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I\JJ\CHRICHTEI\J BLJ\TT FiiR DEI\! 
DEUTSCHEN PFLJ\NZENSCHUTZDIENST 
Herausgegeben von der Biologischen Zentralanslalt łtir Land- und Porstwirtschaft 

lnsektenhekampfungsversuche 
mit E-Briihen und ihren Gemisdien mit pilztotenden Zu�atzen 

D r. K. S e 11 k e , Biologische Zentralanstalt fur Land- und Forstwirtschaft, Berlin. 
Die Spritzbrtihen auf E-Wirkstoffbasis sind Sommerspritzmittel, bei deren Anwendung die Moglichkeit der Mischung mit pilztotenden Praparaten filr die Praxis besonderes Interesse besitzt. Der arbeitstechnische Vorteil und die betriebswirtschaftliche ETleichterung, die Mischbrtihen zur gleichzeitigen Bekampfung von schadlichen Insekten sowie pilzlichen Obstkrankheiten bieten, liegen auf der Hand. Die Untersuchungen, ilber die im folgenden berichtet wird, behandeln die Frage, ob und wie lange bei der Mischung von fungiziden Brilhen mit den insektiziden E-Praparaten ihre insektentotenden Eigenschaften erhalten bleiben bzw. in welchem Mafie sie sich andern1). Die Versuchsbrilhen wurden so angesetzt, daf3 einer nach Gebrauchsanweisung mit Wasser angertihrten oder in Wasser aufgelosten insektiziden Spritzmischung das pilztotende Prapa.rat in bestimmter Menge zugegeben wurde oder umgekehrt, so daf3 die Spritzbrtihen also die ilblichen Mengen insektizider sowie fungizider Substanzen nebeneinander enthielten. Die insektentotende Wirkung derartiger Mischbrilhen wurde im Laboratorium geprtift an Goldafterraupen (Euproctis chrysorrhoeaL.), Rosenblattlaus (Macrosiphon rosae L.), Grtiner Apfellaus (Doralina pomi Dav.), Mehliger Pflaumenlaus (HyaLopterus arundinis Fab.), Schwarzer Kirschblatt_laus (Myzus cerasi Fab.) und Blutlaus, die Tiefenwirkung an Brachycaudus spec. an Pflaume. Versuchsgelegenheit filr Freilandversuche stand in ausreichendem Maf3e nur fur Grtine Apfellaus zur Verfilgung. Folgende E-Praparate kamen zur Anwendung: 

Wofatox- l Spri tzmi ttel E 605 forte l 
*) Ephotol ( 
*) E-Mittel 29/51 J
*) E-Mittel30/51 

- ---

1

·· SpritzCupral 0,5 % je in Fuklasin F 0,5 % Mischung Schwefelkalk-mit: brilhe 1 %
l Polybar 1 % 

1) Uber die entsprechenden Fragen des Verhaltens der fu n g i -
z i d e n Wirkung solcher Mischungen wird von H er t a 
S c h m i d t berichtel. 

Auch die Mischung der E-Brilhen mit Fraf3insektiziden - Kalk- und Bleiarsenat - ist in einzelnen Versuchen geprilft worden, und zwar mit Rticksicht auf die Moglichkeit, gleichzeitig Blattlause und beif3ende Obstbaumschadlinge zu bekampfen. Im Laboratoriumsversuch an Rosenblattlaus ergab sich nach filnfstilndiger Versuchsdąuer folgende Abtotung in Prozenten des Besatzes: 

bei Mittel 

Wofatox-Spritzmittel 
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E-Mittel 29!51 
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0,3 0/0 . 
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Es ist bekannt, daf3 die Thiophosphorsaureester erhebliche Stabilitat gegen hydrolytische Spaltung des Wirkstoffmolekills besitzen und daf3 wa!3rige Brilhemischungen - z. B. im Gegensatz zu Erzeugnissen auf TEPP-Basis - recht bestandig sind. Die Haltbarkeit solcher Briihen wurde an der Mehligen Pflaumenlaus untersucht, und zwar mit Rticksicht auf die Moglichkeit, etwa bei praktischer Bekampfung von Blattlausen im Obstgarten stehengebliebene Filllungen von Motor- oder Karrenspritzen noch aufzubrauchen, wenn z. B. Regen zur Unterbrechung der Arbeit gezwungen hat. Folgende Abtotungsziffern ergaben sich mit reinen und gemischten E-Brilhen gegen Mehlige Pflaumenlaus im Laborversuch nach 24 Stunden Versuchsdauer in Prozenten:
*) Ephotol (VVB Alcid Fahlberg-List) ist 1950 anerkannt, jedoch 

nicht im Handel. 29/51 und 30/51 sind zwei Praparate aus der amt
lichen Mittelprfilung 1951. 
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rein + Fuklasin + Cupral + S Kalk + Polybar 
Briihen � � � � � � � � � � ,.c: bil M,.c: bil M,.c: bil M,.c: bil bil,.,:: bil blJ 

u � � u � � u � � u � � u � � 

.:!.l E-< E-< .:!.l E-< E-< .:!.l E-< E-< .:!: E-< E-< .:!, E-< E-< ,!: - !'I J:: - N J:: - C'v r..!:: - C\I _;: _. N 
Wofatox I I I 0,3 °/u 99 97 98 91 93 88 95 96 99 99 57 6:{ 97 81 74 
E 60,'>f 0,03 °Io 96 96 95 94 98 90 99 97 96 94 86 60 Sł 67 66 Ephotol 

