Futter erhalten hatten, obwohl
sie etwa die doppelte Korpergr6Be aufwiesen. (D. Godan)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber den Einflull von Kulturpflanzen und ihren Wildformen
auf die Orientierung und Aktivitat phytophager Fliegen
Die Mit.teimeerfruchtfliege bevorzugt immer die jeweils gr6Bere Frucht fi.ir
die Eiablage, sofern Gr6Ben zwischen 1 und 6 c m  angeboten werden. Diese
lenkt mehr Anfluge auf sich und regt starker zum Bohren an.

Die verschiedenen Eigenschaften der Fruchte beeinflussen jedoch bei der
Wahl unabhangig voneinander verschiedene Teilhandlungen. Deshalb ist ein
Wahlakt keine unabanderlich ablaufende Handlung, da jederzeit wieder ein
Suchverhalten einsetzen kann. Wahlversuche zeigten, daB durch Farbe,
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Oberflachenstruktur und Fruchtdichte nur die Ortswahl, durch KorpergroBe, 
Festigkeit der Schale und teilweise zersetztes Fruchtfleisch auBerdem auch 
die Menge der Eiablage beeinfluBt werden kann. 

Da Ceratitis den Eiablageort im Fluge aufsucht, sollen anschlieflend die Be
dingungen untersucht werden, die Orientierungs- und Distanzfli.ige auslosen 
oder hemmen konnen. (W. Sanders) 

2. Experimentelle Untersudmngen iiber die Einpassung der Mittelmeerfrucht
fliege ( C e r a t i t i s c a p i t a l a ) in neue lebensraume
Ein seit 1961 bei groBeren Temperaturdifferenzen gehaltener Ceratitis-Stamm
wurde in eine Klimakammer mit 13-15

° C i.iberfi.ihrt. Die bei diesen oder
hi:iheren Temperaturen abgelegten Eier aber entwickelten sich nicht. Einc
Adaption an die fur Ceratitis relativ niedrigen Temperaturen wurde nicht
beobachtet.

Die noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen i.iber die Schli.ipfrhythmik
lassen auf eine Steuerung durch endogene Faktoren schlieBen, da in den
Dunkelversuchen die Hauptmenge der Tiere stets in den Mittagsstunden
schli.ipfte. (K. Mayer)

3. Untersuchungen iiber die Wirkung insektenaktiver Lockstoffe
Bei konstanten Temperaturen unter wechselnden Lichteinfliissen durchgefiihrte
Versuche mit CeraUtis zur Bestimmung der Attraktivwirkung verschiedener
Lockstoffe gaben AufschluB iiber die aktivierende Wirkung der Lichtreize
und bestatigten die von uns aufgestellte Reizfeldhypothese. Durch Bestrah
lung der Farbfallen wird die Ki:iderwirkung erhi:iht. Fallen ohne Duftstoff, die
stark belichtet wurden, ergaben hohere Fangergebnisse als beschattete Duft.
fallen. Eine hohere Lichtintensitat kann demnach bei Ceratitis die Wirkung
olfaktorischer Reize ersetzen.

Die Arbeiten werden mit neuen Attraktivstoffen weitergefi.ihrt. (K. Mayer)

4. Arbeiten zum Verhallen von Fruchtfliegen (Try p e t  id a e)
Vergleichend ethologische Untersuchungen ergaben zunachst, daB das Eiab
lageverhalten vieler mit Fri.ichten eingeschleppter Arten auf den Grundtyp
der Ceratitis-Eiablage zuri.ickgefiihrt werden kann. Spezifische Unterschiede
bei der Pri.ifung der Fruchtoberflache lieBen sich aber nicht sichem, da das
zur Verfi.igung stehende lebende Material nicht zum Aufbau einer Dauer
zucht ausreicht.

Die bisher durchgefiihrten morphologischen Untersuchungen an Trypetiden
larven lassen noch keine Kriterien fur eine sichere Unterscheidung der Gat
tungen erkennen. (K. Mayer)

5. Untersuchungen iiber die Entwicklung der Maulwurfsgrille ( G r y 11 o t a I p a
g ryl l o t a l p a)
Die Aufzucht der Maulwurfsgrillen mit rein vegetarischer Nahrung erhi:iht
die Zahl der Hautungen. Morphologische Unterschiede, die eine Bestirnmung
der einzelnen Entwicklungsstadien erlauben, konnten bisher noch nicht stati
stisch gesichert werden. (D. Godan)

6. Untersuchungen iiber die Wirkung von Herbiziden auf Insekten

A 36 

Bei der immer haufiger werdenden Anwendung von Herbiziden erscheint es
notwendig, auch ihre Nebenwirkungen auf Insekten zu verfolgen.



Zunachst wurde als Modelltier Drosophila gewahlt und die Wirkung der 
Praparate 2,4-D, Simazin und CIPC auf die Larven untersucht. Bereits nach 
zwei bis drei Generationen trat bei CIPC ein volliger Zusammenbruch der 
Population von Drosophila ein, wenn das Nahrsubstrat mit den zur Unkraut
bekampfung iiblichen Anwendungsmengen behandelt wurde. Bei 9,5 mg/50 g 
Nahrsubstrat verringerte sich in der Fi-Generation der Fliegenbestand um 
40-50 °/o der Kontrollen; jedoch geht die Depression in den folgenden Gene
rationen allmahlich zuriick. Die Versuche werden zur Bestimmung der toxi
schen Wirkung weitergefiihrt. In die Untersuchungen werden ebenfalls der 
Neblige Schildkafer (Cassida nebulosa) und die Baumwollwanze (Oncopeltus
fasciatus) einbezogen. Die Arbeiten fiir eine Massenaufzucht der beiden Arten
wurden bereits eingeleitet. (D. Godan)

7. Experimentelle Arbeiten iiber die molluskizide Wirkung der Carbamate

In Fortsetzung der Untersuchungen mit den Carbamaten Carbaryl, Isolan und
Zectran wurde festgestellt, daB carbamatgeschadigte Nacktschnecken im Ge
gensatz zur Metaldehydvergiftung nach Benetzen mit Wasser sterben,
wahrend gleich stark vergiftete, aber nicht benetzte Tiere am Leben bleiben.
Ferner wurde eine Abhangigkeit der Carbamatwirkung von der Korper
Sohlen-Grofle, dem Lebensalter, der Ernahrung und der Artzugehorigkeit der
Schnecke ermittelt. Die Empfindlichkeit der untersuchten Nadctschnecken
nimmt zu in der Reihenfolge: Arion rufus - Limax maximus -- L. flavus -
Lehmannia marginata und Dcroceras reticulatum. (D. Godan)

8. Der Einflu6 okologischer Faktoren auf die toxiscbe Wirkung der Molluski
zide bei Nacktschnecken (neu)

Zur Ermittlung der optimalen Wirkungsspektren in der Agrarlandschaft
wurden Untersuchungen mit den 3 Wirkstoffen Metaldehyd, Isolan (aus der
Gruppe der Carbamate) und Ioxynil (aus der Gruppe der substituierten Di
nitrophenolderivate) eingeleitet.

Um Einblick in die Toxikologie der Wirkstoffe zu gewinnen, wurde zunachst
ihr EinfluB auf den Muskeltonus sowie die Wechselwirkung zwischen Was
serhaushalt und Regulierungsmechanismen untersucht. Die Analyse des
Sauerstoffverbrauchs von Schneckeneiern erlaubt eine exakte Bestimmung
der oviziden Wirkung nach Applikation der verschiedenen Molluskizide.

(R. Daxl) 

9. Untersuchungen iiber die Zusammenhange zwischen Diingung, Bohnenkafer
befall und Widerstandsfaktoren in Freiland- und laboratoriumsversuchen

Es wird untersucht, inwieweit eine Diingung von Bohnen mit Spurenelemen
ten eine Verminderung des Befalls durch den Bohnenkafer und eine Er
hohung der Insektizidempfindlichkeit der Schadiinge bewirken kann.

Die chemischen und biologischen Analysen lieflen beim Bohnenkafer eine
direkte Beziehung zu den Spurennahrstoffen Cu, Zn, Mg und Mo erkennen.
Der natiirliche Widerstand gegen Insektizide, die Vitalitat, die Sterblichkeit
und das Korpergewicht wurden charakteristisch beeinfluflt. Ebenso lieflen
sich bei den Buschbohnen Unterschiede im Befallsgrade sowie im Schwund
durch KaferfraB erkennen.

Die Arbeiten werden durch Paralleluntersuchungen mit Kornkafern und
Weizen fortgesetzt. (W. Reichmuth)
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10. Experimentelle Untersuchungen Uber die Bevorzugung bestimmter Licht
qualitaten durch Schnecken verschiedener Herkiinfte
Bei Untersuchungen in der ,,Farborgel" wurde eine Bevorzugung bestimm
ter Lichtqualita.ten festgestellt, die eine Abha.ngigkeit von den naturlichen
Bedingungen der Schneckenbiotope erkennen liefl. Da diese Reize der Lock
wirkung bestimmter chemischer Mittel i.iberlegen sind, werden die Versuche
insbesondere mit Schnecken verschiedener Korperfarbe fortgesetzt, die vor
her geblendet wurden. (W. Reichmuth)

11. Vergleichende Beobachtungen zur natiirlichen Empfindlichk.eit bzw. Wider
standsfahigkeit gegeniiber Giftkodern auf Cumarinbasis an Ratten und
Hausmausen (neu)
Die Untersuchung der Gri.inde fiir die Unbrauchbarkeit von Meerzwiebel
pra.paraten zur Hausmausbeka.mpfung hatte ergeben (Reichmuth 1939), dafl
bereits die Aufnahme verha.ltnisma.flig kleiner, subletaler Drogenmengen
mit der einzelnen Mahlzeit bei den Ma.usen durch vorzeitige Auslosung der
Nausea dem erstrebten Beka.mpfungserfolg, wie er bei der Ratte spezifisch
ist, im Wege steht.
Bei den Pri.ifungen mehrerer Cumarinpra.parate konnte nun wiederholt be
obachtet werden, dafl Hausma.use ohne a.uflere Vergiftungsmerkmale das 6-
bis 10fache der Dosis ertragen, die fi.ir Ratten todlich ist.
In Vergleichsversuchen mit Ratten und Ma.usen wird angestrebt, Vertra.g
lichkeitskonstanten hir verschiedene Giftmengen zu finden. Dabei ist gerade
die Zugabe von unvergiftetem Beifutter bei Mausen zu beri.ick.sichtigen, weil
sich gezeigt hat, dafl diese die Giftwirkung fordern und moglicherweise auch
hindern kann. (W. Reichmuth)

12. Vergleichende experimentelle Beobachtungen zur Bekampfung okonomisch
wichtiger Ameisen
Sowohl durch Gieflverfahren auflerhalb der Gebaude mit chlordanhaltigen
Mitteln als auch <lurch Spri.ihverfahren innerhalb der Raume mit besonderer
Beri.icksichtigung der Eindringungsstellen konnte im Fri.ihja.hr das Auftreten
von Ameisen, vorzugsweise Lasius brunneus, zuri.ick.gedrangt bzw. verhindert
werden. Durch die ungi.instige Witterung war es nicht moglich, in Freiland
versuchen verschiedene Wirkstoffe vergleichend zu pri.ifen, so dafl diese Un
tersuchungen weiterlaufen. (M. Sti.iben)

13. Untersuchungen Uber die Beeinflussung der Eiablage des Kartoffelkafers
durch innere und auflere Faktoren
Nachdem in den vergangenen Jahren festgestellt worden war, dafl die Licht
intensita.t die Eiablage des Kartoffelkafers beeinfluflt, wurden die Unter
suchungen auf die Bedeutung der spektralen Zusammensetzung des Lichtes
fi.ir die Eiablage ausgedehnt. Durch Fli.issigkeitsfarbfilter wurde das Licht in
verschiedene Spektralbereiche zerlegt und die Eiablage unter diesem Einflufl
ermittelt. (M. Sti.iben)

14. Experimentelle Arbeiten iiber Wirkstoffe, die hemmend in die Entwicklung
der Schadinsekten eingreifen
Nachdem Versuche mit verschiedenen Farnesolverbindungen gezeigt hatten,
dafl einzelne Insektenarten auf verschiedene Verbindungen unterschiedlich
reagieren und auch die Beschaffenheit des Nahrsubstrates eine Rolle spielt,
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wurden Versuche an der Wanze Oncopeltus begonnen, die als ein Insekt mit 
hemimetaboler Entwicklung, das mit trockenem Futter aufgezogen werden 
kann, giinstige Voraussetzungen zum Erkennen des Angriffspunktes der 
Wirkung der Mittel bietet. (M. Stiiben) 

15. Weitere Untersuchungen zur Diapause des Kartoffelkafers
Um naheren Aufschlufl iiber die Auslosung der Diapause des Kartoffelkafers
durch Kurztagsbedingungen bzw. ihre Hemmung durch Langtagsbedingungen
zu erhalten, wurden Kartoffelkafer verschiedenen Belichtungszeiten ausge
setzt. Dabei ergab sich, daB zwischen der Lange der Belichtung iiber 16 Stdn.
hinaus und der Diapauseneigung eine Abhangigkeit besteht. Zusatzliches
Storlicht wahrend der Dunkelperiode konnte hingegen die Diapauseneigung
nicht beeinflussen. Die Untersucbungen der inneren Organe werden fort
gesetzt. (M. Sttiben)

16. Beeinflussung der Mortalitat und Fertilitat von Insekten durch Blitzbelich
tung (neu)
Es wurden Untersudmngen begonnen, um den Einflufl einer Belichtung mit
Elektronenblitzen auf Insekten festzustellen. Erste Versuche - an Ceratitis

capita/a und Musca domestica - zeigten je nach lntensitat und Haufigkeit
der Blitze z. T. letale Wirkung. Ein Einflufl auf die Eiablage deutet sich an.
Es ist vorgesehen, auch andere Insekten einzubeziehen. (M. Sttiben)

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen zur Entwicklung einer Methode fiir die Priifung von Spriih
automaten zur Kleidermottenbekampfung
Zur Bekampfung der Kleidermotte (Tineola bisselliella), die als GroBschadling
an Wolltextilien Schaden von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ver
ursacht, werden neben den seit Jahrzehnten verwendeten Verdunstungs
und Impragnierungsmitteln jetzt in groflerem Umfange Spruhmittel in Druck
zerstauberdosen (Spruhautomaten) gebraucht. Da diese Kontaktinsektizide
enthaltenden Praparate im Gegensatz zu den alteren Mitteltypen (Atem- oder
Fraflgiften) vorwiegend als Beruhrungsgifte wirken, war die Entwicklung
einer speziellen Prufmethode notwendig. Diese erstreckt sich sowohl auf die
Testung der kurativen als auch der prophylaktischen Wirkung, der im Woll
schutz eine besondere Bedeutung zukommt. Zahlreiche vorbereitende Unter
suchungen uber Spruhtechnik, Behandlung der Versuchstiere, geeignete
Teststoffe sowie Gestaltung der Versuchskafige fanden in Prufrichtlinien
ihren Niederschlag. (W. Frey)

2. Untersuchungen iiber die Beeinflussung der Eiablage von Kleidermotten und
die Entwicklung abgelegter Eier durch Kontaktinsektizidbelage auf Woll
textilien
Untersuchungen, die im Rahmen der Klarung der Wirkungsweise und -breite
von Spruhmitteln · zur Kleidermottenbekampfung durchgefuhrt wurden, er
gaben, dafl der Kontaktinsektizidbelag auf der Textiloberflache bei;-eits die
Eiablage zufliegender Motten wesentlich vermindert. Diese Wirkung ist
allerdings nicht anhaltend, sondern nimmt mit der Alterung des Insektizid
belages verhaltnismaflig schnell ab. Der Ablauf dieses Vorganges hangt von

A 39 



Wirkstoffart und Dosierung der Praparate, ab. Da die abtotende Wirkung des 
Insektizidbelages auf die Eier selbst gering ist, spielt hinsichtlich der Dauer 
des vorbeugenden Schutzes seine Wirkung auf die aus den Eiern schlupfen
den Jungraupen die entscheidende Rolle. (W. Frey) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen zur vorbeugenden Bekampfung von Motten in Getreide
lagern
Bei den Bemi.ihungen, einen Ersatz fur die hygienisch nicht unbedenkliche
Anwendung von lindanhaltigen Vernebelungsmitteln in Getreidelagern zu
finden, hat sich in Laboratoriumsversuchen und in praxisnahen Versuchen
mit kleinen Getreidemengen die Behandlung einer oberflachlichen Getreide
schicht von etwa 10 cm mit Einstaubemitteln auf Pyrethrum- und Malathion
basis als sehr wirksam erwiesen. Durch eine im Fruhling vorgenommene
Einstaubung konnte das Getreide wahrend der gesamten Flugzeit der Motten
im Behandlungsjahr ganz bzw. praktisch befallsfrei gehalten werden. Zur
Sicherung der bisherigen Ergebnisse i.iber die Wirkungsdauer werden die
Versuche teils unter Anderung der Behandlungsart und der Dosierung wei
tergefi.ihrt. (W. Frey)

2. Vergleichende Untersuchungen iiber die Wirkung von Rontgen- und Gamma
strahlen aui Getreideschadlinge
Obwohl von verschiedenen Landern bereits Entwi.irfe fur Anlagen zum Ein
satz ionisierender Strahlen zur Entseuchung von Getreide veroffentlicht wur
den, sind solche bisher nicht gebaut worden. Die notwendigen starken Strah
ler in Form radioaktiver Isotope erfordern offenbar durch umfangreiche
Schutzbauten zur Abschirmung der sehr harten Gammastrahlen und durch
verschiedene bedienungstechnische Schwierigkeiten zu hohe Aufwendungen.
Seit einiger Zeit hergesteilte Hochleistungsrontgenrohren bieten in diesen
Punkten den Radioisotopen gegeni.iber wesentliche Vorteile.

Vergleichende Untersuchungen mit Kornkafern (Sitophilus granarius) an einer
von der AEG, Berlin, zur Verfi.igung gestellten Rontgenanlage und einer
Co-60-Quelle des Hahn-Meitner-Instituts fi.ir Kernforschung, Berlin, mit ahn
lichen Dosisleistungen (30 krad/h bzw. 24 krad/h) ergaben, daB mit Rontgen
strahlen die gleichen Effekte wie mit Gammastrahlen zu erzielen sind.

Nach Bestrahlung mit Dosen von 5-7 krad starben innerhalb 3 Women rund
95 °/o der Kafer ab. Mit Dosen zwischen 7 und 40 krad wurde eine vollstan
dige Abtotung der Versuchstiere innerhalb von 3 Wochen erzielt, wobei die
Absterbekurven von der Dosis unabhangig waren. Die Versuche sollen mit
Rontgenquellen verschiedener Dosisleistung und Strahlenharte fortgesetzt
werden. Insbesondere soll gepri.ift werden, ob sich bei extrem hoher Dosis
leistung der Strahlenquelle und entsprechend kurzer Bestrahlungszeit, wie
sie bei Bestrahlungen in der Praxis erforderlich waren, die zur Abtotung der
Schadlinge aufzuwendende Dosis andert. (W. Frey und R. Wohlgemuth)

3. Vergleichende Untersuchungen iiber die Giftempfindlichkeit von Larven der
Mehlmotte ( A n a g a s t a k ii h n i e 11 a ) und der Kakaomotte ( E p h e -
s t i a  e lut e l l a )
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Da im Berichtsjahr nur in sehr beschranktem Umfange Kakaomotten aus
Speichern zur Verfi.igung standen und Larven aus der Laboratoriumszucht



eines nicht in Diapause gehenden Kakaomottenstammes sich wegen often
bar herabgesetzter Vitalitiit fur die Versuche als nicht geeignet erwiesen, 
mussen die Untersuchungen zur Sicherung der bisher erzielten Ergebnisse 
fortgesetzt werden. (W. Frey) 

4. Untersuchungen i.iber die Verbreitung von Reismehlkaferarten in MUhlen
und Vorratslagern
In 16 van 30 Mtihlen im Bnndesgebiet, aus denen Proben zur Untersuchung
kamen, wurde der Amerikanische Reismehlkiifer (Tribolium confusum) und in
2 Miihlen der Rotbraune Reismehlkiifer (Tribolium castaneum) festgestellt.
Die letztgenannte Art, die fiir ihre Ent:wicklung hohere Temperaturen be
notigt, fand sich in Mtihlen des Rhein-Main-Gebietes. Die Untersuchungen
werden fo:rtgesetzt. (W. Frey und R. Wohlgemuth)

5. Untersuchungen Uber die Entwicklungsmoglichkeit von T r o g o d e r m a
a n  g u s t  u m  (De r m e s  t i d  a e) an Vorratsgiitern
Zuchtversuche mit Trogoderma angustum an zahlreichen Vorratsprodukten
ergaben, daB diese dem Khaprakiifer nahe verwandte, nach Berlin einge
schleppte und hier bereits eingebtirgerte Kaferart ihren Entwicklungszyklus
am besten auf Weizen, Malz, verschiedenen Nuflarten und Olkuchen durch
laufen kann. Die Entwiddung wird jedoch, soweit die noch fortzuhihrenden
Versuche bisher erkennen }assen, auch bei diesen Produkten bei 50-70 °/o
der Larven durch Auftreten eines ,.Ruhestadiums", aus dem sich wahrschein
lich nur ein kleiner Teil zum Geschlechtstier weiterentwickeln dtirfte, sehr
stark verzogert und eingeschriinkt. Ein Teil der Larven befindet sich bereits
fast 2 Jahre in diesem Ruhestadium. (R. Wohlgemuth)

6. Untersuchungen Uber die Abhangigkeit der Eientwicklung von T r o g o -
d .e r m a a n  g u s t u m  von Temperatur und Luftfeuchte
Nach den bisher erzielten Ergebnissen liegt das Entwicklungsoptimum hir die
Eier von Trogoderma angustum um 25° C. Die untere Grenze der Entwick
lungsmoglichkeit liegt etwa bei 15° C, die obere etwa bei 32,5° C. Die rela
tive Luftfeuchtigkeit beeinfluBt zwar den Prozentsatz der schliipfenden Lar
ven, jedoch ist sowohl bei extremer Trockenheit (5 °/o rel. F.) als auch bei
hoher Feuchte (annahernd 100 0/o rel. F.) eine Entwicklung moglich.

(R. Wohlgemuth) 

7. Untersuchungen Uber die Schadigung von Testinsekten beim Einbringen in
lagerndes Getreide
Versuche ergaben, dafl bei den bisher verwendeten Testbeuteln eine mecha
nische Schadigung eines geringen Prozentsatzes der Versuchstiere durch die
starke Pressung beim Einbringen in groflere Tiefen nicht ausgeschlossen
werden kann. Die bisher durchgefiihrten Versuche zur Konstruktion von
ausreichend druckfesten, leicht einftihrbaren Versuchskafigen fiihrten noch
nicht zu vollbefriedigenden Ergebnissen und werden fortgesetzt.

(R. Wohlgemuth) 

8. Morphologische Untersuchu:ngen zur Unterscheidung der Larvenstadien von
T r o g o d e r m a a n g u s t u m (neu)
Fiir die laufenden biologischen Untersuchungen von Trogoderma angustum
ist es erforderlich, Unterscheidungsmerkmale fiir die verschiedenen Larven
stadien zu finden. (R. Wohlgemuth)
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Mikrobiologische und chemische Abteilung 

lnstitut Hir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber meteorobiologische Probleme unter besonderer Be
riicksichtigung der Epidemiologie von Pflanzenkrankheiten
Das Toxin von Pseudomonas tabaci wurde in Flilssigkeitskulturen nach Ab
ti:iten der Bakterien stabilisiert, konserviert und in stets gleichen Mengen
auf Bohnenblatter aufgebracht. Die toxische Wirkung schwankte in ihrer
Intensitat 1. von Tag zu Tag und 2. je nach 24- und 48stilndiger Vorkultur
der Pflanzen unter Pappe, Aluminium oder Blei. Auf Grund einer vorlaufi
gen Auswertung bestehen gewisse Zusammenhange zwischen der Intensitat
der Toxinwirkung einerseits und bestimmten Wetteranderungen in zeitlicher
Na.he der Toxinapplikation sowie der Art der Pflanzenvorkultur anderer
seits. Daraus ergibt sich, daB nicht nur der Krankheitserreger in seiner Viru
lenz, wie frilher schon nachgewiesen wurde, sondern auch die Wirtspflanze
in ihrer Anfalligkeit von unbekannten Wetterfaktoren mit Strahlungseigen
schaften beeinfluBt wird. (D. MaBfeller)

2. Untersuchungen iiber Zellatmung und Farbstoffbildung verscbiedener Mikro
organismen. A z o t o b a c t e r c h r o o c o c c u m
Azolobacter chroococcum bildet den braunschwarzen Farbstoff, der eine Art
Humussubstanz darstellt, nicht, wie heute allgemein angenommen wird,
aus Tyrosin, sondern aus dem Ortho-Diphenol Brenzkatechin. Es wird nur
bei gehemmter Atmung, etwa bei Phosphatmangel gebildet und dann mit
Spuren von Kupfer als Katalysator enzymatisch zu dem dunkelbraunen Hu
musfarbstoff oxydativ kondensiert. Durch diese Feststellung wird die von
Bartels und anderen vertretene Theorie der Humusbildung im Boden gestiltzt.
Das vorilbergehend entstehende Ortho-Chinon ist im Augenblick seiner Ent
stehung sehr reaktiv und verbindet sich u. a. auch leicht mit stickstoffhaltigen
organischen Staffen. AuBerdem sterben die betroffenen Azotobacter-Zellen
ebenso wie z. B. die mit schwarzbraunen Humusstoffen besetzten Zellen des
Schimmelpilzes Aspergillus niger schnell ab und bleiben mit diesen Staffen
verbunden. So gelangen mit dem EiweiB dieser toten Mikrobenzellen Stick.
staff und andere Nahrstoffe in den fruchtbaren Bodenhumus.
(H. Bartels und J. Olivares in Zusammenarbeit mit H.-G. Henkel vom In
stitut filr Pflanzenschutzmittelforschung)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchung eingesandter kranker Pflanzen auf Bakterien als Krankheits
erreger
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1965 wurden vor allem erkrankte Obstzweige und -bliltentriebe eingesandt,
in denen sehr oft Pseudomonas morsprunorum als pathogenes Bakterium
nachgewiesen werden konnte. Auch aus einigen kranken Zierpflanzen, wie
Pelargonien, Saintpaulien, Chrysanthemen usw., wurden Bakterien als
Krankheitserreger isoliert. Die Einsender wurden ilber die Erreger der
Krankheiten sowie iiber Verhiltungs- oder Bekampfungsmi:iglichkeiten unter
richtet. (H. Bartels und D. Mafifeller)



2. Untersuchungen iiber die durch P s e u d o m o n a s m o r s p r u n o  r u m
hervorgerufene Bakteriose an Stein- und Kernobst in Siidwestdeutschland

(neu)
Die Falle von Obstbaumerkrankungen durch Pseudomonas morsprunorum im 
si.idwestdeutschen Raum haben sich vermehrt. Das di.irfte <lurch das feuchtere
Fri.ihjahrswettei: der letzten Jahre verursacht worden sein. Die Krankheit ist
nicht nur an Steinobst, sondern auch an Birnen verbreitet aufgetreten, so dafl
eine intensive Bearbeitung des Problems geboten erscheint. 1966 sollen des

halb im Befallsgebiet einige noch offene Fragen der Krankheitsausbreitung
und -bekarnpfung experimentell bearbeitet werden. Die Voruntersuchungen
sind angelaufen.

(D. Maflfeller in Zusarnrnenarbeit rnit A. Schrnidle vom Institut fi.ir Obstkrank
heiten}

3. Untersuchungen iiber einen fiir Gewachshauskulturen gefahrlichen Bakterien
stamm (neu)
Aus erkrankten Zierpflanzen konnte ein Bakterienstamm isoliert werden,
der sid1 fi.ir verschiedene Arten haufig kultivierter Gewachshauspflanzen
als rnehr oder weniger stark pathogen erwies. Es wird versucht, etwa beste
hende Zusarnrnenhange mit anderen, sdlon bekannten Bakteriosen an Ge
wachshauskulturen sowie die systematische Stellung des isolierten Bakteriurns
zu klaren. Bisher erwies es sidl als deutlidl pathogen fi.ir Saintpaulia und 
Cyclamen. Es verursacht Faule und Zusarnrnenbruch der ganzen Pflanzen.

(D. Maflfeller) 

4. Untersuchungen iiber Virulenzanderungen und Ausbreitung von P s e u d o -
m o n a s s o I a n a c e a r u m , dem Erreger der Schleimkrankheit
Ausbruch und Syrnptorne der Krankheit sind in starkem Mafle von der Um
gebungstemperatur abhangig. Bei ki.instlich und anhaltend erhohter Tem
peratur von etwa 30° C und mehr kornmt es audl in unserern gernafligten
Klima zur typischen Welke und Vernichtung der befallenen Pflanzen. Unter
diesen Bedingungen laflt sich das pathogene Bakterium mindestens bei Uber
tragung van Pflanze zu Pflanze anscheinend unbegrenzt lange im virulenten

Zustand halten, wahrend es bei niederer Temperatur schneU seine Virulenz
einbi.iflt oder nur noch geringfi.igige Krankheitssyrnptorne, wie Blattepinastie
und Stengelturnoren, verursacht. Auf diesern Ternperatureinflufl scheint es
in erster Linie zu beruhen, dafl die Schleimkrankheit im gemaBigten Klima
Mitteleuropas bisher nicht beobachtet worden ist. Wieweit hierfi.ir noch an
dere Faktoren in Frage kommen, ist zu pri.ifen.

(H. Bartels und D. Maflfeller) 

5. Untersuchungen iiber eine durch Hefe verursachte lnfektionskrankheit an
Opuntien

Der Wirtspflanzenkreis des sidl nur sehr langsarn ausbreitenden pilzlichen
Erregers wird zur Zeit nodl erforscht. Die rnorphologischen, physiologischen
und systernatischen Untersudlungen rnuflten vorlaufig wegen anderer drin
gender Arbeiten zuri.ickgesteUt werden. (D. Maflfeller)

6. Untersuchungen iiber einen parasitischen Mikroorganismus, der Bakterien
zellen befallt und durch L ysis zerstort

Okologische Untersuchungen haben gezeigt, dafl Bakterienparasiten vorn Typ
Bdellovibrio in Boden und Gewassern aller Kontinente verbreitet vorkorninen.
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Obwohl die isolierten Stii.mme ohne Ausnahme dem gleichen Grundtypus 
angehoren, gibt es individuelle Untersd1iede in morphologischer und patholo
gischer Hinsicht. An einer Reihe von saprophytischen Mutanten des parasi
tischen Wildtyps, die auf ki.instlichem Substrat kultivierbar und nicht mehr 
pathogen sind, werden elektronenmikroskopische Untersuchungen durchge
fi.ihrt. Die chemische Zusammensetzung der Zellwand von Bdellovibrio soll 
analysiert werden. Diese Arbeiten sind sowohl fi.ir die Klarung der systema
tischen Stellung als auch der lytismen Wirkung des erst seit 1962 bekannten 
Bdellovibrio von Bedeutung. 

(H. Stolp in Zusammenarbeit mit H. Petzold vom Institut fi.i.r gii.rtnerische 
Virusforschung und H. Martin vom Institut fiir angewandte Botanik der Tech
nischen Hochschule Mi.inchen) 

7. Untersuchungen iiber die �-Glucosidase-Aktivitat phytopathogener Bakterien
(neu)
Phytopathogene Bakterien besitzen in der Regel eine hohe �-Glucosidase
Aktivitii.t (GA). Es soll geklii.rt werden, ob zwischen GA und Pathogenitii.t
fluoreszierender Pseudomonaden eine allgemeingi.iltige Beziehung besteht.
Eine solche Beziehung ware fi.ir die Diagnostik von besonderer Bedeutung,
weil sie die Unterscheidung phytopathogener oder virulenter von sapro
phytischen bzw. avirulenten Bakterientypen im Laboratoriumstest ermog
lichen wilrde. (H. Stolp)

8. Untersuchungen iiber Zellatmung und Farbstoffbildung verschiedener Mikro
organismen

Nach Aufklii.rung der Farbstoffbildung durch Azotobacter chroococcum sollen
nun auch noch einige Strahlenpilze untersucht werden. Es ist beabsichtigt,
diese in fruchtbaren Boden verbreiteten Organismen darauf zu pri.ifen, ob
die von ihnen gebildeten dunklen Farbstoffe ebenfalls nur bei gehemmter
Atmung entstehen. (H. Bartels)

9. Meteorobiologische Registrierungen im Internationalen Geophysikalischen
Jahr

Nach Uberwindung zahlreicher technischer Schwierigkeiten liegen die ersten

Versuchsergebnisse vor. Es hat sich gezeigt, dafi die Zeilatmung von Hefe bei
antizyklonaler Wetterentwicklung verstii.rkt und bei zyklonaler abge
schwii.cht wird. Damit erklii.rt sich anch das wetterbezogene Verhalten zahl
reicher biologischer Reaktionen, die durch die Atmung gesteuert werden. Die
Hefegii.rung scheint sich anders zu verhalten. Ob auch die Intensitii.t von
chemischen Oxydationen den wechselnden Wetterverhii.ltnissen entsprechend
schwankt, la.fit sich vor Auswertung der bisher gewonnenen Versuchsergeb
nisse noch nicht entscheiden. Die Mutationsrate scheint, soweit sich das aus
den vorliegenden Versuchsergebnissen smon entnehmen Iii.fit, nicht wetter
abhii.ngig zu sein. Der wetterabhii.ngige Typ der Phosphatfii.llungsreaktion
wird vom Kohlensii.uregehalt der Luft deutlich beeinflufit.

(H. Bartels und D. Mafifeller) 

10. Mikrobiologische Untersuchungen iiber die Zersetzung von Herbiziden in
verschiedenen Boden
Fur das ungewohnlich schnelle Schwinden der Phytotoxizitii.t von Simazin
in gewissen kolloidreichen Boden ist in erster Linie die starke Sorption des
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Herbizids an Bodenkolloide verantwortlich. Die auBerdem zersetzend wir
kenden Mikroorganismen, die zum groBen Teil schon bekannt sind, werden 
zur Zeit noch untersucht. Stellt man ihnen auBer Simazin eine leicht assi
milierbare Kohlenstoffquelle, wie Zucker, zur Verfugung, dann zerstoren 
einige von ihnen das Herbizid in wenigen Tagen. Das hat jedoch nur theo
retische Bedeutung, weil in der Praxis eine zusatzliche Diingung mit Zucker 
oder ahnlichen hochwertigen Stoffen nicht in Betracht kommt. 

(H. BortelS und E. Fricke) 

11. Umstellung der Bakteriensammlung des Instituts auf Gefriertrocknung (neu)

Die Unterhaltung einer Sammlung von Bakterienkulturen ist in einem bak
teriologischen Institut fur die Durchfuhrung von Forschungsaufgaben der ver
schiedensten Art unbedingt notwendig. Um bestimmte Eigenschaften, z. B.
die Phytopathogenitat, einer Kultur ( = Bakterienpopulation) unverandert
iiber groBere Zeitabschnitte zu erhalten, bietet sich die Gefriertrocknung als
Konservierungsmethode der Wahl a.n. Unter Benutzung der im Institut fur
nichtparasitare Pflanzenkrankheiten vorhandenen Gefriertrocknungsanlage

ist deshalb fur die speziellen Erfordernisse der Bakterienkonservierung in
umfangreichen Versuchsreihen eine geeignete Methode entwickelt worden,
mit der zweckmaBig und zuverlassig gearbeitet werden kann. (H. Stolp)

Institut filr Mykologie in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

Untersuchungen ilber die Lebensdauer der Konidien des Blauschimmel
erregers 

Konidien von Peronospora tabacina wurden unter Verhaltnissen, die den 
Bedingungen im praktischen Tabakbau entsprachen, auf ihre Lebensdauer 
untersucht. Im Sommer betrug diese bis zu sechs Tagen, im Winterhalbjahr 
sogar bis zu 17 Tagen. J edoch blieben Konidien, die wahrend des Winter
halbj ahres in einer trockenen Staub, oder Erdschicht aufbewahrt wurden, in 
einzelnen Proben sogar bis zu vier bzw. fonfeinhalb Monaten am Leben. 

Nach diesen Ergebnissen scheint nicht ausgeschlossen zu sein, daB bei uns 
Konidien im Staub oder im Erdboden von manchen Tabaktrockensche-unen 
lebend iiberwintern. Die Moglichkeit dazu diirfte aber nur in Ausnahmefal
len bestehen. Trotzdem miissen demnach auch Konidien als mogliche Ursache 
fiir Primarinfektionen in Neuanzuchten de-s Tabaks in Betracht gezogen wer

den. (H. Krober) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen ilber -eine Rindenkrankheit an Kilhlhausrosen

Als Erreger einer im Pinneberger Baumschulgebiet an Kiihlhausrosen auf
getretenen Rindenkrankheit, die bei manchen Sorten beachtliche Verluste
verursachte, konnte ein Pilz der Gattung Gnomonia nachgewiesen werden.
Vergleichende morphologische Untersuchungen mit Gnomonia-Isolaten von
Brombeere und Kreuzinfektionsversuche ergaben, daB es sich um G. rubi

handelt. Es waren jedoch 2 morphologisch und biologisch verschiedene Typen
festzustellen. Zur Klarung der Variationsbreite und des Wirtspflanzenkreises
dieses Pilzes sind weitere Versuche im Gange.
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(R. Schneider in Zusammenarbeit mit M. Paetzholdt vom Pflanzenschutzamt 
Kiel, Bezirksstelle Rellingen) 

2. Untersuchungen iiber die Morphologie und systematische Stellung des Kork

wurzelerregers der Tomate

Die vergleichenden morphologischen Untersuchungen von Isolaten des Kork
wurzelerregers mit Stii.mmen von Pyrenochaeta terrestris konnten nunmehr
auf geniigend breiter Basis fortgesetzt und weitgehend abgeschlossen werden.
Sie haben gezeigt, daB die beiden Pilze in einigen taxonomisch wichtigen
Merkmalen eindeutig verschieden sind. Da auf Grund der Diagnosen eine
Identitii.t mit anderen bekannten Pyrenochaeta-Arten ebenfalls nicht in Frage
kommt, soll die ,,Korkwurzel-Pyrenochaeta" als neue Art beschrieben werden.

(R. Schneider und W. Gerlach) 

3. Versuche zur Differenzierung in Deutschland vorkommender Pilze der Gat

tung P y r e n o c h a e t a

In den vergangenen Jahren wurden aus Wurzeln bzw. Rhizomen von Erd
beere, Christrose, Maiblume, Zwiebel, verschiedenen Gramineen usw. sowie
aus dem Boden wiederholt Pilze der Gattung Pyrenochaeta isoliert. Die mor
phologische Bearbeitung des sehr umfangreichen Materials ist noch im Gange.
Soweit bisher festgestellt, liegen neben P. terrestris einige weitere, auf Grund
der unzureichenden Kenntnisse iiber Vertreter dieser Gattung aber schwer
bestimmbare Typen vor, die von der ,,Korkwurzel-Pyrenochaeta" morpholo
gisch einwandfrei verschieden sind. (R. Schneider)

4. Untersuchungen iiber eine bisher nicht bekannte Pilzkrankheit an T h u j a
o c c i d e n  t a I i s (neu)

Im Mai 1965 verursachte in einem Berliner Baumschulbetrieb ein starkes
Trieb- und Zweigsterben an 4- bis 5ja.hrigen Thuja occidentalis norddeutscher
Herkunft beachtliche Verluste. Durch Isolierungs- und Infektionsversuche
wurde als Erreger ein Pilz nachgewiesen, der A.hnlichkeit mit Vertretern der
Gattung Kabatiella hat. Zur Kia.rung seiner systematischen Stellung sind
na.here Untersuchungen im Gange. Wahrscheinlich wird es notwendig sein,
fiir ihn eine neue Gattung aufzustellen.

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

5. Untersuchungen iiber die JUiologie einer Krankheit des Feldsalats (neu)

1965 trat an Rapunzel in einem Feldbestand im Raum Aschaffenburg eine
bisher nicht bekannte Wurzelhals- und Blattfa.ule auf. Bei dem Erreger diirfte
es sich sehr wahrscheinlich um eine Phoma- oder Ascochyta-Art handeln. Es
wurden Untersuchungen iiber den Wirtspflanzenkreis dieses Pilzes aufge
nommen, um festzustellen, ob eine der bereits bekannten, auf anderen Vale
rianac een nachgewiesenen Arten der beiden genannten Gattungen vorliegt.
(R. Schneider in Zusammenarbeit mit G. Criiger vom Institut fiir Gemiise
krankheiten und Unkrautforschung)

6. Untersuchungen iiber die Biologie des Blauschimmelerregers ( P e r o n o -

s p o r a  t ab a c i n a )
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Da Auftreten, Ausbreitung und Verlauf der Blauschimmelkrankheit des
Tabaks stark von den jeweiligen Umweltverha.ltnissen abhangen, werden



seit mehreren J ahren die Einfliisse von Witterungsbedingungen auf den 
Blauschimmelerreger untersucht. Nachdem der EinfluB von Temperatur und 
relativer Luftfeuchte auf die Lebensdauer der Konidien geklart werden 
konnte, konzentrieren sich die Forschungen gegenwartig auf die Bedingun
gen, bei denen Konidien ·und Oosporen des Pilzes vornehmlich gebildet wer
den und die Konidien keimen. Eine Keimung der Oosporen, die offenbar 
nur auflerordentlich selten vorkommt, konnte bisher noch nicht sicher fest
gestellt werden. Entsprechende Untersuchungen bediirfen daher wahrschein
lich einer besonders vieiseitigen und langwierigen Versuchsanstellung. 

(H. Krober) 

7. Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der Blauschimmelinfektion von inne
ren und aufieren Faktoren
Mehrjahrige Beobachtungen im praktischen Tabakbau lie.Ben erkennen, daB
Blauschimmelinfektionen im Saatbeet und auf dem Felde nur unter bestimm
ten Bedingungen stattfinden konnen. In den bisher durchgefi.ihrten einschla
gigen Untersuchungen wurde zunachst ein Uberblick iiber die Art der Fak
toren erlangt, die dabei den starksten Ausschlag geben (Eigenschaften der
Wirtspflanze, Menge des Inokulums, Witterungsfaktoren). Weitere Versuche
sollen im einzelnen AufschluB dariiber bringen, unter welchen Voraussetzun
gen und in welchem · AusmaB diese Faktoren das Auftreten ·von Blauschim
melinfektionen beeinflussen. (H. Krober)

8. Untersuchungen iiber das biologische Verhalten des Erregers der Korkwur
zelkrankheit der Tomate
Trotz umfangreicher Isolierungsversuche von faulenden Wurzeln vieler Pflan
zenarten konnte der Korkwurzelerreger bisher nur von korkwurzelkranken
Tomaten isoliert werden. In Infektionsversuchen wurde von 14 verschiedenen
Gemiisearten nur Gurke befallen, und Pyknidien des Pilzes waren am Wur
zelhals absterbender Gurkenpflanzen festzustellen. Zwiebeln zeigten in 
keinem Falle Symptome. Die Ergebnisse von Kreuzinfektionsversuchen be
statigten die Befunde der morphologischen Untersuchungen, daB der Kork
wurzelerreger und der Erreg-er der ,,Pink-root" der Zwiebel (Pyrenochaeta

terrestis) zwei verschiedene Pilze sind. Uber Vorkommen und Verhalten des
Korkwurzelerregers im Boden und in anderen Kulturpflanzenarten sollen wei
tere Versuche AufschluB geben. (W. Gerlach)

9. Untersuchungen iiber die F u s  a r i u m  -Faule der Tulpenzwiebeln (neu)

Diese Krankheit hat in den letzten Jahren offenbar zunehmend an Bedeutung
gewonnen und bereitet den Tulpenzwiebeianbauern ernste Sorgen. Viele
praktisch wichtige Fragen sind noch ungenugend geklart. Die eingeieiteten
Untersuchungen richten sich auf die Symptome der Krankheit und Moglich
keiten ihres Erkennens, auf mogliche Infektionsquellen und Befallsbedin
gungen und sollen Unterlagen iiber wirksame GegenmaBnahmen liefern.
Vorversuche erbrachten wertvolle Hinweise auf geeignete Methoden der
Versuchsanstellung. (W. Gerlach)

10. Untersuchungen iiber die systematisch-taxonomischen und biologischen Ver
haltnisse in der F u s a r i u m -Sektion S p o r o t r i c h i e l l a (neu)

Im Berichtsjahr wurde die fi.ir derartige Untersuchungen erforderliche breite
Basis geschaffen. Insgesamt liegen z. Z. hier etwa 150 Isolate von Spara-
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trichiella-Fusarien vor. Durch eingehende morphologische Untersuchungen 

konnten wenigstens 5 in mehreren taxonomisch wichtigen Merkmalen ein
deutig verschiedene Typen (Arten oder Varietiiten) ermittelt werden. Erste 
Ergebnisse von Infektionsversuchen an Pflanzenarten, an denen Sporotri

chiella-Fusarien der Literatur zufolge eine Rolle spielen sollen (Weizen, Mais, 

Leguminosen, Koniferen, Nelken, usw.), deuten darauf hin, daB sich die ein

zelnen Typen auch als Krankheitserreger unterschiedlich verhalten. Es ist zu 
erwarten, daB durch weitere Versuche die verschiedenen Sporotrichiella-Fu

sarien besser charakterisiert und gegeneinander abgegrenzt und damit beste
hende Unklarheiten iiber die Verhaltnisse in dieser Fusarium-Gruppe weit
gehend beseitigt werden konnen. (E. Seemiiller und W. Gerlach) 

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen Uber den EinfluB von Mineralolen im Boden auf die Pflan
zenentwicklung
Die abschlieflenden Untersuchungen zu diesem Thema bestatigten die friiher

gemachten Beobachtungen, daB zwischen dem Humusgehalt eines Bodens
einerseits und der pflanzenschadigenden vVirkung von Bodenverunreinigun
gen mit Minerali::ilen sowie dem Verhalten der Mineralole im Boden anderer

seits enge Beziehungen bestehen. In Boden mit hoheren Humusgehalten ist 
die Schadwirkung auf die Pflanze geringer und nimmt schneller ab als in 
humusarmen Boden. In Gefa.Bversuchen fuhrte eine Beimischung von Kom
posterde zu veroltem Boden (im Verhaltnis 1: 1) zu einer Minderung der
Toxizitat sowie zu einer erheblichen Beschleunigung der Regeneration des

Bodens. - Das Aufnahme- und Bindungsvermi::igen eines Bodens fur Mineral
ole nimmt mit dem Humusgehalt zu; dementsprechend dringen Mineralole

in humusreiche Boden weniger tief ein als in humusarme Boden. - Pflan
zenanalysen ergaben, daB die Aufnahme der Hauptnahrstoffe aus veri::iltem

Boden relativ und absolut erheblich erniedrigt ist; dies gilt besonders fur
Phosphat und Stickstoff, in geringerem AusmaBe auch fur Kalium.