u.� o/o 96 91 95 82 90 85 92 97 46 94 115 il 85 63 59 29/51 0,3 0/o 97 98 96 81 9l 92 92 98 85 98 Si 87 85165 64 30/51 0,3 °/o 9!1 94 98 96 92 91 98 !17 92 !13 45 iO 89 44 55 
Unbehandelt i 12 Dieses in mehreren Wiederholungsversuchen bestatigte Bild erlaubt den SchluB, daB nach zweitagigem Stehen der Mischbrilhen und vorherigem Aufschi.itteln der teilweise entmischten Bestandteile · l e d i gli c h  d i e-S c h w e f e l k a l k b r il h e  u n dP o  1 y b a r  enthaltenden Mischbrilhen an Abtotungswirkung auf Mehlige Pflaumenlaus eingebilBt haben, die Fuklasin- und Spritzcupralmischung jedoch n i c h t. In bezug auf den Beginn der Wirkung auf die Blattlause unterscheiden sich die frischen M i s c h bri.ihen nicht von den r e  i n e n insektiziden Brilhen. Der Blattlausfall setzt etwa eine Stunde nach der Behandlung ein. Die Haltbarkeit unvermischter waBriger Brilhe von W o f a t o x - S p r i t z -m i  t"t e 1 ist tiberaus langdauernd. Eine fi.inf Monate alte 0,3prozentige Brilhe zeigte auf Mehlige Pflaumenlaus im Vergleich mit frisch angesetzten noch eine u n v e r m i n d e r t e Wirkung. Die Wirkungsbeeintrachtigung von E-Mitteln durch polysulfid-schwefelhaltige Zumischungen macht sich bei anderen Versuchstieren allerdings auch schon an frisch angesetzten Mischbrilhen bemerkbar, z. B. in folgendem Laborversuch mit Brachycaudus spec. an Pflaume. Nach 48 Stunden Versuchsdauer ergaben sich folgende Abtotungsziffern: E-Mittel 29 (0,75 %) rein . . . . . ·. . 86 % 

+ Cupral 1 % . . . . . . 90 % 
+ Schwefelkalkbrilhe 1% 82 % 
+ Polybar 1 % 40 % Unbehandelt . . . . . . 10 % E-Mittel 30 (0,75 %) rein . . 99 %. 
+ Cupral 1 % . 91 % 
+ Schwefelkalkbrilhe 1% 97 % 
+ Polybar 1 % . . . . . 48 % Die Tiefenwirkung der E-Brilhen, die durch Bepinseln von „Krauselgallen" von Myzus cerasi und 

Brachycaudus spec. geprilft wurde, blieb bei fungiziden Zugaben unbeeintrachtigt. Etwaigen Unterschieden wurde nicht nachgegangen, da nach den von mir bereits veroffentlichten Untersuchungen liber die Wirkung von Kontaktinsektiziden durch das Blattgewebe grundsatzlich in der Praxis zur sicheren Blattlausbekampfung so zu verfahren ist, daB die Blattlauskolonien b e  n e t  z t werden sollen, ohne auf die Tiefenwirkung der Praparate allzu sicher zu vertrauen. Einen Sonderfall unter den schadlichen Blattlausen im Obstbau stent die Grilne Apfellaus, 
Doralina pomi Dav., dar, namlich wegen ihrer bemerkenswerten Unempfindlichkeit gegen Thiophosphorsaureester. Auf diese Eigentilmlichkeit ist auch 
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in der Literatur (P f a  f f  1949) hingewiesen und die besondere Widerstandsfahigkeit auf die Dicke der Cuticula zurilckgefilhrt worden. Eigene Freilandversuche bestatigen das: Je fi.inf stark mit Grilner Apfellaus befallene junge Apfelbaume wurden mit folgenden E-Losungen bespritzt: Wofatox- 1 mit und ohne Spritzmittel 0,3 % Zumischungen von Ephotol 0,2 % 
j Spritzcupral 0,5 % E 605 f 0,03 % Fuklasin F 0,5 % E-Mittel 29 } , 0 5 % Schwefelkalkbrilhe 1 % E-Mittel 30 ' Polybar 1 % Weder am ersten noch an den folgenden Tagen nach der Behandlung zeigte eine der r e  i n e n o d  e r g e m  i s  c h t e  n Spritzbrilhen einen praktisch annehmbaren Bekampfungserfolg, nach W i e d e r -h o  1 u n g der Behandlung nur Wofatox-Spritzmittel 0,3 % und auch seine Mischungen mit den genannten Fungiziden. Laubbes.chadigungen wurden trotz zweimaliger Behandlung an insgesamt 125 Baumen n i c h t beobachtet. Wasserqualitat: Sehr hart (Deutsche Harte 18,5) mit bedeutendem Kalkgehalt. Eisen nicht nachzuweisen. Da mit den Spritzbrilhen (auf3er zweimal angewandter Wofatoxlosung) die · Blattlauskolonien nicht zu beseitigen waren, wurde mit Wofatox st a u bnachbehandelt und der Befall auch getilgt. Nach einem Monat war ein Teil der Versuchs.baume neu mit DoraLina pomi besiedelt. Der Spritzversuch wurde mit folgenden E-Mitteln wiederholt: E 605 (0,03 %), Ephotol (0,3 %), 29 (0,5 %) und 30 (0,5 %), mit und ohne oben genannte fungizide Zumischungen, mit demselben MiBerfolg. Von den obstbesiedelnden Blattlausen ist Doralina pomi die einzige mir bekanntgewordene Art, die mit E-Spritzmitteln nicht erfolgreich bekampft werden kann. Gegen sie sind vielmehr H e x  a - E m  u 1 s i  o n e n  anzuwenden, wie ein mit der zweiten Versuchsserie parallel durchgefilhrtes Spritzexperiment einwandfrei nachwies. Eine mit A r  b i t o 1 *) (Fahlberg-List VEB) sowie einer anderen Hexa-Emulsion vorgenommene Nachbehandlung der vergeblichen E-Spritzung bestatigte die ilberlegene Wirkung der Hexamittel auf Grilne Apfellaus. Diese Feststellung wurde auch im Laborversuch mittels der reinen in&ektiziden Stoffe, die aus verdampften Azetonlosungen auf Filtrierpapier aufgetragen waren, getr:offen. 'Ober diese Untersuchungen wird gesondert berichtet. Auch ein dem Bladan ahnliches Praparat auf TEPP-Basis wies zwar nicht ausreichende, aber dach den Thiophosphorsaureestern ilberlegene Wirkung auf die Blattlauskolonien von Doralina pomi im Freilandversuch auf. Die Uberlegenheit des Hexachlorcyclohexans ist auf3er fi.ir Doralina pomi auch fur die Fichtenwolllaus (Chermes spec.) von H. S c h m i d t  beobachtet worden; diese Art ist E-Spritz- und -Staubemitteln ebenfalls minder zuganglich, im Gegensatz z. B. zu den anderen massenhaft auftretenden Aphiden, wie 

Brachycaudus, Hyalopterus, auch DoraLis fabae,deren s i c h e r  e Bekampfung nach unseren Erfahrungen nur mit E-Mitteln moglich ist. In Laborversuchen mit Doralina pomi bestatigte sich nach zwei- bis dreitagigem Stehen der Wirkungsabfall bei den polysulfid-schwefelhaltigen Mischbrilhen. Das gilt auch filr die Blutlaus, deren 
*) anerkannt, jedodl nidlt im Handel. 
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Abtotung mit allen Mischbri.ihen zufriedenstellend 
war, sofern die Mischungen f r  1 s c h angesetzt 
waren. Bei zwei Tage alten Bri.ihen versagten die 
mit Schwefelkalkbrilhe oder mit Polybar gemisch
ten Thiophosphorsaureesterpraparate a u c h im 
Laborversuch. H e x  a emulsionen haben dagegen 
gegen B 1 u t  1 a u s  keine zuverlassige Wirkung. 

Es seien h1er einige Bemerkungen liber die Wir
kung von E-Mitteln auf fressende Obstschadlinge 
angefilgt: Die mangelhafte Wirkung der E-Mittel 
auf Spinnerraupen des letzten Hautungsstadiums 
ist bekannt; in forstlichen Staubeversuchen gegen 
Nonnenraupen versagt z. B. Wofatoxstaub, auch 
Schwammspinnerraupen werden damit nicht aus
reichend abgetotet. In diesem Jahre durchgefi.ihrte 
Versuche an Goldafterraupen bestatigen diese Fest
stellungen, beleuchten aber die mogliche Wirkung 
von Praparaten auf Thiophosphorsaureesterbasis in 
folgender Weise: 
1. Bespritzt man gesunde Goldafterraupen des

zweiten und dritten Stadiums mit E-Mitteln,
la!3t antrocknen und fi.ittert sie dann mit
u n b  e h  a n d e  1 t e  m Laub, so ergibt sich nach
vier Tagen Dauer im Zwangsfi.itterungsversucb
folgende Abtotung:
E-Mittel 29 (0,5 %) . . . . . . . . . 23 % 

+ Cupral· 0,5 % ·. . . . . 3 % 
+ Schwefelkalkbri.ihe 1 % 10 % 
+ Polybar 3 %

Unbehandelt . . . . O·% 
E-Mittel 30 (0,5 %) 90 % 

+ Cupral 0,5 % 22 % 
+ Schwefelkalkbri.ihe 1 % 37 % 
+ Polybar . . . . . . . 27 % 

2. Bespritzt man Apfellaub mit den genannten
Bri.ihen und setzt gesunde Goldafterraupen
u n b e h a n d e I t darauf, s.o ergibt sich nach
vier Tagen folgende Abtotung:
Wofatox-Spritzmittel (0,2 %) 90 % 

Ephotol 

E-Mittel 29 

30 
Unbehandelt 

(0,15 %) 77 % 
(0,1 %) . 60 % 
(0,2 %) 100 % 
(0,15 %) 100 % 

(0,1 %) 90 %
(0,5 %) 100 % 
(0,5 %) 100 % 

10 % 
Wahrend des Versuchs wird am ersten und 
zweiten Tag reichlich vergiftetes Laub verzehrt, 
im Gegensatz zu Versuchen mit DDT- und Hexa
emulsionen, deren Einwirkung praktisch jede 
Nahrungsaufnahme nach der Behandlung unter
bindet. 