(H.-0. Leh) 

2. Untersuchung.en zur Klarung der Ursache des Schwarzkochens von Sellerie
knollen
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Die Untersuchungen zur Frage des Schwarzkochens von Sellerie haben mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ergeben, daB die Neigung zur
Dunkelfarbung der Sellerieknolle beim bzw. nach dem Kochen weder durch
Diingungsmaflnahmen noch <lurch die Hohe der Wasserversorgung beeinfluflt

werden kann. Auch unterschiedliche Ernahrung des Selleries mit Spurennahr
stoffen ist auf die Dunkelfarbung ohne EinfluB. Zu dieser eindeutigen Aus
sage kommen wir nach mehrjahrigen Diingungsversuchen, in denen insbe

sondere Wasser, Stickstoff und Kalium, aber auch Calcium und Magnesium
sowie alle Spurennahrstoffe in extrem hohen und extrem niedrigen Gaben
verabreicht wurden. Die Bewasserungs- und DiingungsmaBnahmen wirkten
aber deutlich auf den Ertrag und den Gehalt an Nahrstoffen, ohne die Dun
kelfarbung zu beeinflussen. Nach diesen Ergebnissen ---'- insbesondere auf
Grund der N-Diingungs- und Bewasserungsversuche - ist auflerdem anzu

nehmen, daB der Reifezustand der Sellerieknolle fiir die Dunkelfarbung ohne



Bedeutung ist. Weiter haben Lagerungsversuche (Mietenlagerung und Ki.ihl
hauslagerung bei 10° C bzw. 2° C i.iber etwa drei Monate) gezeigt, daB auch 
die Lagerung keinen EinfluB auf das Dunkelkochen hat. - In diesen Ver
suchen bestatigte sich die Abhangigkeit des Dunkelkochens von der Sorte 
Die von uns verglichenen Sorten lassen sich hinsichtlich ihrer Neigung zum 
Dunkelkochen wie folgt ordnen: 
,Dippes Invictus· < ,Hilds Neckarland' < ,Oderdorfer' < ,Roka' �. ,Magde
burger Markt'. (A. Kloke und P. Koronowski) 

3. Untersudmngen Uber die Wirkung von Chlorcholinchlorid (CCC) auf Ent
wicklung und Ertrag von Erdbeeren, Tomaten und Kartoffeln
Im AnschluB an die Gefa.Bversuche des Jahres 1964 wurden 1965 einige Frei
landversuche durchgefiihrt, die jedoch nicht die erwarteten Ergebnisse brach
ten. Bei Erdbeeren wurde <lurch Spritzung mit CCC in verschiedenen Dosie
rungen zwar die Auslauferbildung herabgesetzt, aber die Wirkung hielt nur
relativ kurze Zeit an. Tomaten (zwei Sorten) reagierten auf Spritzungen mit
CCC in verschiedenen Dosierungen und zu verschiedenen Entwicklungszeiten
mit Wachstumsdepressionen und Blattschadigungen (Chlorosen, bei hoheren
CCC-Gaben auch Nekrosen); der Ertrag war in allen Fallen vermindert. Kar
toffeln (drei Sorten) zeigten nach dem Bespri.ihen des Krautes ebenfalls
Wachstumsdepressionen und Chlorosen, die sich aber rasch wieder ver
wuchsen. Der Knollenertrag wurde bei allen drei Sorten durch CCC-Behand
lung leicht erhoht. (H.-0. Leh)

bb) Im Bericntsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen zur Frage der Napfbildung bei Sellerie
Zu diesem Thema wurden Freilandversuche an sieben verschiedenen Stand
orten in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin durchgefiihrt, in
denen folgende Faktoren gepri.ift wurden: a) Sortenabhangigkeit, b) Einflufl
von Fungiziden (Brestan 60 im Vergleich zu Kupferspritzmitteln), c) Sprit
zungen mit Calciumchlorid bzw. Magnesiumsulfat, d) EinfluB der Form des
Stickstoffdi.ingers (Kalkstickstoff, Kalkammonsalpeter, Ammonsulfatsalpeter,
schwefelsaures Ammoniak), e) EinfluB der Wasserversorgung. Die (noch
nicht vollstandig ausgewerteten) Ergebnisse zeigen bisher, daB der Anteil
der Knollen mit Napfbildung in erster Linie sortenabhangig ist und mit der
H6he des Ertrages bzw. mit der Knollengrofle ansteigt. An zwei Standorten
wurde der Anteil der Knollen mit Napf durch Spritzungen mit Brestan 60
erhoht. Zusatzliche Spritzungen mit Calcium- bzw. Magnesiumsalzen hatten
keinen Ri.ickgang der Napfbildung, in einem Versuch dagegen einen Anstieg
zur Folge. Die Form der N-Di.ingung war ohne EinfluB. (H.-0. Leh)

2. Untersuchungen Uber Cu- und Mg-Mangel bei Sellerie (neu)
Im Rahmen der laufenden Arbeiten i.iber die nichtparasitaren Krankheiten
beim Knollensellerie wurde in einem Gefaflversuch das Wachstum in einem
mit Magnesium und Kupfer unzureichend versorgten Boden bei unterschied
licher Di.ingung mit Mg bzw. Cu untersucht. In Abhangigkeit von der Hohe
der Mg0Di.ingung traten Mg-Mangelsymptome an den Blattern auf. Sowohl
Mg- als auch Cu-Mangel fi.ihrte zu Minderertragen, jedoch waren im Innern
der Knollen keine Veranderungen feststellbar. Die Analysen des Erntegutes
auf seinen Mg- und Cu-Ge halt sind noch nicht abgeschlossen. (H.-0. Leh)
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3. Untersuchungen iiber den Einflu6 der Calciumdiingung auf die Bliltenend
faule der Tomaten

Gefa.Bversuche ergaben, daB das Auftreten der Bliitenendfaule bei Tomaten
nur durch Diingung der Pflanzen mit Calciumnitrat verhindert werden kann.
Wenn bei zu geringer Ca-Versorgung die Krankheit an den Fruchten der
ersten Traube erscheint, kann ihre weitere Ausbreitung durch entsprechend
hohe Calciumnitratdiingung unterbunden werden. Spritzungen mit Calcium
chlorid in verschiedenen Konzentrationen blieben dagegen auch dann prak
tisch wirkungslos, wenn sie wahrend der Hauptwachstumszeit wochentlich
Wiederholt wurden. - Ein weiterer Gefa.Bversuch, der den EinfluB unter
schiedlich hoher Kaliumgaben auf die Calciumaufnahme und das Auftreten
der Bliitenendfaule klaren sollte, konnte noch nicht ausgewertet werden. Bei
hohen K-Gaben, insbesondere in Verbindung mit hohen Ca-Gaben, trat an
den Pflanzen Magnesiummangel auf. (A. Kloke und H.-0. Leh)

4. Untersuchungen zur Frag.e der Stippigkeit bei Apfeln (neu)

Zu dieser Frage wurden eingesandte Apfel zunachst auf Ca, K, Mg, Mn, N
und B analysiert. Hierbei wurde festgestellt, daB stippige Apfel (.Cox's
Orangenrenette') weniger Ca und B, aber mehr K, Mg und N enthielten.
Der Mn-Gehalt war gleich. Ebenfalls eingesandte Apfel der Sorte ,Golden
Delicious· (mit und ohne Lentizellenrote) zeigten bei allen genannten Nahr
stoffen keine wesentlichen Unterschiede im Gehalt. Es fiel jedoch auf, daB
der B-Gehalt van ,Golden Delicious· erheblich niedriger war als bei den
stippigen Apfeln der Sorte ,Cox's Orangenrenette'. Daraufhin wurden die
Sorten ,Freiherr van Berlepsch', ,Kaiser Wilhelm', ,Ontario', ,Boskoop·,
,Landsberger Renette·, ,Golden Delicious· und ,Cox's Orangenrenette· von der
Obstanlage in Berlin-Dahlem auf Ca, K, Mg, N und B analysiert, um festzu
stellen, ob eine Sortenabhangigkeit besonders des B-Gehaltes besteht. Das
war nicht der Fall: bei allen genannten Sorten lag der B-Gehalt in den Scha
len bzw. im Fleisch in gleicher Hohe. Die in Dahlem geernteten Apfel der
Sorte ,Cox's Orangenrenette', die samtlich stippig waren, wiesen jedoch
einen erheblich niedrigeren Ca-Gehalt auf als die Apfel der iibrigen Sorten.
Es wird vermutet, daB fur die Stippigkeit von ,Cox's Orangenrenette' ein
schlechteres Aufnahme- oder Transportvermogen fur Ca verantwortlich ist.

(A. Kloke und B. Eichhorst) 

5. Untersuchungen iiber die Wirkung der Stroh-, Griin- und Stallmistdiingung
bei variierter Stickstoffdiingung auf Pflanzenertrag, Bodenfruchtbarkeit und
Fruchtfolgekrankheiten
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Ein Dauerdiingungsversuch mit der Fruchtfolge Ruben, Weizen, Ruben, Wei
zen usw. soll zeigen, ob im Laufe der Zeit Fruchtfolgekrankheiten auftreten,
die durch die zehn verschiedenen Behandlungsweisen vermindert oder gestei
gert werden. Dieser Versuch hat im Hinblick auf die Tendenz zur Verein
fachung der Fruchtfolgen in der Praxis groBe Bedeutung. Die Weizenertrage
des Jahres 1965 zeigten starke durch die Differenzdiingung hervorgerufene
Unterschiede. Ein ,sehr hoher Befall mit Getreidehahnchen (Lema cyanella)

wurde beobachtet, der jedoch keine Beziehung zur Diingung erkennen lieB,
wie vom lnstitut fur Zoologie der Biologischen Bundesanstalt in Berlin-Dahlem
festgestellt wurde. Das gleiche gilt nach eigenen Beobachtungen fur den Befall
mit Cercosporella herpotrichoides. (A. Kloke)



6. Untersuchungen iiber den Einflu6 der Spurennahrstoiidiingung auf die An
falligkeit des Winterweizens gegen C e r c o s p o r e I I a h e r p o t r i c h o -
i d e s  (neu)

In Felddiingungsversuchen, die sowohl in Berlin-Dahlem als auch in Braun
schweig-Gliesmarode und Kiel-Kitzeberg durchgefiihrt wurden, sowie in
Betonkastenanlagen in Berlin-Dahlem soll gepriift werden, ob die Hohe der

Versorgung des Winterweizens mit Spurennahrstoffen seine Widerstandskraft
gegen den Befall mit Cercosporella herpotrichoides beeinfluflt bzw. ob die
Auswirkungen eines Befalls durch Spurennahrstoffdiingung gemindert werden
konnen. In einer weiteren Betonkastenanlage wird gepriift, ob chloridische,
sulfatische bzw. nitratische Diingung einen unterschiedlichen Einflufl au£ den
Cercosporella-Befall haben. Zu jedem Versuchsglied lag eine beimpfte und
eine nichtbeimpfte Parzelle vor. Auf allen beimpften Parzellen war 1965
teilweise ein durch die Diingung beeinfluflter Impferfolg festzustellen.

(A. Kloke und B. Hanisch) 

7. Ermittlung der Vertraglichkeitsgrenze von v.erschiedenen chemischen Eie
menten mit Sommerweizen, zugieicb Untersucbungen iiber den Einflu6 ver
schiedener Chemikalien aui den Erfoig der Infektion des Sommerweizens mit
C e r c o s p o r e  I I a h e r  p o t r i c h o i d e s (neu)
Um festzustellen, welche Mengen verschiedener Elemente von der Pflanze
noch vertragen werden, bzw. um die Schadsymptome bei Uberschufl dieser
Elemente zu erzeugen, wurde Sommerweizen in Mitscherlichgefaflen mit
steigenden Mengen Lithiumchlorid, Berylliumchlorid, Vanadiumchlorid, Titan
chlorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Manganchlorid, Eisenhydroxid, Ko
baltsulfat, Nickelsulfat, Kupferchlorid, Zinkchlorid, Cadmiumchlorid und Zinn
chlorid gediingt. Die Halfte (3) der Gefafle jedes Versuchsgliedes wurde mit
Cercosporella beimpft. Wahrend die unterschiedliche Diingung zu extremen
Ertragsunterschieden fiihrte, konnte ein Einflufl der Diingung auf die Pilz
entwicklung nicht beobachtet werden. Die Mineralstoffanalysen des Emte
gutes sind noch nicht abgeschlossen. (A. Kloke und B. Eichhorst)

8. Untersuchungen iiber die Verunreinigung von Kulturpflanzen mit Blei aus
Kraftfahrzeugabgasen
Mehrere hundert _Pflanzenproben aus verkehrsnahen und verkehrsfemen Ge
bieten der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlins wurden auf Blei
analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dafl infolge des Ausstoflens von Blei aus
den Auspuffanlagen der mit bleitetraathylhaltigem Benzin betriebenen
Kraftfahrzeuge erhebliche Bleimengen auf die in der Na.he der Verkehrs
wege wachsenden Pflanzen gelangen. Ein Teil des Bleis ist abwaschbar; bei
langeren Kontaktzeiten wird jedoch der groBte Teil des Bleis auf den ober
irdischen Pflanzenteilen so stark festgelegt, dafl es durch Waschen des Emte
gutes nicht entfemt werden kann. In Riibenblattem aus der Na.he von Auto
bahnen ermittelten wir 25 bis 32 ppm Blei. (Die Futtermittelrechtskommission
der EWG hat dagegen als duldbare Hochstmenge fur Blei 10 ppm in der
Trockensubstanz des Gesamtfutters vorgeschlagen.) Im Grase liegen die
Werle in der Na.he der Autobahn zwischen 35 und 50 ppm in der Trocken
substanz. Mit zunehmender Entfemung sinken die Gehalte und erreichen

etwa ab 100 ·m vom Verkehr normale Hohen von 6-10 ppm im unge
waschenen Grase. Allgemein wurden im Ruhrgebiet hohere Gehalte als
fernab der Ballungszentren gefunden. (A. Kloke, K. Riebartsch und H.-0. Leh)
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9. Untersuchungen iiber die Wanderung von Pflanzenschutzmitteln im Boden
(neu)
Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde bisher die vertikale Wanderung
einiger Herbizide (Aminotriazol, Dalapon, Trichloressigsaure [NaTA], Mono
linuron) in verschiedenen Boden unter dem EinfluB verschieden hoher, kunst
licher Niederschlage mittels eines Biotestverfahrens gepruft. Die bisher vor
liegenden Ergebnisse zeigen, daB die genannten Herbizide ganz erheblich
in vertikaler Richtung verlagert werden. Hoher Humusgehalt des Bodens
vermindert die Auswaschung. (A. Kloke und H.-0. Leh)

Institut flir Biochemie in Hann. Mlinden 

aa} Im Berichtsjahr abgesmlossene Forschungsvorhaben: 

1. Verbreitetes Vorkommen von .ilthanolamin in verschiedenen Pflanzen
Ausgehend von Untersuchungen uber die Verteilung von Aminosauren in
den Blattem gesunder und virusinfizierter Zuckerruben beobachten wir stets
das in Pflanzen als selten angesehene A.thanolamin. In der Zuckerruben
industrie muBte es den Komponenten des sog. Reststickstoffs zugerechnet
werden. Wir fanden diese extrem gut wasserlosliche Base in allen gepruften
Blattern (40 verschiedene Pflanzen, von Anemonen uber Klee bis zur Kar
toffel). Daher ist die Verbreitung von. A.thanolamin allgemein. Serin ist nicht
die Vorstufe, wie mit radioaktiv markierten Verbindungen gezeigt werden
konnte. (B. Lerch und H. Stegemann)

2. Proteinmuster der Kartoffelknolle - ein Sorlencharakteristikum
Bei 21 Kartoffelsorten wurde der PreBsaft der Knolle untersucht und nach
Elektrophorese in Polyacrylamid gefunden, daB im Gegensatz zu Befunden
alterer Autoren die Knollenproteine aus mindestens 25 Individuen bestehen,
die enzyrnatisch wirksamen Proteine nicht gezahlt. Daher ist ,,Tuberin" und
,,Tuberinin" als Bezeichnung fur KnolleneiweiB irrefiihrend. Die Proteine
sind je nach Sorte in unterschiedlichen Mengen vertreten, so daB ein Elektro
pherogramm sortencharakteristisch ist und zur Identifizierung herangezogen
werden kann. - Der EinfluB einer Virusinfektion auf die Proteine, die mit
Amidoschwarz farbbar sind, ist, wenn tiberhaupt, nur bei Befall mit Y-Virus
zu beobachten. (V. Loeschcke und H. Stegemann)

3. Freie Aminosauren des Blattsaftes und ihre Beziehung zu toleranten und
nichttoleranten Riibenstammen gegeniiber Vergilbungsvirus
Die AuBen- und Innenblatter toleranter und nichttoleranter, gesunder und
infizierter Ruben wurden an 4 Stammen durch Fingerprinttechnik bei 2 ver
schiedenen pH-Werten auf die Verteilung der freien Aminosauren hin unter
sucht. Zur Variation des Infektionsdruckes infizierte man mit 1 Blattlaus bzw.
3 Lausen. Das ergab 64 Kombinationen, aus denen zu ersehen war, daB keine
signifikante Relation zwischen dem Fingerprintmuster und der Toleranz zu

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

4. Vergleich von Riibenpflanzen toleranter und nichttoleranter Stamme im
Feldversuch
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Versuchsanlage wie unter 3, jedoch an 49 Stammen. Es ergaben sich inter
essante Zusammenhange des Aminosauremusters mit der Art des Ruben-



stammes, aber nicht mit der Taleranz gegeniiber Vergilbungsvirus, das <lurch 
die Pfirsichblattlaus eingebracht wurde. (Bearbeiter wie unter 3) 

5. Versuche zur Reindarstellung einer keimhemmenden Substanz aus dem Pilz
Ce r co s p o r a  b e t i co l a

Die aktive Verbindung hat Palyphenalcharakter, lost sich au.Ber in arga
nischen Losungsmitteln in salchen mit haher Dielektrizitatskanstante, bei
spielsweise in Farmamid und Dimethylsulfoxid, und kannte samit auch der
Palyacrylamid-Elektropharese unterwarfen werden. Sie ist auch hier ein
heitlich. Weitere Versuche zur Strukturaufkli:i.rung wurden nicht gemacht,
da var allem gezeigt werden sallte, da.B die untersuchten bialagischen Wir
kungen auf einer einheitlichen Substanz beruhen.

(H. Stegemann und E. Schlosser) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Resistenzfaktoren in der Rinde von Pappeln gegen
iiber dem Pilz D o t h i c h i z a

Der Schnelltest mit 4-Aminaantipyrin/Kalium-Eisen(3)-cyanid auf resistenz
verantwartliche Phenale war nach nicht spezifisch genug. Dieser Test wurde
ergi:i.nzt durch eine vargeschaltete Gelfiltratian an Sephadex G 10, und die
Untersuchungen wurden auf 30 Pappelsarten ausgedehnt.

(V. Laeschcke in Zusammenarbeit mit H. Butin vam Institut fur Farstpflan
zenkrankheiten, Hann. Munden)

2. Auswertung besonderer Stoffwechselvorgange der Kartoffel o hne und mit
Virusbefall auf Grund des Vorkommens uniiblicher Aminosauren

Hydroxyprolin, eine in Pflanzen uniibliche Iminosi:i.ure, ist am Aufbau der
Zellwandstruktur beteiligt. Durch Kalannenchromatagraphie wurde nachge
wiesen, da.B die Iminosi:i.ure in labiler Varstufe varkammt. Man kann sie in
den staffwechselaktiven Teilen der Pflanze finden. Die Verbindung ist si:i.ure
labil, wird an Austauschersi:i.ulen friiher als die Iminasi:i.ure eluiert und liefert
schlie.Blich freies OH-Prolin. Da van dem Funktianieren des Aufbaus van
Zellwi:i.nden das Wachstum der Pflanze wesentlich abhi:i.ngt, ist dieser Bau
stein besanders wichtig. (H. Stegemann und A. Ropsch)

3. Die Verteilung der Enzyme in der Kartoffelknolle

Die Zusammensetzung der Vorratsproteine ist ein Charakteristikum der
Pflanzensarte, die Menge der enzymatisch wirksamen konnte der Ausdruck
eines bestimmten Krankheitszustandes sein, wie es bereits fur Peroxydasen
u. a. beschrieben wurde. Zuerst wurden die leichter nachweisbaren Enzyme
bearbeitet. Durch Elektropharese in Palyacrylamid zeigte sich, da.B die
enzymaktiven Zonen nicht mit den amidoschwarzfi:i.rbbaren identisch sind.
Da aber an unfraktianierten Pre.Bsi:i.ften nach Gelelektropharese zu zeigen ist,
da.B die Proteinbanden sich je nach Zustand der Knalle charakteristisch ver
i:i.ndem, versuchen wir die Isaiierung dieser besanders der Veri:i.nderung
unterwarfenen Substanzen mit verbesserter Methadik, um Aufschlu.B iiber
den Einflu.B dieser ,,Schliisselkamponenten" zu erhalten.

(H. Stegemann und V. Laeschcke) 
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4. Konzentrationsanderung der freien Aminosauren in Zuckerrilbenblattern
nach Virusinfektion

Unterschiede der relativen Menge freier Aminosauren sind artbedingt, haben
aber keine Beziehung zur Toleranz gegenuber Vergilbungs- und Ruben�
mosaikvirus: Innerhalb einer Art ist die Verschiebung des Aminosaure
musters nach Virusinfektion junger Pflanzen bei speziellen Aminosauren
sehr auffallend und erheblich fruher zu beobachten als optisch oder sero
logisch wahrnehmbare Symptome. Bedauerlicherweise waren Infektionen
nur mit Vergilbungsvirus nicht zu erhalten, so dafl sich die Aussagen auf
Mosaik- und Mischinfektionen beziehen: schon 6 Stunden nach Infektion ist
Histidin, Arginin und Asparagin bei der Mischinfektion stark vermehrt,
Mosaikviren rufen keine so deutlichen Unterschiede hervor, man kann daher
die Veranderung wahrscheinlich auf das Vergilbungsvirus zuruckfuhren. Die
ses deckt sich mit den Befunden des Vorjahres, nur haben wir kurzere In
kubationszeiten gewahlt, weil hier die Veranderungen der basischen Amino
sauren besonders eklatant sind. Versuche mit reinem Vergilbungsvirus lau
fen an.

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

5. Isolierung von Rilbenmosaik- und Vergilbungsvirus durch Gelfiltration

Die Trennung der Viren von Zelltrummern und gelosten Proteinen an sehr
niedrig vernetzten Gelsaulen spezieller Matrix konnte bei Blattsaften von
Ruben gegenuber unseren Vorversuchen verbessert werden. Da bisher noch
keine Gelfiltrationsversuche an derartig langen Viren bekannt sind und die
Reindarstellung fur eine biochemische Untersuchung Voraussetzung ist, wer
den diese Versuche fortgesetzt.

(B. Lerch und H. Stegemann in Zusammenarbeit mit F. Koch vom Forschungs
institut der Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Einbeck, J. Brandes, 0. Bode,
R. Bercks von der Biologischen Bundesanstalt, Braunschweig, und F. Timm
vom Max-Planck-lnstitut fur experimentelle Medizin, Gottingen)

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusiorschung in Braunschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen Uber die Pfropfenkrankheit der Kartoffel

In zunehmendem Mafle wurde das Auftreten der Pfropfenkrankheit in Kar
toffelbestanden beobachtet. Die Schaden an den Knollen waren in Abhangig
keit von der Sorte unterschiedlich stark und umfaflten tief in die Knolle zie
hende nekrotische, im Schnitt kreisformige Zonen, die zur Pfropfenbildung
fuhrten, bis zu feinen, uber das gesamte Knollenfleisch verteilten diffusen
Eisenflecken. Oft waren auch nur Schaden der Schale in Form von eingesun
kenen Flecken und Sternrissen zu beobachten, die den Symptomen der aus
Holland beschriebenen ABC-Krankheit glichen. Von frischen Knollen konnte
regelmaflig das Rattle-Virus durch Ubertragung auf Testpflanzen isoliert
werden, jedoch wurde nie das Tabaknekrose-Virus als Erreger der ABC-
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Krankheit gefunden. Erfolgreiche Abimpfungen von Unkrautwurzeln zeigten 
das starke Vorkommen des Rattle-Virus in den betreffenden Boden. In kei
nem der untersuchten Falle waren Symptome am Kartoffellaub zu erkennen, 
und es konnte auch keine Virusiibertragung durch die Knollen auf den Nach
bau nachgewiesen werden. 

(0. Bode in Zusammenarbeit mit G. Borchardt vom Pflanzenschutzamt Han
nover) 

2. Untersuchungen iiber die Bodeniibertragung eines Stammes des t o m a t o
b u s h y  s t u n t  v i r u s

Durch zahlreiche Versuche konnte nachgewiesen werden, daB ein in Italien
van Petunien isolierter Stamm des tomato bushy stunt virus durch den Boden
gesunde Petunienpflanzen infizieren konnte. Auch Zusatze van Virussuspen·

sionen oder zerschnittenen infizierten Blatt.em zu sterilisierter Ertle fiihrten
zur Erkrankung gesunder Pflanzen. AuBer bei der Petunie wurde auch bei
einer Reihe anderer Pflanzenspezies eine Infektion der Wurzeln gefunden.
Das Virus konnte leicht auch noch nach fast einem halben Jahr in Bodenauf
schwemmungen nachgewiesen werden. Offenbar wird das Virus aus den
Wurzeln infizierter Pflanzen ausgeschieden. Es konnte gezeigt werden, daB
in natiirlich infizierten Boden keine virusiibertragenden Nematoden vor
kamen und daB das Virus Petunienwurzeln auch in Abwesenheit von Vek
toren zu infizieren vermag.

(0. Bode in Zusammenarbeit mit J. Volk und 0. Lovisolo, Universitat Turin,
ltalien)

3. Vergleichende Untersuchungen iiber verschiedene Isolate des Kakteen-X
Virus

Verschiedene Isolate dieses Virus aus Deutschland, Jugoslawien und Nord
amerika zeigten nur kleine Unterschiede in ihrem Verhalten gegeniiber
Wirtspflanzen. Form und GroBe der Partikeln waren gleich. Einige Isolate
zeigten deutliche Unterschiede in serologischer Hinsicht.

(J. Brandes in Zusammenarbeit mit R. Bercks und R. Casper, Institut fiir
Virusserologie, D. Milicic, Universitat Zagreb, Jugoslawien, und M. Chessin,
University of Montana, Missoula, USA)

4. Untersudmngen iiber physikalische, chemische und serologiscb.e Eigenscb.af
ten des o d o n t o g I o s s u m r i n g s p o t v i r u s

Das odontoglossum ringspot virus konnte als Verwandter des Tabakmosaik
virus identifiziert werden, obgleich es in einer Reihe von Eigenschaften
(Aminosaurenzusammensetzung, UV-Absorptionsspektrum, Verhalten in der
analytischen Ultrazentrifuge, Wirtspflanzenkreis) deutlich vom Normalstamm
des Tabakmosaikvirus verschieden ist.

(H. L. Paul in Zusammenarbeit mit C. Wetter, Botanisches Institut der Uni
versitat Saarbriicken, H. G. Wittmann, Max-Planck-Institut fur molekulare
Genetik, Tiibingen, und J. Brandes)

5. Reinigung, physikocb.emiscb.e Eigenscb.aften und Wirtspflanzenkreis zweier
Virusisolate aus A t r o p a b e 11 a d o n n a

Beide Isolate stellen Stamme eines hochinfektiosen, isometrischen und in
homogenen Virus dar, das mit keinem der bisher bekannten isometrischen
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Viren identisch sein diirfte. Die Viren sind reich an RNS und thermostabil, 
ihr Wirtspflanzenkreis scheint auf die Familie der Solanac een beschrankt zu 
sein. (H. L. Paul in Zusammenarbeit mit 0. Bode) 

6. Untersuchungen iiber granulierte Insektizide

Der EinfluB abziehender Ausbringungsarten auf die aphizide Wirkung von
Disyston wurde im zweiten Jahr an der Kartoffelsorte ,Lori' gepriift. Der
Vergleich mit Unbehandelt zeigte eindeutig eine gute aphizide Wirkung bei
allen drei Behandlungsformen. Innerhalb der behandelten Parzellen wurde
der geringste Blattlausbesatz bei normaler Anwendung des Mittels mit 0,6
bis 0,7 g je Pflanzloch ermittelt. Wie im Vorjahre waren demgegeniiber bei
Ausbringung des Mittels in Bandform etwa 10 cm neben der Pflanzlochreihe
die Blattlauszahlen hoher. Ahnlich, aber etwas hoher lagen die Werte bei
Ablage des Mittels in der Reihe zwischen je zwei Pflanzstellen. Die gegen
iiber 1964 insgesamt hoheren Blattlauszahlen auf den behandelten Parzellen
sind auf hohe Niederschlage und iiberma.Bige Auswaschung des Mittels zu
riickzufiihren. Die Abtotungsquote war bei Myzus persicae niedriger als bei
Aphis nasturtii und Aphis frangulae. (J. Volk)

7. Ubertragungsversuche mit dem b a r  I e y ye I I ow dwa r f  vi r u s

Die Ubertragungsverhaltnisse bei zwei amerikanischen Stammen dieses Virus
(RPV = Rhopalosiphum-padi-Stamm, MA V = Macrosiphum-avenae-Stamm,
von Herrn Dr. Rochow, New York) mit den Blattlausarten Rhopalosiphum padi

und Macrosiphum avenae aus hiesigen Laborzuchten wurden untersucht. Bei
wechselnden Aufnahme- und Abgabezeiten von 1-3 Stdn. betrugen die
Ubertragungsquoten 9-12 °/o fiir den RPV-Stamm mit Rh. padi und 5-13 °/o
fiir den MAV-Stamm mit M. avenae. Versuche zur Ubertragung dieser beiden
Stamme auf mehrere deutsche .Hafer- und Gerstensorten wurden eingeleitet.

(J. Volk) 

8. Blattlausbeobachtungen im Zusammenhang mit Untersuchungen iiber die

Ausbreitung des Y-Virus in Kartoffelbestanden

Die seit 1959 laufenden Blattlausbeobachtungen wurden fortgesetzt. Die Blatt
lausentwicklung 1965 war in verschiedener Hinsicht der des Jahres 1961
vergleichbar. Die Flugtatigkeit von Myzus persicae war zwar schwach, aber
von Mai bis August feststellbar, eine Flugpause in der ersten Julidekade
ausgenommen. Den iiberwiegenden Anteil an der Population stellten bis Ende
Juni Aphis nasturtii und Aphis frangulae. In der folgenden Periode bis Ende
Juli herrschte verschiedentlich Myzus persicae vor.

(J. Volk in Zusammenarbeit mit 0. Bode) 

9. Untersuchungen iiber das M- und S-Virus der Kartoffel

Versuche zu der Frage, in welchem Umfang verschiedene Stamme dieser
Viren durch Insekten iibertragbar sind, wurden durchgefiihrt. Bei Ubertra
gungen mit Myzus persicae als Vektor mit 4 Isolaten wurden bei Aufnahme
und Abgabezeiten von mindestens 24 Stunden Infektionsquoten von 1-9 0/o
erreicht.

(J. Volk in Zusammenarbeit mit R. Bartels, Institut fiir Virusserologie) 
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bb) Im Berichtsjahr laufende Forscbungsvorhaben: 

1. Versuche zum Nachweis des Kartof.fel-M-Virus durcb Indikatorpilanzen

Die im Vorjahre begonnenen Versuche wurden mit 5 Isolaten des M- und
2 Isolaten des S-Virus fortgesetzt. Es wurde bereits eine groBere Zahl von
Spezies aus der Familie der Solanaceen auf den moglichen Wirtspflanzen
charakter gepri.ift. Die meisten Arten der Gattung Solanum erwiesen sich als
anfallig fi.ir alle Isolate, jedoch wurden nur bei Solanum rostralum Symptome
beobac:htet. Auf bekannten Wirtspflanzen gaben die versc:hiedenen Isolie
rungen unterschiedlic:he Reaktionen, wobei alle Ubergange zwischen M- und
S-Virus zu erkennen waren. Eine fi.ir den Nachweis brauchbare Testpflanze
konnte bislang nicht gefunden werden. (0. Bode)

2. Untersuchungen iiber ein bisher unbekanntes Virus der Kartoffel

Von einer Pflanze der Sorte ,Grata' mit leichtem Mosaik konnte ein mec:ha
nisch i.ibertragbares isometrisches Virus isoliert werden, das mit den von der
Kartoffel bekannten Viren nicht identisch ist. Das Virus konnte auf einige
Spezies aus der Familie der Solanaceen i.ibertragen werden. Versuche zur
Charakterisierung des Virus sind eingeleitet. (0. Bode)

3. Elektronenmikroskopische Untersuchung von gestreckten Pflanzenviren

Durc:h diese Untersuchungen sollen die Voraussetzungen fi.ir eine weitere
Bearbeitung gestreckter Viren im Hinblick auf eine Identifizierung und
Klassifizierung geschaffen werden. (J. Brandes)

4. Untersudmngen iiber Sellerieviren

Zwei Viren, die aus Italien bzw. Westdeutsc:hland von Sellerie isoliert wur
den, unterscheiden sich in der Normallange der gestreckten Pa.rtikeln, im
Wirtspflanzenkreis und anderen Eigenschaften. Eine eingehende Charakteri
sierung der beiden Viren soil erfolgen.

(J. Brandes in Zusammenarbeit mit E. Luisoni, 
Entomologisches Institut Turin, Italien) 

5. Untersucbungen Uber Viren der Gramineen
Zur Erforschung der Verbreitung von Gramineenvirosen in Deutsc:hland war
es zunachst notwendig, die Symptombildung an Wirtspflanzen und den Wirts
pflanzenkreis der entsprechenden Viren zu studieren. Dabei wurde das Haupt
augenmerk auf die Viren gelegt, die die Rotblattrigkeit des Hafers und die
Verzwergung und Vergilbung der Gerste (barley yellow dwarf virus) hervor
rufen. Virusiibertragungen konnten nur mit Hilfe von Aphiden (Rhopalosi
phum padi) vorgenommen werden. Umfangreiche Versuche zur mechanischen
Ubertragung blieben erfolglos. Am gi.instigsten erwiesen sic:h lnfektionen an
jungen Keimlingen im Koleoptilenstadium, wobei sowohl bei Infektionen der 
Wurzel als auch der Koleoptile deutliche Symptome auftraten. Neben dem
BYDV wurden das Raigrasmosaikvirus, das barley stripe virus und das
Maismosaikvirus im Hinblick auf die Symptombildung an versc:hiedenen
Wirtspflanzen beobac:htet. Eine Reihe infizierter Pflanzen mit unbekannten
Symptomen wurde untersucht. (W. Huth)

6. Kultur von meristematiscbem Gewebe zur Virusbefreiung total infizierter,

vegetativ vermehrter Kulturpflanzen

Von Kartoffelsorten, die durch das S-Virus vollig infiziert waren, wurden
kleine Gewebestiicke aus dem Vegetationspunkt prapariert und steril auf
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Niihrboden ubertragen. Es kam zunachst darauf an, die mogliche minimale 
GewebegroBe und die gunstigste Zusammensetzung des Substrats zu erpro
ben. Dabei galt es, vor allen Dingen Stoffe, die das Wachstum hemmen, aus
zuschalten. Es wurden bislang uber 1000 Praparate hergestellt, die bei kon
stanter Beleuchtung und Temperatur gehalten werden. 

(0. Bode in Zusammenarbeit mit W. Huth) 

7. Versuche zur Spaltung verschiedener gereinigter Viren in Untereinheiten
und deren physikalische Charakterisierung

Die Versuche ergaben bisher, daB bei einigen dieser Viren ein Abbau in
definierte Untereinheiten moglich ist. Es wird gepruft, inwieweit die Abbau
produkte den nativen Untereinheiten entsprechen. (H. L. Paul)

8. Untersuchungen iiber die Untereinheiten des c a r n a t  i o n I a t e n t v i r u s

Mit Hilfe hydrodynamischer Untersudrnngen soll die GroBe der Protein
untereinheiten dieses Virus ermittelt werden. Chemische Versuche zur Kla
rung derselben Frage wurden zusammen mit Dr. H. G. Wittmann (Max
Planck-Institut fur Biologie, Abt. Melchers, Tubingen) durchgefuhrt. Da alle
Analysenmethoden, die bei anderen Viren (z. B. TMV) erfolgreich sind, bei
diesem Objekt nicht zu brauchbaren Ergebnissen gefuhrt haben, sind Unter
suchungen im Gange, geeignetere Behandlungsverfahren zu finden.

(H. L. Paul in Zusammenarbeit mit H. G. Wittmann, 
Max-Planck-Institut fur Biologie, Abt. Melchers, Tubingen) 

Institut iiir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Versuche Uber den Hexenbesenwuchs bei Azaleen

Pflanzen, die aus Stecklingen des Hexenbesenmaterials herangezogen wor
den waren, dienten als Unterlagen fur Pfropfungen mit gesunden Reisem.
Ein geringer Prozentsatz der Reiser wuchs gut an, zeigte aber ebenso wie die
im Vorjahre angestellten reziproken Pfropfungen keinerlei Beeinflussung.
Es kann daher angenommen werden, daB die Hexenbesen der Azaleen nicht
<lurch ein Virus hervorgerufen werden. (H. A. Uschdraweit)

2. Untersuchungen iiber die Bedingungen zur Produktion von Pflanzkartoffeln

in Venezuela

Es ist beabsichtigt, in den Hohenlagen Venezuelas die Produktion von Pflanz
kartoffeln fur den Bedarf des Landes aufzunehmen. Vorgesehen ist hierfur
das Gebiet der Anden oberhalb von etwa 2000 m. Stichprobenuntersuchungen
ergaben, daB Myzus persicae, der Hauptubertrager von Kartoffelviren, auch
in diesen Hohenlagen der venezolanischen Anden anzutreffen ist. Die be
kanntesten Kartoffelviren sind auf den Feldern keineswegs selten. Sie kon
nen in Unkrautem und. Kulturpflanzen nach der Aberntung des Kartoffel
feldes uberdauem, bis wieder neu bestellt wird. Frost, der die Infektions
quellen fur einige Monate ausschaltet, fehlt in den in Frage kommenden Ge
bieten. Wenn nicht Anbaubeschrankungen eingeleitet und zweckentspre
chende hygienische MaBnahmen ergriffen werden, sind die Moglichkeiten
fur eine Produktion von Pflanzgut in Venezuela als wenig gunstig zu be
urteilen. (K. Heinze)

A 58 



3. Untersuchungen i.iber die Blattlausfauna Venezuelas

Wahrend eines Studienaufenthalts in Venezuela wurden etwa 100 Proben
von Blattlausen gesammelt. Unter dem Alkoholmaterial befindet sich auch die
fiir Venezuela neue Erdbeerblattlaus Pentatrichopus fragaetolii. Die Art ist
der wichtigste Ubertrager der Erdbeervirosen. Da Venezuela beabsichtigt, in
den Gebirgslagen den Erdbeeranbau einzufi.ihren, ist der Nachweis dieser
Blattlaus im Erdbeerzucht- bzw. -vermehrungsgarten bei Merida von wirt
schaftlicher Bedeutung. (H. Heinze)

4. Untersuchungen i.iber die Blattlausfauna im Bereich von Weinbaugebieten

Das in den letzten Jahren in Weinbaugebieten von Mosel, Ahr, Rhein und
ihrer Nachbarschaft gesammelte Blattlausmaterial konnte jetzt aufgearbeitet
werden. Insgesamt wurden etwa 235 verschiedene Blattlausarten gesammelt,
71 dieser Blattlausarten sind zu den Virustibertragern zu rechnen. Mit Aus
nahme der Reblaus sind nur etwa 7 Arten gelegentlich an der Rebe anzu
treffen. Nach unseren heutigen Kenntnissen iibertragen diese Arten, obwohl
ein Teil von ihnen zu den Virusiibertragern gehbrt, keine Viren auf Reben.
Die in den Rebanbaugebieten vorkommenden Blattlausarten haben Bedeu
tung als Verbreiter von Virosen auf dem Unterwuchs und den Zwischen
kulturen der Rebgarten. Bei Massenauftreten sind auch Kulturen aufierhalb
der Rebgarten durch Blattlause, die zu ihnen iiberwandern, bedroht.

(K. Heinze) 

5. Morphologisch-statistische Untersuchungen an der Holunderlaus A p h i  s
s a m b u c i uncl zwei Subspezies

Untersucht wurden Aphis sambuci, A. sambucina und eine gelbgefarbte Form
von A. sambuci. Nach den morphologischen Untersuchungen und der statisti
schen Auswertung der MeBergebnisse handelt es sich bei diesen drei Formen
um die Art A. sambuci sambuci L., um die Unterart A. sambuci sambucina,
von C. Borner ursprtinglich als Art aufgefaBt, und um eine gelbgefarbte Un
terart, die hbchstwahrscheinlich mit der von Walker als A. picta beschrie
benen Art iclen1isch ist. Ihr Name muB deshalb Aphis sambuci picta lauten.

{I. Iglisch) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen i.iber Virosen bei Kakteen

Mechanische und Pfropfi.ibertragungen des Kakteen-X-Virus auf Samlinge
von Kakteenarten, die noch nicht als Wirtspflanzen bekannt waren, gelangen
fast in allen Fallen. - Das Hexenbesenvirus wurde durch Pfropfung auBer
auf Arten der Unterfamilie Opuntioideae auch auf Arten der Gattungen
Acanthocereus, Borzicactus, Cereus, Eriocereus, Lobivia, Mediocactus, Neopor

teria und Notocactus iibertragen. Versuche, das Virus mechanisch zu iiber
tragen, mil3langen bisher. - Aus einem krankelnden Exemplar von Aporocac

tus ilageJlitormis wurde ein Virus isoliert, das offenbar isometrische Partikeln
besitzt und sich durch seinen Wirtspflanzenkreis und seine physikalischen
Eigenschaften von den bisher bekannten Kakteenviren unterscheidet. Es konnte
mechanisch auf einige Kakteenarten (u. a. Arten der Gattung Epiphyllum}, auf
Chenopodium quinoa und einige Amaranthaceae iibertragen werden. C. quinoa
erkrankte systemisch und reagierte auf die Infektion mit Absterben der Trieb
spitze; die Amaranthaceae zeigten Mosaiksymptome und leichte Nekrosen.
Die Inaktivierungstemperatur liegt bei etwa 50° C. (H. A. Uschdraweit)
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2. Elektronenmikroskopische Untersuchungen am Gewebe virusinfizierter
Kakteen (neu)
Um Partikeln noch nicht naher bekannter Virusarten in Geweben von Kak
teen aufzufinden, wurden verschiedene Ultradiinnschnittmethoden ange
wandt, die bislang bei den voluminosen, wasserreichen, aber plasmaarmen
Zellen noch zu keinem befriedigenden Ergebnis fiihrten.

(H. A. Uschdraweit und H. Petzold) 

3. Untersuchungen iiber Virosen der Gattung K a I a n c h o e
Weitere Versuche mit dem ,Niirnberg'-Virus (urspriinglich von der Kalan

choe-Hybride ,Niirnberg' stammend) und dem Densiflora-Virus (von der bo
tanischen Art K. densiflora stammend) bestatigten die Annahme, daB bier
zwei verschiedene Virusarten vorliegen. Das .Ni.irnberg'-Virus ist wirt
schaftlich wichtig, da es haufig sehr auffallige Symptome hervorruft und
dadurch den Verkaufswert herabdriickt; es konnte auch im Berichtsjahre in
mehreren vegetativ vermehrten Hybridensorten nachgewiesen werden. Es ist
mechanisch nicht i.ibertragbar, doch deuten Beobachtungen auf eine Ubertra
gung durch Vektoren (Insekten?). - Das Densiflora-Virus wurde bisher nur
einmal gefunden; es beeinfluBt die Gestalt und Bliihwilligkeit der befallenen
Arten, die aber nur geringe wirtschaftliche Bedeutung haben. Es ist in be
schranktem MaBe mechanism iibertragbar. Beide Viren befallen offenbar fast
nur Arten der Gattung Kalanchoe mit unterschiedlicher Auswirkung. Wichtig
ist das Verhalten von Aichryson dichotomum, das nur auf das ,Niirnberg'-Virus
anspricht und daher zur Unterscheidung beider Viren dienen kann.

(H. A. Uschdraweit) 

4. Untersuchungen iiber ein Virus der Zimmerlind.e ( S p a r m a n n i a a f r i -
c a n a)

Erstmalig wurden Samlingspflanzen von S. africana in die Versuche einbe
zogen. Diese zeigten sowohl im Habitus als auch in ihrem Verhalten gegen
iiber einer Virusinfektion (durch Pfropfung) auffallige Unterschiede. Neben
den bisher beobachteten Enationen und Blattentsteilungen traten Adernauf
hellungen, Blattverfarbungen und Biischeltriebe auf. (H. A. Uschdraweit)

5. Versucbe iiber den Wirtspflanzenkreis und die Ubertragung einer Virus
krankheit auf E u p h o r b i a p o I y c h r o m a
Auch im Berichtsjahre konnte die Krankheit in Anlagen und Gartenbaubetrie
ben Berlins haufig beobachtet werden. Ubertragungsversuche auf andere
Arten der Gattung Euphorbia durch Preflsaft und durch Pfropfung blieben im
allgemeinen erfolglos, lediglich E. esula und E. pulcherrima zeigten Reaktionen,
die jedoch noch i.iberpriift werden miissen. Weitere Ubertragungsversuche
mit Insekten sind noch nicht abgeschlossen.

(H. A. Uschdraweit und K. Heinze) 

6. Versuche zur Darstellung des Dahlienmosaikvirus
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Durch Verwendung der Ultradi.innschnittechnik konnten jetzt die Elementar
teilchen des Dahlienmasaikvirus im Blattgewebe van drei mit der Dahlie ver
wandten und mit dem Dahlienmosaik infizierten Pflanzen nachgewiesen
werden. In den Epidermiszellen, den Schlieflzellen un:d in besonderem MaBe
in den Palisaden van Verbesina encelioides, Zinnia elegans und Sanvitalia
procumbens waren nach verschiedenen Fixations- und Nachbehandlungsver
fahren Viruspartikeln zu beobachten. Ferner wurde das Virus im Blattgewebe



von drei Dahliensorten festgestellt. In einer weiteren der Dahlie verwandten 
Art - Calendula spec. - waren bislang keine Partikeln aufzufinden. Die 
isometrischen (spharischen) Partikeln haben nach vorlaufigen Messungen 
einen Durchmesser von 22,5 mµ; sie liegen verstreut in groflen Ausbuchtun
gen des Zytoplasmasaume,s. Die Grundsubstanz dieser Plasmaausstiilpungen 

ist fein granuliert und von mehr oder weniger groflen Hohlraumen durch
setzt. In ihnen liegen die Viruspartikeln in dichter, oft halbkristalliner Pak
kung. Dieses Erscheinungsbild findet sich sowohl in Zellen ausgewachsener 
als auch junger Blatter. In nichtinfizierten Pflanzen waren keine Partikeln 
vorhanden. (H. Petz.old) 

7. Untersuchungen Uber viruskristallahnliche Einschlilsse in Pflanzenzellen
(neu)
Nach Anwendung von Osmium- oder Glutaraldehydfixation mit anschlieflen
der Kontrastierung oder Nachfixation, aber nicht nach Kaliumpermanganat
fixation und verschiedenen Nachbehandlungen wurden kristalloide, virusag
gregatahnliche Einschliisse in den Bliittern von Zinnia elegans, Sanvitalia
procumbens, Verbesina encelioides, Calendula spec. und drei Dahliensorten
festgestellt. Die Einschliisse liegen im Plasmasaum der Palisadenzellen in 
feinkornigen, von einer einfachen Membran umgebenen Eiweiflvakuolen.

Ihre Feinstruktur wechselt mit den Schnittrichtungen, und es besteht Grund
zu der Annahme, dafl die kristalliihnlichen Einschliisse aus faden- oder rohr
chenformigen Grundelementen zusammengesetzt sind. Diese Einschliisse sind
sowohl in gesunden als auch in virusinfizierten Pflanzen vorhanden; ihre
Bedeutung ist noch nicht gekliirt. (H. Petzold)

8. Untersuchungen krankhafter Erscheinungen an den Blattern der D i e f f  e n -
b a c h i a  pi c t a
Die Untersuchungen konnten noch nicht abgeschlossen werden. Die, bisher
gewonnenen Ergebnisse der Pfropfungen deuten jedoch darauf hin, dafl die
Schrumpfungserscheinungen der Blatter nicht viros, sondern genetisch be

dingt sind. (I. Iglisch)

9. Untersuchungen Uber die Ubertragbarkeit des Freesienmosaiks durch Blatt
lause
Es war auch im Berichtsjahre nicht moglich, die Bedingungen im Gewiichs
haus fiir einen reichlichen Bliitenansatz bei Freesien zu schaffen. Die Tem
peraturen liegen durchweg zu hoch. Anderer geeigneter Gewiichshausraum
fehlt. Eine sichere Diagnose ist nur auf Grund der Bliitenscheckungen zu

stellen. (K. Heinze)

10. Feststellung der Ubertragbarkeit der Vergilbungskrankheit der WasserrUbe
durch Blattlause und PrUfung der Ubertragungsmoglichkeit auf Zierpflanzen
Myzus persicae hat das Virus der Vergilbungskrankheit der Wasserriibe
schon nach einstiindiger Saugzeit auf der Infektionsquelle und einer anschlie
flenden Saugzeit von 2 Stunden auf der Testpflanze vereinzelt iibertragen
konnen. Trotz groflerer Zahl von Ubertriigern je Pflanze ist der Ubertragungs
erfolg nach kurzer Aufnahmezeit bei wiederholtem Weitersetzen geringer
als bei langen Infektionssaugzeiten. Einzeltiere behalten die Infektiositiit
nach 24stiindiger Aufnahmezeit bis zu 22 Tage. Es sind in den Versuchen
bis zu 12 Pflanzen infiziert worden. Als Ubertriiger konnen auch die Blattlaus-
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arten Dysaulacorthum vincae und Rhopalomyzus ascalonicus dienen. - Die 
Vergilbungskrankheit der Wasserriibe geht nach vorlaufigen Versuchen auf 
Alyssum saxatile, Arabis caucasica, Aubrietia delloides, Cheiranthus cheiri, 
f -Iesperis matronalis, Iberis coronaria, Iberis sempervirens, Lunaria annua, 
Matthiola incana, Chinakohl und Markstammkohl iiber. (K. Heinze) 

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

Ein Teil der Dactynolinae ruft durch die Saugtatigkeit starke Schadigungen
an den besogenen Pflanzenteilen hervor. Durch Ubersetzversuche wird z. Z.
geklart, wieweit Arten, die keine Schaden verursachen, auf krankhaft ver
anderten Blattern lebensfahig bleiben. Die fiir die biologischen Versuche be
nutzten Arten werden gleichzeitig auf ihre Ubertragerqualitat fiir phyto
pathogene Viren getestet. (K. Heinze und P. Sobhani)

12. Elektronenmikroskopische Untersudmngen am Speichelapparat der Zikade
E u s cel i s  p l eb eju s
Die elektronenmikroskopischen Arbeiten in den Speicheldriisen der Zikaden
wurden fortgesetzt. Hierbei bereitete es grofle Schwierigkeiten, die elektro
nenmikroskopischen Beobachtungen den lichtmikroskopischen Befunden zu
zuordnen. Wenn auch die Sekretbildung im weiteren Sinne geklart werden
konnte, war es nicht imrner moglich, die Diinnschnittbilder der verschiede
nen Driisenlappchen zu den lichtmikroskopisch zu unterscheidenden, sekret
bildenden Acinitypen in Beziehung zu setzen. Die Versuche werden deshalb
rnit verfeinerten Praparationsmethoden, die eine Zerlegung der Driisen in
ihre einzelnen Elernente vor der Fixation und Einbettung zum Ziele haben,
weitergefiihrt. (H. Petzold)

13. Untersuchungen Uber die hemmende Wirkung von Blattlaussaften auf ver
schiedene Virusarten
Die Versuche rniissen noch weiter fortgesetzt werden, da bisher ungiinstige
klirnatische Bedingungen die hierfiir notwendige Massenvermehrung von
verschiedenen Blattlausarten nicht erlaubten. (H. Petzold)

14. Morphologische und biologische Untersuchungen an der Blattlausgattung
Ap p el i a
Die Auffassung, dafl Appelia schwartzi, A. prunicola und A tragopogonis ge
trennte Arten sind, konnte durch Vergleich der Korperpreflsafte, durch Ge
wichtsbestimmung und durch Errnittlung weiterer morphologischer Unterschei
dungsmerkmale gesichert werden. Eine vierte Art, Appelia setosa, von Hille
Ris Larnbers als Unterart zu A tragopogonis gestellt, wurde morphologisch
untersucht. Die an Tragopogon longirostris in Palastina vorkommende Art
weist so wesentliche Unterschiede gegeniiber den europaischen Arten auf,
dafl es nicht berechtigt erscheint, sie nur als Unterart aufzufassen. - Bei
Ubertragungsversuchen mit Viren konnte die Ubertragerqualitat der Arten
fiir eine Reihe von Viren getestet werden. Die Untersuchungen iiber die
Biologie der in Deutschland vorkommenden Appelia-Arten stehen vor dern
Abschlufl. (M.Mostafawy)

15. Phytopathologische, morphologische und systematische Untersuchungen der
.,Schwarzen Blattlause", A p h i  s f a b a e und verwandte Arten
Auf Grund der Wirtspflanzentestversuche der vergangenen Jahre ist es z. Z.
moglich, durch Anzucht der ,,Sd1warzen Blattlause" auf speziellen Testpflan-
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zen wie Vicia faba, Papaver somniferum, Chenopodium quinoa, Beta vulgaris 

und Solanum nigrum die Arten Aphis acanthi, A. iabae, A. evonymi, A. arma
ta, A. philadelphi und A mordwilkoi eindeutig voneinander zu trennen. -
Dadurch, daB einige dieser Arten - so z. B. A. acanthi und A. mordwilkoi -
stark in Subspezies aufspalten, bereitet ihre morphologische Trennung groBe 
Sc:hwierigkeiten. - Die morphologischen Arbeiten werden fortgesetzt, ebenso 
die Virusiibertragungsversuche mit den erwii.hnten 6 und weiteren etwa 15 
mit Aphis iabae verwandten Blattlausarten. Mit den 6 genannten Arten sind 
Kreuzungsversuche geplant. (I. Iglisch) 

16. Untersuchungen iiber B rac h y c a u  d u  s s pi r a e a  e , einer an S pi -
r a e n schadlichen Biattlaus (neu)
Von Juli bis zum Spii.therbst 1965 trat diese Blattlaus in Massen an Spira.en
der Parkanlagen Berlins auf und verursachte starke Blatt- und Triebver
kriimmungen. Der bisher unbekannte Lebenszyklus dieser Blattlaus konnte
vollstii.ndig verfolgt werden. Als Wirtspflanzen nimmt Brachycaudus spiraeae
die vier Spirii.enarten Spiraea bumalda, S. salicifolia, S. arguta und S. vanhout
tei an; letztere stellt den Hauptwinterwirt dar. - Die Morphologie aller Er
scheinungsformen wird z. Z. untersucht. (I. Iglisch)

17. Eiektronenmikroskopische Untersuchungen iiber Abkommlinge des Bakte
rienparasiten B d e I I o v i b r i o b a c t e r i o v o r u s (neu)
In Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Bakteriologie wurden elektronen
mikroskopische Untersuchungen an einer Reihe von saprophytischen Ab
kommlingen des Bakterienparasiten Bdellovibrio bacteriovorus aufgenommen.

(H. Stolp und H. Petzold) 

Institut fi.ir Virusserologie in Bra.unschweig 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen zur Charakterisierung des Tomatenschwarzringflecken-Virus
( t o m a t o b I a c k r i n g v i r u s ) in Reben
Aus Reben der Sorte ,Aramon X Riparia 143 A M. G.', die eine zeitweilige
Wachstumsreduktion, Farbabweichungen an den Blattern und BlattmiBbil
dungen zeigen, wurde ein Stamm des Tomatenschwarzringflecken-Virus iso
liert. Der Identitii.tsnachweis stiitzte sich hauptsii.chlic.h auf serologisc.he Be
funde und Prii.munitii.tsteste. Durch serologisc.he Dberkreuzreaktionen wurde
eine sehr enge Beziehung zu einem aus Pfirsich gewonnenen Isolat beobachtet.
Das Virus lieB sich durch Pfropfung von Rebe zu Rebe iibertragen. Desgleichen
war eine Riickiibertragung von Chenopodium amaranticolor auf Rebe moglich.

(R. Bercks in Zusammenarbeit mit G. Stellmach 
vom Institut fur Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues) 

2. Untersuchungen iiber ein Tomatenschwarzringflecken-Virus ( t o m a t o
b I a c k r i n g v i r u s ) in Mandelbaumen
In einer rheinischen Baumschule wurden zwei Mandelbii.ume (Prunus amygda
lus var. saliva) gefunden, die an der Blattunterseite Enationen aufwiesen und 
dadurch den Verdacht auf eine Virose erweckten. Die Pflanzen batten auBer
dem einen gestauchten Wuchs und Blattdeformationen. Ubertragungen auf
versc.hiedene krautige Pflanzen ergaben Symptombilder, die ein Vorliegen
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des Tomatenschwarzringflecken-Virus vermuten lieBen. Dies wurde durch 
serologische Priifungen bestatigt. Durch Reaktionen von Seren gegen ver
schiedene Stamme des Virus wurde eine sehr nahe Beziehung zu dem typi
schen englischen und zwei weiteren deutschen Stammen festgestellt. Eine 
entferntere Verwandtschaft ergab sich zu dem als Pseudoaucuba-Virus be
zeichneten Stamm. Es handelt sich um den erstmaligen Nachweis des Virus 
in Mandeibaumen. 

(R. Bercks in Zusammenarbeit mit W. Mischke 
vom Landespflanzenschutzamt Mainz, jetzt · Pflanzenschutzamt Stuttgart) 

3. Vergleichende Untersuchungen iiber verschiedene Isolate des Kakteen-X
Virus

Verschiedene Isolate des Kakteen-X-Virus (cactus virus X) aus Deutschland,
Jugoslawien und den USA wurden hinsichtlich ihrer serologischen Verwandt
schaft und ihrer Normallange untersucht. Trotz gleicher Normallange und
nur geringer symptomatologischer Unterschiede zwischen den einzelnen Iso
laten lieBen sich teilweise betrachtliche serologische Unterschiede nachwei
sen. Diese konnen es zweifelhaft erscheinen !assen, ob alle Isolate als
Stamme eines Virus anzusehen oder einzelne als seibstandige Arten zu be
zeichnen sind. Es wird vorgeschlagen, trotz moglicher Einwande vorlaufig
alle Isolate als dem Kakteen-X-Virus zugehorig zu betrachten.
(R. Bercks und R. Casper in Zusammenarbeit mit J. Brandes vom Institut fiir
landwirtschaftliche Virusforschung, D. Milicic und N. Plese in Zagreb, M. 
Chessin in Missoula)

4. Methodische Untersudmngen iiber eine serologische Virusbestimmung im
Photometer
Zur serologischen Virusbestimmung wurde eine· neue Methode entwickelt,
die auf der photometrischen Messung des Antigen-Antikorper-Komplexes
bei einer WeUenlange von 365 nm beruht. Virussuspensionen und Seren
weisen hohe Extinktionswerte im Bereich unter 330 nm Wellenlange auf,
wahrend sich ein Antigen-Antikorper-Komplex durch eine Verschiebung der
Extinktionswerte zum langerwelligen Bereich hin auszeichnet. Dadurch steigt
die Extinktion zwischen 330 und 400 nm erheblich an und ermoglicht eine
quantitative Virusbestimmung bei 365 nm. Diese zeitsparende Methode ist
auf stabchenformige und isometrische Viren anwendbar. (R. Casper)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Serologische Untersuchung eines Virusisolates aus Stechapfel
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Ein Virusisolat aus einer amerikanischen Stechapfelart mit einer Normal
lange von 721 mµ (Y-Virusgruppe) wurde auf Grund einer Symptomausbil
dung auf verschiedenen Tabaksorten zunachst den Nekrosestammen des
Kartoffel-Y-Virus zugeordnet. Erganzende Untersuchungen auf anderen Test
pflanzen lieBen dagegen vermuten, daB hier ein Stamm des Tabakatzvirus
vorliegen konnte. Zwecks genauer Identifizierung wurde mit serologischen
Untersuchungen begonnen, die nach Herstellung eines Antiserums gegen das
Datura-Isolat und riach Uberkreuzversuchen mit den oben genannten Viren
und dem Bilsenkrautvirus bzw. deren Antiseren bislang folgendes ergaben:
a) Es bestehen keine gesicherten serologis·chen Beziehungen zum Kartoffel
Y-Virus, und zwar sowohl zur Normalgruppe als auch zur Nekrosegruppe.



b) Die serologische Verwandtschaft zum Tabakatzvirus ist nur als weitlaufig
anzusehen.
c) Eine serologisch engere Beziehung besteht zum Bilsenkrautmosaikvirus.
Diese ist jedoch nur einseitig. ausgebildet, so dafi das Isolat nicht als Stamm
des Bilsenkrautmosaikvirus, sondern zunachst als selbstandiges Virus anzu
sehen ist, das jedoch zweifelsfrei zur Gruppe der Y-Viren zu zahlen ist.

(R. Bartels in Zusammenarbeit mit R. Kahn, Glenn Dale, Maryland/USA) 

2. Untersucbungen iiber Rebenvirosen
Das im vorjahrigen Bericht erwahnte Vorkommen des Arabismosaik-Virus
in Reben wurde in weiteren Untersuchungen bestatigt. Das Virus wurde teil
weise in Gesellschaft mit anderen Viren gefunden. Bisher beobac:hteten wir
mit Hilfe serologischer Pn1fungen bei Reben folgende Kombinationen:
1. arabis mosaic virus + fanleaf virus,

2. arabis mosaic virus + tomato black ring virus,

3. ianleaf virus + tomato black ring virus.

Nach unseren bisherigen Beobachtungen scheint die Reisigkrankheit nicht 
durd1 ein einziges Virus, das mit dem fanleaf virus gleichzusetzen ware, 
verursacht zu sein. Bei den serologischen Priifungen erwies es sich als zweck
mafiig, die pH-Empfindlichkeit der Viren zu berticksichtigen. Es wird ver
sucht, durch serologische Absorptionsteste das Virus in Reben direkt nachzu
weisen. 

(R. Bercks, z. T. in Zusammenarbeit mit G. Stellmach 
vom Institut fur Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues) 

3. Untersuchungen iiber Beziehungen zwischen verschiedenen gestreckten
Viren
Bei der weiteren Untersudrnng der Verwandtschaftsverhaltnisse der Kartoffel
X-Virus-Gruppe soll zunachst die Verwandtschaft zwischen dem Kakteen-X
Virus und dem offenbar wirtschaftliche Bedeutung gewinnenden Cymbidium
Mosaikvirus erforsdlt werden. Es wurde eine symptomlos, systemisdl be
fallene Wirtspflanze gefunden, in der das Virus eine zur Serumherstellung
ausreichende Konzentration erreicht. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

(R. Casper) 

4. Untersucbungen iiber ein isometriscbes Kakteenvirus
Die im Jahresbericht 1964 erwahnten Untersuchungen tiber ein isometrisches
Kakteenvirus fiihrten zur Herstellung eines Antiserums. Allerdings war bis
her nur eine verhaltnisma.Big grobe Reinigung des Virus moglich. Es soll
geklart werden, ob es sim um ein unbekanntes oder ein bereits beschriebe
nes Virus auf einem neuen Wirt handelt. Ein isometrisches Virus aus Kak
teen wurde bisher noch nicht beschrieben. (R. Casper)

5. Untersucbungen zur Steigerung der Empfindlichkeit serologiscber Nachweis
veriahren

Die Untersuchungen beziehen sich auf die in der Literatur als Bentonittest,
Bariumsulfattest und Latextest beschriebenen Verfahren. Von diesen Ver
fahren ist bislang allein das erstgenannte bei pflanzenpathogenen Viren, und
zwar Kartoffelviren, erprobt warden. Gegentiber der beschriebenen mikro
skopisdlen Beurteilung der serologischen Reaktionen fiihrten wir eine tech
nisdl einfachere und gut bonitierbare makroskopische Prtifung durch. Soweit
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eine Konzentration der Antikorper wiinschenswert erschien, wandten wir 
eine Fallung mit einer zu 40 0/o gesattigten Ammoniumsulfatlosung an, weil 
bei niedrigerer Konzentration nicht immer eine vollstandige Ausfallung der 
Antikorper erreicht wurde. 

Erfolgreiche serologische Reaktionen wurden beobachtet bei dem Nachweis 
1. des Kartoffel-X-Virus im Preflsaft von Blattern und Knollen von Kartoffeln,
im Preflsaft von Tabak und in Virusreinigungen, 2. des Hydrangea ringspot
virus, des Kakteen-X-Virus und des Wassermelonenvirus in Reinigungen,
3. des Tomatenschwarzringflecken-Virus, des Arabismosaik-Virus und des
Tabakringspot-Virus in Preflsaften von Petunien und in Virusreinigungen.

Der Bariumsulfattest wurde im Gegensatz zu den Angaben in der Literatur
nicht in Rohrchen, sondem auf Platten durchge.fiihrt. Da Schwierigkeiten mit
dem Normalserum auftraten, wurde es <lurch geeignete Puffer ersetzt. Erfolg
reiche serologische Reaktionen wurden beobachtet beim Nachweis 1. des
Kartoffel-X-Virus in Preflsaften von Blattern und Knollen von Kartoffeln, im 
Preflsaft von Tabak und in Virusreinigungen, 2. des Kartoffel-S-Virus in Kar
toffelblattern, 3. des Kartoffel-Auc uba-Virus und des Kakteen-X-Virus in Rei
nigungen, 4. des Arabismosaik-Virus und des Tomatenschwarzringflecken-Vi
rus in Preflsaften von Petunien und in Reinigungen.

Fiir den Latextest wurden verschiedene Puffer ausprobiert. Ein Virusnachweis
gelang bisher 1. mit Kartoffel-X-Virus in Preflsaften von Tabak und in Virus
reinigungen, 2. mit Fanleaf-Virus in Preflsaften von Chenopodium und in
Reinigungen.

Die Empfindlichkeitssteigerungen bei allen drei Tests gegeniiber dem Trop
fentest bzw. dem Agargeldiffusionstest betrugen ungefahr das 20- bis 100-
fadie. Die bei der Durchfiihrung der Tests auftretenden Schwierigkeiten 
diirften in erster Linie durch die Preflsafte verschiedener Pflanzenarten be
dingt sein. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. (R. Bercks) 

6. Untersucbungen zur Frage des Kartoffel-S-Virus-Nacbweises mit Hilfe des

Bentonittestes (neu)
Der gegeniiber der Prazipitationsmethode weitaus empfindlichere Bentonit
test wurde im Hinblick auf seine Brauchbarkeit fiir den serologischen Nach
weis des S-Virus erprobt. In umfangreichen Vorversuchen mit acht verschie
denen Kartoffelsorten konnten zunachst eirlige Faktoren ermittelt werden,
die den Test nf.gativ beeinflussen. Die bisher gewonnenen Erfahrungen las
sen sich dahingehend zusammenfassen, dafl sich der Bentonittest bei Prefl
saften von Kartoffellaub nur bedingt anwenden laflt, und zwar scheinen fiir
den Ausfall des Testes nic:ht allein der Sortenfaktor, sondem auch Alter und
Insertion der Blattprobe maflgebend zu sein. (R. Bartels)

7. Untersuchungen iiber die Konzentrationsverhaltnisse des Kartoffel-M-Virus

in verschiedenen Wirtspilanzen (neu)
Bei Ubertragungsversuchen mit verschiedenen Stammen des M-Virus auf
Tomate und Solanum demissum sollten mogliche Veranderungen der Virus
konzentration im Laufe eines langeren Zeitabschnittes nach der Infektion
gepriift werden. Mit Hilfe der serologischen Methode wurde festgestellt, dafl
etwa drei Wochen nach Versuchsbeginn die Pflanzen eine fast gleichhohe
Viruskonzentration in samtlichen Blattern enthielten. Mit fortschreitender
Versuchsdauer (bis zu 8% Wochen) veranderte sich dieses Bild: In der Spit-
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zenregion der Pflanzen blieb die Viruskonzentration auf fast der gleichen 
Hohe wie zu Anfang bestehen, wahrend sie in den unteren und mittleren 
Blattbereichen absank und schliefilidl den Wert Null erreichte. Aufierdem 
nahm in den altemden Blattem die Tendenz zu unspezifisdlen Reaktionen 
zu. Die Versuche werden fortgesetzt. (R. Bartels in Zusammenarbeit mit 
J. Volk vom Institut fur landwirtsdlaftlidle Virusforschung)

8. Methodische Untersuchungen iiber die Virusreinigung an Saulen
Die Virusreinigung an Saulen mit versdliedenen Fullungen wurde erprobt.
Uber Sephadex gereinigtes Serum und Virus ergibt klare Flockungen, es ge
lingt jedoch mit den bis jetzt erhaltenen Gelen nidlt, einheitliche· Virusfrak
tionen zu gewinnen. Die Untersuchungen werden deshalb mit substituierten
Cellulosen und Polyathylenglykol fortgesetzt. (R. Casper)

9. Untersuchungen iiber den Einflufl von Blaulicht auf die Virusvermehrung
(neu)
Unter Blaulicht angezogene Pflanzen zeidlnen sidl durch einen erhohten
Proteingehalt aus. In noch laufenden Untersuchungen soll festgestellt wer
den, ob diese Forderung der Proteinsynthese im Blaulicht sich auch auf
Virusprotein erstreckt oder ob im Gegenteil eine Hemmung der Viruspro
teinsynthese bewirkt wird. Erste Versuchsergebnisse deuten auf eine er
hohte Virussynthese hin. Die Untersudlungen werden fortgefiihrt.

(R. Casper) 

10. Untersuchungen iiber das serologische Verhalten von Virus-Begleitproteinen
und Virusbruchstiicken (neu)
Die Untersudlungen haben das Ziel festzustellen, ob bei Viren, die eine ent
fernte serologisdle Verwandtsdlaft besitzen, Begleitproteine auftreten, die
serologische Uberkreuzreaktionen geben. In diesem Zusammenhang soll auch
das Verhalten von Virusbruchstucken gepruft werden. Zunachst werden Ana
lysen von verschiedenen im Agargeldiffusionstest auftretenden Prazipita
tionslinien bei Viruspraparaten und bei durch Ultraschall behandelten Pra
paraten durchgefuhrt. Dabei wird auch das unterschiedliche Verhalten von
verschiedenen gegen das gleiche Virus hergestellten Se-ren gepruft.

(R. Koenig und R. Bercks) 

Aufleninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die praktische Bedeutung niitzlingsschonender, mikro
bieller Bekampfungsverfahren
Von 1963 bis 1965 liefen Untersudlungen uber die Einflusse der Bacillus

thuringiensis-Spritzungen auf den Komplex der Spinnmilbenfeinde. Verwendet
wurden jeweils neue, im Laboratorium fur Insektenpathologie vorgeprufte
B.-thuringiensis-Spritzpulver (Handelsversuchschargen) und Endosulfan-,
Phosphorsaureester- sowie DDT-Lindan-Mittel des Handels. Versuchsanla
gen wareri 1963 eine Pflaumenerwerbsanlage (Buhl, Baden). 1964 eine jahre
lang ungespritzte bauerliche Apfelanlage (bei Worms) und 1965 eine Er
werbsapfelanlage (bei Mainz). Zur Versudi.sauswertung verglidi.en wir die
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Entwicklung der Spinn- und Raubmilbenpopulationen in den jeweiligen Be
handlungsgruppen: Bakterienpraparat, chemische Mittel und Unbehandelt. 

Hiernach hat die mikrobielle Spritzung praktisch keinen Einflufl auf den 
Spinnmilben-Feind-Komplex. Von den chemischen Mitteln la.flt das DDT
Lindan-Praparat die Spinnmilbenzahlen demgegenuber hoch ansteigen, Mit

tel auf Endosulfan- oder Phosphorsaureester-Basis ahneln in der Wirkung 
den Bakterienpraparaten. Diese werden jedoch immer dann den Vorrang 

haben mussen, wenn breitere, hier nicht naher untersuchte Wirkungen auf 

die Nutzlingsfauna von Obstanlagen zu befurchten sind. (0. F. Niklas) 

2. Untersuchungen iiber die in Malaysia entdeckte Virose des Indischen Nas
hornkafers ( 0 r y c t e s r h i n o c e r o s ) : Virusnachweis, Histopathologie
und Vi:rn.styp
Durch fraktionierte Zentrifugierung homogenisierten Fettgewebes viroser Lar

ven lassen sich annahernd kugelformige Partikeln mit einem mittleren Durch
messer von 164 m,u sowie Stabchen mit einer Grofle von rund 200 x 70 mµ

isolieren. Die Isolate erwiesen sich bei intrazolomaler Injektion als stark
infektios. Dies traf auch fur Filtrate von homogenisiertem, virosem Fettge
webe zu, die mit Filtern verschiedener Porenweiten hergestellt wurden. Injek

tionen von La mit 100 m,u-Filtraten ermoglichten die Entwicklung der Tiere

bis zu dem Imaginalstadium, sie waren jedoch - offenbar als Falge einer
schwachen Infektion - verkruppelt. Wie ultrahistologische Untersuchungen
zeigten, vollzieht sich die Virusvermehrung vornehmlich in den Kernen der

Fettkorperzellen, die schlie13lich voll mit den obenerwahnten Virusstadien

angefullt sind; wiederholt waren auch Virusherde im Zytoplasma zu beobach
ten. EM-Aufnahmen von Ultradunnschnitten ergaben fur die spharischen Vi

ruspartikeln einen mittleren Durchmesser von 160 mµ und fur die Stabchen
eine mittlere Grofle von 195 x 70 mµ. Viruseinschlieflungskorper waren nicht
nachzuweisen, dagegen dicht gepackte, pseudokristalline Aggregationen von

Virusstabchen. - Virustyp: Da sich die Oryctes-Viren in keines der bEstehen

den Genera von Insektenviren einordnen lassen, wurde fur sie das Genus Rhab
dionvirus gen. nov. und der Name Rhabdionvirus oryctes gen. nov., sp. nov.
vorgeschlagen. - Symptomatologie: Peroral oder intrazolomal infizierte La

sterben bei akuter Erkrankung in der Regel zwischen 1-4 Wochen nach der
Infektion mit typischen Symptomen von ,,Wassersucht". Die Larven sind

dann stark transparent und liegen meist auf der Oberflache des Substrats.

Die Kadaver verfaulen gewohnlich unter Beteiligung von saprophytischen
Bakterien; zuweilen schrumpfen sie auch und mumifizieren. (A. Huger)

3. Untersuchungen iiber das verlangsamte Absterben von viruskra.nken lepi
dopterenraupen nach Aufnahme von B a c i 11 u s t h u r i n g i e n s i s
Stark an Kernpolyedrose erkrankte La des Ringelspinners (Malacosoma neu
stria) starben bei peroraler Aufnahme eines Bacillus-thuringiensis-Praparates

signifikant langsamer ab als die unbehandelten, viruskranken Kontrolltiere.

Diese Reaktion wurde sowohl bei unsortierten als auch bei Typ-II-Raupen

beobachtet. Wie ein Hungerversuch zeigte, ist der durch B. thuringiensis
bedingte Fraflstop offenbar nicht fur dieses Verhalten verantwortlich. Histo

pathologische Untersuchungen lieflen vermuten, dafl B. thuringiensis in die
sem Falle hemmend auf die Weiterentwicklung der Polyedrose wirkte.
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Abb 1: 
Genormte FraBscheibe eines 
Kohlblattes mit fressenden 
aaupen der Kohlschabe (Plu
tella maculipennis). Aus der 
GroBe der gefressenen Lo
cher wird die Zahl der auf
genommenen Sporen bei der 
Standardisierung von Bacil
lus- thuringiensis. J?raparaten 
bestimmt. 

4. Biotest von Endotoxin und Exotoxin von B a c i 11 u s t h u r i n g i e n s i s
an der Kohlschabe

Im Zusammenhang mit der toxikologischen Standardisierung von Bacillus

thuringiensis-Pra.pcJ.raten dienten bisher Larven der Kohlschabe (Plutella ma
culipennis) lediglid1 zur Titration des hitzelabilen Endotoxins. Das in die
Kulturfhissigkeit ausgescbiedene hitzestabile Exotoxin dagegen wurde bisher
an LcJ.rven der Kohleule (Barathra brassicae), neuerdings aucb an der Tau
fliege (Drosophila melanogaster) getestet, an Tieren also, die gegeniiber dem
Endotoxinkomplex unempfindlicb sind. - Neue Untersucbungen zeigten je

docb, dafi sicb aucb Kohlscbabenraupen zur Priifung auf hitzestabiles Exo
toxin eignen. Zur Unterscbeidung der Endotoxin- und Exotoxinwirkung
empfiehlt es sicb, bei solcben Pra.paraten, die beide Toxinfraktionen enthal
ten, native und hitzesterilisierte Proben im Biotest miteinander zu verglei
cben. Das Endotoxin im nativen Pri:i.parat bedingt ein scbnelles Absterben
der Tiere, wahrend sicb die Exotoxinwirkung erst bei der nacbsten Raupen
hautung zeigt. Bei Vergleichsversucben mit verscbiedenen Exotoxinprapara
ten ergab sicb eine gute Ubereinstimmung zwiscben der Wirkung auf Kohl
scbaben und der Wirkung auf Taufliegen. (A. Krieg und W. Sicker)
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5. Identifizierung von B a  c i I I u s  t h u ri n g  i e n  si s var. t h u ri n g  i en -
s i s in mikrobiologischen P raparaten

Zu den notwendigen Prufverfahren zur Standardisierung von Bacillus-thurin
giensis-Prii.paraten gehoren auch mikrobiologische Tests, wie beispielweise
die Bestimmung des Keimgehalts und die Prufung auf Identitii.t der Keime.
Gerade die letzte Forderung bereitete bisher groBe Schwierigkeiten, soweit
es sich hierbei um eine Differenzierung gegenuber anderen Sporenbildnern,
speziell gegenuber Bacillus cereus, handelte. Auf der Basis der von De Barjac
und Bonnefoi entwickelten H-Antigen-Analyse wurde eine mikroskopische
Differenzierungstechnik erprobt. Durch Kombination von Immunofluoreszenz
und Phasenkontrastverfahren gelang es, in Bakterienmischprii.paraten Zellen
eines einzigen Serotyps (z. B. B. thuringiensis var. thuringiensis) zu identifi
zieren und sie von denen anderer Varianten (z. B. B. thuringiensis var. alesti)
und von B. cereus sicher abzutrennen. Fur die Immunofluoreszenztechnik
wurden GeiBelantigen-Antikorper (vom Kaninchen) benutzt, die direkt mit
Fluoreszein (gekoppelt an Anti-Kanin-y-Globulin vom Schaf) markiert waren.

(A. Krieg) 
6. Versuche z ur Farb ung von Pilzen in Insekten

Fii.rbemethoden aus der Humanmedizin erwiesen sich fur das schnelle Auf
finden von Pilzhyphen in histologischen Schnitten von Insekten als wertvoll.
Besonders geeignet ist die einfache und schn.elle Fii.rbung nach De Palma und
Young (1964). da sie neben den Pilzhyphen auch den Zustand der Wirts
gewebe gut erkennen la.flt. Die Methoden von Grocott (1955) und Kelly, Mor
gan und Saini (1962) sind mehr fur das schnelle Finden von Pilzhyphen als
fiir Details auch der Wirtszellen und -gewebe brauchbar. Fur spezielle Fra
gen ist auch die fur insektenpathologische Untersuchungen entwickelte Far
bung von Amargier (1965) von Nutzen.
(E. Muller-Kogler und A. Huger in Zusammenarb. mit P. Ferron, La Miniere)

b b) Im Berich t sjahr laufende Forsch ung svorhaben: 

1. Versuche z ur biologischen Bekampf ung des Kart of felkafers

Die Versuche zur Einburgerung naturlicher Feinde aus Nordamerika gegen
den ebenfalls von dort eingeschleppten Kartoffelkii.fer wurden fortgesetzt. Die
Raubwanze Perillus bioculatus (Pentatomidae) wurde wiederum in Massen
gezuchtet und in der Nii.he von Darmstadt bzw. von Hanau freigelassen (zu
sammen rund 5000 Adulte und rund 10 OOO Larven). AuBerdem beteiligte sich
das Institut zusammen mit den Fachlaboratorien 8 anderer europii.ischer Lan
der an der Wiederholung eines GroBversuchs in Ungarn (Keszthely), wo
rund 50 OOO Individuen der genannten Raubwanze freigesetzt wurden, davon
16 OOO aus Darmstadt. Weder der GroBversuch in Ungarn noch die seit meh
reren Jahren laufenden Freilassungen in Hessen haben bisher zu einer ge
sicherten Einburgerung oder gar zu einer merkbaren Minderung des Kar
toffelkii.fers in Europa gefuhrt. Zur Bereicherung der genetischen Vielfalt des
ursprunglich aus Kanada eingefuhrten Stammes dieser Raubwanze wurde
aus dem Staate New York (USA) eine weitere Probe importiert, vermehrt
und verteilt. (J. M. Franz)

2. Einbilrgerung f rem der Feind arten gegen heim ische Scha.d linge

Der Versuch, zur biologischen Bekii.mpfung des Kieferntriebwicklers (Rhy
acionia buoliana) eine nordamerikanische Schlupfwespe (Hyssopus thymus)
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aus Kanada einzufiihren, wurde fortgesetzt, hatte aber mit groflen tedmischen 
Schwierigkeiten zu kiimpfen. Dagegen gelang - ebenfalls im Rahmen dieser 
.,Adaptationsimporte" - die Massenzucht der Ichneumonide Itoplectis conqui

sitor, die auch in Nordamerika heimisch ist und dort den genannten Schiidling 
bevorzugt. Material hiervon wurde an die Niedersachsische Forstliche Ver
suchsanstalt in Gottingen und an das Forstzoologische Institut der Universi
tat Freiburg i. Br; abgegeben. (J.M. Franz) 

Abb. 2: Freilassungsrohrchen zum Ausbringen trichogrammierter Sitotroga-Eier (Lange 
etwa 14 cm). Unten: Geoffnetes Rohrchen und Streifen einer Eikarte mit para
sitierten Sitotroga-Eiern. 

3. Versuche zur Verwendung von Eiparasiten gegen Obstwidder

Die Verfahren zur Massenzucht und Ausbringung des Eiparasiten Trichogram

ma embryophagum cacoeciae zur Bekiimpfung vor allem des Apfelwidders
(Carpocapsa pom.onella) wurden weiter entwickelt. Die rationelle Massen
vermehrung der als Ersatzwirt sehr geeigneten Getreidemotte (Sitotroga

cerealella) nach einem neuen Verfahren fiihrte nicht zu dem erhofften Erfolg,
weil in den ungeeigneten Kellerlaboratorien eine Verunreinigung der Zucht
durch den Vorratsschadling Tribolium navale nicht verhindert werden konnte.

Durch Umstellung der Vermehrung auf das alte Verfahren war es moglich,
noch mehrere Millionen Eier zu erzeugen und hinreichend Trichogrammen zur
Verfiigung zu haben, um im Freilandversuch neue Erfahrungen zu sammeln.
Besonders unt.ersucht wurde im Berichtsjahre in Zusammenarbeit mit der
Landesanstalt fi.ir Pflanzenschutz in Stuttgart die Ausbreitungsfahigkeit und
Dberlebensdauer der Trichogrammen in einer Apfelanlage, in der durch
regelmaBiges Abklopfen der Zweige die gesamte Fauna registriert wurde
(Klopftrichter-Methode von Dr. H. Steiner). Es zeigt.e sich, daB die Tricho-

A 71 



grammen trotz der naBkalten Witterung bis 24 Tage am Leben blieben und 
sich noch auf weitere Nachbarreihen, also auf nichtbehandelte Baume, aus
breiten. Dadurch la.flt sich voraussichtlich die Zahl der auszusetzenden Tricho
grammen vermindern. Ein anderer Freilandversuch in der Na.he von GroB
umstadt, ebenfalls in einer Apfelanlage, zeigte die Windabhangigkeit der 
Ausbreitung von am Stamm freigelassenen Trichogrammen. Fiir die kommen
den Jahre ist eine Kombination verschiedener biologischer Verfahren mit der 
Trichogrnmma-Freilassung vorgesehen. (F. Neubecker und J. M. Franz) 

4. Untersuchungen zur Freilandinfektion von Maikaferengerlingen mit
R i c k e t t s i e ll a m e lo lo n t h a e
In Zusammenarbeit mit dem Statens Skogsforskningsinstitut, Stockholm, wur
den 1964 auf kleiner Flache einer mit Engerlingen (Melolontha) befallenen
Kiefernkultur die Larvenpopulationen im Freiland mit Rickettsien infiziert.
Das Infektionsmaterial stellten wir zur Verfiigung, die Ausbringung iiber
wachte, nach unseren Anweisungen, Herr Dipl.-Forsting. L. Brammanis. Erste
Stichproben macliten eine Infektion der schwedischen Engerlinge im Ver
suchsareal sehr wahrscheinlich. 1965 konnten diese Arbeiten fortgesetzt
werden, wieder mit in Darmstadt bereitgestelltem Infektionsmaterial. Die
Versuchsflache von 1964 wurde weiter beobachtet. Eine weitere Befallsflache
(Dauerwiese, Engerlinge hier L2) wurde neu ermittelt und infiziert. Laufende
Beobachtungen und Probegrabungen sind seitens der schwedischen Kollegen
fiir 1966 vorgesehen, desgleichen ggf. weitere, das Versuchsareal vergro
Bernde Behandlungen. (0. F. Niklas)

5. Untersuchungen iiber die in Malaya entdeckte Virose des Inrlischen Nashorn
kafers ( 0 r y c t e s r h i n o c e r o s ) : Infektionsbedingungen und Viro
genese

Perorale Infektionsversuche zur Klarung der Infektiositat der Viren unter
bestimmten Lagerungsbedingungen ergaben, dafl freie Viren im Substrat
(verrottetes Sagemehl) bei 20° C ihre Infektiositat nur einige Wochen be
halten. - Ultrahistologische Untersuchungen des Oryctes-Virus zeigten, dafl
infizierte Zellkerne neben den reifen Virusstabchen Massen von 1- und
2membranigen, spharischen Elementen sowie nicht selten Filamente aufwei
sen, deren Bedeutung fiir die Virogenese im einzelnen noch zu klaren ist.

(A. Huger) 

6. Untersuchungen zur Vermehrung insektenpathogener Rickettsien des Genus
R i c k e t t s i e I I a (neu)
Ultrahistologische Untersuchungen an rickettsiosem Fettgewebe von Wiesen
schnaken- (Tipula paludosa) und Maikafer-(MeJolonthaJlarven fiihrten zu
der iiberraschenden Beobachtung, dafl sich die Rickettsien nicht nur durch
Zweiteilung vermehren, sondern dafl in den infizierten Zellen auch ansehn
liche Mengen von rickettsiogenem Strama ausgebildet werden, aus dem sich
Rickettsien entwickeln. Einzelheiten dieses Vermehrungsvorgangs werden
noch untersucht, vor allem auch im Hinblick auf eine praktische Nutzung
dieser Krankheitserreger. (A. Huger und A. Krieg)

7. Untersuchungen zur germin ativen Ubertr agung der Maikaferrickettsiose 
(neu)
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Als Ubertragungsmodus ist bei Rickettsiella melolonthae bisher nur der hori
zontale sicher bekannt, d. h. die lnfektion gesunder Tiere auf peroralem



Wege. Das Infektionsmaterial hierzu stammt von zersetzten Leichen, da die 
Fakalien infizierter Tiere keine Rickettsien enthalten. Ob auch eine vertikale 
Ubertragung von den Eltern auf die Nachkommen, speziell auf germinativem 
Wege, bei der Maikafer-Rickettsiose vorkommt, war bisher nur Gegenstand 
von Vermutungen. Durch ultrahistologische Untersuchungen an rickettsiosen 
Imagines vom Maikafer (Melolontha spec.) und vom Junikafer (Amphimallon 
solstitialis) konnte nun ein Rickettsien-Befall von Gonaden und Geschlechts
produkten eindeutig nachgewiesen werden. Die Voraussetzungen fiir einen 
vertikalen Ubertragungsmodus des Erregers sind somit in den untersuchten 
Fallen gegeben. Die Ausarbeitung der histopathologischen Details ist. im 
Gange. (A. Krieg) 

8. Versuche zur Dauer der Keimfahigkeit von insektenpathogenen Pilzen

Da iiber die Dauer der Keimfahigkeit insektenpathogener Pilze nur wenig
bekannt ist, diese Daten aber fiir Bekampfungsversuche dringend benotigt
werden, laufen seit mehreren Jahren entsprechende Untersuchungen. Die
letzten Ergebnisse sind:

a) Bei + 4 ° C gelagerte Konidien van Beauveria bassiana keimen nach
58 Monaten nur noch ausnahmsweise (unter 0,1 °/o), solche von B. tenella nach
83 Monaten nicht mehr.

b) Eine van Aphis fabae isolierte, auf koaguliertem Dotter geziichtete und
Dauerporen bildende Entomophthoracee gab nach 61 Monaten bei -18° C
noch positive Abimpfungen.

c )  Sooren van Metarrhizium anisopliae waren zu Infektionsversuchen mit La
mellicornierlarven in ein Sagemulmsubstrat gebracht warden. In diesem 
liefien sie sich mit der Agarplattenmethode nach 1 Monat zu ungefahr 30 °/o, 
nach 27 Monaten zu 11 0/o nachweisen. Die Keimfahigkeit der Sporen nimmt 
hier also relativ langsam ab. (E. Muller-Kogler) 

9. Keimverha1.ten der in Massenkulturen gewonnenen Blastosporen von
Bea u v e r ia ba s s ia na

Die in Submerskulturen gewonnenen Blastosporen haben, wenn man sie
trocknet, eine deutlich geringere Lebensdauer als die an Luftmyzel gebilde
ten Konidien. Die Lebensdauer der Blastosporen la.fit sich erheblich verlan
gern, wenn man sie in noch feucht.er, ziemlich dichter Masse bei etwa + 4 ° C
oder bei -18° C lagert.