Die E-Mittel wirken kaum fraBhindernd auf Gold
afterraupen - wie auch nicht auf Schwammspinner
raupen -, und man darf daher ihre Wirkung zu 
einem Teil als durch den Darm vermittelt ansehen. 
Sie ist bei den Raupen starker als die Kontakt
wirkung durch die Haut nach unmittelbarer gri.ind
licher Spritzbehandlung. Immerhin konnen die ver
wendeten E-Mittel auch nicht als ideale F r  a B gifte 
bezeichnet werden, weil die nach der Bespritzung 
aufgenommenen Laubmengen zu groB sind und die 
Aufnahme vergifteten Laubes zu lange nach fort
gesetzt wird. Nach Beobachtungen von L a  n g e n  -
b u c h und Anga ben von U n t e r s t e n h o f e r 
di.irfte der E-Wirkstoff im Laub inaktiviert sein, ehe

er genilgende Fral3giftwirkung entfaltet. 

Gegen Spinnerraupen sind also E-Mittel nicht die 
geeigneten Insekfizide; daher eri.ibrigt sich eine 
Betrachtung der Anwendung von Mischbri.ihen gegen 
sie. Fi.ir diese Falle kommen vielmehr Hexa- oder 
DDT-Emulsionen bzw. Mischpraparate in Frage, 
deren Vermengbarkeit mit pilztotenden Mitteln nach 
nicht untersucht worden ist. 

Blattwespenlarven, Spannerraupen und andere 
Obstschadlinge sollen dagegen fur E-Mittel auBer
ordentlich empfindlich sein. 

Nach den vorstehenden Erlauterungen ist daher 
wie folgt zusammenzufassen: 
1. Die insektizide, im Obstbau praktisch speziell

die blattlaustotende (aphizide) Wirkung der
E-Mittel bleibt bei Zumischung von Kupfer
oxychloridpraparaten oder Fuklasin F unbeein
trachtigt, auch wenn die Mischbri.ihen ein bis
drei Tage vor Gebrauch stehen. Die Zu
mischung polysulfid-schwefelhaltiger Fungizide
ware frisch zu verbrauchen.

Filr E 605 f ist die Mischbarkeit bekannt; die 
nach nicht im Handel befindlichen Praparate 29

und 30 s.ind auf Mischbarkeit abgestellt. Filr 
Wofatox-Spritzmittel ist vom Herstellerwerk auf 
dem Flaschenetikett besonders darauf verwiesen, 
daB das Erzeugnis mit pilztotenden Brilhen 
n i c h  t mischbar sei. Das verwendete Wasser 
war wie folgt gekennze;chnet: 

Deutsche Harte 11, Ei�Pn n:cht vorhanden, 
CaO als ausfallbares Ca(OH)2 nicht vorhanden. 

Die Beobachtunl!en des phvsikalischen Verhal
tens sowie der Abtotun,e-swirkunl! der m;t die
sem Leitungswasser ::inl!esetzten Brill1°n stimm�n 
im ilbrigen vollsHindig mit denen ilh�re:n die 
mit dem fur Freilandversuche benut'Zten harte
ren Brunrn�nwasser gemacht wurnen. Beide 
Wasserqualitaten er,E!aben phvsikalisch bei der 
sofort vnrl!enommenen · Arbeit einwandfreie 
Sorib;briihen nnd -mischungen. die sich in der 
insektiziden Wirkung im Laborversuch auch 
nicht unterschleden. 

Nach Mitteilun� des Werkes gabPn dart die 
bei der Vorerprohung hergestellten M:�chuncren 
AnlaB zu BedenkP.n und zur Aufni=ihme der 
Warnung vor der Verwendung von Mischurnten, 
und zwar wep:en Entmi.�chung. Di.e in umer0n 
Freilandversuchen bespritzten june: �euflan7.ten 
Apfelhaume umfa.Bten die Sorten: Goldparmqne, 
Cox' Orange, Klarapfel. James Grieve. Bl::itt
verbrennungen o-r!er sonstige Laubc::cha�en tra
ten in di.e�em Falle nicht auf. Die Ursachen von 
Laubschaden durch Soritzbrilheanwendung sind 
noch weitgehend unklar. Es dilrfte auch schwie
rig sein. zu ermitteln, weshalb si.e in m::inchen 
Fallen eintreten. in anderen au1::hlei.ben. Wac:;ser
beschaffenheit. w;tterung, Mittelkonzentr::ition 
diirften dabei EinfluB haben. Die im nachstehen
den Aufsatz von H. S c h m  i d  t mitg8'teiJten 
Ergebnisse v e r b  i e t e n  jedoch die El'Ylofeh
lung. Wofatox-Soritzmittel mit Fungiziden zu 
mischen, weil Blattverbrennungen moglich sind. 

2. Zur Bekampfung der Griinen Aofellaus, nora

lina pomi, ist die Verwen<lung von Hexa
emulsionen an· Stelle von E-Mitteln anzuraten.