(E. Muller-Kogler in Zusammenarbeit mit A. Samsinkova, Prag) 

10. Temperaturversuche zum Wachstum von Entomophthoraceen

Wahrend Empusa muscae, der bekannte Pilz der Stubenfliegen, auf · koagu
liertem Eidotter nur bei etwa 12-26° C gut wachst, tut dies Empusa aulicae
bei etwa 5-28° C, Entomophthora coronata dagegen bei 4-35° C und eine
von der Schwarzen Bohnenblattlaus isolierte Entomophthoracee bei 4-36° C.
Diese unterschiedlichen Temperaturanspruche di.irften auch fur das jahres
zeitliche Auftreten dieser Arten von Bedeutung sein. (E. Muller-Kogler)

11. lnfektionsversuche mit B e a u v e r i a b a s s i a n a und S i t  o n a Ii n e a -

tu s (neu).

a) Boden, in dem sich Sitona-lineatus-Larven zu Imagines entwickelten (Topf
versuche), war mit etwa 105

, 10" und 107 Konidien von Beauveria bassiana je 
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ccm Ertle infiziert warden. Die 105-Dosierung brachte keine nennenswerte 
Mortalitat, die 106- und 107-Dosierungen reduzierten dagegen die Zahl der 
geschlupften Imagines um etwa 50 0/o. Bei der 101-Dosierung ging noch ein 
erheblicher Teil der geschliipften und weitergezogenen Kafer durch den Pilz 
ein. 

b) Um das Verhalten des Pilzes im infizierten Boden kennenzulemen, wurde
seine Re-Isolierung versucht. Sie gelingt nicht quantitativ. Die mit der Agar
plattenmethode gewonnenen Keimzahlen werden entscheidend von der rich
tigen Wahl der Erdverdiinnung (Suspension) und des Isolierungsnahrbodens
beeinfluflt. (E. Muller-Kogler in Zusammenarbeit mit W. Stein, Gieflen)

12. Dokumentationsforschung

Die Herausgabe der ,.Bibliographie iiber Biologische Schadlingsbekampfung"
wurde weiter ausgebaut und die zugrundeliegende Dokumentation unter
finanzieller Beteiligung der Intemationalen Organisation fiir biologische
Bekampfung (0.1.L.B.) zu einem kompletten Literaturhilfsdienst erweitert

(J. M. Franz) 

lnstitut fiir Getreide-, 'Olfrucht- und Futterpflanzenkrankheiten in Kiel
Kitzeberg 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Wirksamkeit des Stoppelbrennens auf die Fuflkrankheiten des Weizens

Es konnte nachgewiesen werden, dafl durch das Abbrennen der Stoppeln der
Erreger der Halmbruchkrankheit, Cercosporella herpotrichoides, nicht restlos
abgetotet wird, sondem auf den nichtverkohlten Resten der Emteriickstande
noch geniigend Sporen zu bilden vermag, um einen nachgebauten Weizen zu
infizieren. An einem solchen Weizen wurde ein Befall von 90 °/o ermittelt.
Gegen den Erreger der Schwarzbeinigkeit, Ophiobolus graminis, ist das Stop
pelbrennen erst recht nicht wirksam, weil dieser Pilz auch an den Wurzeln lebt,
die gegen das Abbrennen weitgehend geschiitzt sind. (H. Bockmann)

2. Graseranfalligkeit gegen C e r c o s p o r e 11 a h e r p o t r i c h o i d e s
Die Untersuchungen konnten im wesentlichen abgeschlossen werden. An den
im Vorjahre mitgeteilten Ergebnissen hat sich nichts geandert.

(H. Bockmann und P. Hartz) 

3. Sortenresistenz des Weizens gegen die ./\hrenkrankheiten (S e p t  o r  i a
n o d o r u m und F u s a r i u m c u I m o r u m )

Zahlreiche anerkannte deutsche und auslandische Weizensorten wurden end
giiltig auf ihre Anfiillig keit gegen F. culmorum und S. nodorum beurteilt, so
dafl nunmehr auch eine entsprechende Bewertung im Sortenratgeber statt
finden kann. Die Ergebnisse zeigen, dafl mit Hilfe der Ziichtung toleranter
Sorten eine Verhiitung starkerer Schaden durch die genannten Krankheiten
mi:iglich ist. (H. Beckmann)

4. Untersuchungen iiber das Auftreten einer Blattfleckenkrankheit an Knaul
gras in Schleswig-Holstein und Maflnahmen zu ihrer Bekampfung
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Diese durch den Pilz Mastigosporium rubricosum hervorgeri.Ifene Krankheit
ist in allen Knaulgrasanbaugebieten Schleswig-Holsteins anzutreffen. Die



Starke des Befalls wird von der Witterung, Diingung und Nutzungsart be
stimmt. Die wirtschaftlichen Verluste sind bei intensiver Grasnutzung stellen
weise empfindlich. Nur Reinsaaten leiden unter dem Pilzbefall, in Grasmisch
saaten bleibt das Knaulgras praktisch befallsfrei. Neben Knaulgras, das als 
Hauptwirt des Pilzes anzusehen ist, werden nur noch Alopecurus pratensis 
und Lolium perenne schwach befallen. 

Zur direkten Bekampfung des Pilzes haben sich nur kupferhaltige Praparate 
als wirksam erwiesen. Haufiges Spritzen fuhrt aber zu auffalligen Berostun
gen, die den Bekampfungserfolg zunichte machen konnen. (K. Buhl) 

5. Untersuchungen ii ber Schadbild und Artzuge horigk eit der sogenannt en
.. Maisfli ege u 

In den ietzten Jahren hat ein Maisschadling an Bedeutung gewonnen, dessen
Larve vielgestaltige Miflbildungen an jungen und alteren Pflanzen hervor
ruft. Junge Pflanzen sind am Bestockungsknoten verdickt, das Herzblatt ist
zerst6rt, die iibrigen Blatter sind leicht geschlitzt. In den geschadigten Pflan
zen sind kleine, 3-4 mm lange, glanzend weiBliche Fliegenmaden oder glan
zend hellbraune T6nnchenpuppen zu finden. Bei alteren Pflanzen zeigen sicb
an den eben entfalteten Blattem vernarbte FraBstellen und querreihig an
geordnete, glattrandige, mit einem gelben Hof umgebene, langliche Locher.
An der Stelle des Hauptschadens knic:kt das Blatt leicht ein und hangt schlaff
nach unten. Auf den Blattspreiten und Blattscheiden sind auBerdem oft ver
gilbte langliche Kratzer mit undeutlichen Randem zu sehen. Zahlreiche Pflan
zen zeigen auffallige Blattdeformationen verschiedenster Art, Vertiitung und
Schlingenbildungen der Blatter infolge Steckenbleibens der Blattspitze. Der
Vegetationspunkt in der Pflanze ist stark befressen. Der Schadling befindet
sich bei Sichtbarwerden des Schadens meist nicht mehr in der Pflanze.

Ziichtunq und Determination der aus Maden qezogenen Fliegen hat einwand
frei eraeben. daB es sicb bei der sog . .,Maisflieqe" um die altbekannte Frit
flieae O.�rinella frit handelt. N11r vereinzelt wmden noch zwei andere Klein
flieqen, Elachiptera cornuta (Chloropide) und Scaptomyza pallida (Drosophi
lide), gezogen, die aber als harmlose Kommensalen anzusehen sind. (K. Buhl)

6. Untersuchunqen ii ber Flug und Eia blage der Brachftiege ( P h o r b i a
c oa rcta ta)

Es wurde das Vorkommen der Bracbfliege in verscbiedenen Kulturen ermit
telt und gepriift, ob ein direkter Zusammenhang zwiscben der Zahl der
Weibchen und der Zahl der im Boden gefundenen Eier besteht. Statt der Ei
zahl konnte dann die Zahl der Weibchen fur eine Prognosemethode verwen
det werden. Eine Relation zwischen diesen Zahlen, die als Grundlage fur eine
Vorhersage von Bracbfliegenkalamitaten von Nutzen ware, konnte nicbt
nacbgewiesen werden. (K. Buhl und R. Sol)

7. B e obachtungen zum a ktiven Flug der Kohlweifilinge
Nacb den Beobacbtungen zum aktiven Flug von Faltern der Gattung Pieris
(P. brassicae, P. rapae und P. napi) lassen sicb folgende charakteristischen
Momente nennen. Die Falter Hogen nur zu solchen Feldern, von denen der
Wind ihnen Duftspuren von jungen Cruciferen zugeweht haben konnte. Aus
I6sender Faktor fur den aktiven Flug einzelner Falter und den Zug groBer
Scbwarme war die Brutfiirsorge. Die Flugrichtung verlief trotz der im einzel-
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nen gegebenen Streuung jeweils ungefahr gegen den Wind. Auf diesen Ziigen 
konnte kurzfristig eine Geschwindigkeit von etwa 5-10 km/h erreicht wer
den. Die Reisegeschwindigkeit - die Zeit, in der die Entfernung zwischen 
Startplatz und Zielort i.iberwunden wird - lag aber erheblich unter den 
fri.iher angenommenen Werten. An einem Tag wurden Strecken von etwa 
2-5 km zuri.ickgelegt. Fi.ir einen Transport der Falter auf weite Strecken -
wie er fi.ir P. brassicae exakt nachgewiesen werden konnte - scheint der
gegen den Wind gerichtete, aktive Flug daher keine Bedeutung zu haben.

(F. Schutte) 
bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Fruchtfolgekrankheiten des Getreides

Im Vordergrunde des !nteresses stehen c!ie FuBkrankheiten des Weizens.
Bei einem Queranbau dieser Getreideart in einem gro.Beren Fruchtfolgever
such, bei dem verschiedene Fruchtfolgekombinationen vorhanden waren, er
gab sich folgende Ertragsabstufung:

2 gesunde Vorfri.ichte vorweg 
1 ,gesunde Vorfrucht vorweg 
1 anfallige Vorfrucht vorweg 
2 anfallige Vorfri.ichte vorweg 

44,7 dz/ha 
41,7 dz/ha 
33,6 dz/ha 
18,0 dz/ha 

Diese Abstufung entspricht dem aufgetretenen FuBkrankheitsbefall sowie 
auch der Erfahrung, daB mit zunehmender Verengung der Fruchtfolge die 
Weizenertrage zuri.ickgehen. (H. Beckmann und K. E. Knoth) 

2. Vorfruchtversuche mit Sommerweizen

Diese seit 1962 laufenden Versuche haben ergeben, daB die anfalligen Ge
treidearten Weizen, Roggen und Gerste infolge Ubertragung der FuBkrank
heiten einen ausgesprochen schlechten Vorfruchtwert fi.ir den Weizen besit
zen. Hafer und Blattfri.ichte sind dagegen gesunde Vorfri.ichte. AuBerdem
wurde festgestellt, daB bei einem mehrmaligen Nachbau von Weizen nach
sich selbst die Ertrage sich nicht wieder normalisieren, sondern eher noch
schlechter werden, weil gleichzeitig auch der Befall mit FuBkrankheiten zu
nimmt. (H. Beckmann und K. E. Knoth)

3. Graseranfalligkeit gegen O p h i o b o I u s g r a m i n i s

Mehrere Graser und Ungraser erwiesen sich als anfallig gegen den Erreger
der Schwarzbeinigkeit des Weizens. Von letzteren ist besonders die Quecke
zu nennen. Die Auswirkung auf die Fruchtfolge konnte bisher noch nicht ein
deutig geklart werden. (K. E. Knoth)

4. Wirkung von Chlorcholinchlorid (CCC) auf die Halmbruchkrankheit des
Weizens
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Nachdem grundsatzlich die Wirkung des CCC auf die Halmbruchkrankheit
des Weizens positiv bewertet (s. Jahresbericht 1964, S. 70-71) und damit
diese Frage als abgeschlossen betrachtet werden konnte, wurde nunmehr,
mit Hilfe von Ertragsanalysen, der Frage nachgegangen, ob und inwieweit
Schaden durch dieses Mittel im Bereich des Moglichen liegen. Durch die tief
greifende Beeinflussung der Wachstumsvorgange in der Pflanze, vielleicht
auch durch den verstarkten Befall mit Ahrenkrankheiten, wird offenbar die
Kornausbildung (Korngewicht) in nachteiliger Weise betroffen. Auflerdem
wurde festgestellt, daB eine zusatzliche Stickstoffgabe, die ein mit CCC be-



handelter Weizen ohne weiteres vertragen kann, offensichtlich auch ihre 
Grenzen hat. Die Untersuchungen werden daher in dieser Richtung wieder 
aufgenommen. (H. Bockmann) 

5. Sortenresistenz gegen C e r c o s p o r e l l a h e r p o t r i c h o i d e s
Die Auswertung der Weizensorten auf Befall mit C. herpotrichoides ergab
keine wesentlichen Unterschiede. Bestiitigt wurde dagegen die bereits fruher
getroffene Feststellnng, dafl eine weitgehende Parallele zwischen der natiir
lichen Standfestigkeit der Sorten und der Starke der Lagerung im Krank
heitsfalle besteht. Die Untersuchungen werden zwecks niiherer Beurteilung
der Resistenzfaktoren fortgesetzt. (H. Bockmann und H. Mielke)

6. R,esistenz von Weizenzuchtstammen gegen die Erreger der Ahrenkrank
heiten
Nachdem die Beurteilung deutscher und ausliindischer Weizensorten auf Re
sistenz gegen -.Fusarium culmonzm und Septoria nodorum abgeschlossen ist,
besteht eine weitere wichtige Aufgabe darin, in Zusammenarbeit mit dem
einzelnen Ziichter das vorhandene Zuchtmaterial zu iiberprufen. Es soll dem
Zuchter mitgeteilt werden ki:innen,

a) welche Stiimme durch eine besonders hohe Anfiilligkeit ausgezeichnet
sind, damit er sie ausscheiden kann,

b) welche Stamme eine bessere Toleranz besitzen, damit er auf ihnen weiter
aufbauen kann, und

c) ob solche Stamme, die besonders gute andere Eigenschaften besitzen,
wenigstens nicht durch eine besondere Anfiilligkeit belastet sind.

(H. Bockmann und H. Mielke) 

'1. Mikrobiologische Analysen von Weizenboden 
Die Versuche wurden gemafi dem geplanten Dreijahresprogramm durchge
fuhrt nnd abgeschlossen. In insgesamt 28 Analysen wurden auf den beiden 
Versuchsflachen des Kitzeberger Instituts und der Kieler Universitat etwa 
23 500 Isolierungen durchgefuhrt, wovon iiber 1400 Stamme zur weiteren 
Untersuchung aufbewahrt werden. Das Material wird am Kieler Rechen

zentrum statistisch ausgewertet. 

Fruchtfolgebedingte Unterschiede zeichneten sich vor allem fur die Arten 
Fusarium culmorum (Stimulation nach Weizen) und Nectria septomyxa (Re
duktion nach Weizen) ab. Zwischen den beiden untersuchten Boden bestehen 
deutliche quantitative Unterschiede im Artenbestand. Die iibrigen Fusarium
Arten zeigten keine fruchtfolgebedingten Unterschiede, ebensowenig Arten 
der Gattung Pythium. Ophiobolus graminis konnte mit Hilfe der Bodenwasch
technik insgesamt nur 7 x isoliert werden, was keine okologischen Schlusse 
erlaubt, wahrend Cercosporella herpotrichoides bei dieser Technik iiberhaupt 
nicht mit Sicherheit erfaflt werden konnte. Auch Rhizoctonia solani ist in 
unseren Boden so selten, dafl selektive Koderverfahren versagten. 

(W. Garns und K. H. Domsch) 

8. Leistungsanalysen von Pilzen aus Weizenboden

Die angefangenen Teste werden an dem stark vermehrten Pilzmaterial
gleichmaflig weitergefiihrt. Von Arlen mit deutlichen Abbaufiihigkeiten wer
den jeweils funf versd1iedene Stamme untersucht, um die Variabilitat inner
halb einer Art zu erfassen. (K. H. Domsch und W. Garns)
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9. Systematische Arbeiten an Bodenpilzen
Die isolierten Pilzarten wurden sorgfii.ltig bestirnmt, zum Teil mit Hilfe der
zustandigen Spezialisten, und zeichnerisch und photographisch festgehalten.
Das erarbeitete Material soll den Grundstock einer geplanten illustrierten
Bodenpilzflora fur landwirtschaftlich genutzte Boden bilden. AuBerdern sind
Studien iiber Vertreter der Gattungen Mammaria, Tricellula und Morlierella
in Vorbereitung. (W. Garns und K. H. Dornsch)

10. Monographische Bearbeitung der Gattung C e p h a I o s p o r i u m

D.ie Schirnrnelpilzgattung Cephalosporium umfaBt rnanche der verbreitetsten
Boden- und Luftkeirne und ist besonders haufig auf verrnodernden Pilzfrucht
korpern aller Arten zu finden. Daneben enthalt sie auch bedeutende pflanzen
und humanpathogene Arten. Wegen der geringen morphologischen Diffe
renzierung wurde die Systernatik der Gattung bisher stark vernachlassigt. Die
Untersuchung wird besonders durch das Centraalbureau voor Schirnrnelcul
tures, Baarn, gefordert. AuBerdem wurde von versd1iedensten in- und aus
landischen Instituten umfangreiches Kulturenmaterial zur Verfiigung gestellt.
In der Literatur sind fiir die groBenteils synonyrnen GattungenCephalosporium,

Tilachlidium, Hyalopus und Gliomastix etwa 180 Arten beschrieben. Davon
konnen derzeit iiber 40 Arten anerkannt und abgegrenzt werden. (W. Garns)

11. Weitere Untersuchungen ilber den Blattfleckenpilz M a s t  i g o  s p o  r i u m
r u b r i c o s u m an Knaulgras

Es wird gepriift, in welcher Form der Erreger iiberwintert und wie er wahrend
der Vegetationsperiode iibertragen wird. Als Voraussetzung fiir Bekarnpfungs
rnaBnahmen (Spritzen mit organischen Fungiziden, Resistenzpriifung) wird
versucht, eine sichere Kulturrnethode des Erregers zu entwickeln, urn kiinst
liche Infektionen im Laboratorium und Freiland durchfiihren zu konnen. Da
keine der Handelssorten des Knaulgrases sich in wiinschenswertern MaBe
als resistent gegen Mastigosporium erwiesen hat, sind Einzelauslesen resisten
ter Pflanzen in stark befallenen Bestanden vorgesehen. (U. Schlosser)

12. Weitere Untersuchungen iiber Abbau von Wurzeln im Boden
In Fortfiihrung einiger Versuche von K. H. Dornsch wird der Abbau von
Weizen-, Erbsen- und Rapswurzeln in Standard-Weizen-, -Erbsen- und -Raps
boden an der C02-Produktion gernessen und mit den Atmungskurven nach
Zusatz definierter organischer Substanzen verglichen. (U. Schlosser)

13. Die Faktoren der Eiablage als Grundlage. fiir eine Bekampfung de:r Bradt
fliege ( P h o r b i a c o a r c t a t a )
In Fortsetzung der bereits durchgefiihrten Untersuchungen iiber Biologie und
Bekampfung der Brachfliege werden jetzt spezielle Fragen der Eiablage die
ses an Bedeutung imrner noch zunehmenden Schadlings geklart: EinfluB von
Brache und ahnlicher Flachen auf die Starke und Dichte der Eiablage, Zeit
raum und Tagesrhythmus der Eiablage, EinfluB der Faktoren Licht, Feuchtig
keit und Bodenoberflachenstruktur auf die Dichte der Eiablage. AuBerdem
wurden Moglichkeiten zur Durchfiihrung einer integrierten Bekampfung der
Fliege gepriift. (K. Buhl und R. Sol)

14. Untersuchungen tiber den Massenwechsel der Schadlinge von Getreide-, 01-

und Futterpflanzen
Die Untersuchungen iiber den Massenwechsel schadlicher Gallrniicken blie-
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ben 1965 im wesentlichen auf die Erfassung der jeweiligen Populationsdich
ten beschrankt. Hierbei ergaben sich Hinweise dafi.ir, daB fi.ir den Massen
wechsel der Gallmi.icken - vor allem fi.ir Hessenmi.icke, Sattelmi.icke und 
Kohlschotenmi.icke - die Bodenfeuchtigkeit unmittelbar vor und wahrend 
des Schli.ipfens von besonderer Bedeutung ist. Zur Klarung dieser Fragen 
sind spezielle Laboratoriumsuntersuchungen eingeleitet warden. 

(K. Buhl und F. Schi.itte) 

15. Untersuchungen iiber die Bekampfung schadlicher Gallm iicken
In den Untersuchungen i.iber den Flug der Kohlschotenmi.icke, der Kohlweifl
linge und einiger anderer Insekten hat sich gezeigt, daB der Masseni.iberflug
von Feld zu Feld durch aktiven, gegen den Wind gerichteten Flug erfolgt.
Es wurde daher versucht, das beste Verfahren zur Ausschaltung dieses Zu
fluges zu ermitteln. Nach. den bisherigen Untersuchungen scb.einen Rand
behandlungen der Felder ebenso wirksam zu sein wie Flachenbehandlungen.
Zu einer befriedigenden Klarung dieser Fragen sind noch weitere Unter
suchungen erforderlich. (K. Buhl und F. Schutte)

16. Beobachtungen iiber Flug und Lebensdauer landwirtschaftlicher Schadlinge
In diesen Untersuchungen hat sich immer wieder gezeigt, daB der Wind und
vor allem die Windrichtung fi.ir den Flug und die Flugrichtung der Insekten
von entscheidender Bedeutung sind. Die Reaktion der hauptsachlich beob
achteten landwirtschaftlichen Schadlinge auf diese meteorologischen Gegeben
heiten war so eindeutig, daB Fangreusen entwickelt wurden, in denen trotz
unterschiedlicher Windrichtungen jeweils die gegen den und mit dem Wind
fliegenden Insekten erfaBt werden konnen. Die Erprobungen lassen bisher
erkennen, daB sich mit Hilfe dieser Gerate noch exaktere Angaben uber den
Flug gewinnen lassen. - Die Untersuchungen uber die Lebensdauer der Gall
mi.icken, die fi.ir den Flug dieser Insekten besonders entscheidend ist, werden
mit speziellen Methoden fortgefi.ihrt. (F. Schutte)

17. Untersuchungen iiber Schaden, Prognose und Bekampfung der Sattelmiicke
(Hap l o d ip l o s i s  equ e s t r i s )

In diesen Untersuchungen wurde im AnschluB an fri.ihere Beobachtungen die
Abhangigkeit des Schadens von der jeweiligen Befallshohe uberpruft. Hier
durch wurden Unterlagen fi.ir die Prognose erarbeitet, die in weiteren Jah
ren auf ihre Stichhaltigkeit hin i.iberpruft werden sollen. In Bekampfungs
versuchen wurden mit Parathion und ahnlichen Mitteln die besten Erfolge
erzielt. Dari.iber hinaus zeigte sich, daB die beste Wirkung dann eintritt.
wenn die Mittel unmittelbar nach dem Schli.ipfen der ersten Larven ausge
bracht werden. (F. Schutte)

Institut fiir Griinlandschadlinge in Oldenburg i. 0. 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber Auftreten und Verbreitung des Graser angreifenden
Pilzes C o r t i c i u m i u c i f o r m e im nordwestdeutschen Griinland
Der Pilz, der erstmalig im Weser-Ems-Gebiet 1961 starker auftrat, wurde 1965
im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahren wieder haufiger beobachtet.
Besonders im uberanstrengten, ungeni.igend gedi.ingten Gartenrasen war der
Befall z. T. stark. Angegriffen wurden Rotschwingel (Festuca rubra) und Rotes
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Strauflgras (Agrostis tenuis), sehr selten auch Deutsches Weidelgras (Lolium 
perenne). Im Wirtschaftsgriinland wurde kein oder nur vereinzelter, schwacher 
Befall festgestellt. (W. Richter) 

2. Vergleichende Versuche mit Wuchsstoffherbiziden und Diingemitteln zur
Bekiimpfung von Halbschmarotzern
Die im Griinland schadlichen Halbschmarotzer Klappertopf (Rhinanthus sp.)

und Zahnrost (Odontites rubra) sprechen zwar auf verschiedene Wuchsstoff
herbizide an, doch eriibrigt sich deren Einsatz, da sie auch bei rich tiger Diingung
bald ganzlich oder bis auf unbedeutende Reste verschwinden. (W. Richter)

3. Versuche zur chemischen Bekiimpfung des Wiesenkerbels (Ant h r i s  c u s
siiv e str i s)
Bei zahlreichen, seit 12 Jahren durchgefiihrten Versuchen gegen den wirt
schaftlich sehr wichtigen Wiesenkerbel, bei denen die verschiedensten Wirk
stoffe angewendet wurden, konnten erstmalig mit dem neuen MitteI Tordon
gute bis sehr gute Erfolge erzielt werden. Bei einer Aufwandmenge von
4 (bis 5) I/ha eines Praparates mit 240 g/1 aktiver Substanz gelang es selbst
auf starkstens verunkrauteten Wiesen, ihn ganz oder bis auf geringe, unbe
deutende Reste zu verdrangen. (W. Richter)

4. Versuche zur chemischen Bekampfung der Ackerdistel ( C i r s i u m
a r v e n s e ) und des Bein wells ( S y m p h y t u m o f f i c i n a I e )
Beide Unkrauter lassen sich leicht, wie zahlreiche, nach 3- bis 4jahriger
Dauer abgeschlossene Versuche zeigen, mit Tordon bekampfen. Selbst auf
Flachen, auf denen sie optimale Lebensbedingungen hatten, geniigten, unter
Voraussetzung einer Koppelung der chemischen Behandlung mit Wirtschafts
maflnahmen, 2--3 I/ha eines Praparates mit 240 g/1 aktiver Substanz.

(W. Richter) 

5. Versuche zur Wachstumshemmung von Griisern mit chemischen Mitteln
Die 1965 in Rasen an Straflenrandern durchgefiihrten Spritzungen mit dem
Maleinsaurehydrazidpraparat MH 30 hatten zumeist unter dem ungiinstigen
Witterungsverlauf zu leiden. Bei einigen Versuchen wurden durch Zusatz
eines trichlorbenzoesaurehaltigen Mittels bessere Wachstumshemmungen er
zielt als mit MH 30 allein.

Versuche zu einem Sortiment verschiedener Graserarten und -sorten mit
einem flurenolahnlichen Praparat mit guter Hemmwirkung zeigten, dafl auch
diesem Wirkstoff gegeniiber, wie fiir MH 30 bereits nachgewiesen werden
konnte, deutliche Empfindlichkeitsunterschiede nicht nur zwischen den Arten,
sondern auch zwischen den Sorten einer Art bestehen.

Versuche mit dem wachstumshemmenden Mittel Chlorcholinchlorid (CCC) zu
verschiedenen Grasern brachten keine befriedigenden Ergebnisse.

(W. Richter) 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber den Einflufl der Witterung auf den Massenwechsel
schiidlicher Wiesenschnaken
Dern wechselhaften Winter 1964/65 fielen rund 50 0/o der Larven von Tipula

paludosa zum Opfer. Entsprechend der naflkalten Aprilwitterung stand
Ende April noch ein Drittel der Larven im Stadium III. Im Friihjahr zeigten
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sich vereinzelt Scha.den an Sommergetreide im Hod1moor, aber auch ortlich 
begrenzte Scha.den im Griinland. Der nur maflige Schnakenflug begann in der 
2. Augustwoche und endete bereits im 1. Septemberdrittel. Die meisten Weib
chen flogen im letzten Augustdrittel. Infolge der giinstigen Feuchtigkeits
verhaltnisse zur Zeit der Entwiddung der Eier und Junglarven stieg das
Befallsmittel im Griinland auf 56 Larven je Quadratmeter an. Von 85 Flachen
hatten zu Winterbeginn 15 0/o einen Besatz von 200 und mehr (maximal 675)
Larven, wahrend bei 44 '0/o der Befall noch unter 50 Larven lag. In einigen
Hochmoor- und Niederungslagen wurde im Oktober ein starkerer Flug der
Herbstschnake (T. fusca = T. czizeki) beobachtet. (H. Maercks)

2. Versuche zur Bekampfung von Wiesenschnaken
Ein starkerer Tipula-Befall (6 bis 10 Larven je Quadratmeter) im November
an Feldsalat im Gewachshaus eines Gartenbaubetriebes Siidbadens konnte
durch eine Parathionspritzung restlos getilgt werden. (H. Maercks)

3. Untersuchungen iiber Krankheiten und Parasiten der Wiesenschnaken
Auf % der untersuchten Grilnlandflachen waren die Larven zu Winterbeginn
von der Schmarotzerfliege Siphona geniculata befallen. Der Grad der Parasi
tierung lag unter 5 °/o. Nur auf einer Hochmoorweide, mit einem Larven
bestand von 200 je Quadratmeter, die unmittelbar an ein Naturschutzgebiet
angrenzt, war X der Larven parasitiert. Dern Freiland entnommene Larven
der Generation 1964/65 zeigten bei der Aufzucht keine Krankheitssymptome.

(H. Maercks) 

4. Versuche zur chemischen Bekampfung von Griinland- und Rasenunkrautern
Die Versuche .richten sich im Grilnland gegen den auf Niederungswiesen
auflerordentlich verbreiteten, mit Wuchsstoffherbiziden meist nicht gemlgend
bekampfbaren Groflen Sauerampfer (Rumex acetosa) sowie gegen zahlebige
Knotericharten, insbesondere den Wasserknoterich (Polygonum amphibium).
Im Rasen, an Straflenrandern und an Flufl- und Seedeichen, wo die Unkraut
bekampfung u. a. wegen der Erosionsgefahr bei starker Luckenbildung in der
Narbe besondere Probleme aufwirft, laufen Versuche gegen Doldenbluter
(Umbelliferae), Distelarten (Cirsium sp., Carduus sp.) und Pestwurz (Petasites
hybridus). Von den eingesetzten Mitteln war bisher Tordon am wirksamsten.

(W. Richter) 

5. Versuche zur chemischen Bekampfung der Rasenschmiele (De sch a mp s  i a
ca e spito s a)
Dieses sehr lastige Ungras verbreitet sic.h, offenbar im Zusammenhang mit den
zahlreichen Entwasserungsmaflnahmen im Weser-Ems-Gebiet, immer mehr.
Selbst auf gepflegten Grunlandflac.hen gelingt es oft nicht, seiner nur durch
Wirtsc.haftsmaflnahmen noc.h Herr zu werden. Es wurden daher erneut Ver
suche zur chemischen Bekampfung angesetzt, bei denen vor allem Paraquat
ganzflac.hig eingesetzt wird; nach der weitgehenden Narbenzerstorung wird
neu eingesat. Das Verhalten der Rasenschmiele sowie des gesamten Pflan
zenbestandes wird durch pflanzensoziologische Untersuchungen weiter be
obachtet. Das Verfahren scheint erfolgversprec.hend zu sein. (W. Richter)

6. Grundlegende Untersuchungen iiber den Massenwechsel von Sdiadnager
populationen
Im Berichtsjahr hatten die c.hronischen Feldmausplagegebiete des Weser
Ems-Gebietes im ganzen gesehen den niedrigsten Befall seit 15 Jahren zu
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verzeichnen, im wesentlichen als Folge davon, dafl die Aufwartseatwicklung 
der Populationen seit 1964 immer wieder durch starke Niederschlage gestort 
bzw. im Keime erstickt wurde. Auch der starke Befall in den Diimmermooren, 
der den Winter 1964/65 iiberdauert hatte, wurde im Mai 1965 durch solch 
starke Niederschlage vernichtet. Der vollige Befallsmangel auf den Ver
suchsflachen erzwang eine Unterbrechung der langjahrigen Untersuchungen 
an individuell markierten Freilandpopulationen. (F. Frank) 

7. Untersuchungen iiber die Verschiebung des Geschlechtsverhaltnisses in
Schadnagerpopulationen und ihre Auswirkung aui den Massenwechsel
Nach friiheren Untersuchungen beruht das hohe Vermehrungspotential der
Feldmaus und anderer wiihlmausartiger Nagetiere in erheblichem Mafle
darauf, dafl sich das Geschlechtsverhaltnis vom Friihjahr bis zum Herbst
stark zugunsten der Weibchen verschiebt. Dieses Phanomen war bisher mit
sekundarer Elimination der unvertraglicheren Mannchen bei steigender
Populationsdichte erklart worden. In den letzten zwei Jahren durchgeftihrte
Laboratoriumsuntersuchungen am skandinavischen Waldlemming ergaben
jedoch, dafl eine gesetzma.Bige Verschiebung des Geschlechtsverhaltnisses in
den Geburten stattfindet: der Weibchenanteil in der Nachkommenschaft der
schon im Geburtssommer zur Fortpflanzung gelangenden Muttertiere liegt
wesentlich hoher als in der Nachkommenschaft der erst nach erfolgter Uber
winterung im folgenden Friihjahr zur Fortpflanzung kommenden Mutter
tiere. Dies bedeutet, dafl sich das Geschlechtsverhaltnis um so starker zu
gunsten der Weibchen verschiebt, je mehr Jungweibchen bereits im Geburts
sommer zur Fortpflanzung gelangen, wie es fur Massenvermehrungsjahre
typisch ist. Es zeigte sich ferner, dafl das Geschlechtsverhaltnis kaum durch
das Vatertier, sondern hauptsachlich <lurch das Muttertier bestimmt wird,
also nicht durch einen chromosomalen Mechanismus, sondern <lurch das
offenbar durch Umweltfaktoren beeinfluflbare Milieu des weiblichen Genital
systems. Entscheidend ist offensichtlich, ob das Muttertier dem Einflufl des
Winters ausgesetzt war oder nicht. (F. Frank)

8. Versuche zur Feldmausbekampfung

Die Versuchstatigkeit beschrankte sich auf die orientierende Laboratoriums
priifung van Flachenkodermitteln, da Freilandversuche infolge des unge
wohnlich geringen Befalls im Weser-Ems-Gebiet nicht moglich waren. An
Stelle des 1964 der Anerkennung verlustig gegangenen Endrins steht bisher
kein anderes. anerkanntes, mechanisch ausbringbares Bekampfungsmittel zur
Verfiigung, so dafl der Deutsche Pflanzenschutzdienst dem Aufkommen einer
Feldmausplage zur Zeit ziemlich machtlos gegeniiberstehen wiirde. (F. Frank)

9. Untersuchungen iiber die Entwicklung der Vegetation und der Schadlinge
im Griinland der Leda-Jfunme-Niederung
Im Leda-Jiimme-Gebiet, das durch grundlegende wasserwirtschaftliche Mafl
nahmen van den alljahrlichen langanhaltenden Winteriiberflutungen befreit
wurde, schreiten die auf eine Verbesserung des Pflanzenbestandes und der 
Bewirtschaftbarkeit gerichteten Folgemaflnahmen ziigig fort. Da hierbei fast
ausschliefllich Dranage, Umbruch und Neuansaat angewandt werden, wurden
die auf eine Verfolgung der umbruchlosen Narbenveranderung ausgerichteten
pflanzensoziologischen Untersuchungen sehr gestort. Korrespondierend mit
der Zunahme dranierter Flachen weitete sich das von Feldmausen besiedelte

A 82 



Areal weiterhin aus. Wahrend der Befall in den weitgehend undranierten 
klassischen Feldmausplagegebieten Nordwestdeutschlands durch Starkregen 
immer wieder niedrig gehalten wurde, wirkten sich diese auf den dranierten 
Flachen des Leda-Ji.imme-Gebietes weit weniger aus, so dafl der Befall 
stellenweise beachtlich war. Dagegen scheint die im Vorjahre noch stark 
aufgetretene Tipula paludosa infolge der fortschreitenden Trockenlegung des 
Gebietes wieder zuriickzugehen. (F. Frank, H. Maercks, W. Richter) 

10. Grundlegende Arbeiten iiber die statistische Beurteilung von Versuchs- und
Beobachtungsergebnissen im Pflanzenschutz
Bei der Chi-Quadrat-Analyse von im Pflanzenschutz sehr oft auftretenden
Haufigkeitszahlen von Blockversuchen wurde ein Verfahren entwickelt, das
analog der Varianzanalyse die Blockunterschiede beriicksichtigt, wodurc..li
eine sichere Beurteilung der Homogenitat des Zahlenmaterials moglich wird.
Bei der Vergabe von Verrechnungsauftragen an Rechenzentren wurde die
Erfahrung gemacht, dafl diese nur dann verlaflliche Ergebnisse. }iefern, wenn
sie zuvor auf die bei der Verarbeitung pflanzenschutzlicher Daten zu be
achtenden Einschrankungen (z. B. Varianzenungleichheit, keine Normalver
teilung) hingewiesen wurden. (H. Maercks)

Institut filr Hackfruchtkrankheiten und Nematodeniorschung in Munster 
und Auflenstelle Elsdorf 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersudmngen iiber die geographische Verbreitung von X i p h i n e m a

s p p. und L o n g i d o r u s s p p. in Deutschland

In der Bundesrepublik wurden bisher 4 Xiphinema-Arten und 8 Arten der
Gattung Longidorus gefunden. AuBer den bereits im Jahresbericht 1964
(S. 81/82, Ziff. 9) genannten Arten ist L. macrosoma festgestellt warden, und 
zwar an SiiBkirschen. Die genannten Arten kommen bevorzugt in der Rhizo
sphare mehrjahriger Kulturpflanzen vor, wie z. B. von Reben, Obstbaumen,
Erdbeeren. Einige Arten treten in Griinland auf. Die Erhebungen haben ge
zeigt, daB die Nematoden der beiden Gattungen haufiger und in groflerer
Artenzahl vorkommen, als noch vor wenigen Jahren vermutet. (B. Weischer)

2. Wirtspflanzenuntersuchungen an .,Riibenkopfalchen" verschiedener geogra

phischer Herkunft

Durch vergleichende Wirtspflanzenuntersuchungen, bei denen mit von ein
zelnen isolierten Weibchen abstammenden .,homogenen" Nematodensti:i.mmen
gearbeitet wurde, lieB sich nachweisen, daB eine in ihrem physiologischen
Verhalten einheitliche Riibenrasse von Ditylenchus dipsaci nicht existiert. Es 
zeigten sich Unterschiede im Wirtspflanzenverhalten sowohl zwischen geo
graphisch getrennten Herki.inften als auch zwischen Stammen identischer
Herkunft (von denselben Feldpopulationen abstammend) und vereinzelt so
gar innerhalb der Nachkommenschaft einzelner Weibchen. Die Abweichun
gen im physiologischen Verhalten werden dadurch erklart, daB die biologi
schen Rassen des Stengelalchens Gemische aus zahlreichen Biotypen bzw.
Individuengruppen wie Einzeltieren unterschiedlicher Genkombinationen dar
stellen, deren jeweiliges Vorkommen in einer Population die Verhaltens
weise und damit das Wirtsspektrum bestimmt. (D. Sturhan)
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3. Untersuchung von Vorkommen und Verbreitung der Ty l,e n c h o  r h y n -
c h u s -Arlen in Deutschland

Bei der Untersuchung zahlreicher Bodenproben von 50 Orten aus verschie
denen Teilen Westdeutschlands wurden insgesamt 17 Arten der Nematoden
gattung Tylenchorhynchus nachgewiesen, darunter vier bekannte Arten erst
mals fur Deutschland und 3 noch unbeschriebene Spezies. Es sind damit aus
Deutschland 21 Arten dieser Gattung bekannt, von denen T. dubius und T.
brevidens am haufigsten vertreten sind. Gemische von 4 bis 5 Arten kommen
nicht selten vor. Die phytopathologische Bedeutung der Tylenchorhynchen ist
bei uns im allgemeinen gering. (D. Sturhan)

4. Untersuchungen zum Auftreten von D e Ii a p i  li p y g a an Cruciferen

Die 1963 und 1964 beobachtete Delia pilipyga, eine der Kleinen Kohlfliege
(D. brassicae) nahe verwandte Art, konnte 1965 nur an Kohlrtiben beobachtet
werden. Stoppelrtiben und WeiBkohl, die 1963 und 1964 Wirtspflanzen waren,
blieben befallsfrei, ebenso der zur Untersuchung des Wirtspflanzenkreises an
gebaute Raps, Rtibsen, Lihoraps und Markstammkohl. Flug und Eiablage
waren durch das naBkalte Wetter verzogert und nur schwach. 5 °/o der Kohl
rtiben waren mit nur 1-3 Maden besiedelt, die jedoch bei dem stark ent
wickelten Blatt keine sichtbaren Schaden· verursachten. Eine zweite Genera
tion wurde im Berichtsjahre nicht beobachtet. Warme und trockene Sommer
scheinen die Entwicklung von D. pilipyga zu begtinstigen, so daB starkere
Ertragsausfalle bei Kohlrtiben moglich sind, besonders dann, wenn, durch den
MinierfraB begtinstigt, zusatzlich Infektionen mit Faulnisbakterien eintreten.

(F. Burckhardt) 

5. Arbeiten zur Biologie und Bekampfung des Moosknopfkafers ( A t o m a r i a
Ii n e a r  i s) in Nordrhein-Westfalen
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Wie im Vorjahr blieb der Befall .der Beta-Rtibenfelder des Untersuchungsge
bietes sehr schwach, so daB die Untersuchungen tiber den EinfluB der In
sektizide und Herbizide auf den Aufgang des Monogermsaatgutes fortgesetzt
und abgeschlossen werden konnten. In Gemeinschaft mit dem Pflanzenschutz
amt Bad Godesberg wurden insgesamt 5 gr6Bere Feidversuche nach dem im
Vorjahre bewahrten Aussaatschema angelegt und ausgewertet. Im Gegen
satz zu den Ergebnissen des Vorjahres beeinfluBten weder Heptachlor noch
Aldrin den Ablauf der Keimlinge in 4 von 5 Versuchen. Auch in Kombi
nation mit dem Rtibenherbizid Pyramin war kein verzogerter Aufgang zu
beobachten. Nach dem Vereinzeln zeigten die mit dem Herbizid behandelten
Versuchsstreifen den dichtesten Pflanzenbestand. N ach den Ergebnissen der
beiden Versuchsjahre ist anzunehmen, daB die vorbeugende Behandlung des
Zuckerrtibensaatgutes mit Heptachlor oder Aldrin zum Schutz vor dem Moos
knopfkafer auch pei Nichtbefall keine ins Gewicht fallende Keimhemmung
hervorruft. In Kombination mit Herbiziden konnen zwar in trockeneren Jah
ren Keimhemmungen moglich sein, die sich bei der Vereinzelung der Be
stande jedodi wieder ausgleidien. Vergleidisversuche mit tiberlagertem
heptachlor- oder dieldrinbehandeltem Saatgut zeigten nach einjahriger Lage
rung keine verminderte Keimfahigkeit. Die insektizide Wirkung nach Lage
rung konnte mangels Befalls in den Feidversuchen nur mit Kornkafern im
Laboratorium tiberprtift werden und zeigte ebenfalls keinen Abfall.

(R. Thielemann) 



6. Versuche zur Wirkung systemischer Saatschutzgranulate bei monogermen
Zuckerriiben unt.er Beriicksichtigung der Kombination mit Herbiziden

Die schon mehrere Jahre laufenden Versuche wurden fortgesetzt und im Ver
suchsjahre infolge Neuverteilung der Aufgabengebiete abgeschlossen. Die
untersuchten Wirkstoffe zeigten - auch in Kombination mit dem Herbizid
Pyramin - keinen negativen EinfluB auf die Keimung und das Wachstum
der jungen Ruben. Da eine Besiedlung mit Blattlausen jedoch erst sehr spat
einsetzte und zudem die Pflanzen Ende Juni durch einen Hagelschauer er
heblich geschadigt wurden, fanden sich weder in der Dauerwirkung der Pra
parate noch in den Ertragen signifikante Unterschiede gegenuber der Kon
trolle. (W. Steudel und R. Thielemann)

1. Miflbildungen an jungen B e t  a -Riiben, verursacht durch Vorsaatbehandlung
mit einem Herbizid auf Diallatebasis

Die im Vorjahr im Rheinland verbreitet nach Anwendung eines Diallate
herbizids bei jungen Zuckerruben beobachteten ,,Salatkopfe" wurden im 
Jahre 1965 nur ganz vereinzelt festgestellt. Hierdurch wird die schon 1964
ausgesprochene Vermutung, daB die MiBbildungen mit der Fruhsommertrok
kenheit in Verbindung zu bringen waren, eindeutig bestatigt. In Gewachs
hausversuchen konnten die MiBbildungen erneut hervorgerufen werden. Die
Anwendung van Triallate (Avadex BW) fuhrte zu den gleichen Symptomen,
wahrend sowohl mit NaTa als auch mit Gralit und Dupont 643 keine Salat
kopfe erzielt werden konnten. Durch Anwendung van NaTa kam es im Ge
wachshause bei verzogert keimenden Ruben lediglich zu starken Blattver
drehungen und -krummungen; nach Anwendung van Dupont 643 waren die
Adern der Blatter stark aufgehellt. (R. Thielemann)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Ubertragung und die Epidemiologie des ,,schwachen
Vergilbungsvirus"

Die vergleichenden Infektionsversuche mit den im Gewachshaus isolierten
Stammen des normalen und schwachen Vergilbungsvirus wurden im Gewachs
haus und im Feldversuch weitergefuhrt. Das normale Vergilbungsvirus lieB
sich leicht mit den Arten Myzus persicae und Aphis fabae ubertragen. Ent
sprechend den in der Literatur mitgeteilten Erfahrungen gelang es dagegen
weder im Gewachshaus noch im Feldversuch das schwache Vergilbungsvirus
mit A fabae auf die Versuchspflanzen zu ubertragen, wahrend die Infektion

mit M. p. gliickte. Die Versuche sollen fortgesetzt und auf andere fur die
Epidemiologie der Virosen wichtige Blattlausarten ausgedehnt werden.

(W. Steudel und R. Thielemann) 

2. Versuche zur Eignung von C I a y t o n i a p e r f o I i a t a als Testpflanze fiir
das natiirliche Vorkommen der Riibenvergilbungsviren

Da man bis heute noch keine klaren Vorstellungen uber die unterschiedliche
Haufigkeit der epidemiologisch wichtigen Vergilbungsviren in Westdeutsch
land hat, versuchten wir, Claytonia perfoliata als Testpflanze fur die Unter

scheidung der Viren im Feldbestand einzusetzen. Zu diesem Zweck wurden
blattlausfrei angezogene Pflanzen fur je eine Woche im Freien aufgestellt,
anschlieBend mit Metasystox abgespritzt und im Gewachshaus auf Virus-
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symptome beobachtet. Das Ergebnis der Versuche befriedigte. zunachst nicht, 
da einerseits die Bedingungen fur den Flug der Vektoren sehr ungiinstig 
waren, andererseits die aus dem Gewachshaus kommenden zarten Pflanzchen 
insbesondere die starken Regenfalle nur schlecht vertrugen und haufig ab
starben. Es sollim kommenden Jahre (1966) versucht werden, die technischen 
Schwierigkeiten zu iiberwinden. (W. SteudeI und R. Thielemann) 

3. Untersuchungen zur Sameniibertragbarkeit von Cruciferenviren

Feldbeobachtungen lieBen vermuten, daB Cruciferenviren durch den Samen
iibertragen werden konnen. Einzelne Kohlriibensamlinge im 2-Blatt-Stadium
wiesen bereits starke Symptome des Turnip yellow mosaic virus auf; die Aus
bildung von Symptomen bedarf jedoch im Freiland mindestens eines Zeit
raums von 18-21 Tagen. Da weder die Ubertrager (Erdflohe) beobachtet
werden konnten noch die Zeit nach Auflauf der Saat fiir die Ausbildung der
Symptome ausreichte, lag die Vermutung nahe, daB das Saatgut infiziert war.
Samen, die· im Gewachshaus von kiinstlich infizierten Pflanzen geemtet wur
den (Chinakohl, WeiBer und Gelber Senf) ergaben bei der Aussaat im Ge
wachshaus zu 9 °/omit dem TYMV infizierte Samlinge, mit der Stoppelriiben
vergilbung infizierte Samentrager ergaben zu 3,5 0/o infizierte Keimlinge.
Diese Beobachtungen wurden durch Riickinfektionen auf Testpflanzen unter
mauert. Im Freiland werden die Samlinge aus infiziertem Saatgut schnell ab
sterben, da sie stark geschadigt sind. Sie konnen aber, wenn Ubertrager vor
handen sind, eine Infektionsquelle sein und zu Friihinfektionen im Bestande
fiihren. Ob auch das Krauselmosaik sameniibertragbar ist, bedarf noch der
Klarung. (F. Burckhardt)

4. Untersuchungen iiber die Starke der Saugschaden und der Virusschaden an
Kohlriiben

Die hohen Niederschlage der Monate Mai, Juni und Juli (iiber 100 mm je
Monat) verhinderten die Bildung einer starkeren Lausegradation, so daB auch
bei kiinstlicher Infektion mit Myzus persicae keine starkere Besiedlung zu
erzielen war. Die Kohlriiben entwickeHen, begiinstigt durch die starken Nie
derschlage, ein so umfangreiches Blatt, daB die kiinstlichen Infektionen mit
Lausen oder durch Abreibung nur geringen oder gar keinen EinfluB auf den
Ertrag hatten. (F. Burckhardt)

5. Experimentelle Untersuchungen iiber die lJbertragung einer Rebenvirose
durch L o n g i d o r u s s p p.

In Fortsetzung der Arbeiten mit Longidorus attenuatus wurden im Berichts
jahre bei den Ubertragungsversuchen die Nematoden in Larven und Adulte
differenziert. Wegen der geringen Populationsdichte von 1-5 Tieren in 500
ccm Rhizospharenerde konnten statt der vorgesehenen 4 Infektionsstarken
nur 2 gepriift werden, namlich 5 und 10 Tiere je Topf. Die erste Versuchs
serie im Marz verlief vollig negativ. Wahrscheinlich war die Longidorus
Population vom Winter her noch virusfrei. In den spateren Versuchen traten
nur nach lnfektionen mit Adulten und in natiirlich verseuchter Ertle Virus
symptome auf. Insgesamt war die Ubertragungsrate gering.
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6. Untersuchungen iiber unterschiedliches Ver halten bei Populationen des Nor
maltyps des Kartoffelnematoden (neu)
Anbauversuche mit resistenten Kartaffeln an verschiedenen Stellen im Bun
desgebiet haben gezeigt, dafl sich einzelne Papulatianen des Kartaffelnema
taden an bestimmten resistenten Kartaffeln vermehren ki:innen, ohne dafl ein
resistenzbrechender Biatyp (B) varhanden ist. Bei den gepruften Kartoffel
stammen handelt es sich um Abki:immlinge von Solanum tuberosum subsp.
andigenum. Die Resistenz beruht auf einem sehr wirksamen Hauptgen (H)
und einigen Nebengenen. In weiteren Versuchen soll geklart werden, wieweit
Beziehungen zwischen der genetischen Konstitutian der Kartoffel und dem
Befall durch bestimmte Papulatianen des Narmaltyps von Heterodera rosto

chiensis bestehen. (B. Weischer)

7. Untersuchungen iiber das Vorkommen von Rassen beim Hafemematoden
(neu)

Haufigkeit und Schaden des Hafernematoden, Heterodera avenae, haben in
den letzten Jahren erheblich zugenommen. In Verbindung mit der wachsen
den Verarmung der Fruchtfolgen bei Erhi:ihung des Getreideanteils kommt
diesem Schadling eine grofle wirtschaftliche Bedeutung zu. Eine Bekampfung
durch ackerbauliche Maflnahmen wird durch das Auftreten von physiologi
schen Rassen mit unterschiedlichem Wirtspflanzenkreis erschwert. Um Hin
weise auf das Vorkammen solcher Rassen in Deutschland zu bekammen,
wurden eine anfallige und drei resistente Gerstensor.ten sawie anfalliger
Hafer mit acht verschiedenen Herkunften des Hafemematoden aus verschie
denen Gegenden der Bundesrepublik infiziert. Alle anfalligen Pflanzen wur
den stark befallep. Bei den resistenten Sorten zeigten sich geringe Befalls
unterschiede, die auf ein verschiedenartiges Verhalten der einzelnen Nema
tadenpapulationen zuruckzufuhren sind. Eine deutliche Durchbrechung der
Resistenz wurde nach nicht beabachtet. (B. Weischer)

8. Untersuchungen iiber biologische Rassen des Stengelalchens
(Di t y l e n c h u s  d i p s a ci )

In den Untersuchungen wurden weitere bialagische Rassen van Ditylenchus
rlipsaci einbezagen. Zur Zeit wird mit einheitlichen, aus einzelnen Weibchen
herangezuchteten Stengelalchenstammen von 22 verschiedenen Herkunften
aus insgesamt 12 Pflanzenarten gearbeitet. Die Anzahl erfolgreicher Rassen
bastardierungen erhi:ihte sich auf 29, in insgesamt 19 verschiedenen Kombi
natianen, darunter 5 reziproken. Die Wirtsspektren der Bastardpopulationen
unterscheiden sich van denen ihrer Parentalstamme, wobei das physia
logische Verhalten teils der einen, teils der anderen Ausgangsrasse ent
spricht ader intermediar zwischen beiden liegt. Es ergaben sich erste Hin
weise auf die Vererbungsweise des unterschiedlichen Wirtspflanzenverhal
tens. Da zur exakten Klarung der Vererbungsmechanismen ein genetisch
hamagenes Ausgangsmaterial erforderlich ist, die biolagischen Rassen jedoc:h
genetisch nicht einheitlich sind und Heterozygatie auch bei den Nachkommen
isolierter Weibchen verbreitet zu sein scheint, wurde begonnen, durch In
zuchtreihen allmahlich zu einer Hamazygotie zu gelangen. (D. Sturhan)

9. Untersuchungen iiber Miflbildungen bei Nematoden (neu)

Bei Stengelalchen verschiedener Rassen, die in Keimblattern von Gurken ver
mehrt warden waren, traten gehauft starke marphalagische Anamalien auf
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(Verzwergung, Korperverdickung, extreme SchwanzmiBbildungen). Nach den 
bisher durchgefiihrten Untersuchungen scheinen die Abnormitaten vererbt zu 
werden. Es wird vermutet, daB Gurkenkotyledonen Substanzen enthalten, 
die bei Ditylenchus dipsaci mutagen wirken. (D. Sturhan) 

10. Wirtspflanzenuntersuchungen an Blattalchen verschiedener geographischer

Herkunft (neu)

Aphelenchoides fraga.riae und A. ritzemabosi haben so groBe Wirtspflanzen
kreise (Fame und Blutenpflanzen), daB die Vermutung nahe liegt, daB auch
hier physiologische Rassen vorhanden sind, die sich morphologisch nicht
unterscheiden lassen. Fiir die Untersuchungen wurden mit Blattalchen infi
zierte Wildpflanzen, Pflanzen aus botanischen Garten und Zierpflanzen aus
Erwerbsbetrieben und Hausgarten gesammelt und die Tiere zur Vermehrung
auf nematodenfrei angezogene Samlingspflanzen von bereits als Wirtspflan
zen bekannten Arten iibertragen. Da bei dem gesarnmelten Material jedoch
Mischpopulationen vorliegen konnen, sind zur Untersuchung der Wirtspflan
zenkreise homogene Nematodenstamme aus einzelnen befruchteten Weib
chen heranzuziehen. Die Einzeltierinfektionen gelangen bisher nur in etwa
1 0/o der Ubertragungen. (F. Burckhardt)

11. Vorkonimen und Verbreitung der Tri c h o d  o r  u s  -Arten in Deutschland

(neu)

Seit im Jahre 1960 erstmals nachgewiesen wurde, daB Arten der Gattung
Trichodorus Vektoren verschiedener Pflanzenviren sind, kommt diesen Ne
matoden ein besonderes phytopathologisches Interesse zu. Bei den eingeleite
ten Untersuchungen iiber Vorkommen und Verbreitung der Gattung in West
deutsc:hland wurden bislang fiinf der insgesamt bekannten, schwer determi
nierbaren 25 Trichodoms-Arten festgestellt. (D. Sturhan)

12. Untersuchungen iiber die Populationsdynamik des Ri.ibennematoden
(H e t e r o d e r a  s c h a c h t ii)

In 18 ausgewahlten Betrieben des rheinischen Zuckerriibengebietes wurden die
Untersuchungen auf den Besatz ausgewahlter Flamen mit Zysten von Hetero
dera schachtii in Abhangigkeit von der Fruc:htfolge weitergefiihrt. Die nunmehr
im drittenJahre vorliegenden Ergebnisse !assen die ersten Tendenzen erkennen,
miissen aber noch langjahrig weitergefiihrt werden. In Bestatigung friiherer
Erfahrungen nimmt der Besatz mit Zysten unterhalb der bearbeiteten Boden
sc:hicht rasch ab. Ertragsfeststellungen an den Ruben zeigten in dem sehr
nassen Jahre keinen signifikanten EinfluB des untersc:hiedlic:hen Nematoden
befalls in bezug auf Ruben- und Blattertrag sowie auf den Zuckergehalt. Feld
und Gewachshausversuche mit Lihorap,s und anderen fiir den Zwischenfrucht
anbau vorgesehenen Brassiceen zeigten, daB die Vermehrung der Nematoden
und der Zystenbesatz des Bodens sehr von der verwendeten Pflanzenart ab
hangt. In den meisten Versuchen schnitt Brassica nigra am giinstigsten ab.

(W. Steudel) 

13. Versuche iiber die selektive Wirkung systemischer Nematizide (neu)
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Bei Bekampfungsversuchen mit systemischen Nematiziden (organischen Phos
phorverbindungen) wurde beobachtet, daB einzelne Mittel im Gegensatz zu
den gebrauchlic:hen, breitwirkenden Praparaten eine gewisse selektive Wir
kung gegeniiber verschiedenen Nematoden besitzen. Zur experimentellen



Analyse dieser Beobachtung wurde in einem Gewachshausversuch das Ver
halten von 5 Nematodenarten an 12 verschiedenen Pflanzen gegenuber 4 ver
schiedenen Praparaten gepruft. Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen. 

(B. Weischer) 

14. Versuche zur Bekampfung von H e t e r  o d e  r a s c h a c h t i i  durch Saat
gutbehandlung mit systemisch wirksamen Granulaten (neu)

In Anlehnung an friil:iere Versuche zur Blattlausbekampfung mit Hilfe ·Syste
misch wirksamer Granulate wurden erste Versuche mit Zuc:kerruben auf stark
mit Heterodera schachtii verseuchten Boden durchgefuhrt. Die Praparate wur
den entweder als Spritzband auf die Reihe oder als Granulat in oder auf die
Reihe ausgebracht und der EinfluB auf das Rubenwachstum und den Besatz
mit Zysten untersucht. Die im Mai gesaten Ruben wurden durch fruhen Befall
mit H. schachtii schwer geschadigt. Eines der verwendeten Praparate wirkte
sich auf das Wachstum der Ruben derart aus, daB der Ertrag im Oktober mehr
als doppelt so groB wa.r als in den Kontrollen. Dabei spielte es nur eine
geringe Rolle, ob das Granulat in die Reihe oder nach der Saat auf die Reihe
ausgebracht worden war. Gewachshausversuche bestatigten die gute Wirkung
des Wirkstoffes auf H. schachtii. (W. Steudel und R. Thielemann)

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

Die Arbeiten wurden mit neueren Entwic:klungspraparaten weitergefuhrt.
Insbesondere wurde die Wirkung von Dupont 634 bei abnehmenden Auf
wandmengen im Ve.rgleich zu Pyramin 4 kg/ha in einem gr6Beren Feldver
such uberpruft. Unter den Bedingungen des Versuchsjahres war auch mit
recht geringen Mengen (1 kg/ha) noch ein befriedigender Erfolg zu verzeich
nen. Unter normalen Wachstumsbedingungen war kein negativer Einflufi des
Wirkstoffs auf den Aufgang festzustellen. Bei einem im Mai angelegten Ver
such auf leichtem Boden verursachte das Praparat infolge eines heftigen
Gewitterregens einige Zeit nach dem Aufgang der Keimlinge schwere Keim
lingsverluste. (R. Thielemann)

Institut fiir Gemiisekrankheiten und Unkrautiorschung in Fischenich 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Eignung von Milch und Milchprodukten zur Hem
mung der Ubertragung von Viruskrankheiten

Folgende Viren wurden in diese Untersuchungen einbezogen: Tabakmosaik
virus, Kartoffel-X-Virus, Cucumis-Virus 1 und Cucumis-Virus 2. Die Hemm
wirkung nahrn in folgender Reihe ab: frische Magermilch > frische Vollmilch
und gefriergetrocknetes Magermilchpulver > Walzenmagermilchpulver und
Molke > Spri.ihmagermilchpulver. Diese Reihenfolge war die gleiche bei
den 4 genannten Virusarten. Mit Ausnahme des Walzenmagermilchpulvers
(kalt angeri.ihrt) und der Molke wirkten die Milchspritzungen nicht phyto
toxisch auf Tomaten und Gurken. (S. Jaeger)

2. Freilandversuche mit Milchspritzungen zur Verhinderung der Ausbreitung
des Tabakmosaikvirus (TMV) im Tomatenbestand

Die Ausbreitung des TMV in Freilandtomaten konnte durch Magermilch
spritzungen vor dem Pikieren, Eintopfen, Auspflanzen und Ausgeizen der
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Pflanzen verringert werden. Wesentlich war dabei der spatere Befallszeit
punkt, der im Vergleich zur Kontrolle um 24 bis 31 Tage hinausgeschoben 
wurde. Der dadurch erzielte Mehrertrag betrug 22 °/o. (S. Jaeger) 

3. Verhinderung der UbertragU:ng von Viren durch Blattlause mit Hilfe von
Milch und pflanzlichen Olen
Spritzungen auf Salatpflanzen mit Vollmilch und Emulsionen von ErdnuBol
verminderten in erheblichem MaBe in Gewachshausversuchen die Ubertra
gung des Salatmosaiks durch Myzus persicae. Diese Befunde konnten in Frei
landversuchen bestatigt werden; sie eroffnen eine Moglichke,it fiir die bisher
schwierige Bekampfung der durch Blattlause i.ibertragenen nichtpersistenten
Viren im Gemi.isebau mit ungiftigen Mitteln. (S. Jaeger)

Ausbreilung der TMV-lnfel"1ion bei f:reiland- T'omalen 1965 
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Abb. 3: Ausbreitung der TMV-Infektion bei Freilandtomaten 1965. 
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4. Methode zur Priifung der Wirksamkeit von Fungiziden gegeniiber dem Er
reger der Korkwurzelkrankheit der Tomate
Fi.ir die Priifung von Fungiziden auf Wirksamkeit gegeniiber dem Erreger
der Korkwurzelkrankheit der Tomate (Pyrenochaeta sp.) wurde eine Methode
entwickelt, die innerhalb verhaltnismaBig kurzer Zeit (8 Wochen) eine Be
urteilung der zu pri.ifenden Wirkstoffe und Dosierungen gestattet.

(G. Cri.iger) 

5. Bekampfung der Kleinen Kohlfliege in Rettichfr,eilandkulturen im Spritzver
fahren
Mehrjahrige Versuche zeigten, daB die Kleine Kohlfliege (Phorbia brassicae)
in Rettichfreilandkulturen mit Dimethoatpraparaten auch im Spritzvedahren
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bekampft werden kann. Zwar ist nicht das gleiche gute Ergebnis wie beim 
Gieflverfahren zu erreichen, doch wird dieser Nachteil durch wesentlich ge
ringeren Arbeitsaufwand und Wirkstoffbedarf aufgewogen. (G. Cri.iger) 

6. Zur Frage der fungiziden Wirksamkeit von Methylbromid

Methylbromid, im Terabolverfahren eingesetzt, zeigte, eine gute Wirkung
gegenuber der Korkwurzelkrankheit der Tomate und der Kohlhernie.

(G. Cruger) 

7. Vergleichende Versuche zur Frage der Nachwirkung von Trichlorbenzoe

saure (TBA) und der 2-Methoxy-3,6-dichlorbenzoesaure (Mediben)
Die Gefahr der phytotoxischen Wirkung von Ruckstanden der Medibensprit
zungen im Boden ist bedeutend geringer als bei TBA. Als Testpflanzen dien
ten Buschbohnen, Tomaten und Gurken. Im Stroh bespritzten Getreides
konnte bei Einsatz von Normaldosierungen nur TBA, nicht aber Mediben
nachgewiesen werden. Anwendung doppelter Dosierungen unter trockenen
Bodenverhaltnissen fuhrte auch bei Mediben in Gewachshausversuchen zu
Ruckstanden im Stroh. Unter Freilandbedingungen gelang der Nachweis des
Herbizids im Stroh nicht. Mutagene Einflusse auf Weizensorten konnten
nicht beobachtet werden. (H. Orth)

8. Verbesserte Methoden zur chemischen Unkrautbekampfung in gesaten
Zwiebeln

In e:ncm GroBversuch in der Praxis (21 Morgen) bewahrten sich nachein
ander eingesetzte Spritzungen von Gramoxone, Chlor-IPC und Naphthoxy
Essigsaure-Methylester zur Bekampfung der Unkrautflora, wobei besonders
die Echte Kamille (Matricaria chamomilla) vorherrschte. (H. Orth)

9. Untersuchungen Uber Maleinsaurehydrazid als Keimhemmungsmittel

Das Austreiben von Zwiebeln und Kartoffeln wahrend der Lagerung konnte
durch termingerechte Spritzungen mit Maleinsaurehydrazid weitgehend ver
hindert werden. Der beste Erfolg wurde bei Zwiebeln erzielt; sie waren bis
Juni des folgenden Jahres noch kaum ausgetrieben. Toxikologische Beden
ken durften nicht erhoben werden konnen. (H. Orth)

bb) Im Berichtsjahr Iaufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen Uber die Bekampfungsmoglichkeiten von GemUsefllegen an

WurzelfrUchten unter besonderer BerUcksichtigung der InsektizidrUckstande

im Emtegut
Weitere Wirkstoffe aus der Gruppe der organischen Phosphorverbindungen
wurden auf ihre Eignung zur Gemusefliegenbekii.mpfung untersucht. Neben
Diazinon-Streumitteln erscheinen vor allem Birlane und Bromophos geeig
net. Die Ergebnisse mit Dimethoat-Streumitteln waren weniger gunstig. We
gen der im Vergleich zu den chlorierten Kohlenwasserstoffen geringeren
Dauerwirkung sollten die Anwendungstermine moglichst weitgehend auf die
Flugzeiten der Gemusefliegen abgestimmt werden. (G. Cri.iger)

2. Uber die Epidemiologie und die Bekampfungsmoglichkeiten der Umfallkrank
heit bei Kohl ( P h o m a Ii n g a m )
Die bisherigen Untersuchungsergebnisse gestatten es, fur den Kohlzucht
betrieb durch Bestandskontrollen und Samentests die Partien herauszufinden,
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die zur Ausschaltung der Samenubertragung gebeizt werden mussen. In Ver
suchen war eine Hg-Feuchtbeize dem aufwendigen Heiflwasserbeizverfahren 
in der Wirkung gleichwertig. Weitere Untersuchungen sollen vor allem kla
ren, ob der Pilz, wie vermutet wird, an den eingelagerten Samentragern uber
wintert und ob die Infektion im Fruhjahr von dort ausgeht. (G. Cruger) 

3. Einsatzmoglichkeiten von Bodenfungiziden zur Bekampfung der Korkwurzel
krankheit der Tomate

Verschiedene Fungizide wurden unmittelbar vor der Pflanzung von Tomaten
oder in regelma.Bigen Abstanden wahrend der Kultur in Gewachshausver
suchen ausgebracht. Die Wirkung auf den Korkwurzelbefall wurde gepruft.
Die besten Ergebnisse wurden mit Nabam im Gieflverfahren erzielt. Ein
malige Behandlungen vor der Pflanzung brachten wegen der geringen Dauer
wirkung der Fungizide keinen Bekampfungserfolg. In weiteren Versuchen
sollen Wirkstoffe angewendet werden, die wegen guter Pflanzenvertraglich
keit in der stehenden Kultur eingesetzt werden ki:innen und deren hohe
Wasserli:islichkeit ein gutes Eindringen in den Boden verspricht. (G. Cruger)

4. Nebenwirkungen von zinnhaltigen Fungiziden beim Einsatz gegen die S e p -
t o  r i a -Blattfleckenkrankheit des Selleries (neu)

Mitteilungen aus der Praxis und eigene Beobachtungen deuten darauf hin,
daB das wegen seiner uberragenden fungiziden Wirkung geschatzte zinn
haltige Praparat Brestan 60 (mit Manebzusatz) gewisse negative Wirkungen
auf die Qualitat des Knollensellerie hat. Die laufenden Untersuchungen sol
len klaren, ob diese Nebenwirkungen durch eine herabgesetzte Aufwand
menge oder dadurch vermieden werden konnen, daB zum Ende der Kulturzeit
statt mit Brestan 60 mit Kupfer gespritzt wird. (G. Cruger)

5. Untersuchungen ilber die Bedeutung der Samenilbertragung fiir das Auftre
ten der S e p t.o r  i a -Blattfleckenkrankheit des Selleries (neu)

Handelssaatgut wird auf den Besatz mit dem Erreger der Septoria-Blattflecken
krankheit des Selleries untersucht. Die Vitalitat des Erregers im Verlauf der
Saatgutlagerung und verschiedene Beizverfahren zur Abti:itung des Pilzes
am Samen werden gepruft. Die Bedeutung der Saatgutverseuchung fur das
primare Auftreten der Blattfleckenkrankheit im Anzuchtbeet soll ermittelt
werden. (G. Cruger)

6. Prtifung von Herbiziden, die moglicherweise Rtickstande im Erntegut hinter
lassen
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In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. H. M a i e r  - B o d e  , Bonn, wird die Ruck
standsfrage folgender vorwiegend im Gemusebau aktueller Herbizide unter
sucht: In Buschbohnen Alipur, Patoran und Aresin; in Erbsen Alipur, Afalon
und Dasivon-Camparol; in Kartoffeln Aresin, Dasivon und Patoran; in Kohl
rabi, Wirsing und Weifikohl Semeron, Aresin, Afalon und Ramrod; in Moh
ren Afalon und Potablan; in Roten Ruben Pyramin; in Spinal Alipur und
Aresin; in Steckzwiebeln Chlor-IPC, Aresin und Prometryn; in gesaten Zwie
beln Ramrod, Tenoran und Chlor-IPC. Die bisher vorliegenden Ergebnisse
!assen bereits erkennen, daB eine Ruckstandsgefahr fur das Ernteprodukt
durch die im Gemusebau anwendbaren herbiziden Wirkstoffe kaum in ahn
lichem Mafle wie bei Insektiziden zu erwarten ist. (H. Orth)



7. Arbeiten iiber die Nachwirkung von Herbiziden im Boden
Wie im vorjahrigen Jahresbericht (S. 86, Ziff. 2) bereits gemeldet, wurden die
Versuche fortgesetzt und unter Einfi.igung neuerer herbizider Praparate er
weitert. (H. Orth)

8. Versuche mit chemischen Unkrautmitteln im Kohlanbau
In wirtschaftlich wichtigen Kohlarten wurden Herbizide erprobt. AuBer Se
meron scheint Ramrod guten Erfolg zu versprechen, besonders wegen seiner
geringen Phytotoxizitat. Uberraschend gut verliefen erste Versuche mit
Unterblattspritzungen der Herbizide Afalon und Aresin. Dagegen werden die
Experimente mit Tordon (Pic loram) nicht fortgesetzt, weil sogar herbizid
ungeniigend wirksame Dosierungen noch erhebliche Riickstande im Boden
hinterlassen, deren Nachweis mit empfindlichen Testpflanzen {Tomaten, Gur
ken, Bohnen) einwandfrei gelingt. (H. Orth)

9. Vergleichende Untersuchungen Uber die Empiindlichkeit v,erwandter Un
krautarten gegen Herbizide (neu)
Die z. T. sich widersprechenden Angaben iiber die herbizide Wirksamkeit
anerkannter und in der Praxis angewandter Mittel ki:innten erklart werden,
wenn es gelange nachzuweisen, daB die unter landlaufigen deutschen Namen
zusammengefaBten Unkrauter - oft eine Gruppe von botanischen Arten oder
Gattungen - verschieden auf Herbizide reagieren. Als erstes Beispiel diente
die Kamille, deren Bedeutung als Unkraut infolge Selektion durch Herbizide,
Bodenverdichtung und mangelhafter Fruchtfolge in den letzten Jahren iiber
all im Bundesgebiet zugenommen hat. Es konnte bereits nachgewiesen werden,
daB die unter dem Begriff .,Kamille" zusammengefaBten Matricaria chamo
milla, M. matricarioides (= M. discoidea) und Tripleurospermum inodorum
(= M. inodora), unterschiedlich auf Herbizide reagierten. (H. Orth)

10, Unkrautbekampfungsversuche in Tulpen (neu) 
Mit einigen Herbiziden in Tulpen durchgefi.ihrte Versuche ergaben, dafl die 
einzelnen Sorten verschieden auf den gleichen Wirkstoff reagierten. Da der 
Tulpenanbau standig zunimmt und dabei zugleich die Frage der chemischen 
Unkrautbekampfung aufgeworfen wird, scheinen weitere Untersuchungen 
angebracht. (H. Orth) 

Institut flir Obstkrankheiten in Heidelberg 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber die Ursache von Nekrosen auf der Fruchtschale des
Apfels
Ari gelagerten Apfeln, vor allem bei der Sorte ,Cox's Orangenrenette', treten
um die Lentizellen oberflachliche, dunkelbraune, nekrotische Fiecke auf. Die
Ausfalle betrugen z. T. bis zu 60 °/o und sind daniit von wirtschaftlicher
Bedeutung. Aus den Flecken wurde ausschlieBlich Alternaria tenuis isoliert.
Durch Infektionsversuche sollte geklart werden, ob der genannte Erreger fi.ir 
die Schaden verantwortlich zu machen ist. Infektionen rnit A tenuis an Friich
ten, die bei verschiedenen Temperaturen gelagert wurden, verursachten von
der Ernte an bis etwa Mitte Dezember zu einem geringen Prozentsatz kleine
Faulstellen. Erst in den folgenden Wochen verliefen die Impfungen 100'0/oig
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positiv, wobei die Faule tief in das Fruchtfleisch eindrang. Die durch A. tenuis 
verursachten Faulstellen wichen jedoch deutlich von den Symptomen ab, die 

im Kiihllager an den Apfeln auftraten. Somit werden die an den Apfeln im 
Kiihllager beobachteten Lentizellenflecke nicht durch pilzliche Erreger ver
ursacht. (A. Schmidle) 

2. Ubertragung von Jungtieren der San-Jose-Schildlaus <lurch den Wind

Die von 1963 bis 1965 durchgefiihrten Untersuchungen ergaben, daB eine
Windverwehung von Jungtieren bis zu einer Entfernung von mindestens

10 m haufig, bis zu 20 m dagegen nur vereinzelt erfolgt. (G. Singer)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Weitere Untersuchungen Uber die Virose Triebsucht des Apfels
Die 1964 eingeleiteten Pfropfversuche mit Wurzelstucken erkrankter Baume
wurden fortgesetzt. Im Friihjahr 1965 wurden auf Wurzeln virusbefallener
Baume gesunde Reiser von ,Golden Delicious' gepfropft und im Gewachshaus
aufgestellt. Noch in der gleichen Vegetationsperiode zeigte in allen Ver
suchsserien ein hoher Prozentsatz der aufgesetzten Reiser typische Trieb

suchtsymptome. Dies ist besonders von Bedeutung fiir die Entwicklung eines
brauchbaren Tests auf maskierten Befall mit dieser Virose. Bei kranken
Versuchspflanzen war auch die Bewurzelung wesentlich schwacher als bei

gesunden Kontrollen.

Die Beobachtung von Befallsherden in verschiedenen siiddeutschen Apfel
anlagen wurde fortgesetzt. Dabei sind u. a. mehrere Baume ermittelt war

den, die in den Vorjahren typische Anzeichen der Triebsucht gezeigt hatten,
im Jahre 1965 aber symptomfrei blieben, also den Befall maskiert hatten. Sie
sollen bei der kiinftigen Erprobung der o. a. Testmethode besonders beriick

sichtigt werden. (L. Kunze)

2. Untersuchungen Uber den Mineralstoifg-ehalt der Blatter und der Rinde von
Apfelbaumen, die von der Virosen Triebsucht befallen sind

Fur die Untersuchungen wurde im Marz 1965 die Rinde viruskranker und
gesunder Baume von ,Golden Delicious' entnommen. Bei den kranken Bau
men war der N-, K20- und CaO-Gehalt z. T. signifikant niedriger als bei

gesunden. Die Analysen von Bliittern kranker und gesunder Biiume der
Sorte ,Jonathan' brachten keine deutlichen Unterschiede im Mineralstoff

gehalt. (A. Schmidle)

3. Nachweis der Pfeffinger Krankheit der SU6kirsche mit krautigen Pflanzen

(neu)

Der Nachweis dieser Virose im Test mit holzigen Indikatoren dauert minde
stens 1 Jahr, <loch kann das Virus der Pfeffinger Krankheit auf einigen krau
tigen Pflanzen, insbesondere auf Tabak und Chenopodium quinoa, schon nach

1-2 Wochen Symptome hervorrufen. Es wurde deshalb gepriift, mit welcher
Genauigkeit <lurch einen Vortest mit Ch. quinoa ein Befall mit dieser Virose

erfaBt werden kann. Die Untersuchungen sind von wirtschaftlicher Bedeutung,
weil die Pfeffinger Krankheit in den letzten Jahren in Siidbaden, in Hessen

und im Rheinland in zahlreichen Fallen zum vorzeitigen Abgang von Ertrags
biiumen gefiihrt hat.
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Im zeitigen Friihjahr wurden KnospenpreBsafte van 48 SiiBkirschen, die z. T. 
im Vorjahre sichtbaren Befall gezeigt hatten, auf Ch. quinoa abgerieben. Von 
22 Baumen mit deutlichen oder fraglichen Symptomen der Pfeffinger Krank
heit losten 21, van 26 symptomlosen SiiBkirschen 2 eine positive Reaktion der 
Testpflanzen aus. Die Sicherheit des Virusnachweises mit Ch. quinoa ist auf 
Grund dieser vorlaufigen Ergebnisse wahrscheinlich ausreichend fiir einen Vor
test zur groben Selektion der Mutterbaume. (L. Kunze) 

4. Untersuchungen iiber ein Birnensterben
Im Vorjahre wurden Ubertragungsversuche eingeleitet, um zu klaren, ob
diese Erkrankung viroser Natur ist. Im Berichtsjahre wiesen die Versuchs
pflanzen noch keine Unterschiede gegeniiber den Kontrollen auf. Ergebnisse
des Versuches sind erst nach Ablauf mehrerer Jahre zu erwarten. (L. Kunze}

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

In der untersuchten Anlage stieg der Befall mit Stecklenberger Krankheit, der
1964 erst 6,3 '0/o betrug, 1965 sprunghaft auf 25,6 0/o an. Da alle 414 Baume der
Anlage in den vorangegangenen Jahren getestet warden sind, ist sichergestellt,
daB die Befallszunahme auf einer nachtraglichen Infektion urspriinglich gesun
der Baum� beruht. Nach amerikanischen Untersuchungen breitet sich das nekro
tische Kirschenringfleckenvirus, das auch die Stecklenberger Kra.nkheit hervor
ruft, natiirlicherweise hauptsachlich iiber den Pollen aus. Damit im Einklang
steht der starke Befallsanstieg im 7. Standjahr der Anlage, also bei Einsetzen
des Vollertrages. Um die wirtschaftlichen Folgen des Befalls besser beurteilen
zu konnen, soll in der Anlage die Ertragsauswertung und die Testung mit dem
Indikator Prunus serrulata ,Shirofugen' noch mehrere Jahre fortgesetzt werden.

(L. Kunze) 

6. Versuche zum Nachweis der Scharkakrankheit mit Ch e n  o p  o d i u m  fo e -
t i d  u m

Zunachst wurde ermittelt, welches Entwicklungsstadium van Ch. foetidum am 
empfindlichsten auf das Scharkavirus der Pflaume reagiert. Sodann wurden je
10 Pflanzen in diesem Stadium entsprechend den Angaben von H. Kegler et al.
(Phytopath. Ztschr. 50. 1964, 97-111) mit KnospenpreBsaften von befallenen
Pflaumen und Pfirsichen beimpft. Dabei losten von 11 sichtbar erkrankten Bau
men nur 6 eine Reaktion auf Ch. toetidum aus. Hieraus folgt, daB der Test mit
Ch. toetidum fiir den Nachweis eines latenten Scharkabefalls noch nicht sicher
genug ist. Ob beim Auftreten zweifelhafter Scharkasymptome an Pflaumen die
Diagnose durch eine Beimpfung von Ch. foetidum verbessert werden kann,
soil im kommenden Jahre (1966) gepriift werden. (L. Kunze)

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

AuBer den Viren, iiber die bereits 1964 berichtet wurde, konnte in einer siid
badischen Ertragsanlage das Arabismosaikvirus festgestellt werden. Damit ist
das Virus in der Bundesrepublik zum ersten Mai an der Himbeere nachgewiesen
warden. Da das Arabismosaikvirus bei der Himbeere eine schwere Erkrankung
(raspberry yellow dwarf) verursacht, im Boden durch Nematoden iibertragen
wird und einen groBen Wirtspflanzenkreis besitzt, ist dieser Befund besonders
wichtig. (H. Krczal)
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8. Untersuchungen Uber die Vektorleistungen der Erdbeerblattlaus ( P .e n ta -
t r i chopu s f ra ga e fol i i)

Die Erdbeerblattlaus ist der wichtigste Ubertrager des in der Bundesrepublik
weit verbreiteten Erdbeervirus 1 (strawberry mottle virus). Deshalb werden
die Vektorleistungen der Erdbeerblattlaus in bezug auf diesen Krankheits
erreger untersucht. Die Saugzeiten, die zur Aufnahme bzw. Abgabe des
Virus durch den Vektor erforderlich sind, wurden bereits friiher ermittelt.
In Fortsetzung der Versuche ist gepriift warden, ob das Virus rascher auf
genommen wird, wenn die Laus vor der Infektionssaugzeit gehungert hat.
Die im Berichtsjahr bisher durchgefuhrten Untersudmngen deuten darauf
hin, daB <lurch eine vorgeschaltete 3- bzw. 5stiindige Hungerzeit die Auf
nalune des Erdbeervirus 1 rricht beeinfluBt wird.

Durch Dbertragungsversuche wurde ferner ermittelt, daB eine urspriinglich
gesunde Erdbeere innerhalb kurzer Zeit als Infektionsquelle dienen kann,
wenn sie durch das strawberry mottle virus befallen wird. Mit Hilfe der Erd
beerblattlaus gelang es, bereits am 4. Tage nach der Infektion das Virus wie
der auf neue Pflanzen zu iibertragen. Daraus geht hervor, daB mit einwand
freiem Pflanzmaterial erstellte Anlagen im Verbreitungsgebiet der Erdbeer
blattlaus rasch mit dem Erdbeervirus 1 verseucht werden konnen, selbst
dann, wenn bei der Einschleppung des Krankheitserregers nur wenige Pflan
zen infiziert wurden. Die Bekampfung des Vektors ist somit eine wesentliche
Voraussetzung zur Gesunderhaltung unserer Erdbeeranlagen. (H. Krczal)

9. Prilfung von Apfelstammbildnern auf ihre Anfalligkeit filr die Kragenfaule
(P hytoph t hora ca ctor u m)

Die Infektionsversuche mit Ph. cactorum zur Ermittlung von widerstandsfahi
gen Stammbildnern wurden fortgesetzt. Aufier den bisher iiber mehrere Jahre
gepriiften 27 verschiedenen Zwischenveredlungen ist eine neue Versuchsserie
,Danziger Kantapfel', ,Hibernal', ,Lobo', ,Malikowski', ,Sikora· (Malus prunifolia)

getestet und mit dem widerstandsfahigen ,Maunzen' und der anfalligen
,Cox's Orangenrenette' verglichen worden. ,Maunzen' zeigte sich wiederum
am widerstandsfahigsten. In der weiteren Bewertung folgten ,Danziger Kant
apfel', ,Malikowski', ,Sikora' und ,Lobo'. ,Hibernal' zeigte sich dagegen nicht
besonders widerstandsfahig. Dieser Befund ist wichtig, da ,Hibernal' als
Zwischenveredlung im Obstbau wegen ihres positiven Einflusses auf Trieb
und Ertrag der Edelsorte empfohlen wird. (A. Schmidle)

10. Untersuchungen iiber eine Bliltenwelke bei Birne (neu)

Seit etwa 2-3 Jahren wird in den Birnenanlagen insbesondere bei ,Alexander
Lucas·, eine Blutenwelke beobachtet. Wahrend an den Zweigen einige Bliiten
biischel in Vollblute stehen, bleiben zahlreiche Bliiten geschlossen, verfarben
sich braunschwarz und vertrodmen. Da die Isolationen auf Monilia sp. negativ
verliefen, wurden Proben an das Institut fur Bakteriologie zur weiteren Unter
suchung gegeben. Dort konnte in den Bliitenstielen Pseudomonas morspruno

rum nachgewiesen werden. Inzwischen wurden in einigen Anlagen Bekamp
fungsversuche mit verschiedenen Praparaten eingeleitet.

(A Schmidle in Zusammenarbeit mit D. Mai3feller vom Institut fur Bakteriolo
gie)
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11. Untersuchungen Uber die Bedeutung von Narbe und Griffel als Infektions
wege ftir parasitische Pilze (neu)
E. Giiumann betrachtet Narbe und Griffel als bevorzugte Eintrittspforten fur
parasitische Pilze. J. Jung (Phytopath. Ztschr. 27. 1956, 405-426) glaubt im
Griffel fungistatische Stoffe nachgewiesen zu haben, die ein Durchwachsen
von Pilzen verhindem. Einen eindeutigen Beweis, ob Pilze iiber den Griffel
in die Pflanze eindringen konnen, kann nur eine histologische Untersuchung
erbringen. Da es sich um ein mykologisches Problem von grundsiitzlicher
Bedeutung handelt, wurden Infektionsversuche rnit verschiedenen Pilzen an
Bliiten von Kirschen eingeleitet. Mit Hilfe selektiver Fiirbungen soll versucht
werden, diese Frage zu kliiren. (K.-H. Willer)

12. Die ,,SchwarzwurzeWi.ule" oder black root rot der Erdbeere (neu)
Die irn Ausland weit verbreitete Schwarzwurzelfiiule tritt offenbar auch in
Deutschland auf. Aus Pflanzen, welche die typischen Syrnptome dieser Krank
hei'. zeigten, konnten u. a. Phytophthora cactorum, Rhizoctonia sp., Cylindro
carpon radicicola, Pullularia pullulans u. a. isoliert werden. Diese Arten wur
den auch von ausliindischen Untersuchem irn Zusarnmenhang mit dern ,,black
root rot" gefunden. Es soll untersucht werden, welche Pilze fur das Auftreten
des typischen Krankheitsbildes verantwortlich sind und unter welchen Be
dingungen eine Infektion errnoglicht wird. (K.-H. Willer)

13. Infektionsversuche mit der San-Jose-Schildlaus ( Q u a d r a s p i d i o t u s
p e r  n i c i o s u s )  an Rebe, Apfel und Johannisbeere
1964 wurde festgestellt, dafl die San-Jose-Schildlaus (SJS) in der Lage ist, an
der Rebe ihre volle Entwicklung zu durchlaufen. Durch weitere Versuche
sollte gepriift werden, ob Jungtiere der SJS, die sich an der Rebe entwickelt
haben, auf den Apfel bzw. die Johannisbeere iibergehen konnen. Zu dfesem
Zweck wurden SJS-befallene Pfropfreben gemeinsarn rnit SJS-freien Apfel
jungbiiumen und Johannisbeerstriiuchem unter ,,Sarankiifigen" aufgepflanzt.
Da sich das Versuchsfeld des Instituts irn Verbreitungsgebiet der SJS befin
det, hatten die ,,Sarankiifige" die Aufgabe, die Versuchspflanzen vor un
kontrolliertern Befall aus der Umgebung zu schiitzen. Am Ende der diesjiihri
gen Vegetationsperiode zeigten sich die Apfelbiiumchen und Johannisbeer
striiucher frei von dem Schiidling. Da jedoch die irn Vorjahre mit der Schild
laus infizierten Reben schlecht iiberwintert hatten und z. T. abgestorben
waren, rnufl der Versuch wiederholt werden. (H. Krczal)

14. Untersuchungen iiber die Anfalligkeit verschiedener Sorten der Schwarzen
Johannisbeere gegen die Johannisbeergallmilbe ( P h y t o  p t u  s r i b  i s )
Von den insgesarnt 19 in Priifung stehenden Sorten wiesen ,Triplex·, ,Daniels
September', ,Baldwin Champion', ,Davisons Eight', ,Silvergieters Schwarze'
und ,Consort' den hochsten Prozentsatz vergallter Knospen auf. Nachdem
,Triplex· und ,Consort' irn Verlauf der bisherigen Versuche irnrner stark be
fallen waren, wurde bei den anderen genannten Sorten erst in den letzten
beiden Vegetationsperioden eine erhebliche Zunahme des Milbenbesatzes
festgestellt. Die Sorte ,Resister· war dagegen auch 1965 am wenigsten an
fiillig. (H. Krczal)

15. Untersuchungen iiber die Biologie und Bekampfung der Brombeergallmilbe
( E r i o p h y e s e s s i g i) (neu)
Die Brornbeergallmilbe tritt seit eini�en .Jahren in verstiirktem Mafle in den
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Brombeeranlagen auf und verursacht dort Ernteausfalle, die 50 °/o und mehr 
betragen konnen. Deshalb wurden Bekampfungsversuche mit Netzschwefel 
und Endosulfan-Spritzpulver bzw. -Emulsion eingeleitet. Unter Berucksichti
gung der Biologie der Milbe gelang es, bereits im ersten Versuchsjahr <lurch 
zweimalige Anwendung der genannten Praparate den Befall von urspriing
lich 60 °/o auf 2-3 °/o zu senken. Die Versuche werden zur Sicherung der Er
gebnisse fortgesetzt. (H. Krczal) 

Abb. 4: Schaden an Brombeeren, durch Eriophyes essigi verursacht. Links gesunde reife 
Frucht, Mitte und redJ.ts nur partielle Ausreifung der Friichte infolge der Saug
tatigkeit der Milbe. 