3. Gegen Spinnerraupen sind E-Mittel nicht ge-
eignet. ·
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VorHiu�ge Mitteilung iiber die fungizide Wirksamkeit 
E-mi ttelhal tiger Mischbriihen

Dr. H. S c h m id t , 

Biologische Zentralanstalt filr Land- und Forstwir.tschaft, Berlin 

Die Entwicklung neuer Insektizide und Fungizide 
auf organisch-synthetischer Basis hat auch die Frage 
nach ihrer Miochbarkeit laut werden lassen. Die 
insektizide Wirkung derartiger Mischbrilhen wurde 
von S e  11 k e 1) untersucht, die fungizide im gleichen 
Institut vorerst in einigen orientierenden Tastver
suchen. 

Zur Prilfung von Fungiziden wa.re in erster Linie 
die Fusikladiumbekampfung an Kernobst im Frei
land heranzuziehen. Es ist aber bekannt, daB diese 
Versuche nur dann auswertbare Ergebnisse liefern, 
wenn sie ordnungsgema.B - beginnend mit der 
ersten Vorbliltenspritzung im zeitigen Frilhjahr und 
abschlieI3end mit der Ernteauswertung - auf brei
ter Grundlage und unter versch1edenen klimatischen 
Bedingungen durchgeflihrt werden. Sie bedeuten 
daher eine groI3e Belastung der ohnehin mit Mittel
prilfarbeiten bereits stark in Anspruch genommenen 
Versuchsstellen. Daher erschien es zweckma.I3ig, die 
Mischbrilhen im Labor und Gewachshaus und in 
kurzfristigeren Freilandversuchen vorzuprilfen, urn 
fur die FusikladiumgroI3versuche der kommenden 
Vegetationszeit eine Auswahl treffen zu konnen. 

Zur Laborprilfung wurde der Schnelltest gegen 
Septoria apii2) benutzt. Es kamen, ahnlich · wie 
bei S e 11 k e (Z. c.), zur Anwendung: 

Cupral l % rein, 
Cupral 1 %-+ E-Mittel 29/51 0,75 %, · 
Cupral· 1 % + E-Mittel 30/51 0,75 %, . 
Cupral 1 % + Wofatox-Spritzmittel 0,2 % u. ·0,3 % .. 
Fuklasin F 1 % , 

· SchwHelkalkbrilhe „Teller" 1 %,
Thiobar bzw. Polybar 1 %,

· Nr. t7 0,75 % *),
ane· tein ·und ·in den oben aufgefilhrten Mischungen. 

!)·ie Mischbrilhen wu�den i.n d_er gJąichen · Weise 
hergestellt wie bei S e  11 k e beschrieqen, mit dem 
gleiclien Kl�inmachnower Leitµngs- bzw .. Brunnen
was,ser. Beide Wasser hatten zur Zeit der Anwen
dung einen pH-Wert von ��wa 6,3. Beim Mischen 
mit 30/51 mach ten alle Brilhen einen. einwandfreien 
Eindruck. Wurden sie langere Zeit, etw,a ein bis 
zwel Stunden, beobachtet, SQ fielen geringe .Ande
rungen in der Schwebefahigkeit auf, die, allerd)ngs 
b.eim fur Fungizide sowJeso gebotenen sofortigen 
Verbrauch praktisch kaum Bedeutung ha.ben dilrf
te�: _Bei Mischung mit Fuklasin � war die Schwebe-

1) Se 11 k. e , K., s·iehe vorhergehend€n Artikel. 
!) Sc hm i d t, H., Laborsc:b.neUtest zur Fungizidprilfung. Nac:b.rbl. 

D.tsch. · Pflanzensc:b.utzdienst {Berlin),· .5 f3-lh 1951, 208-:-212. 
•) Es, .. handelt sich urn efo organisch-synthetisches Fungizid, das 

sich 1951 in Priifung befand. 
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fahigkeit etwas erhoht, mit Cupral ,etwas verrin
gert. Zusatz von 29/51 bewirkte bei beiden Fungi
ziden rascheres Absetzen. Dieses Praparat kommt 
aber wegen anderer ungilnstiger physikalischer 
Eigenschaften filr die Praxis sowieso nicht in Frage. 
Bei Schwefelkalkbrilhe mit E-Mittel-Zusatz treten 
schon nach wenigen Minuten dilnne, schollige Ab
scheidungen auf der Oberflache auf, bei Wofatox 
0,3 % erfolgt auI3erdem rascher, starker Absatz. Da 
polysulfidhaltige Mischbrilhen nach S e 11 k e in der 
Regel auch in ihrer insektiziden Wirkung nicht be
friedigen, wurde dieser Beobachtung nicht weiter 
nachgegangen. Aber auch Fuklasin-F- und Nr. 17- . 
Brilhen werden besonders durch die hohere Kon
zentration von Wofatox in ihrer Schwebefahigkeit 
schwer beeintrachtigt. Bei Fuklasin F erfolgt sofor
tiges Absetzen. Allerdings wird Wofatox von der 
Herstellerfirma auch ausdrilcklich als nicht geeignet 
zur·Mischung mit Fungiziden bezeichnet. Filr Cupral 
liegen die Verhaltnisse etwas gilnstiger. Es is:t aber 
beim Ansefzen der Mischbrilhen sorgfaltig darauf 
zu achtęn, daB die Fungizidaufschwemmungen nie
mals mit starken Wofatoxkonzentrationen zusam
mengebracht werden. Die gesamte Wassermenge muI3 
also zur Herstellung der vorgeschriebenen Wofatox
konzentration verwendet werden, nicht etwa teil
wei·se zum Anrilhren des Fungizidpulvers. Wieweit 
Besonderheiten des Wassers bei den nicht immer 
ganz einheitlichen Ergebnissen eine Rolle spielen, 
hatten weitere Versuche zu kła.ren. 