16. Untersuchungen Uber die Pflanzenvertraglichkeit von Methylbromid

Zur Entseuchung von Baumschulmaterial wird bisher Blausaure verwendet.
Da diesem Verfahren einige Nachteile anhaften, wird untersucht, ob Methyl
bromid besser geeignet ist. Zunachst wurden Typenunterlagen, Samlinge sowie
Edelreiser unter verschiedenen Bedingungen mit Methylbromid begast, danach
aufgepflanzt bzw. veredelt und die Anwachsverhaltnisse ermittelt. Im weiteren
Verlauf der Arbeiten sollte gepruft werden, ob das Gas die Wuchskraft der
Pflanzen beeinfluBt. Zu diesem Zweck wurden die Jahrestriebe des behandel
ten Materials und der Kontrollen gemessen und dann miteinander verglichen.
Nach einer 4stundigen Begasung mit 40 g Methylbromid/cbm bei 20° C wurde
bei den zur Kopulation verwendeten Edelreisern der Sorten ,Cox's Orangen
renette', ,Golden Delicious', ,Gellerts Butterbirne', ,Williams Christbirne',
,Hauszwetsche', ,Buhler Fruhzwetsche' und ,Schattenmorelle' keine Beeintrach
tigung des Triebwachstums festgestellt. Bei den unter gleichen Bedingungen
behandelten und danach okulierten Reisern waren dagegen die Jahrestriebe
bei ,Cox's Orangenrenette·, ,Schattenmorelle' und ,Buhler Hauszwetsche'
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kilrzer als bei den Kontrollpflanzen. Von den entsprechend begasten Unter
lagen wiesen ,Bittenfelder Samling·, Quitte A, Prunus domestica ,St. Julien 
damasc. Orleans' und P.-avium-Samling im Vergleic:h zu Behandelt kilrzere 
Jahrestriebe auf. Bei MIX, M IV, M XI, der ,Kirc:hensaller Mostbirne', P. avium 

F 12/1, P. mahaleb, P. cerasifera var., ,Myrobalana' und P. persica entsprach 
dagegen das Triebwachstum dem der Kontrollpflanzen. (H. Krczal) 

17. Einflufl von Bliitespritzungen auf den Fruchtertrag
Die Diskussion ilber den EinfluB von Bliltespritzungen auf den Ertrag ist
noch nicht abgeschlossen. Deshalb wurden entsprec:hende Versuche mit Po
marsol forte, Orthocid 50 und Karathane durchgefilhrt. Diese Mittel wurden
zweimal in die Vollblilte von ,Goldparmane', ,Golden Delicious' und ,Cox's
Orangenrenette' gespritzt.

Die verschiedenen Mittel und Sorten verhielten sich unterschiedlich. Pomar
sol wirkte als kraftiges Ausdilnnungsmittel, hatte aber keinen negativen
EinfluB auf die Erntegewichte von ,Goldparmane' und ,Golden Delicious', da
bei diesen der relative Anteil der gr6Beren Fn1c:hte viel h6her lag als bei den
Kontrollen. ,Cox's Orangenrenette' reagierte ahnlich, doch lag das Ernte
gewicht etwas unter dem der unbehandelten Baume. Orthocid beeinfluBte
,Goldparmane' in gleic:her Weise wie Pomarsol, ,Golden Delicious' verhielt
sic:h nahezu neutral, wahrend ,Cox's Orangenrenette' hier mit einer deut
lic:hen Reduktion des Bh1ten- bzw. Fruchtansatzes ansprac:h. Karathane
brachte bei allen Sorten erheblic:he Bliltenverbrennungen. Der relative An
teil groBer Frilchte an der Gesamternte war durchweg geringer und die
Erntegewichte bei ,Goldparmane' und noch auffalliger bei ,Cox's Orangen
renette' herabgesetzt. ,Golden Delicious' wurde auch von diesem Mittel am
wenigsten beeinfluflt.

Insgesamt darf gesagt werden, daB Bhitespritzungen mit Pomarsol und
Orthocid keine Wertminderung der Ernte herbeifilhrten, da eine Reduktion
des Fruchtbehanges in den meisten Fallen zu einer kraftigeren Entwicklung
der verbleibenden Frilchte filhrte. (K.-H. Willer)

Institut filr Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 
Entfallt 

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

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

Die sic:h auf Haupt- und Spurennahrstoffe erstreckenden Analysen lassen
eine z. T. erhebliche Uberdi.ingung von Weinbergsboden, vor allem mit Phos
phaten, aber auch Kalium erkennen. In mehreren Gemarkungen des Mosel
weinbaugebietes konnte durch i.ibermaBige Phosphatversorgung induzierter
Zinkmangel, der schwere wirtschaftliche Schaden verursacht, nachgewiesen
werden. Die Arbeiten werden vor allem auch im Hinblick auf die ,,Stiel
lahme" fortgesetzt, die nach F. Stellwaag, Geisenheim, auf Kaliumilberdi.in
gung zurilckzufi.ihren sein soll. (W. Gartel)
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2. Untersuchungen iiber die Bedeutung des mit Diingemitteln und Pflanzen
schutzmitteln in den Boden gelangenden Schwefels fiir die Rebenernahrung

An Masten konnte die Bildung von Sulfit aus Sulfat durch Reduktion wah
rend des Garungsprozesses festgestellt werden. Die Untersuchungen, ob
durch die Sulfaternahrung der Reben bedingte Unterschiede bei der Entste
hung von S02 im Wein bestehen, wurden weitergefi.ihrt. (W. Ga.rte!)

3. Untersuchungen ttber den Einflufl von Rebholzrttckstanden auf Wachstum
und Ertrag in Rebschulen und Ertragsweinbergen

Im Laufe der bisher durchgefi.ihrten Untersuchungen zeigte sich, daB groBe
Mengen zerkleinerten Rebholzes im Wurzelbereich der Reben Wachstums
depressionen und Chlorosen verursachen. Sobald das Holz einen bestimmten
Zersetzungsgrad erreicht hat, wird das Wachstum stimuliert. Es bleibt zu

priifen, ob diese Ergebnisse der Vegetationsversuche sich auf die Verhalt
nisse im Freiland ubertragen !assen und ob ihnen eine wirtschaftliche Be
deutung zukommt. (W. Ga.rte!)

4. Untersuchungen ttber den Einflufl der Ernahrung auf die Symptomauspra

gung von Rebenvirosen
Sowohl Reben als auch krautige Wirtspflanzen von Rebenviren in Fhissig
keitskultur verhielten sich in den Kontrollen so unubersichtlich, daB es not
wendig wurde, die Methodik kritisch zu uberarbeiten. Es werden jetzt Reben
und krautige Pflanzen (gesund und viros) in belufteten Flussigkeitskulturen
angezogen, beobachtet und untersucht. (W. Cartel und G. Stellmach)

5. Untersudmngen zur Ubertragung der Flavescence doree auf krautige
Pflanzen

Die Versuche zur Infektion von krautigen Pflanzen uber Cuscula-Brucken blie
ben ohne Erfolg. Zur Prufung der Infektiositat der viruseigenen Nucleinsaure
wurde diese unter Anwendung der in der Literatur beschriebenen Methodik
isoliert. Eine Infektion mehrerer Nicotiana- und Chenopodium-Arten gelang
nicht. Es werden Zeitpunkt der Probenahme, Vorbehandlung der Proben, Puf
fer, pH und Testpflanzen variiert. (W. Gartel und G. Stellmach)

6. Versuche zur Warmetherapie viruskranker Reben

Die bei 38° C, 70- bis 75°/oiger Luftfeuchtigkeit und unter dem Licht von
Quecksilberhochdruckdampflampen mehrere Wochen lang wachsenden Reben
zeigen eine Reihe von Wachstumsstorungen. Es wird geprillt, worauf diese
zuruckzufi.ihren sind und ob sie sich nachteilig auf die Bewurzelungsfahigkeit
der Jungtriebe auswirken. Um die Ausbeute an bewurzelten Jungtrieben
zu erhohen, werden diese gegen Ende der Warmebehandlung am apikalen
Teil mit einer Erdpackung umgeben, in der sie sich bewurzeln sollen, bevor
sie von der Mutterpflanze abgetrennt werden. (G. Stellmach)

7. Virologische Analyse der Reisigkrankheit der Rebe

Die parallel zu den serologischen Untersuchungen laufenden Beobachtungen
uber die Symptomauspragung der aus reisigkranken Reben isolierten Viren
auf krautige Testpflanzen werden in zwei Instituten durchgefuhrt. Die Kul
tur- und Umweltverhaltnisse der Testpflanzenanzucht erwiesen sich als Fak
toren, welche die Symptomauspragung derart beeinflussen konnen, daB eine
ubereinstimmende Symptombeschreibung der Isolate auf krautigen Pflanzen
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z. Z. noch nicht moglich ist. Es wird eine Angleichung der genannten Ver
haltnisse angestrebt. Die zur eindeutigen Charakterisierung eines Isolates

notwendige Rlickiibertragung auf Reben (auf mechanischem Wege) gelingt
nicht, wenn nach erfolgter Inokulation Umweltverhaltnisse herrschen, welche
die Wiichsigkeit der Testreben beeintrachtigen. Es werden deshalb zunachst
solche Rebensorten verwendet, die als frohwiichsig bekannt sind. Derartig
infizierte Reben sollen Ausgangspunkt fiir griindliche symptomatologische
Studien sein.
(G. Stellmach in Zusammenarbeit mit R. Bercks, lnstitut fiir Virusserologie)

s: Untersuchungen iiber den Rebenstamm des Tomatenschwarzringflecken-Virus 

Inzwischen sind vier Standorte des Tomatenschwarzringflecken-Virus (ToSRV) 

an Reben gefunden worden. Eine systematische Suche nach weiteren Stand
orten wird dadurch erschwert, dafl noch zu wenig Material iiber die Symptom
auspragung des ToSRV auf verschiedenen Rebensorten und iiber sein Verhal
ten in einem Gemisch mit anderen Viren verfiigbar ist. Die eingeleitete experi
mentelle Ubertragung des ToSRV auf die wichtigsten heimischen Kultursorten 
hat im Falle der Sorte ,Elbling' Anhaltspunkte dafiir geliefert, dafl das ToSRV 
die Pfropfaffinitat zwischen den Sorten ,Aramon X Riparia 143 A' und ,Elbling' 
stark negativ verandert. Untersuchungen der Unkrautflora eines ToSRV-Stand
orfes an Reben zeigten, dafl besonders Vogelmiere (Stellaria media) in groflem 
Ausmafle mit dem ToSRV verseucht ist. 
(G. Stellmach in Zusammenarbeit mit R. Bercks, Institut fiir Virusserologie) 

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

Die Pfropfung der in Kalifornien erprobten Indikatorrebensorten ,Mission' und
,Baco 22 A' auf das Holz ,,rollkranker" Reben und die daran anschlieflende
Kultur in der Rebschule zeigten, dafl die Sorte ,Baco 22 A' unter unseren
Klimaverhaltnissen bis Anfang November keine virusverdachtigen Erschei
nungen, die auf eine Erkrankung der Unterlage mit der Rollkrankheit schlie
Ben lieflen, aufweist. Durch einen Friihfrost erfror ein Teil der Blatter, so dafl
weitere Beobachtungen im Berichtsjahre nicht mehr rnoglich waren. Einige
Pfropfreben mit der Sorte ,Mission' als Edelreis (A) blieben im Wuchs etwas
zuriick und zeigten - noch vor dem Frost - Blattverforbungen an den Basal
blattern sowie Blattrollen an den hoher inserierten Blattern. Diese Reben
sollen irn Jungaustrieb an gleichaltrige Indikatorreben der Sorte ,Mission'
ablaktiert und im Freilande kultiviert werden. Falls auch diese Reben (B)
die o. a. Symptome zeigen - sie entsprechen etwa den in Kalifornien nach
Infektion mit der Rollkrankheit beobachteten, nur sind sie wesentlich schwa
cher -, wird die Aussage moglich sein, daB die Unterla.gen der Reben (A)
viruskrank und damit von der Rollkrankheit befallen sind. (G. Stellmach)

10. Untersuchungen iiber das Auftreten von P e yr o n e l l a e a g I o m e r a t  a
an Reben

Die Infektionsversuche mit Sporen und Myzel von Peyronellaea glomerata im
Gewachshaus sollen fortgesetzt werden, um das Symptombild einer echten
Stiellahme zu reproduzieren. Ob Veranderungen in der Disposition der Rebe
die Ursache fiir die PeyroneJJaea-Infektion sind, soll durch modifizierte Ernah
rung (spezielle Hydrokulturen) gepriift werden. (G. Brendel)
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11. Untersuchungen iiber die Ursachen einer plotzlichen Absterbeerscheinung
der Reben (neu)

Reben aus verschiedenen Weinbergslagen, von denen ein plotzliches Abster
ben gemeldet war, wurden .auf Pilzbefall untersucht. Einige fur Welkeerschei
nungen in Frage kommende Fungi imperfecti konnten isoliert werden. Ob die
Absterbeerscheinungen wirklich durch diese Pilze oder andere Erreger ver
ursacht worden sind, sollen weitere Untersuchungen klii.ren. (G. Brendel)

12. Untersuchungen iiber den Einflufl von Pestiziden auf die Hefeflora d.er Reben
(neu)

Nach Berichten aus der Praxis und den Ergebnissen aus eigenen Versuchen
traten bei Mosten aus Reben, die mit organischen, in der Botrytis-Beka.mpfung

angewendeten Fungiziden behandelt warden waren, unter normalen Keller
temperaturen Storungen im Garprozefl auf (etwa 30 0/o Restzucker). Ob diese
Storungen durch eine Selektion der Hefeflora seitens der Fungizide oder
durch evtl. nachzuweisende Rti.ckstande bedingt wurden, sollen biochemische
und mikrobiologische Untersuchungen klaren. (G. Brendel)

13. Untersuchungen iiber den Einflufl von Diingung und Schadlingsbekampfungs
mitteln auf die Mikroflora von Weinbergsboden
Vergleichende Bodenanalysen und mikrobiologische Untersuchungen behan
delter und unbehandelter Weinbergsboden werden fortgesetzt. Die Analysen
sollen klaren, wekhe Diingungs- bzw. Schadlingsbekampfungsmittel einzeln
oder in Kombination die Aktivitat der Mikroflora beeinflussen.

(W. Ga.rte! und G. Brendel) 

14. Untersuchungen iiber das Verhalten moderner Rebschutzmittel im Boden
Die Untersuchungen mit neueren Praparaten gegen Reblause und Boden
schadlinge des Weinbaues sind weitergefuhrt und ausgedehnt worden. Es
liefl sich erkennen, dafl diese Mittel einen Fortschritt in der Reblausbekamp
fung bedeuten konnen. In weiteren Versuchen sind diese Befunde in den
kommenden Jahren zu sichern. Das gilt in besonderem Mafle fur die Reben
vertraglichkeit, die sich in der witterungsmaflig sehr extremen Vegetations
periode 1965 schwierig beobachten liefl. (M. Hering)

15. Untersuchungen iiber den Einflufl der Fungizide auf die Schadlinge der Rebe
Zu diesem Thema sind weitere Untersuchungen durchgefuhrt worden. Im
Gewachshaus liefl sich eine deutliche Minderung des Befalls von Bohnen
durch Spinnmilben bei einigen Praparaten beobachten. Das Auftreten von
Spinnmilben an Reben im Freiland war in der Wachstumsperiode des Jahres
1965 jedoch so gering, dafl die entsprechenden Versuche im folgend.en Jahrn
wiederholt werden miissen. (M. Hering)

16. Beobachtungen zur Phanologie der Reben, der Rebenkrankheiten und Reben
feinde
Fur die allgemeine Prognose und zur Bestimmung der rechtzeitigen Anwen
dungstermine der Rebschutzmittel bei der Mittelprti.fung sind laufende pha
nologische Beobachtungen notwendig und durchgefuhrt warden. Sie dienten
gleichzeitig der exakten Terminbestimmung fur den Einsatz von Schadlings
bekampfungsmitteln im Ertragsweinbau. Sie sind weiterhin von wissen·
schaftlicher und praktischer Bedeutung fur das rechtzeitige Erkennen von
Gradationen an sich bekannter oder fur das Auftreten neuer Rebenkrank
heiten und -schadlinge. (M. Hering)
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Laboratoriurn iiir Zierpflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber eine Bakteriose an Dieffenbachien
In Deutschland tritt seit 1961 an Dieffenbachien eine Krankheit auf, die erheb

liche Ausfalle verursacht hat. Es handelt sich um eine Tracheobakteriose. Als
Erreger konnte Erwinia chrysanthemi nachgewiesen werden. Die Krankheit ist
mit einer in den USA beschriebenen Bakteriose der Dieffenbachien identisch.
Vermutlich ist sie mit Stammstucken von Dieffenbachien, die als Vermehrungs

material aus Amerika importiert werden, nach Europa eingeschleppt worden.
Die isolierten Bakterien erwiesen sich in Infektionsversuchen an Dieffen
bachien als stark pathogen. Eindeutige Infektionen an anderen Pflanzen aus
der Familie der Araceae gelangen nicht. Stoffwechselphysiologische und sero
logische Untersuchungen zeigten, daB der Erreger mit Pectobacterium parthenii

var. dianthicola, einem gefii.hrlichen Parasiten der Edelnelken, nahe verwandt
ist. Infektionsversuche mit dem Dieffenbachienbakterium an Nelken und mit
P. parthenii var. dianthicola an Dieffenbachien verliefen jedoch negativ. Zur
Bekiimpfung der Krankheit wurden hygienische MaBnahmen vorgeschlagen,

die sich in der Praxis inzwischen bewahrt haben; die Ausfii.lle sind stark zuriick
gegangen; ein Teil der betroffenen Gartnereien ist wieder krankheitsfrei.

(W. Sauthoff in Zusammenarbeit mit H. Bortels vom Institut fiir Bakteriologie)

2. Untersuchungen Uber Absterbeerscheinungen an Freilanderiken

In Baumschulen tritt an Erica carnea verbreitet eine Krankheit auf, die die
Rentabilitat der Kultur in Frage stellt. Das Studium der Symptome und des
Krankheitsverlaufes zeigte, daB es sich um eine Wurzel- und Stengelgrund
faule handelt. Befallene Pflanzen krankeln und gehen ein. Als Erreger konnte
ein Pilz, Phytophthora citricola, isoliert werden; Infektionsversuche verliefen

positiv. Die Krankheit la.flt sich durch hygienische MaBnahmen bekampfen. Bei
der Vermehrung und der Anzucht der Jungpflanzen kommt der Verwendung

eines erregerfreien Substrates besondere Bedeutung zu. Beim Auspflanzen
der Eriken ins Freiland sind mit Phytophthora verseuchte Flachen zu meiden.

(W. Sauthoff) 

bb) Im Berichtsjahr Iaufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber Wachstumsstorungen und B1attmifibildungen bei
Chrysanthemen

In der gesteuerten Chrysanthemenkultur kommt es bei bestimmten Sorten
sporadisch zu starken Wachstumsstorungen und BlattmiBbildungen, die den
Kulturerfolg erheblich beeintrii.chtigen konnen. Aus den bisher durchgefiihr
ten Untersuchungen ist zu schlieBen, daB die Schadigungen nichtparasitarer

Natur sind. Um zu klaren, welche Faktoren die Krankheit auslosen, wird
versucht, die Symptome im Experiment durch .,Kulturfehler" zu erzeugen.

Das ist bisher nicht gelungen. Den betroffenen Sorten ist gemeinsam, daB sie
in der Praxis nicht vernalisiert werden. Als Krankheitsursache wurde des

halb unter anderem ein .,unterschwelliges Vernalisationsbediirfnis" in Be
tracht gezogen. Es zeigte sich jedoch in entsprechenden Versuchen, daB die
Hii.ufigkeit des Krankheitsauftretens durch eine Vemalisation der Mutter
pflanzen nicht beeinfluBt werden kann. (W. Sauthoff)
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2. Untersuchungen Uber die Ve r t  i c i I Ii u m  -Weikekrankheit der Chrysan
themen
Der Pilz Verticillium dahliae gehort zu den wirtschaftlich wichtigsten Krank
heitserregern der Chrysanthemen. Haufigkeit und Auswirkungen der Infek
tionen sind stark von Umweltbedingungen abhangig. Es wird gepriift, wie
weit die Krankheit durch KulturmaBnahmen bekampft werden kann.

(W. Sauthoff) 

3. Untersudmngen Uber eine fiir Deutschland neue Chrysanthemenkrankheit
(neu)

Ende August 1965 trat in fiinf westdeutschen Gartnereien eine Chrysanthemen
krankheit auf, die in Deutsch.land bis dahin noch nicht beobachtet worden war.
Das diagnostisdl wichtigste Symptom ist eir.e schwarzliche bis schwarzbraune
Stengellasion in der oberen Ha.Ute der Pflanze (s. Abb.). In auBerlich noch
gesund aussehenden Stengelabschnitten sind die Gefa.Bpartien verbraunt. Bei
hoherer Temperatur und Luftfeuchtigkeit verlauft die Krankheit auBerordent
lich schnell. Die beobachteten Symptome stimmen mit denen einer in den
USA an Chrysanthemen auftretenden Tracheobakteriose (Erwinia chrysan
themi) i.iberein. Aus den hier untersuchten Pflanzen wurden stets Bakterien
isoliert. Infektionsversuche gelangen jedoch bisher nur ausnahmsweise, so
daB die Ursache der Krankheit noch nicht als definitiv geklart gelten kann.

A 104 

(W. Sauthoff) 

Abb. 5: 
Eine fiir Deutsd:iland neue, vermutlid:i bak
terielle Chrysanthemenkrankheit. Typisches 
Befallsbild rnit Stengellasion und welkenden 
Blattern im oberen Tei! der Pflanze (kiinst
lid:ie Infektion am Stengelgrund). 



Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Mlinden 

aa) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber Moderfaule an Buchenholz
Zur Beurteilung der Holzzerstorung durch ,.Moderfaule" ist noch keine Pruf
methode genugend untersucht worden. Da die meisten der als Moderfaule
erreger zu findenden Pilze nur einen geringen Gewichtsverlust des befalle
nen Holzes bedingen, wurde die Beeintrachtigung der Schlagbiegefestigkeit
als Maflstab fur die Holzzerstorung bei Buchenholz gewahlt, wodurch schon
nach wenigen Wochen der Grad des Holzangriffes durch die 4 Versuchspilze
festgestellt werden konnte.

Eine klare Beziehung zwischerr der Anzahl der anatomisch erkennbar an
gegriffenen Holzfasern und dem Festigkeitsverlust zu finden, was die Be
wertung kleinerer Holzproben ermoglicht hatte, gelang nicht. Die Prufung
der hemmenden Wirkung von Holzschutzmitteln, wie Natriumfluorid oder
UAR-Salz, auf die 4 untersuchten Pilze ergab ,,Grenzwerte", welche fur die
Beurteilung der von verschiedenen Forschern angewandten unterschiedlichen
Prufmethoden bedeutsam sind. (H. Zycha)

2. Beobachtungen tiber das Auftreten von S c l e r o d e r r i s I a g e r b e r g i i
an der Weymouthskiefer (neu)
Im Fruhjahr 1965 wurde ein Knospen- und Triebsterben an der Weymouths
kiefer beobachtet, das mit dem Auftreten von Scleroderris lagerbergii in Ver
bindung gebracht werden konnte. Auf den absterbenden Trieben wurden
aufler dem eigentlichen Krankheitserreger noch andere, in enger Vergesell
schaftung vorkommende Pilzarten gefunden. Allen Begleitpilzen kommt
wahrscheinlich nur saprophytische Bedeutung zu. - Das Krankheitsbild und
die Regenerationserscheinungen der Weymouthskiefer wurden eingehend
beschrieben. (H. Butin)

3. Untersuchungen iiber die Gefahrdung frischen Bauholzes durch den Haus
bockkafer
Fur das Gedeihen von Hausbocklarven in frischem Holz. ist nicht die zwi
schen dem Schlagen der Stamme und ihrer Verwendung als Nahrungssub
strat liegende Zeitspanne, sondern die Behandlung des Holzes wahrend die
ser Periode ausschlaggebend. So boten sofort nach dem Fallen entrindete
und in kleinere Futterhi:ilzer zerlegte Kiefern bei trockener Lagerung bereits
einigE;! Wochen spater den Larven gute Entwicklungsmoglichkeiten. Das Ge
genteil traf andererseits fur etwa zwei Jahre im Freien gelagerte berindete
Stamme zu. Fur die Praxis ist daraus in Anbetracht der bier zumeist ublichen
und schnellen Verarbeitung geschlagener Baume zu Bauholz zu folgern, dafl
die Gefahr einer Einschleppung von Hausbocklarven in einen Neubau bei
Verwendung frischer Holzer im allgemeinen nicht gegeben ist. (A. Korting)

4. Schadigung von Saatgut und Futtermitteln durch Holzschutzmittel
Die Verwendung borhaltiger Holzschutzmittel in Speicher- und Vorratsrau
men darf nach Laboratoriumsversuchen im Hinblick auf die Gefahr einer
Schadigung eingelagerten Saatgutes im Gegensatz zu anderen Mitteltypen
als unbedenklich angesehen werden. Entsprechende Untersuchungen wurden
mit Getreide (Weizen), einer Hiilsenfrucht (Erbsen) sowie einer Olfrucht
(Raps) vorgenommen. (A. Ki:irting)
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5. Insektizide Wirkung eines Holzschutz-(BF-)salzes (neu)
Das untersuchte, amtlich geprufte HolzschutzmitteI wird in einer Dosierung
von 50 g/m2 Holzoberflache zur vorbeugenden und bei einer Anwendungs
menge von 100 g/m2 zur direkten Bekampfung holzzerstorender Insekten
empfohlen. Einschlagige Versuche zeigten, in welchem AusmaB auch bei
Wahl der geringeren Dosierung eine unmittelbar bekampfende Wirkung er
zielt werden kann. (A. Korting)

6. Nagetatigkeit der Hausmaus an chemisch geschiitztem Holz (neu)

Mit zwei Schutzmitteltypen durchgefuhrte Versuche ergaben, daB eine che
mische Behandlung des Holzes zwar eine gewisse abschreckende Wirkung
auf die Hausmaus ausubte, die Nagetatigkeit jedoch keineswegs vollig ver

hindem konnte. {A. Korting)

bb) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben: 

1. Untersuchungen iiber Auftreten und Biologie des Wurzelschwammes
( F o m e s a n n o s u s ) der Fichte

Die Arbeiten bezwecken, den Umfang der Schaden in Niedersachsen zu er
mitteln und nach Moglichkeiten fur eine Bekampfung des Pilzes zu suchen.

(H. Zycha, F. Kato) 

2. Anfalligkeit verblauten Nadelholzes gegeniiber holzzerstorenden Pilzen
Es wird untersucht, ob verblautes Holz in gleichem MaBe von Holzzerstorern
angegriffen wird wie unverblautes. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, die
Moglichkeit der Verwendung verblauten Holzes im Hochbau zu klaren.

(H. Butin) 

3. Untersuchungen iiber die biologische B.edeutung fungistatischer Stoffe in der
Pappehinde

In Fortsetzung fruherer Arbeiten soll geklart werden, in welchen Pappelarten
bzw. -sorten der Resistenzfaktor Trichocarpin vorkommt und welchen jahres
zeitlichen quantitativen Schwankungen er unterworfen ist. Aus den Ergeb
nissen konnen neue Gesichtspunkte fur die Seiektion pilzfester Pappelsorten
gewonnen werden. (H. Butin)

4. Blauegefahrdung in- und ausiandischer Nadeiholzer
Es sind Laboratoriums- und Freilandversuche angesetzt warden, die klaren
sollen, in welchem MaBe die verschiedenen, heute gebrauchlichsten Nadel
holzarten von Blauepilzen befallen werden. Besonders berucksichtigt wurde
hierbei diejenige Verblauung, die nach Austrocknen der Holzer bzw. nach
einer maltechnischen Behandlung auftritt. (H. Butin)

5. Untersuchungen iiber Blattschaden an Pappein durch M a r s s o n  i n  a -Arlen
Da in den letzten Jahren Schaden durch den genannten Blattpilz haufiger
aufgetreten sind, ist eine nahere Erforschung derartiger bisher als unbedeu
tend erachteter Schaden notwendig. (H. Zycha)

6. Forschungen iiber Auftreten und Bedeutung von P o I I a c c i a r a d i  o s a

an Weiflpappein
Der vermehrte Anbau von Pappeln der Leuce-Gruppe macht es erforderlich,
die Anfalligkeit und Resistenz verschiedener Pappelarten und -sorten gegen
uber dem genannten bedeutsamen Schadpilz zu ermitteln.

(H. Zycha und H. Weisgerber) 
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• 

Abb. 6: Marssonina bmnnea an Populus euro.mericana; links befallenes Blatt, rechts das
selbe bei starkerer Vergrofierung mit erkennbaren Acervuli. 

7. Untersuchungen iiber das Buchenrindensterben

In Fortsetzung fri.iherer Arbeiten sollen die Bedingungen fiir das Auftreten
der genannten und wirtschaftlich sehr bedeutsamen Buchenerkrankung wei
ter geklart werden. (H. Zych.a und L. Dimitri)

8. Wirkungsdauer vorbeugender Hol.zsc:hutzmaflnahmen im Bauwesen
Im Vorjahre abgeschlossene praxisnahe Versuche hatten gezeigt, dafi die
Wirkungsdauer verschiedener Schutzmitteltypen groJ3enordnungsmaJ3ig auf
etwa 10 Jahre zu beziffern ist. Die erhebliche wirtschaftliche Bedeutung die
ses Fragenkomplexes Ia13t es wi.inschenswert erscheinen, dem Problem der
Dauerwirkung auch unter rein praktischen Verhaltnissen, d. h. an Hand von
Dachstuhluntersuchungen, nachzugehen. Es wurden daher entsprechende
Untersuchungen eingeleitet. (A. Korting)

9. Gefahrdung von Douglasienholz durch den Hausbockkafer
In Anbetracht der zu erwartenden Verwendung von Douglasien im Bau
wesen wurden Untersuchungen dari.iber eingeleitet, ob bzw. in welchem Aus
maBe diese Holzart vom Hausbockkafer befallen wird. (A. Korting)

b) Untersuchungs- und Pri.ifungstatigkeit

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Hauptaufgabe der Abteilung ist die amtliche Prufung der fi.ir den Schutz der 
Pflanzen und Vorrate notwendigen Verfahren, Mittel und Gerate. Die auf Grund 
der Prufungen im Vegetationsjahr 1964 rechtskraftig anerkannten Mittel und Ge-
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rate sind im Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis (Merkblatt Nr. 1 der Biologischen 
Bundesanstalt) zusammengestellt worden. Die Ergebnisse der 1965 durchgefiihr
ten Priifungen wurden zusammenfassend bearbeitet und den Mitgliedern und 
Sachverstandigen der Priifungsausschusse zugeleitet. Auf den Sitzungen der Prii

fungsausschusse erfolgte die abschlieflende Bewertung. Hierbei wurden gleich
zeitig alle mit dem jeweiligen Sachgebiet zusammenhangenden Fragen behandelt. 

Die Priifungsausschusse tagten wie folgt: 

Prufungsausschufl ,,N agetierbekampfungsmittel" 
am 25. Mai 1965 in Braunschweig 

Priifungsausschufl zur Vorbereitung der Anerkennung von Forstschutzmitteln 
am 15./16. Juni 1965 in Heidelberg und am 30. November/ 1. Dezember 1965 in 
Braunschweig 

Priifungsausschufl ,.Allgemeiner Pflanzenschutz" 
am 10./11. August 1965 und am 7./.8. Dezember 1965 in Braunschweig 

Arbeitskreis fiir die Beurteilung der Einwirkung von Schadlingsbekampfungsmit
teln auf Bienen 
am 20. Oktober 1965 in Saarbriicken 

PriifungsausschuB fiir Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate und -gerateteile 
am 3./4. November 1965 in Bavendorf 

PriifungsausschuB ,.Rebschutzmittel" 
am 25./26. November 1965 in Freiburg (Breisgau) 

Eine Ubersicht iiber die Priifungen des Jahres 1965 gibt die nachstehende Tabelle 

1. Pflanzenschutzmittel
Hauptpriifung 1965 

1.1 Mittel fiir den Obst-, Gemiise- und Feldbau
und fiir den Vorratsschutz 

1.1.1 Mittel zum Schutz der Saat 
Universalbeizmittel (gegen Weizensteinbrand, Streifen
krankheit der Gerste, Schneeschimmel an Roggen und Hafer
flugbrand einschl. der mit Insektiziden kombinierten Praparate) 
Riibensamenbeizmittel (gegen Auflaufkrankheiten und zur 
Verzogerung des Cercosporabefalls einschl. der mit 
Insektiziden kombinierten Praparate) 
Leguminosenbeizmittel (gegen Auflaufkrankheiten) 
MaisbeizmitteI (gegen Auflaufkrankheiten) 
Mittel gegen Auflaufkrankheiten bei Saatkartoffeln einschl. 
Minderung des Auftretens von Rhizoctonia 

Saatgutpuder (gegen Drahtwurm-, Tipula- und Vogelfrafl 
sowie gegen Brachfliegenbefall) 

1.1.2 Fungizide 
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Mittel gegen Fusicladium 

Mittel gegen Phytophthora an Kartoffeln 
Mittel gegen Cercospora an Ruben 
Mittel gegen Hopfenperonospora 
Mittel gegen sonstige falsche Mehltaupilze 
Mittel gegen ecbte Mehltaupilze 
Mittel gegen Rostpilze 

Anzahl der 

qeorilften 
Priiparate 

19 

22 
3 

2 

8 

3 

10 
4 

13 
10 
10 

2 



Mittel gegen Pilzkrankheiten im Gewachshaus 
Mittel gegen Bodenpilze sowie gegen Keimlings

krankheiten, Salatfaule usw. 
1.1.3 Insektizide 

Mittel gegen beiflende Insekten 
Mittel gegen saugende Insekten 

1.1.4 Spezialmittel 
gegen Gemiisefliegen 
gegen Riibenfliege 
gegen Obstmade, Sagewespen, Kirschfruchtfliege 
gegen Blutlaus 
gegen Spinnmilben 
gegen Drahtwiirmer und Engerlinge 
gegen Erdflohe 
gegen Ameisen 
gegen Tipula 

gegen Schnecken 
gegen Gewachshausschadlinge 
gegen Nematoden 

1.1.5 Winterspri tzmi ttel 

1.1.6 Austriebspritzmittel 

1.1.7 Raupenleime 

1.1.8 Mittel gegen Vorrats- und Materialschadlinge 
gegen Miihlen- und Speicherschadlinge 
gegen W ollschadlinge 
Keimhemmungsmi ttel 

1.1.9 Mittel gegen Wildschaden (auBer im Forst) 

1.1.10 Mittel gegen Nagetiere 
gegen Ratten und Hausmaus 
gegen Wiihlmause und Feldmaus 

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

1.1.i2 Mittel zur Krautabtotung 

1.1.13 Wundpflegernittel 
Baumwachse, Baumharze, Baumteere 
gegen Obstbaumkrebs 

1.1.14 Hilfsmittel 

1.1.15 Mittel zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums 

1.2 Mittel fur den Weinbau 
gegen Peronospora 

Anzahl der 
gepriiften 
PrBparate 

1 

13 
17 

5 
5 
8 
2 

11 
3 
3 
1 
1 

5 

6 

7 

7 
2 
3 

8 
3 

29 
10 
18 

7 

3 

15 
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gegen Roten Brenner 
gegen Oidium 
gegen Heu- und Sauerwurm 
gegen Spinnmilben 
gegen Unkrauter 
gegen Schadvogel 

l.3 Mittel fiir den Forst
gegen Kiefernschtitte 
gegen Blauepilze 
gegen Kafer, Raupen, Afterraupen 
gegen saugende lnsekten 
gegen rindenbrtitende Borkenkafer 
gegen Wildschaden (Verbi13, Schalen) 
gegen Unkrauter 
gegen Nagetiere 

1.4 Vereinfachte Prtifungen 
1.5 Prtifungen auf Normenfestigkeit 
1.6 Priifungen auf Bienenunschadlichkeit 

2. Pflanzenschutzgerate und -gerateteile

Nebelgerate
Spriihgerate
Spritzgerate
Ein- und Anbaupumpen
Kombinierte Gerate
Frostschutzgerate

insgesamt 

Gerateteile (Dusen, Strahlrohre, Spritzpistolen, Hochdruckschlauche)
Beizgerate
Fallen

Anzahl der 
gepriilten 
Praparate 

5 
16 

3 
5 
7 

2 

3 
4 
1 
1 
2 

18 
1 

24 

393 

Anzahl de1 
gepriilteo 

Gerate 
(-teile) 

3 
8 

16 
5 
1 

insgesamt 

11 
1 
1 

46 

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

a) Wartezeiten nach Anwendung anerkannter Pflanzenschutzmittel (Zeiten van
der Anwendung bis zur Ernte)

b) Toleranzen
Auf Grund der vorliegenden bzw. van der Pflanzenschutzmittel-Industrie zur
Verfiigung gestellten Unterlagen iiber die hygienische Bedeutung der Stoffe
sowie der van mehreren Stellen durchgefiihrten Riickstandsuntersuchungen
wurden Vorschlage fiir Hochstmengen van Pflanzenschutz- und Vorratsschutz
mitteln, die sich beim In-den-Verkehr-bringen noch auf oder in N ahrungsmit
teln befinden dtirfen, ausgearbeitet. Diese Fragen wurden auch im Rahmen .der
Kommission ,.Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzmittel"
sowie gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsamt, auch auf internationaler
Ebene im Europarat - Arbeitsgruppe .,Giftige Stoffe in der Landwirtschaft" -
bearbeitet.
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c) Einstufung von Wirkstoffen in die Giftverordnungen

Gemeinsam mit derh Bundesgesundheitsamt wurden im Rahmen des Unteraus
schusses ,,Giftverordnungen der Lander" Vorschliige ftir die Neufassungen
der Liinderverordnungen iiber den Handel mit giftigen Pflanzenschutzmitteln
ausgearbei tet.

d) Bahntransport giftiger Pflanzenschutzmittel

e) Postversand giftiger Pflanzenschutzmittel

f) Erfahrungsaustausch iiber anerkannte Pflanzenschutzmittel
Der Einsatz der Mittel in den verschiedenen Bereichen des amtlichen Pflanzen
schutzes unterliegt so vielfiiltigen aul.leren Einfliissen und Bedingungen, dal.l
ein Austausch von Erfahrungen unerliil.llich ist, um ein sicheres Bild von Wir
kung und moglichen Nebenwirkungen der einzelnen Mittel zu erhalten. Die
von den Pflanzenschutziimtern, Weinbauanstalten und sonstigen Instituten an
geforderten Berichtsbliitter sind zusammengestellt und auf der Arbeitssitzung
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes erortert worden. Die Zusammenfassung
dient als Unterlage ftir zukiinftige Empfehlungen beim praktischen Einsatz.

g) Zusammenarbeit mit der Pflanzenschutzmittel-Industrie

Die Zusammenarbeit erfolgt im ,,Technischen AusschuB", dem Vertreter der
Industrie, des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und der Biologischen Bundes
anstalt gemeinsam angehoren. In diesem seit vielen Jahren bestehenden Aus
schul.l konnten auch im abgelaufenen Jahr wiederum zahlreiche Fragen, die fur
die drei Partner von gleicher Bedeutung sind, erfolgreich bearbeitet und bin
dende Vereinbarungen iiber zukiinftige Handhabungen getroffen werden. Ins
besondere sind hier Vereinbarungen zu nennen iiber

Einsatz chlorierter Kohlenwasserstoffe im Gemusebau unter besonderer 
·Beriicksichtigung der Priiparate auf der Basis von Aldrin, Dieldrin und
Heptachlor gegen Gemiisefliegen (keine Empfehlung gegen Mohrenfliege),

Anderung der Normen ftir natriumchlorathaltige Unkrautbekiimpfungs
mittel,

Zuriickziehung der Anerkennung chlorierter Kohlenwasserstoffe gegen sau
gende Insekten im allgemeinen Pflanzenbau,

Zuriickziehung der Anerkennung von DDT-haltigen Mitteln gegen Kirsch
fruchtfliege,

Begrenzung der Zahl anerkannter Pflanzenschutzmittel.

h) Gruppenbezeichnung ftir Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln

Die chemischen Bezeichnungen der neuen Wirkstoffe von Pflanzenschutzmit
teln sind zumeist kompliziert und nur dem Chemiker verstiindlich. Um der
Praxis verstandliche Begriffe zu geben, wurde das Merkblatt Nr. 20 ,,Gruppen
bezeichnungen ftir Pflanzenschutzmittel" geschaffen. Auf dem Gebiet der Grup
penbezeichnungen (common names) ist das Technical Committee (ISO/TC 81)
der International Standardization Organization tiitig, das bestrebt ist, einheit
liche Gruppenbezeichnungen auf internationaler Basis einzufiihren. Der Ab
teilungsleiter ist Fuhrer der deutschen Delegation. Eine Anzahl der Gruppen
bezeichnungen ist seit 1955 in den internationalen Verhandlungen vom ISO/
TC 81 als ,,common name" angenommen und den Liindern zur Verwendung
empfohlen worden.
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i) Richtlinien fiir die amtlic:he Priifung von Pflanzensc:hutzmitteln
Im Verlauf der amtlichen Priifung der letzten Jahre hat es sich als vordring
lich erwiesen, die .,Ric:htlinien fiir die Priifung von Pflanzensc:hutzmitteln" den
neueren Erfordernissen anzupassen und fiir inzwischen aufgenommene Pru
fungsverfahren neue Priifungsmethoden aufzustellen. Die Zusammenfassung
der Priifmethoden wurde 1965 fortgesetzt. Richtlinien fiir die Priifung auf phy
sikalische Eigenschaften und zur Priifung von Mitteln gegen Feldmause, Wiihl
mause sowie von Forstschutzmitteln (gegen Pilzkrankheiten, Insekten einschl.
rindenbriitender Borkenkafer, Erdmaus, Unkrauter und Wildsc:haden) sind
druckfertig zusammengestellt.

j) Mitarbeit an den Entwiirfen eines neuen Pflanzensdrntzgesetzes sowie der
Verordnung iiber die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln.

k) Vorbereitung der 2. Auflage der Ric:htlinien des Bundesgesundheitsamtes und
der Biologischen Bundesanstalt iiber .,Vorsichtsmaflnahmen beim Umgang mit
Pflanzensc:hutz- und Schadlingsbekampfungsmitteln" vorn 12. Juni 1958.

1) Mitarbeit bei der Neuauflage 1965 des AID-Flugblattes Nr. 136 ,,Vorsicht beim
Umgang mit giftigen Pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfungsmitteln".

m) Enge Zusammenarbeit besteht mit dem Kuratorium fiir Waldarbeit und Forst
technik e. V., Meckelfeld iiber Hamburg-Harburg, in Fragen der Holzschutz
rnittel. Dern unter Leitung von Oberforstmeister Dr. Storch stehenden Prii
fungsausschufl .,Holzschutzmittel" gehort der Leiter der Abteilung fiir Pflan
zenschutzmittel und -gerate als Mitglied an.

Institut mr Pilanzenschutzrnittelpriifung in Braunschweig 

Laboratorium fiir chemische Mittelprilfung 

Mit der physikalischen und chemischen Priifung von Pflanzenschutzmitteln war 

das Laboratorium in folgendem Umfange beschaftigt: 

Art der Untersudmng 
Zahl der 

durchgefiihrten Untersuchungen 

Hauptpriifung 
(einsc:hl. Priifung auf Normenfestigkeit) 

Handelskontrolle 

Beanstandungen (sonstige Untersuchungen) 

Zahl der Untersuchungen insgesamt: 

Laboratorium fiir botanische Mittelpriifung 

1. Priifung von Pflanzenschutzrnitteln

Eigene Priifungen
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BeizmitteI zu Mais (bei versc:hiedenen Temperaturen) 
Orientierende Priifung eines Labor-Beizgerates zur 
Applikation kleiner Mengen von Feuchtbeizmitteln 
Verglekhende Priifung von Bodenentseuc:hungsmitteln 
auf fungizide und herbizide Wirkung 
Grabenherbizide 

105 

68 

4 

177 

Zahl der 
Mittel 

2 

2 

4 
3 

11 

Zahl der 
Versuche 

6 

4 

32 

3 

45 



Bearbeitung der Ergebnisse anderer Priifstellen 
Mittel im allgemeinen Pflanzenbau 
Fungizide (Beizmittel) 

Fungizide (gegen Fusicladium, Mehltaupilze, Rost, 
Phytophthora, Cercospora, Hopfenperonospora) 

Herbizide (in Getreidebestanden, auf Wiesen und 
Weiden, in Sonderkulturen, auf Rasenflachen und auf 
Wegen und Platzen) 

Wachstumbeeinflussende Mittel 

Mittel im Weinbau 
Fungizide (gegen Rebenperonospora, Oidium, Roten 
Brenner, Botrytis) 

Insektizide (Heu- und Sauerwurm, Spinnmilben) 

Herbizide 

Zahl der 

Mittel 

38 

59 

68 

7-

112 

61 

28 

l1 

Zahl der 

Versuche 

752 

540 

1447 

40 

2179 

319 

98 

80 

106 497 

2. Zusammenstellung der Erfahrungen mit Pflanzenschutzmitteln (Fungiziden
und Herbiziden) im Jahre 1964 nach Berichten der Prufstellen

3. Triebkraftbestimmung im Rahmen der Prufung von
Feuchtbeizmitteln und Beizmitteln zur Vorrats-
behandlung

4. Bestimmung der Verteilung der BeizmitteI im Rahmen
der Gerateprufung durch Agarfolienteste

1 72 Versuchsserien 

313 Versuche 

5. Vorbereitung von amtlichen Richtlinien zur Prufung von Herbiziden in 13 An
wendungsbereichen.

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung 

l. Prufung von Pflanzenschutzmitteln
Eigene Prufungen

Hauptprufung von Pflanzenschutzmitteln gegen 
verschiedene Schadlinge 

Bearbeitung der Ergebnisse anderer PrufsteHen 
MitteI im Obst-, Garten-, Acker-, Hopfenbau 
und Vorratsschutz 
Austriebspritzmittel 

Mittel gegen allgemeine Schadinsekten 

Mittel gegen Virusvektoren 

Mittel gegen Blutlaus 

Mittel gegen Schildlause 

Mittel gegen Gi:;:wachshausschadlinge 

Mittel gegen Rubenfliege 

Mittel gegen Spinnmilben, aufler im Hopfenbau 

Zahl der Zahl der 

Mittel VersudJ.e 

5 39 

1 501 

23 502 

3 12 

2 8 

6 

1 4 

4 10 

1 72 
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Prufung auf Geschmacksbeeintrachtigung 
Mittel gegen HopfensdJ.adlinge 
Mittel gegen Kohlfliege, Mohrenfliege und Zwiebelfliege 
Mittel gegen Erdflohe und Rapsglanzkafer 
Mittel gegen Obstmade, Sagewespen und 

KirsdJ.fruchtfliege 
Mittel gegen Bodeninsekten 
Mittel gegen Nematoden 
Mittel gegen Ameisen 
Mittel gegen Vorratsschadiinge 

ForstsdJ.utzmittel 
Mittel gegen beiflende und saugende Insekten 
Mittel zur vorbeugenden Behandlung gegen 
rindenbriitende Borkenkafer 
WildsdJ.adenverhutungsmittel 
Mittel gegen KiefernsdJ.utte 
Herbizide 

Mittel gegen Nagetiere 
Mittel gegen Ratten und Hausmaus 
Mittel gegen Feldmaus 

Zahl der 

Mittel 

1 

5 

5 

3 

9 

3 

7 

1 

4 

91 

Zahl der 

Mittel 

7 

2 

18 

1 

7 

35 

8 

2 

10 

Zahl der 

Versuche 

10 

16 

90 

15 

51 

5 

52 

3 

13 

1415 

Zahl der 

Versuche 

249 

33 

437 

8 

67 

794 

249 

66 

315 

2. Zusammenstellung der Erfahrungen mit anerkannten PflanzensdJ.utzmitteln
gegen tierische Srnadlinge und mit Forstsdrntzmitteln nadJ. BeridJ.ten der
Prufstellen

3. Mitbearbeitung der folgenden Richtlinien zur Prufung von Pflanzenschutz
mitteln
fur den Obst-, Gemuse- und Ackerbau

Mittel gegen Drahtwfumer 
Mittel gegen Moosknopfkafer 
Mittel gegen Brachfliege 
Winterspritzmittel und Austriebspritzmittel 
auf Geruchs- und Geschmacksbeeinflussung von Erntegut 
Mittel gegen Nematoden 
Mittel gegen Nacktschnecken 
Mittel gegen Feldmause 
Mittel gegen Ratten und Hausmaus 

fur den Forst 
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zur vorbeugenden Behandlung gegen rindenbrutende Borkenkafer 
WildsdJ.adenverhiitungsmittel 
Herbizide 



Institut fiir Gerateprtifung in Braunschweig 

An der technischen Priifung von Pflanzenschutzgeraten und -gerateteilen war das 
Institut in folgendem Umfang beteiligt: 

G r o.l3g e r a t e  

Zahl der 
gepriiften 

Geriite 

(motor- oder pferdefahrbare Gerate, Beizgerate) 9 

Mi t t e l g e r a t e  
(handfahrbare, hand-, vorn-, seiten- oder riickentragbare Gerate, 
Anbaugerate, Beizgerate, Frostschutzgerate, Pumpen) 17 

K l e i n g e r a t e  
(FuBspritzen, Handspritzen [oder -stauber]. Raumvernebler, 
Legeflinten, Injektoren, Fallen u. a.) 2 

G e r a t e t e i l e  
(Spritzpistolen, Spritzgestange, Strahlrohre, Dusen, Schlauche u. a.) 16 

lnstitut fiir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

An der Priifung von Pflanzenschutzmittein war das Institut in folgendem Umfang 

beteiligt: Zahl der Zahl der 
Mittel Versudie 

Getreide-Universalbeizmittel 
Spezialmittel gegen saugende Insekten 

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunschweig 

21 
8 

2 
10 

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

Mittel Versudie 

Rostbekampfungsmittel 3 18 

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

a) G e t  r e i d e  :

1. Priifung von rund 2100 Zuchtstammen und Sorten auf ihre Resistenz gegen
die wichtigsten Gelbrostrassen fur das Bundessortenamt, Zuchtbetriebe und
Institute im In- und Auslande

2. Priifung von rund 300 geschiitzten oder zur Sortenschutzerteilung beim
Bundessortenamt angemeldeten Weizensorten auf ihre Resistenz gegen die
vorherrschenden Schwarzrostrassen (21, 17, 19 und 19a)

b) K a r t  o f f  e l n :

1. Knollenpriifung von Kartoffelsorten auf Resistenz gegen die Knollenfaule
(Phytophthora infestans)

1965 wurden in Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt erstmals auch
Zuchtstamme (33) mit bestimmten Rassen von Phytophthora infestans auf
Resistenz gepriift, nachdem im Vorjahr geeignete Vergleichssorten ermittelt
worden waren.
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2. In der Prilfungsperiode 1964/65 wurden 131 Kartoffelzuchtstiimme auf ihr
Verhalten gegenilber der Rasse 1 des Kartoffelkrebserregers (Synchytrium
endobioticum) geprilft. Auflerdem waren 32 Kartoffelzuchtstiimme auf ihr
Verhalten gegenilber der S.-endobioticum-Rasse 2 zu prilfen.

Um jederzeit ilber das Verhalten aller vom Bundessortenamt geschiltzten
Kartoffelsorten gegenilber den in der Bundesrepublik auftretenden S.-endo
bioticum-Rassen 2, 6 und 8 Auskunft geben zu konnen, ist es erforderlich -
als Ergiinzung zu der Ende 1963 abgeschlossenen Prilfung aller bis zu die
sem Zeitpunkt vom Bundessortenamt geschiltzten Kartoffelsorten - dar
aufhin auch alle jiihrlich neu hinzukommenden Sorten zu prilfen. So wur
den im Laufe des Jahres 1965 die drei irn Oktober 1964 zugelassenen Sor
ten Ostara, Sommerstiirke und Thyra sowie die sieben seit dem Frilhjahr
1965 geschiltzten Sorten Anita, Apis, Aurelia, Gabi, Geisha, Ina und Pamir
geprilft. Alie zehn Sorten waren filr die Rassen 2, 6 und 8 anfiillig.

3. Prilfung von Kartoffelzuchtstiimmen auf Resistenz gegen den gewohnlichen
Kartoffelschorf (Streptomyces scabies)

In Zusammenarbeit m.it dem Bundessortenamt wurden im Freiland 65 Zucht
stiimme auf Schorfresistenz geprilft. Der Anteil resistenter Stamme war wie im 
Vorjahr ganz erheblich. 

Institut iiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

An der Prilfung von Pflanzenschutzrnitteln war das lnstitut in folgendem Umfang 
beteiligt: Zahl der Zahl der 

Mittel Versuche 

Rodentizide gegen Wander- und Hausratten 
Rodentizide gegen Hausmiiuse 
Molluskizide gegen Nacktschnecken 

Inslitut iiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

14 
8 

11 

211 
104 
186 

An der Prilfung von Vorratsschutzmitteln war das Institut in folgendem Umfang 
beteiligt: Zahl der Zahl der 

Mittel Versuche 

a) Prilfungen im Laboratoriurn
Verdunstungsrnittel gegen Kleidermotten
Kleiderrnottensprilhrni ttel
Begasungsrnittel gegen verschiedene Vorratsschadlinge

b) Prilfungen in der Praxis
Getreidesilobegasung mit 150 t Weizen

Sackstapelbegasung unter Planen rnit 150 t Reis 

Schutenbegasung mit 50 t Expeller 
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2 
2 
1 

36 
63 

224 

2 
Groflversuche 

210 
Laborversuche 

2 
Groflversuche 

184 
Laborversuche 

1 2 
Groflversuche 

62 
Laborversuche 



AuBerdem wurden folgende Versuche zur Wirksamkeit von Bekampfungsmitteln 
durchgefi.ihrt: 

Untersuchungen i.iber die Wirkungsdauer von Getreideeinstaubemitteln 
Untersuchungen i.iber die ovizide Wirkung eines DDVP-haltigen Spri.ihmittels 
zur Kleidermottenbekampfung 

Mik.robiologische und chemische Abteilung 

Institut iiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

An Untersuchungen von Pflanzenschutzmitteln auBerhalb der (amtlichen) Mittel
pri.ifung war das Institut in folgendem Umfange beteiligt: 

Fungizide zur Bekampfung der Blauschimmelkrankheit 
des Tabaks 

Zahl der Zahl der 
Mittel Versuche 

2 4 

An der Pri.ifung von Tabaksorten und -zuchtstammen auf ihr Resistenzverhalten 
gegen den Blauschimmel war das Institut in folgendem Umfange beteiligt: 

Zahl der 
Sorten 

3 

Zahl der 
Zuchtstamme 

5 

Zahl der 
Versuche 

5 

Institut iiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Folgende Untersuchungen mit Di.ingemitteln zur Beseitigung von Mangelkrank
heiten wurden durchgefi.ihrt: 

Zahl der Zahl der Zahl der 
Versuchsfrucht Versuchs-Mittel 

�lieder 
GefaBe 

Cu- und Mg-haltige Di.ingemittel Tomaten 2 16 128 
Cu- und Mg-haltige Di.ingemittel Sellerie 2 16 128 
Cu- und Mg-haltige Di.ingemittel Sommergerste 6 7 35 

P- und K-haltige Di.ingemittel Chrysanthemen 2 20 80 

AuBerdem wurden ea. 150 Boden- und Pflanzenproben, die von anderen Institu
ten der Biologischen Bundesanstalt und von den Pflanzenschutzamtern eingesandt 
worden waren, auf Nahreiemente untersucht, um die Ursachen von aufgetretenen 

Ernahrungsstorungen bzw. Beziehungen zu parasitaren Pflanzenkrankheiten zu 
finden. 

Abteilung iiir pflanzliche Virusforschung 

Institut iiir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

An virologischen Pri.ifungen war das Institut in folgendem Umfang beteiligt: 
Zahl der 
Proben 

Untersuchungen von Kartoffelproben im Rahmen der Uberwachung 
des Zuchtaufbaus 343 
Feststellung der Virusresistenzeigenschaften bei Kartoffelzuchtstammen 63 

Institut iiir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem 

Untersucht auf Virusbefall mit Hilfe biologischer oder elektronenoptischer Me
thoden wurden Einsendungen folgender Pflanzenfamilien und -arten: 
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Kakteen 
Hydrangea 

Orchideen 
Kalanchoe 

Azalea 

Freesia 

Dianthus 

Doronicum 

Ferner wurden Einsendungen von Blattlausmaterial zur Artbestimmung unter
sucht, das von folgenden Pflanzen stammte: 

Sorghum 
Mais 
Rose 
Erdbeeren 
Ahorn 
Koniferen 

Aufleninstitute 

lnstitut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

An der Priifung von Pflanzenschutzmitteln war das lnstitut in folgendem Umfang 
beteiligt: ztt\1:f

r 

t:�!u���
Bakterienpraparate gegen Schadinsekten 3 

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

6 

An der Priifung von Getreidesorten und -zuchtstammen sowie an Bodenunter
suchungen war das Institut in folgendem Umfang beteiligt (in Zusammenarbeit 
mit dem Graan Centrum der Niederlande, dem Bundessortenamt, verschiedenen 
Landesanstalten fiir Pflanzenzucht und Samenpriifung und Pflanzenschutzamtern): 

Priifung von Getreidesorten auf 
Ophiobolus-Resistenz 

Priifung von Getreidesorten und -zuchtstammen 
auf Cercosporella-Resistenz 

Priifung von Sorten und Zuchtstammen 
auf Septoria-Fusarium-Resistenz

Bodenuntersuchung zur Prognose 
der Kohlschotenmiicke 
Bodenuntersuchung zur Prognose 
des Brachfliegenbefalles 
Bodenuntersuchung zur Prognose 
des Sattelmiickenfluges 
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Anzahl der 

Sorten 

9 

170 Kitzeberg 
150 Seligenstadt 
100 Niederlande 
210 Kitzeberg 
150 Niederlande 

Anzahl der 

Proben 

76 

750 

220 



Auf Veranlassung der Firma Gebr. Borchers AG, Goslar, wurden Proben der 3 
Nebellosungen Lindan (N 40). Methoxychlor (M 300) und Methoxychlor (M 200 plus 
Synergist; im Verhaltnis 20 : 1) in ihrer Wirkung auf den Kohlschotenri.iBler (Ceu

thorrhynchus assimilis Payk.) untersucht. Hierbei zeigte es sich, daB durch die 
Zugabe des Synergisten eine wesentlich bessere Wirkung erzielt wurde als mit 
der reinen Methoxychlor-Nebellosung. 

Institut fiir Griinlandschadlinge in Oldenburg i. O. 

An der Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Umfang 
beteiligt: Zahl der Zahl der 

Herbizide auf Wiesen und Weiden 

Herbizide auf Wegen und Platzen 

Mittel Versuche 

4 

8 

38 

2 

Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Miinster 
mit Auflenstelle Elsdorf 

An der Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Umfang 

beteiligt: Zahl der Zahl der 

Vorpri.ifung 
Mille! Versudle 

30 323 

Pri.ifung von Kartoffelzuchtstammen auf Resistenz gegen Kartoffelnematoden: 

Zahl der Zahl der 

Stamme Versuche 

a) Gewachshausversuche 233 846 

b) Feldversuche 18 36 

Zahl der 

Proben 
Bodenuntersuchungen auf Nematoden: 

a) freilebende Nematoden 775 
b) zystenbildende Nematoden 1328 

c) gallenbildende Nematoden 45 
Zahl der 

Proben 

Pflanzenuntersuchungen auf Nematoden: 505 

Institut fiir Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung in Fischenich 

An der Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln war das Institut in folgendem Umfang 
beteiligt: Zahl der Zahl der 

Fungizide im Gemi.isebau 

Insektizide im Gemi.isebau 

Spezialmittel gegen Gemi.isefliegen 

Raucher- und Begasungsmittel 

Untersuchung von Saatgutproben auf Befall durch 

Herbizide in gartnerischen Kulturen 

Herbizide gegen spezieile Unkrauter 

Mille! Versuche 

30 

16 

20 

6 

a) Phoma lingam

b) Septoria apiicola

31 

12 

14 

4 

10 

10 

56 

22 

25 

17 
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Institut fiir Obstkrankheiten in Heidelberg 

An der Priifung von Pflanzenschutzmitteln war das lnstitut in folgendem Umfang 
beteiligt: Zahl der Zahl der 

Mille! Versuche 

Insektizide 
Winter 1964/65 

Mittel gegen San-J ose-Schildlaus 
Mittel gegen allgemeine Obstbaumschadlinge 

Sommer 1965 
Mittel gegen San-J ose-Schildlaus 
Mittel gegen saugende Insekten (Blattlause) 
Mittel gegen Obstmade 
Mittel gegen Kirschfruchtfliege 

Institut fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

8 
6 

2 
11 

6 
4 

2 
4 

1 
2 
2 

An der Priifung von Rebschutzmitteln war das Institut in folgendem Umfang be-
teiligt: Zahl der Zahl der 

Mille! Versuche 

Fungizide gegen Rebenperonospora 
Fungizide gegen Oidium an Reben 
Fungizide gegen Botrytis an Reben 
Insektizide gegen Traubenwickler 
Bodeninsektizide 
Herbizide 

38 
8 

38 
10 
3 

13 

199 
11 

130 
10 
50 
15 

Auflerdem priifte das Institut ein fahrbares Anhangespriihgerat (Rebschutzgerat). 

Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Miinden 

An der Priifung von Schutzmitteln war das Institut in folgendem Umfang be-
teiligt: z�l11�f

r 

Forstschutzmittel: fungizide 
Holzschutzmittel: blauewidrige 

c) Sonstige Tatigkeit

Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pilanzenschutz 

3 
30 

Der Dokumentationsschwerpunkt befaflte sich - in enger Zusammenarbeit mit 
der Zentralstelle tiir Dokumentation beim Forschungsrat fiir Ernahrung, Land
wirtschaft und Forsten - mit der Aufnahme und Auswertung der Literatur der 
Gebiete Pflanzenschutz einschliefllich Vorratsschutz, Phytopathologie und deren 
Grenzgebieten, mit Informationstatigkeit fiir diese Fachgebiete, mit der Erarbei· 
tung eines Pflanzenschutzthesaurus und mit der Lieferung der auf Lochstreifen 
aufgenommenen Literaturzitate an die Zentralstelle fiir Dokumentation zur Wei
terverarbeitung in elektronischen Speichergeraten. 

Dienststelle fiir Grundsatzfragen 

Die Dienststelle war auf tolgenden Gebieten tatig: 
Wissenschaftlich-technische Mitarbeit bei der Vorbereitung von Rechts- und Ver
waltungsvorschriften iibEr Pflanzenkrankheiten und Schadlinge; Beratung der 
mit der gesetzlichen Regelung und Durchfiihrung des Pflanzenschutzes betrauten 
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Stellen; Bearbeitung von Fragen, die mit der Pflanzenquarantane in Zusammen
hang stehen, sowie Erstellung von Richtlinien und Anleitungen fiir die Unter
suchung und phytosanitare Abfertigung von Pflanzensendungen bei der Ein-, 
Aus- und Durchfuhr; Sammlung der im In- und Ausland erlassenen einschlagigen 
Gesetze und Verordnungen, deren Auswertung sowie ihre Veroffentlichung in 
den .,Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen". 

Dienststelle fiir Melde- und W arndienst 

Die Dienststelle wirkte auf folgenden Gebieten: 

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

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

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

Sammlung und Auswertung von Unterlagen (Literatur, Meldungen, Beobachtun
gen) ilber Pflanzenkrankheiten und -schadlinge sowie deren Bekampfung in war
meren Landern; 

Auskunfts- und Beratungsdienst fiir tropischen und subtropischen Pflanzenschutz, 
insbesondere fiir die Entwicklungslander. 

IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

a) Besuche und Studienaufenthalte in- und auslandischer Wissenschaftler

Die Institute und Dienststellen der Bundesanstalt wurden im Berichtsjahr von 
471 deutschen und 239 auslandischen Wissenschaftlern besucht. Von den auslan-
dischen Besuchern kamen 

1 aus Agypten 12 aus Japan 
1 aus Australien 4 aus Jugoslawien 
8 aus Belgien 6 aus Kanada 
2 aus Brasilien 3 aus Kolumbien 
1 "aus Chile 1 aus Malaysia 
1 aus Danemark 13 aus den Niederlanden 
1 aus Finnland 1 aus Norwegen 

33 aus Frankreich 1 aus Osterreich 
2 aus Griechenland 2 aus Pakistan 
9 aus Groflbritannien 3 von den Philippinen 
4 aus Indien 1 aus Portugal 
1 aus Indonesien 8 aus Schweden 
9 aus dem Iran 3 aus der Schweiz 
1 aus Irland 2 aus Spanien 
1 aus Israel 4 aus der Sudafrikanischen Republik 
8 aus Italien aus Syrien 
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1 aus Taiwan 3 aus Ungam 

3 aus Thailand 1 aus Uruguay 
1 aus Trinidad 29 aus den US A 

4 aus der Tschechoslowakei 41 aus verschiedenen afrikan. Staaten 
8 aus der Ti.irkei 

AuBerdem waren 7 Gastwissenschaftler an der Bundesanstalt tatig. 

b) Teilnahme an Veranstaltungen

Dr. Ba r t e  1 s
Conference on Plant Viruses 
5. bis 9. Juli 1965 in Wageningen/Niederlande

Dr. Be r c k  s 
Conference on Plant Viruses 
5. bis 9. JuU 1965 in Wageningen/Niederlande
Vortrag:
.. The significance of weak cross-reactions with high-titre antisera"

Dr. B o c k m a n n 
CCC-Kolloquien zusammen mit Landwirtschaftskammem und dem amtlichen
Pflanzenschutzdienst
a) am 14. April 1965 in Munster/Westf.
b) am 17. Dezember 1965 in Oldenburg (Oldb.)
je ein Vortrag uber Halmbruchkrankheit und CCC

Arbeitstagung der DFG im Rahmen des Schwerpunktprogrammes .,Integrierter 
Pflanzenschutz und Landbauhygiene" 
23. bis 24. Juli 1965 in Rauischholzhausen (Bez. Kassel)
Vortrag:
.,Fruchtfolge und FuBkrankheiten bei Weizen"

Tagung der Arbeitsgemeinschaft fur Krankheitsbekampfung und Resistenz
zi.ichtung 
3. Dezember 1965 in GieBen
Vortrage:
.,Ergebnisse mehrjahriger Sortenprufungen mit Weizen auf Resistenz gegen
die A.hrenkrankheiten"
.,Grundsatzliche Fragen der Sortenresistenz des Weizens gegen die FuBkrank
heiten"

Internationales Symposium der BASF uber Fragen der CCC-Anwendung 
14. Dezember 1965 in Limburgerhof/Pfalz
Vortrag:
.,Erfahrungen mit Chlor-Cholin-Chlorid (CCC) gegen die Halmbruchkrankheit
in Norddeutschland"

Dr. Bo d e
Conference on Plant Viruses 
5. bis 9. Juli 1965 in Wageningen/Niederlande

Dr. Bo r t e  1 s 
Suddeutscher Rundfunk, Sendestelle Heidelberg-Mannheim, 
Sendereihe .,Lebendige Wissenschaft" 
1. November 1965
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Vortrag: 
,.Bodenbiologie. und Bodenfruchtbarkeit" 

Dr. B r a n d e s
Conference on Plant Viruses 
5. bis 9. Juli 1965 in Wageningen/Niederlande
Vortrag:
,.Identification of plant viruses by electron microscopy"

Dr. B u h l
Arbeitstagung der DFG im Ra hmen des Schwerpunktprogrammes ,.Integrierter 
Pflanzenschutz und Landbauhygiene" 
23. bis 24. Juli 1965 in Rauisch holz hausen (Bez. Kassel)

Vortrag:
.,Eiablage und Begrenzungsfaktoren der Brachfliege (Phorbia coarctata Fall.)"

Diplom-Giirtnerin B u r c k h a r d  t 
Tagung der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Maiblumenanbauer 
15. Juni 1965 in Escheburg
Vortrag:
,.Vorkommen und Lebensweise der drei an Maiblumen beobachteten A..lchen
( Pratylenchus convallariae, Ditylenchus convallariae und Aphelenchoides spec.)"

Dr. B u t  i n
Tagung der Arbeitsgruppe .Krank heiten" der Internationalen Pappel
kommission 
7. bis 9. September 1965 in Wageningen/Niederlande

Dr. C a s p e r
Conference on Plant Viruses 
5. bis 9. Juli 1965 in Wageningen/Niederlande

Dr. C r ii g e r
Gartenbautag des Bayerischen Giirtnerei-Verbandes e. V. 
6. Januar 1965 in Milnchen
Vortrag:
,.Pflanzenschutz im Gemilsebau und das Lebensmittelgesetz"
Fachgruppe Gemilsebau, Koln

3. Februar 1965 in Fischenich
Vortrag:
,.Empfe hlungen zum Pflanzenschutz im Gemilsebau fur 1965"

Tagung der Gemilsebauberater der Landwirtschaftskammer R heinland 
27. April 1965 in Essen
Vortrag:
.,Stand der Bekiimpfungsmoglichkeiten mit Insektiziden und Fungiziden in
Form von Riiuchern, Nebeln, Verdampfen und Spriihen im Unterglas
gemilsebau"

Conference on Vegetable Growing under Glass, International Society 
for Horticulture 
2. Juni 1965 in Den Haag/Niederlande
Vortrag:
,.Experiments with soil fungicides for control of brown root rot of tomato"
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Dr. D o m  s eh 
Arbeitstagung der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Schwer
punktprogrammes ,,Integrierter Pflanzenschutz und Landbauhygiene" 
23. bis 24. Juli 1965 in Rauischholzhausen (Bez. Kassel)
Vortrag:
,,Bodenmikrobiologische Untersuchungen der Fruchtfolgeschaden in Weizen"

Dr. Eb i n  g 
64. Hauptversammlung der Deutschen Bunsengesellschaft fur physikalische
Chemie e. V.; Motto: ,,Grundlagen chromatographischer Trennverfahren unter
besonderer Beriicksichtigung der Gaschromatographie"
27. bis 30. Mai 1965 in Innsbruck/Osterreich

20. International Congress on Pure and Applied Chemistry
12. bis 18. Juli 1965 in Moskau/UdSSR

Prof. Dr. F r a n  z 
Fortbildungstagung fur den heimischen Gartenbau in Schwaben 
12. Januar 1965 in Lindau
Vortrag:
,,Gegenwartsfragen der biologischen Schadlingsbekampfung"

Kolloquium des Instituts fur Phytopathologie der Universitat Gieflen 
18. Februar 1965 in Gieflen
Vortrag:
,,Dispersion und Aktivitat natiirlicher Feinde von Schadlingen"

Kolloquium des Forstzoologischen Instituts der Universitat Freiburg i. Br. 
22. Februar 1965 in Freiburg i. Br.
Vorttag:
"Dispersion und Aktivitat natiirlicher Feinde von Schadlingen •

Kolloquium des Zoologischen Instituts der Universitat Bonn 
14. Mai 1965 in Bonn
Vortrag:
,,Das Zusammenspiel von Parasiten und ihren Insektenwirten"

Kolloquium der Arbeitsgruppe Biologische Bekampfung des Kartoffelkafers 
der Internationalen Organisation fur biologische Bekampfung von Pflanzen
schadlingen (O.I.L.B.) 
25. bis 26. Juni 1965 in Keszthely/Ungarn

Tagung des International Advisory Committee for Biological Control 
(I.A.C.B.C.) 
2. bis 4. August 1965 in London/Groflbritannien

Kolloquium der Arbeitsgruppe Integrierte Schadlingsbekampfung der O.I.L.B.
13. bis 16. September 1965 in Montreux/Schweiz

Generalversammlung der 0.1.L.B.
16. bis 20. September 1965 in Montreux/Schweiz

Kolloquium iiber aphidophage Insekten
27. September bis 1. Oktober 1965 in Prag/Tschechoslowakei

F AO Symposium on Integrated Pest Control
11. bis 15. Oktober 1965 in Rom/Italien
Vortrag:
,,Integrated control of forest pests"
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Dr. F r e y 
Sitzung des ,,Standing Committee on Fumigation Standards" der European 
and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) 
6. bis 7. September 1965 in Paris/Frankreich
(Teilnahme als Mitglied des Komitees)

Dr. G a  r t e 1 
Tagung des Internationalen Kali-Institutes 
20. bis 27. April 1965 in Lissabon/Portugal
Vortrag:
,,Fumure minerale et qualite des vins"
5. Arbeitstagung des Forschungsringes des deutschen Weinbaues bei der

Deutschen Landwirtschafts-GeseUschaft (DLG)
18. bis 21. Mai 1965 in Weinsberg
Vortrage:
,,Mineralstoffgehalt in den Bestandteilen der Trauben in Abhangigkeit von
der Diingung"
,,Untersuchungen iiber den Nahrstoffgehalt von Boden aus Weinbergen mit
Stiellahmesymptomen"

Tagung der Fadigruppe Bodenuntersudiungen des Verbandes Deutsdier Land
wirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten (LUFA) 
13. bis 15. Mai 1965 in Bad Zwischenahn
Vortrag:
,,Verglekhende Untersuchungen uber die Mg-Bestimmung im DL- und CaC12-

Auszug von Weinbergsboden"

International Conference on Virus and Vector on Perennial Hosts with Special 
Reference to Vitis 

5. bis 10. September 1965 in Davis, Calif./USA
Vortrag:
,,Effects of nutrition on virus-host interaction and virus and host nutrition"

Dr. G a m s
Teilnahme am Symposium: .Ecology of Soil Bacteria" 
6. bis 11. September 1965 in Liverpool/Gro.Bbritannien

Dr. G o d  a n
Symposium der Deutschen Entomologischen Geseilschaft ,,Aufzucht von In
sekten" 
14. Dezember 1965 in Berlin-Dahlem
Vortrag:
,,Die Aufzucht von Ceratitis, Drosophila, Dasyneura sowie Gryllotalpa und ihre
Probleme"

Prof. Dr. H a s s e b r a u  k 

AusschuBsitzung und Hauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft fur Krank
heitsbekampfung und Resistenzziichtung bei Getreide und Hiilsenfruchten 
2. bis 3. Dezember 1965 in GieBen
Referate:
,,Bericht iiber die Internationale Getreiderostkonferenz 1964 in Cambridge"
,,Die physiologische Spezialisierung des Weizenschwarzrostes 1964 in
Deutschland"
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Privatdozent Dr. H e i n z e 

17. Internationales Symposium iiber Phytopharmazie und Phytiatrie
3. bis 5. Mai 1965 in Gent/Belgien

International Conference on Virus and Vec tor on Perennial Hosts with Special
Reference to Vitis

6. bis 13. September 1965 (einschliefllich Exkursionen) in Davis, Calif./USA
(als Chairman des Teils III am 7. September 1965)

Vortrag:
,,Aphids in vineyards and their importance for the transmission of virus
diseases in the region of vineyards"

Dr. H u g er 

Entomologische Tagung (10. Wanderversammlung Deutscher Entomologen) 
15. bis 19. September 1965 in Dresden

Vortrag:
,,Zur Symptomatologie der ,Malaya disease', einer Virose des Indischen Nas
hornka.fers, Oryctes rhinoceros (Linnaeus)"

Tagung der Deutschen Entomologischen Gesellschaft und der Deutschen Ge
sellschaft fur angewandte Entomologie 
25. bis 29. Oktober 1965 in Miinster/Westf.

Vortrag:
,.Untersuchungen iiber mikrobielle Begrenzungsfaktoren von Populationen des
Indischen Nashornkafers, Oryctes rhinoceros (L.), in Siidostasien und in der 
Siidsee"

Dr. J o h a n n e s 

6. Arbeitsbesprechung iiber Fragen der Unkrautbiologie und -bekampfung
4. bis 5. Marz 1965 in Stuttgart-Hohenheim

Vortrag:
,, Untersuchungen zum Problem der chemischen Grabenentkrautung"

Tagung der Wasserwirtschaftler mit der Bayerischen Landesanstalt fur Boden
kultur, Pflanzenbau und Pflanzenschutz 
11. Marz 1965 in Miinchen

Vortrag:
,,Der derzeitige Stand der Priifung, Anerkennung und des Einsatzes von Her
biziden zur Bekampfung unerwiinschter Wasserpflanzen in Oberflachengewas
sern"

6. Arbeitssitzung der Arbeitsgruppe ,,Methoden" des ,,European Weed Re
search Council" (EWRC)
25. bis 27. August 1965 in Uppsala/Schweden (Teilnahme als Vorsitzender)

Privatdozent Dr. K 1 o k e 

Kolloquium der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 
10, bis 11. Marz 1965 in Braunschweig 

Vortrag: 
,, Untersuchungen iiber die Verunreinigung von Pflanzen mit Blei aus Kraft
fahrzeugabgasen" (ausgearbeitet von Dr. K. Riebartsch) 

Sitzung des Arbeitskreises ,,Pflanzenernahrung" 
28. bis 29. April 1965 in Berlin-Dahlem
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Vortrag: 
,,Vorschlag zur Abgrenzung von chemischen Produktionsmitteln in der Gar
ten-, Land- und Forstwirtschaft" 

Gemeinsames Symposium der Ernii.hrungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO) und der Internationalen Atomenergie-Organi
sation (IAEO) ii.her die Anwendung von Isotopen zur Erforschung der Unkraut
bekampfung und bei Ruckstandsuntersuchungen von Herbiziden 
25. bis 29. Oktober 1965 in Wien/Osterreich
Vortrag:
,, Study of weed seed labelling with rare earth elements"

Dr. Kr a u s e
55. Deutscher Bibliothekartag
8. bis 12. Juni 1965 in Nurnberg
Diskussionsbeitrag:
,,Die Behandlung des ki:irperschaftlichen Verfassers bei Fachbibliotheken"
3. WeltkongreB der landwirtschaftlichen Bibliothekare und Dokumentare
3. bis 9. Oktober 1965 in Washington, D.C./USA
(als einziger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland)

Jahrestagung der Gesellschaft fur Bibliothekswesen und Dokumentation des 
Landbaues 
19. bis 22. Oktober 1965 in Munchen und Weihenstephan
(als Vorsitzender des Bibliotheksausschusses)
Vortrag:

11Bericht ii.her den 3. WeltkongreB der landwirtschaftlichen Bibliothekare und
Dokumentare in Washington"

Dr. K r c z a 1 

2. Arbeitssitzung der Sachbearbeiter fur Obstkrankheiten
11. Juni 1965 in Neustadt/Weinstr.
Vortrag:
,,Bekampfung der Johannisbeergallmilbe"

21. Arbeitssitzung der Pflanzenii.rzte in Baden-Wurttemberg
11. bis 12. November 1965 in Niefern Kr. Pforzheim
Vortrag:
,,Versuche zur Bekampfung der Brombeergallmilbe"

Dr. Kr i e g
Entomologische Tagung (10. Wanderversammlung Deutscher Entomologen) 
15. bis 19. September in Dresden
Vortrag:
,, Uber das Exotoxin von Bacillus thuringiensis0 

Dr. Ku n z e
6. Europii.isches Symposium ii.her Viruskrankheiten der Obstgehi:ilze
1. bis 8. Juni 1965 in Belgrad/Jugoslawien
Vortrag:
,,Trials with two sources of flat limb on three apple varieties"

2. Arbeitssitzung der Sachbearbeiter fiir Obstkrankheiten
11. Juni 1965 in Neustadt/Weinstr.
Vortrag:
,,Uber ein Birnensterben"
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Tagung des Arbeitskreises fur Sortenbereinigung der Suflkirschen im Bundes
ausschuB Obst und Gemuse 
21. Juni 1965 in Ockstadt
Vortrag:
.,Phytosanitare Gesichtspunkte bei der Anlage von SuBkirschenmuttergarten"

Tagung der Obstbaufachberater von Nordbaden 
3. bis 4. November 1965 in Heidelberg
Vortrag:
,.Virusbedingte Fruchtschaden an Apfeln"

Dr. L e h

Kolloquium uber Krankheiten des Selleries 
9. Februar 1965 in Braunschweig
Vortrag:
,.Die nichtparasitaren Krankheiten des Selleries"

Tagung des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und 
Forschungsanstalten 
13. bis 18. September 1965 in Heidelberg

Vortrag:
.. Untersuchungen uber die Verunreinigung von Pflanzen mit Blei aus Kraft
fahrzeugabgasen"

Dr. L e r c h 

Conference on Plant Viruses 
5. bis 9. Juli 1965 in Wageningen/Niederlande

Dr. M a y e r

Kolloquium der Deutschen Forschungsgemeinschaft .. Unsere Kenntnisse uber 
den Massenwechsel der landwirtschaftlich wichtigen Aphiden als Grundlage zu 
ihrer Bekampfung" 
23. bis 24. Marz 1965 in Gottingen
(Teilnahme als Mitglied des Fachausschusses Pflanzenpathologie)

Kolloquium der Deutschen Forschungsgemeinschaft ,.lntegrierter Pflanzen
schutz"
23. bis 24. Juli 1965 in Rauischholzhausen (Bez. Kassel)

Vortrag:
,.Einflufl der Wirtspflanze in Kultur- und Wildform auf die Orientierung und
Aktivitat phytophager Fliegen"

Vortragstagung der Deutschen Entomologischen Gesellschaft und der Deut
schen Gesellschaft fur angewandte Entomologie 
25. bis 29. Oktober 1965 in Munster/Westf.

Vortrag:
,.Entomologie und Pflanzenschutz"

Dr. M ii 11 e r - K o g 1 e r 

Generalversammlung der 0.1.L.B. 
16. bis 17. September 1965 in Montreux/Schweiz

Kolloquium des Institutes fur Phytopathologie der Universitat GieBen
2. Dezember 1965 in Giefien
Vortrag:
.,Allgemeines und Aktuelles aus der Insektenmykologie"
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Dr. 0 r t h

Verband des Pfalzischen Gemiise-, Obst- und Gartenbaues e. V. 
14. Januar 1965 in Ludwigshafen a. Rh.
Vortrag:

,,Chemische Unkrautbekampfung im Gemiisebau, ihre Vor- und Nachteile" 
6. Deutsche Arbeitsbesprechung iiber Fragen der Unkrautbiologie und
-bekampfung
4. bis 5. Marz 1965 in Stuttgart-Hohenheim
Vortrage:

· .,Neue Wege zur Unkrautbekampfung, insbesondere von Matricaria chamomilla,

in Zwiebeln"
.,Erfahrungen iiber Herbizide im Kohlanbau"
,,Untersuchungen iiber Wirkung und Nachwirkung der 2-Methoxy-3,6-dichlor
benzoesaure (Mediben)"

Se:r;ninar fur landwirtschaftliches Beratungswesen Niedersachsen
11. November 1965 in Gottingen
Vortrag:
.. Unkrautbekampfung im Gemusebau unter besonderer Beriicksichtigung der
Riickstandsfragen"

BundesausschuB Obst und Gemiise·, Fachgruppe Gemiisebau 
19. November 1965 in Braunschweig
Vortrag:
.,Aktuelle Fragen im Gemiisebau"

2. Symposium des European Weed Research Council (EWRC) iiber neuE
Herbizide
30. November bis 1. Dezember 1965 in Paris/Frankreich

Dr. P a u l

Conferenc e on Plant Viruses 
5. bis 9. Juli 1965 in Wageningen/Niederlande

Dr. R e i c h m u  t h 

European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) 
Conference on Rodents and Rodentic ides 
13. bis 15. Dezember 1965 in Paris/Frankreich

Prasident Prof. Dr. Dr. h. c .  R i c h t e r

27. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
3. bis 4. Februar 1965 in Berlin-Dahlem
(Leitung der Sitzung)

2. WeltkongreB fur Pflanzenschutzmittel
15. bis 17. Marz 1965 in Neapel/Italien
(Mitglied des Internationalen KongreBkomitees)
Vortrag:
.Aufgaben und Probleme des Pflanzenschutzes im modernen Landbau •

19. Sitzung des Ausschusses fur Pflanzenschutz der Deutschen Landwirtschafts
Gesellschaft
15. Juni 1965 in Wiirzburg
(Leitung der Sitzung)
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28. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
7. bis 8. Oktober 1965 in Bad Zwischenahn
(Leitung der Sitzung)

Dr. Wolfram R i c h t e r 

6. Deutsche Arbeitsbesprechung uber Fragen der Unkrautbiologie und
-bekampfung
4. bis 5. Marz 1965 in Stuttgart-Hohenheim
Vortrag:
,. Uber die Wirkung von wuchshemmenden Mitteln, insbesondere MH 30, au.I
Graser"

Dr. S a u t h o f f 

19. Bundesarbeitstagung der Berater im Gartenbau
7. bis 10. September 1965 in Berlin
Vortrag:
,.Die Bekampfung der wichtigsten Krankheiten und Schadlinge im Zier
pflanzenbau"

Dr. S c h m i d 1 e 

Tagung des Kreisobstbauverbandes Heilbronn 
23. Januar 1965 in Heilbronn
Vortrag:
,.Kragenfaule und andere Rindenpilze an Obstgeholzen"

2. Arbeitssitzung der Sachbearbeiter for Obstkrankheiten
11. Juni 1965 in Neustadt/Weinstr.
(Leitung der Sitzung)
Vortrag:
,.Eine Blutenwelke bei der Birnensorte ,Alexander Lucas'"

20. Arbeitssitzung der Pflanzenarzte in Baden-Wurttemberg
30. Juni bis 1. Juli 1965 in Tiengen b. Waldshut
Vortrage:
,.Eine Blutenwelke bei der Birnensorte· ,Alexander Lucas·
,.Uber einen Rindenschaden beim Apfel mit noch unbekannter Ursache"

Tagung der Obstbaufachberater von Nordbaden 
3. bis 4. November 1965 in Heidelberg
Vortrag:
,.Uber neue Forschungsergebnisse aus dem Institut fur Obstkrankheiten"

Dr. S c h ii t t e 

18. Vortragstagung der Deutschen Entomologischen Gesellschaft und der Deut
schen Gesellschaft fur angewandte Entomologie

25. bis 29. Oktober 1965 in Munster/Westf.
Vortrag:
,.Beobachtungen zum Zug von Faltern der Gattung Pieris Schrk."

Dr. S c h u 1 z e W e i s c h e r 

2. Arbeitstagung uber Gegenwartsfragen der Nematodenforschung
23. bis 24. Marz 1965 in Munster/Westf.
(Leitung der Tagung)
Vortrage:
,.In memoriam Dr. Hans Goffart"
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,,Die Phytonematologie im Rahmen der gesamten Nematodt6nforschung" 
,,Ein Beitrag zur geographischen Verbreitung und Okologie von Arten der Gat
tungen Xiphinema und Longidorus• 

17. Internationales Symposium i.iber Phytopharmazie und Phytiatrie
4. Mai 1965 in Gent/Belgien
Vortrag:
,,Neuere Beobachtungen am Riibennematoden (Heterodera schachtii Schm.)"

8. Internationales Symposium i.iber Nematologie
7. bis 11. September 1965 in Antibes/Frankreich
(Sektionsvorsitz)
Vortrag:
,,Die Beteiligung von Ne)Ilatoden am Auftreten und an der Verbreitung von
Pflanzenkrank.hei ten"

Journees de Phytiatrie et Phytopharmacie circum-mediterraneennes 
13. September 1965 in Marseille/Frankreich
Wintertagung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

Arbeitsgemeinschaft fur Kartoffelziichtung und Saatguterzeugung 
30. November bis 1. Dezember 1965 in Fulda
Vortrag:
,,Nematoden und Resistenzpriifung"

Dr. S o  1 

Kolloquium der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft i.iber den Massenwech
sel der landwirtschaftlich wichtigen Aphiden als Grundlage zu ihrer Bekiimp
fung 
23. bis 24. Marz 1965 in Gottingen
Vortrag:
,,Schwebfliegen und ihre Larven an Getreide und Hackfri.ichten"

Symposium: Ecology of Aphidophagous Insects 
27. September bis 1. Oktober 1965 in Prag-Liblice/Tschechoslowakei
Vortrag:
.,Das Vorkommen von aphidovoren Syrphiden und ihrer Larven an verschie
denen Kulturen, dargestellt nach den Ergebnissen von Farb-Fangschalen
Untersuchungen"

Dr. S t e i n e r

3. Internationales Symposium i.iber integrierte Schadlingsbekampfung im Obst
bau
13. bis 16. September 1965 in Montreux/Schweiz

Dr. S t e l l m a c h 

International Conference on Virus and Vector on Perennial Hosts with Special 
Reference to Vitis 
5. bis 10. September 1965 in Davis, Calif./USA
Vortrag:
,,The tomato black ring virus on grapevines"

Sondersitzung ,,Rebvirosen" im Arbeitskreis Pflanzenschutz des Forschungs
ringes des Deutschen Weinbaues bei der Deutschen Landwirtschafts-Gesell
schaft 
28. September 1965 in Mainz
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Vortrag: 
,.Ergebnisse der Untersudmngen uber das Tomatenschwarzringflecken-Virus" 

Dr. S t  e u d e  1 

8. lnternationales Symposium uber Nematologie
7. bis 11. September 1965 in Antibes/Frankreich

Dr. S t  o 1 p 

Sitzung der Berliner Mikrobiologischen Gesellschaft e. V. 
23. Marz 1965 in Berlin
Vortrag:
,.Lysis von Bakterien durch rauberische Ektoparasiten (Bdellovibrio bacterio

vorus)"

Jahreshauptversammlung des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Un
tersuchungs- und Forschungsanstalten 
13. bis 18. September 1965 in Heidelberg
Vortrag:
"Vernichtung von Bodenbakterien durch rauberische Vibrionen"

Dr. S t u r h a n

2. Arbeitstagung uber Gegenwartsfragen der Nematodenforschung
23. bis 24. Marz 1965 in Munster/Westf.

Vortrage:
.,Rassen bei phytoparasitaren Nematoden"
.. Uber Verbreitung, Taxonomie und Pathogenitat der Gattung Tylenchorhyn
chus"

17. Internationales Symposium uber Phytopharmazie und Phytiatrie
4. Mai 1965 in Gent/Belgien

Vortrag:
.,Vergleichende Wirtspflanzenuntersuchungen an Stengelalchen (Ditylenchus

dipsaci) aus Ruben verschiedener Herkunft"

Kolloquium .,Integrierter Pflanzenschutz" der Deutschen Forsch.ungsgemein
schaft
23. bis 24. Juli 1965 in Rauisch.holzhausen (Bez. Kassel)

Vortrag:
.,Die Rassenkreise von Ditylenchus dipsaci und ihre Bedeutung fur die Frucht
folge"

8. Internationales Symposium uber Nematologie
8. bis 11. September 1965 in Antibes/Frankreich

Vortrag:
.. Wirtspflanzenuntersuchungen an Bastardpopulationen von Ditylenchus
dipsaci-Rassen"

Dr. U s c h d r a w e i t 

Sitzung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg, gegr. 1859, e. V. 
18. Juni 1965 in Berlin-Dahlem
Vortrag:
"Viruskrankheiten bei Pflanzen"

Conference on Plant Viruses 
5. bis 9. Juli 1965 in Wageningen/Niederlande
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Dr. W i 11 e r
2. Arbeitssitzung der Sachbearbeiter fur Obstkrankheiten
11. Juni 1965 in Neustadt/Weinstr.
Vortrag:
,.Welche Erfahrungen liegen bei Blutespritzungen vor?"