Die fungizide Wirksamkeit der frisch hergestell
ten und aufgeschilttelten Brilhen wurde in mehre
ren Versuchsreihen bei den in Tabelle 1 angegebenen, 
leider reichlich hohen Temperaturen geprilft. Die 
Bonitierungen entsprechen den bei der Schilderung 
der Methode (Schmidt, 1. c.) angegebenen: O = kein 
Befall, 5 = Totalbefall. Wie die Zusammenstellung 
zeigt, ergibt sich im allgemeinen ein recht einheit
liches Bild. Bis auf Thiobar und Thiobar + 29/51 
zeigen alle Brilhen unter den herrschenden Ver
suchsverhfiltnissen eine ausreichende fungizide Wir
kung. Den geringen Abweichungen der mittleren 
Befallsstarke vom Nullwert ist keine Bedeutung 
beizulegen. Ob die gewis•se Tendenz, daI3 bei Zu
mischung von Wofatox im allgemeinen etwas hohere 
Zahle'n auftreten, bedenklich ist, milI3te erst durch 
weitere fungizide Prilfungen erhartet werden. Un
geklart ist <las Versagen von Mittel Nr. 17 in M 5. 
Doch ist dieser Versuch wegen der ungi:instigen, zu 
hohen Temperaturen, die das normale Angehen der 
kiinstlichen Infektion hemmen und dadurch einen zu 
spa.ten Auswertungstermin notig machen, nicht voll 



beweiskraftig .. AuBerdem erfolgte der Septoria
ausbruch bei Nr. 17 erst drei Tage spa.ter als bei 
den ungespritzten Kontrollen, so daB trotz der hohen 
Endbefallsstarke <loch auf eine deutliche befalls
hemmende Wirkung geschlossen werden kann. 

Auffallend war die wesentlich bessere Netzfahig
keit aller Mischbrilhen. Statt eines Tropfchenbelages, 
wie bei den reinen Mitteln, entstand auf den Sel
lerieblattern ein feiner Film. Ob die Veranderung 
der Netzfahigkeit allerdings unter allen Umstanden 
als positiv zu werten ist, sei dahingestellt; denn 
Haftfahigkeit und Haftbestandigkeit derartig gut 
netzender Mittel lassen aft zu wilnschen ilbrig. Hier
ilber konnen nur den Witterungsverhaltnissen aus
gesetzte Freilandversuche Auskunft geben. 

T a  b e l l e  1 

Durcbschnittliche Befallsstarke nach Behandlung mit 
fungizid-insektiziden Mischbriihen. 

Versuchszeichen: 
Temperatur °C: 
Kontrolle: • . 

Infiziert, ungespritzt 
Cup. 10/o· ••... 
Cup. 10/o + 29/51 0,75°/o . 
Cup. 10/o + 30/51 0,75°/o . 
Schwefelkalkbr .• Teller" 1 O/o 
Schwefelk. 1°/o + 29/51 0,750/o . 
Schwefelk. 10/o + 30/51 0,750/o . 
Thiobar 10/o • • • . . . 
Thiob. 10/o + 29/51 0,750/o 
Thiob. 10/o + 30/51 0,750/o 
Fuklasin F 1 O/o • • • • • 
Fuki. F 1 O/o + 29/51 0,75°/o • 
Fuki. F 10/o + 30/51 0,750/o . 
Nr. 17 0,750/o . . . . . . 
Nr. 17 0,750/o + 29/51 0,75°/o. 
Nr. 17 0,750/o + 30/51 0,750/o. 

Versuchszeichen: . 
Temperatur 0c: 

Kontrolle: • . . 

Infiziert, ungespritzt 
Cupral 10/o • • • • 
Cup. 10/o + Wofatox 0,20/o . 

-1 

�:::!:�:�
!

��:· /�:r o���o . :.1 
Polybar 10/o • • • . . . 
Polyb. 10/o + Wof. 0,20/o • 
Fuklasin F 1 O/o • • • . 
Fuki. F 1 O/o + Wof. 0,20/o 
Nr. 17 0,750/o • • . . 
Nr. 17 0,750/o + Wof. 0,20/o . 

M2 
20-24 
13. Tag 

4,4 
o 
o 
o 
0,1 
0,06 
0,1 
2,3 
.3,1 
0,56 
o 
0,16 
o 

M4 
23-26 

14. Tag 

4,75 

0,07 

1,07 

0,57 

0,2 

M3 
18-20 
13. Tag 

4 
o 
o 
o, 13 
o 
o 
o 
1,07 
2,3 
o 
0,17 
0,07 
o 
0,3 
0,1 
o 

MS 
tags libf'r 26 

nachts 22-23 
19. Tag 

3,7 
o 
0,13 
0,33 
o 
o, 13 
0,2 
1,3 
0,46 
2,43 
1,3 

Aus Spritzversuchen gegen Echten Mehltau an den 
Rosensorten Talisman, Eugen Filrst und Mrs. Henry 
Morse konnten keine Schlilsse auf die fungizide 
Wirksamkeit der Mischbrilhen gezogen werden. Es 
wurden schwefelhaltige Mittel rein und in Mischung 
mit 29/51 und 30/51 angewendet und probeweise das 
an und filr sich nicht zur Mehltaubekampfung be
stimmte Fuklasin F und seine Mischungen mit den 
beiden genannten E-Mitteln. Trotz filnfmaliger 
Spritzungen, davon zwei vorbeugenden, war der 
Erfolg unter den diesjahrigen Witterungsbedingun
gen mit allen Mitteln vollig unbefriedigend. Die 
Mischbrilhen schnitten allerdings in keiner Weise 
schlechter ab als die reinen Mittel, trotz ihrer 
wesentlich verbesserten Netzfahigkeit, die bei den · 
glatten Rosenblattern und vor allem den schwer 