Dr. Z e u m  e r
9. Arbeitstagung des Collaborative Pesticides Analytical Committee (CPAC)
8. bis 11. Juni 1965 in Kopenhagen/Danemark

2. Sitzung des Sachverstandigenausschusses fur Analysenmethoden zur Kon
trolle der Ruckstande von Pflanzenschutzmitteln (EWG)
29. bis 30. Juni 1965 in Brussel/Belgien

Sitzung des EWG-Sachverstandigenausschusses fi.ir Pflanzenschutzmittel
Wirkstoffe 
11. bis 15. Oktober 1965 in Briissel/Belgien

3. Sitzung des Sachverstandigenausschusses fur Analysenmethoden zur Kon
trolle der Ruckstande von Pflanzenschutzmitteln (EWG)
2. bis 3. Dezember 1965 in Briissel/Belgien

Prof. Dr.Zyc h a 
Wissenschaftliche Tagung 1965 des Fachausschusses fur Biologie in der Deut
schen Pappelkommission 
4. bis 5. Marz 1965 in Munchen
Vortrag:
,.Derzeitige Kenntnisse der Marssonina-Krankheit"

Kolloquium der Vertreter europaischer Bewertungsstellen fur Holzschutzmittel 
28. bis 30. Juni 1965 in Wien/Osterreich
Vortrag:
,.Bericht uber Fragen des Blaueschutzes"

Lehrgang ,,Pappelwirtschaft in den Sektionen Tacamahaca, Leuce und Aigeiros• 

des For,schungsinstituts fur Pappelwirtschaft 
24. August 1965 in Hann. Munden
Vortrag:
,.Die Krankheiten der Pappeln und ihre Bekampfung"

Lehrgang des Forschungsinstituts fur Pappelwirtschaft ,,Erwerbung von Sor
tenkenntnissen" fur Kontrollpersonen forstlichen Saat- und Pflanz.gutes und 
Markenetikett 
26. August 1965 in Hann. Munden
Vortrag:
,.Erkennen pilzlicher Schaden an Pappeln"

Tagung der Arbeitsgruppe ,,Krankheiten" der lntemationalen Pappel
kommission 
7-. bis 9. September 1965 in Wageningen/Niederlande 
( als Vorsitzender) 
Vortrag: 
,,Bericht uber die Marssonina-Krankheit in Deutschland" 

c) Teilnahme an Studienreisen

Im Rahmen eines einjahrigen Studienaufenthaltes ist die wissenschaftliche Mit
arbeiterin Dr. F u c h s  vom Institut fur Botanik in Braunschweig seit dem
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1. August 1965 am Department of Plant Pathology der Washington State Uni
versity in Pullman/USA tatig.

Der Leiter des Instituts fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues, Wissensc:haft
licher Rat Dr. G a r t  e l , wirkt seit September 1965 - im Rahmen der tec:h
nischen Hilfe der Deutschen Forderungsgemeinschaft fiir Entwicklungslander -
als Sachverstandiger fiir Weinbaufragen in Chile. 

Die wissenschaftliche Forschungskraft Dr. G a m  s vom Institut fi.ir Getreide-, 01-
fruc:ht- und Futterpflanzenkrankheiten in Kiel-Kitzeberg verbrachte zwei Woc:hen 
am Centraalbureau voor Sc:himmelcultures in Baarn/Niederlande zur Untersuc:hung 
zahlreicher Pilzkulturen und zur Vorbereitung einer Cephalosporium-Monographie. 
Der wissenschaftliche Mitarbeiter Privatdozent Dr. H e i n z e  vom Institut fiir gart
nerische Virusforschung in Berlin-Dahlem unternahm im AnschiuB an die. Inter
nationale Konferenz iiber Viren und ihre Ubertrager an langlebigen Pflanzen (unter 
besonderer Beriicksichtigung der Gattung Vitis) vom 6. bis 10. September 1965 in 
Davis, Calif., eine Vortrags- und Studienreise durch versd1iedene Staaten der USA, 
wobei er auch Einrichtungen des dortigen Pflanzenschutzes besichtigte. 

Auf Einladung des Jugoslawischen Kornatexport (Karpfenzuchtanstalten) hielt 
sich der Leiter des Laboratoriums fiir botanische Mittelpriifung in Braunschweig, 
Wissenschaftlicher Rat Dr. J o h  a n  n e s , im Juni 1965 im Raum von Zagreb auf, 
um die Moglichkeiten einer Produktionssteigerung in Karpfenzuchtanstalten 
durch den Einsatz van Herbiziden zu untersuchen. 

Der Leiter der Bibliothek Braunschweig, Dr. K r a u s e  , nahm im AnschluB an den 
3. WeltkongreB der landwirtschaftlichen Bibliothekare und Dokumentare vom
3. bis 10. Oktober 1965 in Washington, D. C., an einer Studienreise durch die
ostlichen Staaten der USA teil.

In der Zeit vom 15. bis 20. Juni 1965 besuchte der wissenschaftliche Mitarbeiter 
Dr. S t  e 11 m a c  h vom Institut fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues das 
Scottish Horticultural Research Institute in Invergowrie/Schottland und die Ro
thamsted Experimental Station in Harpenden, Herts./England. Im Vordergrund der 
Gesprache mit den dortigen Wissenschaftlern standen Fragen der Virusiibertra
gung auf krautige Pflanzen, insbesondere die Steigerung ihrnr Virusanffilligkeit 
durch Steuerung der Umweltverhaltnisse. 

Im AnschluB an die Internationale Konferenz iiber Viren und ihre Ubertrager an 
langlebigen Pflanzen (unter besonderer Beriicksichtigung der Gattung Vitis) vom 
6. bis 10. September 1965 in Davis, Calif., nahm Dr. Stellmach am ,.Special Field
Trip into San Joaquin Valley, including Sequoia and Yosemite National Park" in
Kalifornien/USA teil, um sich iiber die Virusprobleme im kalifornischen Weinbau
an Ort und Stelle zu informieren.

d) Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, lnstituten und Organisationen

aa) Inlandische Einrichtungen 

Mit den auf dem Gebiete der Phytopathologie tatigen U n i v e r s i t a t s - u n d 
H o c h s c h u I i n s  t i t u  t e n besteht eine enge Zusammenarbeit, die in der 
Teilnahme der Ordinarien fiir Phytopathologie und Pflanzenschutz an den regel
ma.Bigen Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und in der Tat
sache zum Ausdruck kommt, daB wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt 
Vorlesungen und Ubungen an Universitaten und Hochschulen halten. 
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Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

a) als Privatdozenten:

Dr. rer. nat. B u t i n
wissenschaftlidler Angestellter beim Institut
fur Forstpflanzenkrankheiten

Hanri. Munden

Wiss. Oberrat Prof. Dr. rer. nat. F r a n  z
Leiter des Instituts fur biologisdle
Schadlingsbekampfung
Darmstadt

Ltd. Dir. u. Prof. Dr. rer. techn. habil.
H a s s e b r a u k
Leiter der botanisdlen und zoologisdlen
Abteilung
Braunsdlweig

Dr. phil. H e i n z e
wissenschaftlicher Angestellter beim Institut
fur gartnerische Virusforsdlung
Berlin-Dahlem

Wiss. Oberrat Dr. agr. K l o k e
Leiter des Instituts fur nichtparasita.re
Pflanzenkrankhei ten
Berlin-Dahlem

Dr. agr. S c h u h m a n n
wissensdlaftlidler Angestellter beim Institut
fur Pflanzenschutzmittelforschung
Berlin-Dahlem

Wiss. Oberrat Prof. Dr. phil. habil. Zyc h a
Leiter des Instituts fur Forstpflanzenkrankheiten
Hann. Munden

b) als Lehrbeauftragte:

Wiss. Rat Dr. rer. hort. S a u  t h o  f f
Leiter des Laboratoriums fur Zierpflanzen
krankheiten
Berlin-Dahlem

Universitat Gottingen 
Forstlidle Fakultat 

Techn. Hochschule 
Darmstadt 
Fakultat fur Chemie 

Techn. Hochschule 
Braunschweig 
Naturw.-philos. Fakultat 

Techn. Universita.t Berlin 
Fakultat fur Landbau 

Tedln. Universitat Berlin 
Fakultat fur Landbau 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fur Landbau 

Universitat Gottingen 
Forstlidle Fakultat 
Hann. Munden 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fur Landbau 

Mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken mit im Rahmen 
des laufenden (einjahrigen) S e m i n a r s  f ii r Ent w i c k 1 u n g s h i  1 f e des 
Instituts fur auslandisdle Landwirtschaft an der Tedlnischen Universitat Berlin 
und vertreten dort Spezialgebiete des Pflanzenschutzes. Die D e u t s c h e S t i f -
t u n  g f ii r En t w i c k 1 u n g s 1 a n d  e r  in Berlin-Tegel veranstaltete in der 
Zeit vom 7. bis 24. September 1965 ein Seminar uber .,Landwirtschaftliche In
vestitionsfaktoren", an dem etwa 40 Landwirtschaftsexperten aus fast allen Lan
dern Afrikas teilnahmen. Diese besuchten auch die Institute der Bundesanstalt 
in Braunschweig, um sich uber Fragen des Pflanzenschutzes und der Sdladlings
bekampfung zu informieren. 
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Zwischen dem Institut fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten der Bundesanstalt 
und dem Ha h n  - M e i t n e r  - I n s t  i t  u t f ii r K e r n  f o r  s c h u n g  in Berlin
Wannsee hat sich eine engere Zusammenarbeit ergeben durch die Benutzung des 
Reaktors fur Zwecke der Indikator-Aktivierungsanalyse. 

Um die verschiedenen, bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auftreten
den hygienischen Fragen - auch im Zusammenhang mit der Lebensmittelgesetz
gebung - klaren und beurteilen zu konnen, muB die Bundesanstalt die wissen
schaftlichen Grundlagen fur die zu erlassende Rechtsverordnung schaffen und 
sowohl physikalische als auch chemische Methoden zur Bestimmung der Riick
standsmengen von Wirkstoffen ausarbeiten. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit 
mit der Medizin, Pharmakologie und Hygiene im " A r b e i t s a u s s c h u B f ii r 
h y g i e n i s c h - t o x i k o 1-o g i s c h e F r a g e n a u f d e m G e b i e t d e s 
P f 1 a n  z en s c h u t  z e s " notwendig, in dem aufler dem Bundesgesundheitsamt 
und dem Pharmakologischen Institut der Universitat Bonn die an diesen Auf
gaben interessierten Forscher und Stellen vertreten sind und dessen V orsitz der 
Prasident der Bundesanstalt hat. 

Die praktische Durchfuhrung des Pflanzenschutzes obliegt den P f 1 a n  z e n  -
s c h u t  z a m  t e r n  (der Lander) und ihren Bezirksstellen. Die enge Zusammen
arbeit mit diesen fuhrt zu standigen Kontakten der Institute der Bundesanstalt 
mit den an ihren Forschungen besonders. interessierten Pflanzenschutzamtern und 
zu regelma.Bigen Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, in 
denen Fragen und Wiinsche, die sich bei der Durchfiihrung des Pflanzenschutzes 
ergeben, an die Bundesanstalt herangetragen und die Pflanzenschutzamter von 
den neuesten Forschungsergebnissen unterrichtet werden. Auch mit den 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 - , 0 b s t- u n d W e 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 ft 
besteht, z. B. durch deren Beteiligung an der amtlichen Priifung von Pflanzen
schutzmitteln und -geraten, eine gute Zusammenarbeit, ebenso mit dem D e  u t -
s c h e n  W e t t e r  d i e  n s t und mit den zahlreichen am Pflanzen- und Vorrats
schutz interessierten F a c h v e r b a n d e n und den von diesen gebildeten Ar
beitsgemeinschaften. 

Der bei der Bibliothek der Bundesanstalt in Berlin-Dahlem gebildete Dokumen
tationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzens.chutz pflegt im Rahmen 
der Dokumentation der Landwirtschafts-, Forst- und Ernahrungswissenschaften 
mit der Z e n  t r a 1 s t e 11 e f ii r D o k  u m  e n  t a t  i o n  beim Forschungsrat fur 
Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten in Bad Godesberg eine enge Zusammen
arbeit, 

Der Leiter der botanischen und zoologischen Abteilung der Bundesanstalt, Lei
tender Direktor und Professor Dr. H a s s e  b r a  u k, hat die Wahl als Haupt
gutachter fur Pflanzenschutz und Phytopathologie im F o r s c h u n g  s r a t  f ii r 
E r n a  h r u n g ,  L a n d  w i r t  s ch a f t  u n d F o r s t  e n  angenommen; zwei 
weitere Wissenschaftler der Bundesanstalt wurden bei der gleichen Institution 
zu Fachgutachtern bestellt. 

Der wissenschaftliche Angestellte Dr. F r a n k  vom Institut fur Griinlandschad
linge in Oldenburg i. 0. fungiert in Zusammenarbeit mit der Dienststelle fur 
Grundsatzfragen in Berlin-Dahlem als Sachbearbeiter der Bundesanstalt fur die 
Bi s a m  b e  k a m p  f u n  g. 
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bb) Auslandische und internationale Einrichtungen 

Intemationale Beziehungen werden von der Bundesanstalt und ihren Instituten 
zu den entsprechenden Fachinstituten und Fachorganisationen in der ganzen 
Welt unterhalten. Im Berichtsjahr wurden neue Beziehungen angekniipft bzw. 
ergab sich eine engere Zusammenarbeit mit folgenden Institutionen: 

Bladluisenonderzoek TNO 
Bennekom/Niederlande 
Canada Department of Agriculture. Plant Research Institute 
Ottawa/Kanada 
Department of Entomology, Cornell University 
Ithaca, N. Y./USA 
Department of Forestry. Insect Pathology Unit 
Oxford/Groflbritannien 
Forest Research Laboratory, Cornell University 
Sillery (Quebec)/Kanada 
Forstliche Forschungsanstalt (Statens Skogsforskningsinstitut) 
Stockholm/Schweden 
Landwirtschaftliche Fakultat 
Zemun-Beograd/Jugoslawien 
Pest Infestation Laboratory 
Slough, Bucks./Groflbritannien 
Plant Pathology Laboratory 
Harpenden, Herts./Groflbritannien 
US Plant Introduction Station 
Glenn Dale, Md./USA 

Der Prasident der Bundesanstalt, Prof. Dr. Dr. h. c. R i c h t e r , wurde auf dem 
2. Weltkongrefl fur Pflanzenschutzmittel vom 15. bis 17. Marz 1965 in Neapel/
Italien zum Vizeprasidenten des

Comite Central du Centre International des Antiparasitaires 
gewahlt. Ferner wurde er in das 

Comite de Patronage des Congres de la Protection des Cultures tropicales, 

der in der Zeit vom 23. bis 27. Marz 1965 in Marseille/Frankreich abgehalten 
wurde, berufen. 

Im iibrigen wird beziiglich der internationalen Zusammenarbeit auf die Angaben 
in den Jahresberichten 1962 (S. A 122), 1963 (S. A 130) und 1964 (S. A 130) ver
wiesen. 

e) Mitgliedschaft bei deutschen, auslandischen und internationalen
wissenschaftlichen Organisationen

Keine Veranderungen gegeniiber den Vorjahren (vgl. Jahresbericht 1962). 

V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt

1. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (erscheint rnonatlich,
Auflage 1200)
1965 erschien der 17. Jahrgang (192 S.)
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2. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft
Berlin-Dahlem (erscheinen nach Bedarf, Auflage unterschiedlich)
1965 sind erschienen:
Heft 115 ,,35. Deutsche Pflanzenschutztagung der Biologischen Bundesanstalt

fiir Land- und Forstwirtschaft in Wiesbaden, 12. bis 16. 0kt. 1964." 
236 s.

Heft 116 ,,Nomenklatur, geographische Verbreitung und Wirtsbereich des 
Gelbrostes, Puccinia striiiormis West." 
von Prof. Dr. K. Hassebrauk. 75 S. 

3. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen
(erscheinen nach Bedarf, Auflage 750)
1965 sind erschienen
Band XXI, Nr. 4, 
Band XXII, Nr. 1 bis 4, 
Band XXIII, Nr. 1, 

s. 166-206
s. 1-214
s. 1- 68

4. Vorschriften zur Ausfiihrung der Verordnung tiber die Schadlingsl:)ekiimpfung
mit hochgiftigen Stoffen
2. Nachtrag. Berlin 1965. 26 Bl.

5. Anleitungen zur Bestimmung und Bekampfung der wichtigsten Schiidigungen
der Kulturpflanzen, Teil I Ackerbau und Teil II Gemiise- und Obstbau
(erscheinen nach Bedarf in langeren Zeitabstanden neubearbeitet, Aufl. 20 OOO)

6. Flugbliitter
(erscheinen nach Bedarf, Auflage je nach Inhalt 5000 bis 20 OOO)

7. Merkbliitter
(erscheinen nach Bedarf, Auflage 10 ooo· bis 15 OOO)
1965 wurden neu aufgelegt:

Merkblatt Nr. 1 Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis. Verzeichnis amtlich ge
priifter und anerkannter Pflanzenschutz- und Schiidlings
bekampfungsmittel. 18. Aufl. 1965. 72 S. DIN A 4. 

Merkblatt Nr. 2 Verzeichnis amtliche gepriifter und anerkannter Getreide
Universalbeizmittel sowie der amtlich gepriiften und an
erkannten Beizgerate. 17. Aufl. 1965. 4 S. DIN A 4. 

Merkblatt Nr. 3 Verzeichnis amtlich gepriifter und c:1.nerkannter Ratten
bekiimpfungsmittel. 17. Aufl. 1965. 6 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 4 Rebschutzmittel-Verzeichnis. Verzeichnis amtlich gepriifter 
und anerkannter Rebschutzmittel mit Erliiuterungen zu den 
Bekampfungsma.Bnahmen. 20. Aufl. 1965. 12 S. DIN A 4. 

Merkblatt Nr. 6 Vorratsschutzmittel-Verzeichnis. Verzeichnis amtlich ge
priifter und anerkannter Mittel gegen Speicher-, Miihlen
und andere Vorratsschiidlinge. 7. Aufl. 1965. 12 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 8 Vorratsschutz im biiuerlichen Haushalt. 4. veriind. Aufl. 
1965. 8 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 10 Forstschutzmittel-Verzeichnis. Verzeichnis amtlich gepriif
ter und anerkannter Forstschutzmittel. 14. Aufl. 1965. 12 S. 
DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 13 Organisation des Pflanzenschutzes in der Bundesrepublik 
und Berlin (West). 7. Aufl. 1965. 4 S. DIN A 4. 
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Merkblatt Nr. 14 Die haufigsten an der Kartoffel vorkommenden Blattlaus
arten in farbiger Darstellung. Von Dr. J. Volk. 3. Aufl. 
1965. 7 farbige Tafeln mit erlauterndem Text. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 24 Verzeichnis amtlich gepriifter und anerkannter Nebel-, 
Spriih-, Spritz- und Staubegerate fur den Pflanzenschutz mit 
technischen Angaben. 2. Aufl. 1965. 40 S. DIN A 4. 

8. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur
Ein bisher 42 Berichtsjahre umfassendes Standardwerk von internationaler
Bedeutung, das die gesamte Weltliteratur iiber Phytopathologie und Pflanzen
schutz seit 1914 erfaflt (Aufl. 500).

9. Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (erscheinen in Jahres
banden, Aufl. 1200)
1965 erschien der 12. Jahrgang 1963 (391 S.).

b) Veroifentlichungen der wissenschaitlichen Mitarbeiter

Bibliothek Braunschweig 
K r a u s e, J.: Bericht iiber den 3. WeltkongreB der landwirtschaftlichen Biblrothekare 

und Dokumentare in Washington, D. C., 3. bis 9. Oktober 1965. Bonn 1965. 56 Bl. 
(Mitteilungen d. Ges. f. Bibliothekswesen und Dokumentation d. Landbaues. H. 9). *) 

Dienststelle fiir Melde- und Warndienst in Berlin-Dahlem 
Ha r 1 e , A. (unter Mitarbeit von B. 0 h n e s o r g e): Die wichtigsten Krankheiten und 

Schadlinge an Kulturpflanzen in der Bundesrepublik Deutschland im Anbaujahr 1963 
(November 1962 bis Oktober 1963). Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutz
dienstes 12. 1963 (Braunschweig 1965), 7-39. 

0 h n e s o  r g e ,  B.: Deutsche Forstschutz-Literatur 1961/62. 4. Abiotische Schaden. Ztschr. 
Pfl.krankh. 72. 1965, 153--161. 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Institut filr Gerii.teprilfung in Braunschweig 

K o ch, H.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und -gerateteile (Ausziige aus den Prii
fungsberichten 1964) I. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 17. 

1965, 81-92. 

K o ch, H.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und -gerateteile (Ausziige aus den Prii
fungsberichten 1964) II. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig .17. 
1965, 129-137. 

K o ch, H.: Anerkannte Pflanzenschutzgerate und -gerateteile (Auziige aus den Prii
fungsberichten 1964) III. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 17.

1965, 145-154. 

Institut fiir Pilanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

E b i n  g, W.: Gaschromatographische Analyse insektizider Carbamate. Chimia (Aarau) 
19. 1965, 501--503.

E b i n  g, W.: Zur infrarotspektrometrischen Mikrobestimmung einiger Fungizide. Nach
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 17. 1965, 155-157. 

He n k e  1, H. G.: Dunnschichtchromatographisches Verhalten herbizidwirksamer Verbin
dungen. 3. Sauren. Chimia (Aarau) 19. 1965, 128-131. 

He n k e  1, H. G.: Diinnschichtchromatographisches Verhalten herbizidwirksamer Verbin
dungen. 4. Carbamate. Chimia (Aarau) 19. 1965, 426-428. 

He n k e  I, H. G .: Gas- und Diinnschichtchromatographie als Methoden der Riickstands
analyse. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 115. 1965, 103-106. 

S ch m i d t, G.: .,Gaste" einer alten Buche. Berliner Naturschutzbl. 9. 1965, 534-535. 

') Als Vorsitzender des Bibliotheksausschusses ist Dr. Krau s e Vorstandsmitglied der genannten Gesellschaft. 
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Botanische und zoologische Abteilung 

Institut fiir Botanik in Braunschweig 

Fu c h s, E.: Untersudmngen iiber die physiologisdie Spezialisierung des Weizengelb
rostes (Puccinia striiformis West. f. sp. tritici Erikss. et Henn.) in den Jahren 195 9 
bis 1964 und iiber das Anfalligkeitsverhalten einiger Weizensorten. Nadiriditenbl. 
Deutsch. Pflanzensdiutzd. {Braunschweig) 17. 1965, 161-176. 

H a  s s e b r a u k  , rK.: 'Untersuchungen iiber die physiologische Spezialisierung des 
Weizen- und Hafersdiwarzrostes (Puccinia graminis f. sp. tritici und f. sp. avenae) 
im Jahre 1963. Nadiriditenbl. Deutsdi. Pf!anzenschutzd. (Braunsdiweig) 17. 1965, 
33-36.

H a s s e  b r a  u k, K.: Nomenklatur, geographische Verbreitung und Wirtsbereich des 
Gelbrostes, Puccinia striiiormis West. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 116. 

1965 . 75 s. 

H i 11 e , M.: Die Beurteilung von Kartoffelsorten hinsiditlich ihres Verhaltens gegen
iiber Synchytrium endobioticum (Schilb. ) Pere., dem Erreger des Kartoffelkrebses. 
Nadirichtenbl. Deutsch. Pf!anzenschutzd. (Braunschweig) 17. 1965, 137-142. 

N o  11, A.: Priifung des Kartoffelsortimentes der Bundesrepublik Deutschland auf Resi
stenz gegen den gewohnlidien Schorf (Streptomyces scabies) von 1960--1963. Nach
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. {Braunschweig) 17. 1965, 6-11. 

S c  h r 6 d t e r, H., und Ul 1 r i c h, J.: Untersuchungen zur Biometeorologie und Epi
demiologie von Phytophthora infestans (Mont.) de By. auf mathematisdi-statistisdier 
Grundlage. Phytopath. Ztsdir. 54. 1965, 87-103. (In Zusammenarbeit mit der Agrar
meteorologischen Forsdiungsstelle, GieBen). 

S t u b b e, R. W. , and F u c h s ,  E.: Report on the ,,Yellow Rust Trials Project" in 1963. 
Wageningen 1965 . 89 pp. (Techn. Ber. Stichting Nederlands Graan-Centrum 14.). 
(In Zusammenarbeit mit Nederlands Graan-Centrum, Wageningen). 

U 11 r i c h, J.: Die Uberempfindlichkeitsresistenz von 15 deutschen Kartoffelsorten gegen
iiber dem Erreger der Kraut- und Braunfaule, Phytophthora infestans (Mont. ) de 
Bary. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. {Braunschweig) 17. 1965, 36-40. 

U 11 r i c h , J ., und K r u g , H.: Der EinfluB von Tageslange und Temperatur auf die 
relative Resistenz einiger Kartoffelsorten gegem1ber Phytophthora infestans (Mont. ) 
de Bary. Phytopath. Ztschr. 52. 1965, 295 -303. (In Zusammenarbeit mit der For
schungsanstalt fiir Land wirtschaft, Braunschweig-V olkenrode). 

Professor Dr. Hassebrauk gibt als 1. Schriftftihrer der Vereinigung fiir angewandte 
Botanik im Auftrage des Vorstandes die Zeitschrift .Angewandte Botanik" .heraus. 

Institut fiir Zoologie in Berl.in-Dahlem 

G o d a n  , D.: Untersuchungen tiber die molluskizide Wirkung der Carbamate. 1. Ihre 
Toxizitat auf Nacktschnecken Ztschr. Pfl.krankh. 72. 1965, 398-410. 

G o d  a n, D.: EiweiBkoder zur Bekampfung der Maulwurfsgrillen. Umsdiau 65. 1965, 424. 

G o d  a n ,  D.: Schnecken und ihre Bekampfung. Umsdiau 65. 1965, 779. 
M a y er, K.: Qualitatsveranderungen pflanzlicher Erzeugnisse durch Pflanzenkrankheiten 

und Sdiadlinge unter besonderer Beriicksiditigung der hygienischen Bedeutung. 
Gesunde Pflanzen 17. 1965 , 92, 94-96, 98-102. 

M a y e r, K.: Die Champignonfliegen. 1. Biologie und wirtsdiaftlidie Bedeutung. Cham
pignon 5. 1965, Nr. 46, S. 9-12. 

M a y e r  , K.: Die Champignonfliegen. 2. Bekampfung. Champignon 5. 1965, Nr. 49, 
s. 15-20.

M a y e r, K.: Sdiadlingsbekampfung im 13. Jahrhundert. Nadiriditenbl. Deutsdi. Pflan
zenschutzd. (Braunsdiweig) 17. 1965, 124-125 . 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

Fr e y, vV.: Beridit iiber die 10. Sitzung des ,,Standigen Ausschusse$· fur Vorratshaltung 
und Sdiadlingsbekampfung". Nadirichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 
17. 1965 , 26-28.

Fr e y, W.: Vorratsschutz im bauerlichen Haushalt. Merkbl. Nr. 8 d. Biol. Bundesanst. 
4. verand. Aufl. 1965, 8 S.
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Fr e y, W.: Bericht uber die 10. Sitzung des .,Standigen Ausschusses fur Vorratshaltung 
und Schadlingsbekampfung". Mi.ihle 102. 1965, 426-427. 

Ano n y m : Method of test and assessment of wool fabrics against the black carpet 
beetle Attagenus piceus (Oliv.}. International Wool Textile Organization. Bradford 
(England) 1965 . 16 pp. (Gemeinschaftsveriiffentlichung des .,Mothproofing Sub-Com
mittee" der Jnternationalen. Wollvereinigung (IWTO) ') 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut filr Bakteriologi.e in Berlin-Dahlem 
B o  r t e  1 s, H., M a  Bf e 11 e r, D., und W e d  1 e r, E.: Das Gefrieren kleiner Wasser

mengen als solar-meteoro-biologisdJ.e Modellreaktion. Naturwissenschaften 52. 1965, 
181. 

B o r t  e 1 s , H., und S a u  t h o  f f  , W.: Eine Bakteriose an Dieifenbachia Schott in Deutsch
land. Phytopath. Ztschr. 5(. 1965, 285 -298. 

S t  d 1 p, H.: Isolierung van Bdellovibrio bacteriovorus. Zentralbl. Bakt. 1. Abt. Suppl. 
1. 1965, 52-5 6. 

S t  o 1 p, H., and S t a r r, M. P.: Bacteriolysis. Ann. Rev. Micro biol. 19. 1965, 79-104. 
S t o l p, H., S t a r r, M. P., and Bai g e n t, N. L: Problems in speciation of phyto

pathogenic pseudomonads and xanthomonads. Ann. Rev. Phytopath. 3. 1965, 231--264. 

Institut filr Mykologie in Berlin-Dahlem 
G e r l  a c h, W.: Eine neue Pilzkrankheit breitet sich in Europa aus: Der Pelargoniemost 

(Puccinia pelargonii-zonalis Doidge). NadJ.ridJ.tenbl. Deutsch. PflanzensdJ.utzd. (Braun
schweig) 17. 1965, 97-100. 

G e  r 1 a c h, W.: Der Pelargonienrost, eine fi.ir Deutschland neue Pilzkrankheit. Garten· 
welt 65. 1965, 45 8--45 9. 

K r 6 b e  r, H.: Bericht uber die Tagung der Arbeitsgruppe .,Peronospora" der C. O. R. E. 
S. T. A. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 17. 1965, 11-12 

K r 6 b e  r, H.: Uber die Lebensdauer der Konidien van Peronospora tabacina Adam. 
Phytopath. Ztschr. 54. 1965, 328-334. 

P 1 a t e, H.-P., und S c h n e i d e r ,  R.: Ein Fall van asthmaartiger Allergie, verursacht 
durch den Pilz Crypostroma corticale. NadJ.richtenbl. DeutsdJ.. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 17. 1965, 100-101. 

S c h n eid e r, R.: Nachweis des Erregers der .,Pink root" der Zwiebeln, Pyrenochaeta 
terrestris, in Deutschland. Phytopath. ZtsdJ.r. 53. 1965, 249-25 4. 

S c h n e i d e r, R., und PI ate, H.-P.: Eine bisher nidJ.t bekannte Pilzkrankheit an 
Thuja occidentalis. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (BraunsdJ.weig) 17. 1965, 
177-179. 

lnstitut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 
K 1 o k e, A.: Das Arbeitsgebiet .. Nichtparasitare Pflanzenkrankheiten" - Versuch einer 

Abgrenzung. Festschrift fur Fritz Scheffer. Zurn 65 . Geburtstag hrsg. und besorgt von 
seinen Schiilern. Gottinqen 1964. S. 267-270. 

K 1 o k e, A.: Luftverunreinigung in der Landschaft. Naturschutz in Niedersachsen 4. 1965, 
H. 9/10, s. 5-27.

R i e b a r t s c h , K., und G o t t s c h a 1 k , G.: Bleibestimmung in pflanzlichen Substanzen. 
Ztschr. analyt. Chemie 214. 1965, 179-185 . 

Abteilung fiir pflanzliche Virusiorschung 

Jnstitut filr Iandwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 
B o d e  , 0., und V o  g e 1 , F.: Separation et identific ation des virus pathogenes du tabac 

au moyen des plantes-tests. Bull. Inform. CORESTA 1965, Nr. 2, p. 6-13. 
B r a n d e s, J., und C h e s s  i n, M.: An electron microscope study on the size of Sam

mons' Opuntia virus. Virology 25. 1965, 673-674. 

') Wiss. Rat Dr. Frey ist Komiteemitglied und war seit 1957 an den Untersudrnngen die der Veroffentlichung 
zugrunde Jiegen, beteiligt. 
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B r a n d  e s , J ., und B e  r c k  s , R.: Gross . morphology and serology as a basis for 
classification of elongated plant viruses. Adv. Virus Res. 11. 1965, 1-24. 

L o  v i s  o l o, O., B o d e, 0., and Vii l k, J.: Preliminary studies on the soil transmi�sion
of Petunia asteroid mosaic virus (= ,,Petunia" strain of tomato bushy stunt v1rus). 
Phytopath. Ztschr. 53. 1965, 323-342. 

P a u  l , H.-L.: I virus delle piante. Composizione chimica, struttura e moltiplicazione. 

Ita.lia aqricola 102. 1965, 769-777. 
P a u l, H.-L., W e t t e r, C., W i t t m a n n, H. G., und B r a n d e s, J.: Untersuchungen 

am Odontoglossum ringspol virus, einem Verwandten des Tabakmosaik-Virus. Phy
sikalische, chemische, serologische und symptomatologische Befunde. Ztschr. Verer
bungslehre 97. 1965, 186-203. 

Insutut fiir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem 
D a l  c h o w, J.: Viruskrankheiten an Chrysanthemum indicum. Symptomatologie -

Nachweis - praktische Folgerungen. Berlin 1964. 73 S. (Diss. Tedm. Univ.). 

Gu n k e l, W., und Us c h d r a w  e i t, H. A.: Triebschaden an der Heckenkirsche 
Lonicera tatarica durch die Blattlaus Hyadaphis tataricae Ajzenb. (Aphididae). Nach
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 17. 1965, 24-25 . 

H e i n z e , K.: Environmental conditions of virus transmission - a basis for discussions. 
Proc. 12. Internat. Congr. Entomol. London 1964 (1965), 5 18-520. 

He i n z e, K.: Veriiffentlichungen auf dem Gebiet der deutschen landwirtschaftlichen 
Pflanzenschutzforschung der Jahre 195 9-1960. (Hrsg.: Forschungsrat fur Ernahrung, 
Landw. und Forsten). Hiltrup/Westf. 1965, 386 S. 

H e i n z e, K.: Betrachtungen ilber die Vorgange bei der Ubertragung nicht persistenter 
Viren durch Blattlause. Gesunde Pflanzen 17. 1965, 15 3-15 7. 

I g l i s  c h, I.: Die Biologie und Morphologie der Phylloxerina-Arten Deutschlands 
(Zwerglause [Aphidoidea: Phylloxeridael). Ztschr. angew. Zoo!. 52. 1965, 325 -371, 
399-474.

U s c h d r a w e i t , H. A.: Viruskrankheiten bei Kakteen. Kakteen und and ere Sukku
lenten 16. 1965, 91- 95 . 

Us c h d r a w  e i t, H. A.: Sortimente und Viruskrankheiten. Mitt. Biol. Bundesanst. 
Berlin-Dahlem 115. 1965, 221-223. 

Institut fiir Virusserologie in Braunschweig 
B e  r c k  s, R., und L o  v i s  o l o, 0.: Serologischer Vergleich von Stammen des Tomaten

zwergbusch-Virus (tomato bushy stunt virus). Phytopath. Ztschr. 52. 1965, 96--101. 

B r a n d e s, J., und B e  r c k  s, R.: Gross morphology and serology as a basis for clas
sification of elongated plant viruses. Adv. Virus Res. 11. 1965, 1-24. 

M i s c h k e, W., und B e  r c k  s, R.: Kurze Mitteilung ilber ein Vorkommen des Tomaten
schwarzringflecken-Virus (tomato black ring virus) in Mandelbaumen (Prunus amyg
dalus Batsch). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 17. 1965, 
186--187. 

S t  e 11 m a  c h , G., und B e r c k  s , R.: Fortgefiihrte Untersuchungen zur Charakterisie
rung des Tomatenschwarzringflecken-Virus (tomato black ring virus) in kranken 
Reben der Sorte ,Aramon x Riparia 143 A M.G.' (Amerikanerrebe). Phytopath. 
Ztschr. 53. 1965, 383-390. 

Au6eninstitute 

Institut fiir biologisdte Schadlingsbekampfung in Darmstadt 
Fr a n z, J. M.: Qualitat und intraspezifische Konkurrenz im RegulationsprozeB von 

Insektenpopulationen. Ztschr. angew. Ent. 55. 1965, 319-325 . 
Fr a n z, J. M.: Der Beruf des angewandten Entomologen in Deutschland. Mitt. Verb. 

Deutsch. Biologen 106. 1965 (Beilage zur Naturwiss. Rundschau 18. 1965, Nr. 3). 489 
bis 492. 

Fr a n z, J. M.: Ist der Ausdruck ,,Pestizide" entbehrlich? Anz. Schadl.kunde 38. 1965, 28. 
Proc. 12 Internat. Congr. Entomol. London 1964 (1965), 393-394. 

F r a n z, J. M., and L a ux, W.: Individual differences in Malacosoma neustria {L.). 
Proc. 12. Internat. Congr. Entomol. London 1964 (1965), 393-394. 
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H u g e r, A.: Ein neuer Typ von Insektenviren aus malaiischen Populationen von 
Oryctes rhinoceros (L.) (Col., Scarabaeidae). Naturwissenschaften 52. 1965, 542. 

Hu g e r, A.: A virus disease of the Indian rhinoceros beetle, Oryctes rhinoceros (Lin
naeus), caused by a new type of insect virus, Rhabdionvirus oryctes gen. n., sp. n. 
J. Invertebrate Pathol. 7. 1965, 38-51.

K r i e g, A.: Biologische Schi:idlingsbeki:impfung mit Bakterien. Deutsch. Bienenwirtsch. 16. 

1965, 27-30. 
K r i e g, A.: Uber eine neue Rickettsie aus Coleopteren, Rickettsiella tenebrionis nov. 

spec. Naturwissenschaften 52. 1965, 144-145. 

K r i e g ,  A.: Uber die in-vivo-Titration (Bioassay, Biotest) von Insektenpathogenen, 
speziell von Bacillus thuringiensis. Entomophaga 10. 1965, 3-20. 

K r i e g, A.: Bioassay and standardization of Bacillus thuringiensis-preparations: spore
endotoxine-complex. Entomophaga 10. 1965, 49-54. 

K r i e g ,  A.: Uber die Standardisierung von Bacillus-tlmringiensis-Pri:iparaten. Mitt. Biol. 
Bundesanst. Berlin-Dahlem 115. 1965, 51-55. 

K r i e g ,  A.: Identifizierung von Bacillus thuringiensis var. thuringiensis in mikrobiolo
gischen Pri:iparaten durch Kombination von Immunofluoreszenz- und Phasenkontrast
Verfahren. Zentralhl. Bakt. 1. Aht. Orig. 197. 1965, 527-532. 

M ii 11 e r  - Ko g 1 e r ,  E.: Cordyceps militaris (Fr.) Link: Beobachtungen und Versuche 
anli:i.Blich eines Fundes auf Tipula paludosa Meig. (Dipt., Tipul.), Ztschr. angew. Ent. 
55. 1965, 409-418.

M ii 11 e r  - Ko g 1 e r  , E.: Pilzkrankheiten bei lnsekten. Anwendung zur biologischen 
Schadlingsbeki:impfung und Grundlagen der Insektenmykologie. Berlin und Hamburg 
1965. XVI, 444 S., 40 Abb. 

M ii 11 e r  - Ko g 1 e r  , E., H u g e r, A., und F e r r o n ,  P.: Zur fi:irberischen Darstellung 
pilzlichen Befalls in Insekten. Naturwissenschaften 52. 1965, 543. 

N i k  I a s ,  0. F.: Ergi:inzende Befunde iiber das Aufwandern Rickettsiose-kranker MeJo
Jontha-ssp.-Larven (Col.-Lamellicornia: Melolonthidae). Ztschr. angew. Ent. 55. 1965, 
348-352.

S i c k e r, W., M a g n o  1 e r ,  A., und H u g e r ,  A.: Uber ein verzogertes Absterben von 
viruskranken Raupen des Ringelspinners, Malacosoma neustria (L.). nach Behand
lung mit einem Bacillus-tlmringiensis-Pri:i.parat. Ztschr. Pfl.krankh. 72. 1965, 599-605. 

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

B o c k m a n  n ,  H., und K n o t h, K. E.: Zur Ertragsbildung von Sommerweizen nach 
verschiedenen Vorfriichten unter besonderer Beriicksichtigung der Schi:iden durch 
Fufikrankheiten. Ztschr. Pfl.krankh. 72. 1965, 385---398. 

B o c k m a n  n, H.: Qualiti:it und Backfi:ihigkeit von Weizen bei Befall mit Ophiobolus 
graminis Sacc. und Cercosporella herpotrichoides Fron. Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 17. 1965, 120-124. 

B o c k m a n  n, H.: Grundsi:itzliche Fragen der Sortenresistenz des Weizens gegen die 
Erreger der Ahrenkrankheiten Septoria nodorum Berk. und Fusarium culmorum 
Link. Wageningen 1965. 31 pp. (Techn. Ber. Stichting Nederlands Graan-Centrum 13). 

B o c k m a n  n, H.: Halmbruchkrankheit des Weizens und ihre Beki:impfung. Mitt. Deutsch. 
Landw.-Ges. 80. 1965, 1095-1098. 

B u h I , K.: Das Erkennen von Hagelschi:iden an unseren wichtigsten Kulturpflanzen. 
Kassel 1965. 171 S., 136 Farh- und 2 Schwarzweifiaufnahmen. 

B u h  1 ,  K.: Siteroptes graminum (Reuter 1900) und Tarsonemus confusus Ewing 1939 
(Acari, Tarsonemini) als Erreger einer totalen Weifii:ihrigkeit bei Lieschgras (Phleum 
pratense L.). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 17. 1965, 65-68. 

B u h  I, K.: Auswirkung einer mehrji:ihrigen Beki:impfung des Rapserdflohs (Psylliodes 
chrysocephala L.) in einem geschlossenen Rapsanbaugebiet auf sein derzeitiges 
Vorkommen. Ztschr. Pfl.krankh. 72. 1965, 351-355. 

B u h  1, K., und L a n g e ,  M.: Weitere Untersuchungen iiber das Auftreten von Mastigo
sporium rubricosum (Dearn. et Barth.) Nannf., dem Erreger einer Blattflecken
krankheit an Knaulgras, in Schleswig-Holstein. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 17. 1965, 116-119-
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D o m  s c h, K. H.: The action of physiologically active substances in the root region. 
Plant microbes relationships. Proc. of a symposium, Prague Sept. 1963 (1965), p. 
201-208. 

D o m  s c h, K. H., und Sc h w i n n, F. J.: Nachweis und Isolierung von pflanzenpatho
genen Bodenpilzen mit selektiven Verfahren. Zentralbl. Bakt. 1 .  Abt. Suppl. 1. 1965, 
461-485 .

D o m  s c h ,  K. H.: Der EinfluB von Captan auf den Abbau von Glukose, Aesculin, 
Chitin und Tannin im Boden. Phytopath. Ztschr. 52. 1965, 1-18. 

D o m s  c h, K. H.: Chemische Bodenentseuchung und Bodenfruchtbarkeit. Organ. Landbau 
8. 1965, 35-37 . [Nachdruck]. 

D o m  s c h, K. H. : Sti:iren Unkrautbekampfungsmittel die Mikroorganismen des Bodens? 
Schweiz. Gartnerztg. 68. 1965, 35-37 . Organ. Landbau 8. 1965, 55-57 . [Nachdruck]. 

Sc h 1 6  s s e r, U., und P i  r s o n, A.: Die Freisetzung von Zoosporen bei Chlamydo
monas reinhardii Dang. Kurznachr. Akad. Wiss. G6ttingen 1965, Nr. 5, S. 23-26 . 

Sc h 16 s s e r ,  U.: Enzymatisch ges teuerte Freisetzung von Zoosporen bei synchroni
sierter Chlamydomonas reinhardii Dangeard. Diss. G6ttingen 1965 . 57 S. 

Sc h ii t t e ,  F.: Zur Warn- und Tarntracht der weiblichen Falter von Erannis deioliaria 
(Cl.) und E. aurantiaria (Esp.) (Lep., Geometridae). Zool. Jahrb. Syst. 92. 1965, 467 
bis 472. 

Sc h ii t t e, F. : Beobachtungen iiber den Flug der Kohlschotenmiicke (Dasyneura brassi
cae Winn. - Dipt., Cecidomyiidae). Ztschr. angew. Ent. 55. 1965, 365-376 . 

Schutte, F.: Zur Sattelmi.ickenresistenz der Wintergerstensorte , Hauters·. Nachrichtenbl 
Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweiq) 17. 1965, 157. 

So 1, R.: Neuere Erkenntnisse iiber Flug und Eiablage der Brachfliege (Phorbia coarctata 
Fall.). Proc. 12. Internat. Congr. Entomol. London 1964 (1965). 347-348. 

lnstitut fiir Griinlandschadlinge in Oldenburg i. 0. 

Fr a n k, F.: Grundsatzliche Uberlegungen zur chemischen Bekampfung der Feldmaus 
und anderer wiihlmausartiger Schadnager nach der Aberkennung des Endrins. Nach
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. {Braunschweig) 17. 1965, 104-108. 

Fr a nk, F. : Prinzipien und Mechanismen der Populationsdynamik aus gesamtbiologischer 
Sicht (Vortraq). J. Ornithol. 106. 1965, 391-394 . 

Fr a n k, F.: 3 .  Arbeitsbesprechung ,,Bisambekampfung". Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. {Braunschweiq) 17. 1965, 12. 

Bo e k e  r ,  P. , R i c h t e r, 'vV., und Sa u e r, 0.: Beobachtungen auf Versuchen mil 
wuchshemmenden Mitteln entlang der Autobahnen und BundesstraBen. Ztschr. 
Pfl.krankh. Sonderh. 3 ,  S. 341-345 . 

R i c h t e r, W. : Uber die Wirkung von wuchshemmenden Mitteln, insbesondere MH 30 , 
auf Graser. Ztschr. Pfl. krankh. Sonderh. 3, S. 347-350 

lnstitut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Munster 
mit Aullenstelle Elsdorf 

G o f f  a r t, H.: Probleme der Anwendung moderner Nematizide. Wiss. Ztschr. Univ. 
Rostock, Math.-Naturwiss. Reihe, 13. 1964, 369-374 . 

G o f f  a r t, H.: Vergleichende Versuche iiber die Farbung mit Meldola-Blau und Neu
blau-R als Vitalitatstest fiir pflanzenparasitare Nematoden. Nematologica 11. 1965, 
155 . 

S a d e  k, M. A.: Untersuchungen iiber den EinfluB organischer Diingemittel auf die 
Population freilebender Nematoden. Ztschr. Pfl.krankh. 72. 1965 , 281-289 . 

St e u d e  1, W., und J a k o b  - H a u p t, R.: BlattmiBbildungen bei jungen Beta-Ruben 
nach Anwendunq von Diallate vor der Aussaat. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
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