benetzbaren Mehltaubefallsstellen immerhin von 
Bedeutung hatte sein konnen, aber auch nicht besser. 
Dagegen wurde der starke SternruBtaubefall (Mars

sonina rosae) bei Morse durch Polybar und Polybar 
+ 29/51 wesentlich gemindert.

Phytotoxische Wirkungen traten beim Labor
·schnelltest nicht auf. ErfahrungsgemaB sind aber
die Sellerieblattchen auch bei dieser Versuchsanord
nung ziemlich spritzfest, so daB weitere Versuche
in dieser Richtung notig waren. S e  11 k e (1. c .) be
obachtete bei Spritzungen verschiedener Apfelsorten
im Freiland keine Verbrennungen. Bei Buschrosen
Talisman und Eugen Filrst gab es nur durch die
Mischungen von Schwefelkalkbrilhe und Thiobar mit
29/51 mittelstarke Rand- und Spitzenverbrennungen
an den Blattern, bei Schwefelkalkbrilhe + 30/51 sehr
schwache. Verfarbungen und Schaden an Blilten
knospen oder Blilten wurden nicht beobachtet. Doch
sei nebenbei erwahnt, daB die Spritzrilckstande der
Mischbrilhen auf den Blattern derart unschon auf
fallend waren, auch noch nach einem heftigen Regen
guB, da!3 sich ihre Anwendung bei zur Schnitt
blumengewinnung dienenden Rosenpfl.anzen von
selbst verbieten wilrde. Ubrigens h.nterlafit leider
auch das an und filr sich dunkle Fuklasin F beim
Antrocknen sehr auffallige, helle Rilckstande bei
Rosen und anderen Zierpflanzen.

Urn die Wirkung der Mischbrilhen, im besonderen
der nicht ganz einwandfreieh Wofatoxzumischungen,
unter den verschiedensten Bedingungen kennenzu
lernen, wurden noch Gewachshauspflanzen, Jung
pflanzen von Fuchsien, Pelargonien (Rubin, Lerchen
milller, Martha Anders), Coleus, Tradescantia viridis
.und Impatiens Sułtani mit herangezogen. Die Pflari
zen wurden in die Brilhen getaucht und standen
dann im Haus unter normalen Bedingungen bei 17
bis 20° C, fast ohne direkte Sonnenbestrahlung.
Durch den jahreszeitlich bedingten Lichtmangel und
reichliche Heizung waren die Pflanzen zweifellos
sehr weich, <loch muB in der gartnerischen Praxis
auch mit derartigem Pflanzenmaterial gerechnet
werden. Bei den reinen Fungiziden und ihren
Mischungen mit E-Mittel 30/51 zeigten sich nirgends
Schaden, ebensowenig bei Wofatox rein 0,2 und
0,3 % . Dagegen tra ten bei allen Mischbrilhen, die
Wofatox 0,3 % enthielten, Verbrennungen auf, am
starksten bei Mischung mit Schwefelkalkbrilhe. Am
zweiten Tag nach der Behandlung zeigten auch bei
Cupral 1 % + Wofatox 0,3 % die jungen Blatter der
Fuchsientriebspitzen braune, einsinkende Flecke, die
zum teilweisen Verdorren der Blatter filhrten.
Allerdings werden die Schaden durch frischen Aus
trieb rasch wieder ilberwachsen. Altere Coleusblatter
hatten flachige, trockenbraune Schadstellen im In
terkostalgewebe. Am nachsten Tag erschienen bei
Pelargonien vereinzelt schwache Schaden, bei Tra
descantien runde, dunkle · Flecke auf den Blatt
flachen, bei Coleus setzte Blattfall ein. Fuklasin F
+ Wofatox 0,3 % gab trotz der besonders starken
Neigung dieser Mischbrilhe zum Absetzen erst am
dritten Tag nach der Behandlung Verbrennungen.
Sie waren wesentlich milder, zwar ahnlich in der
Auspragung, doch mit einigen Abweichungen. Bei
Tradescantien herrschten z. B. Rand- und Spitzen
verbrennungen vor. Kilhlere Haltung scheint die
Schaden herabzumindern. Senkt man den Wofatox
gehalt der Mischbrilhen auf 0,2 % , eine Konzen
tration, die zur Blattlausbekampfung im allgemei
nen ausreichend ist, so bleiben die Verbrennungen,
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bis auf kaum merkliche Spuren, aus. Thiobar, Poły
bar und Nr. 17 waren nicht mit im Versuch, Jeden
falls diirfte das Auftreten phytotoxischer Wirkungen 
bei Verwendung der genannten fungizid-insektiziden 
Mischbriihen von den verschiedensten Faktoren ab- . 
hangig sein, so daI3 weitere Versuche angebracht 
erscheinen. 

Zusammenfassend Ial3t sich sagen: Mischbriihen 
von Cupral 1 % und Fuklasin 1 % mit E-Mitte.l 30/51 
sind nach dem Laborschnelltest gegen Septoria apii 
ausreichend fun.gizid wirksam und geben an ver-

schiedenartigen Versuchspflanzen keine Schaden. 
Weniger giinstig liegen die Verhaltnisse bei poly
sulfldhaltigen Fungiziden, die aber auch wegen der 
von S e 11 k e festgestellten unsicheren insektiziden 
Wirkung ausscheiden. Bei Zumischung von Wofatox
Spritzmittel 0,2 % und besonders 0,3 % zu den ge
nannten Fungiziden ist dagegen Vorsicht geboten 
wegen der ungiinstigen Beeinflussung der Schwebe
fahigkeit der Briihen und der Gefahr phytotoxischer 
Wirkungen. Die Herstellerflrma hat auf diese Um
stande bereits aufmerksam gemacht. 

Untersuchungen iiber die Anfalligkeit von Kartoffelsorten 
gegen den Krebsbiotyp G · 

Prof. Dr. A I f r  e d H e y 

Biologische Zentralanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, Berlin 

Seitdem Feldpriifungen von Kartoffelsorten und 
-zuchtstammen auf Krebsanfalligkeit im Biotypen
gebiet von GieI3iibel, Kreis Hildburghausen, durch
gefilhrt werden, haben sich nicht selten im Ver
gleich mit den diesbeziiglichen Laboratoriums
befunden gewisse Unstimmigkeiten ergeben, die in
der Rege! auf dem Felde eine hohere Anfalligkeit
erkennen lieI3en, als nach dem Laborergebnis er
wartet werden konnte. Diese · Differenzen, die in
Gegensatz zu den Erfahrungen mit dem „normalen"
Kartoffelkrebs standen, wurden in den· ersten
Jahren 1943-46, als H. R i c h t e r  in Vertretung
des damaligen Sachbearbeiters H. B r a u n (1) die
Versuche leitete, nicht im einzelnen gewertet, da
die Beschickung der Versuchsparzellen mit „labor
festen" Klonen zahlenmaI3ig zunachst noch gering
war, auI3erdem keine Sicherheit iiber die Gleich
mal3igkeit der Bodenverseuchung am Versuchsort
bestand und schlieI3lich auch die seit 1941 nach
dem Modus der „normalen" Krebspriifungen durch
gefilhrten Biotypeninfektionen mit Synchytrium

endobioticum (Schilb.) Perc., Rasse G, gewisse
Schwankungen im Infektionsbefund aufwiesen, die . 

in manchen Jahreszeiten durch Nachlassen des In
fektionserfolges vergleichende Arbeiten erschwer
ten (2, 3).

Die Laboratoriumsuntersuchungen hatten sich da
mals zunachst in erster' Linie auf in- und aus
landische Karto ff elsorten bezo gen, von den en 
insgesamt 253 iiberpriift wurden. Von diesen · er
wies sich schon friihzeitig in mehrfachen Labor
infektionen die Sorte „Fram" als hoch widerstands
fahig. Sie hat diese Eigenschaft bis heute auch i;n 
allen Feldversuchen bezeugt. Bei einer kleineren 
Zahl alterer Sorten waren die Befande im Labora
torium nicht ganz eindeutig. Von diesen hat sich 
inzwischen die Sorte „Friihe Hornchen" ebenfalls 
in allen Feldpriifungen als „krebsbiotypenfest" 
erwiesen. Gri:iI3eren Umfang nahm die Zahl der in 
den Laborpriifungen als „nicht befallen" ermittelten 
Befunde an, als systematisch auch die in den ver
schiedenen Zuchtstatten verfiigbaren Zuchtstamme 
iiberprilft wurden. Unter diesen kennzeichneten 
sich frilhzeitig die Zuchtstatten Neubuslar mit der 
Gruppe 37.19. · ··, Malchow a. Poel mit der Gruppe
401. .... , die damalige P. S. G. Dramburg mit der
Gruppe 3909: · · · sowie dem Zuchtstamm 3530/54 und 
die Zuchtstatte Ganz mit den Zuchtstammen 3/36 

226 

und 40/36. Von diesen haben die Zuchtstamme 
Neubuslar 37.19.238, Dramburg 3530/54 unter dem 
Namen „Fontana" und Ganz 3/36 unter ihrem 
Sortennamen „Hilla" sich auch in Feldversuchen 
als absolut krebsbiotypenfest erwiesen. Besonders 
bemerkswert war aber das Laborprilfungsergebnis 
der Zuchtstamme der damaligen Biologischen Reichs
anstalt filr Land- und Forstwirtschaft (K. O. 
Mi.i 11 e r). Von den 677 geprilften Stammen dieses 
Sortiments erwiesen sich 226 als „nicht befallen", 
darunter der bekannte Kreuzungsstamm 9089, der 
auch filr die Zuchtarbeit der vorgenannten Zucht
statten in vielen Fa.Hen als Kreuzungspartner be
nutzt worden ist. 

Wenn bisher von dem Begriff „Krebsfestigkeit" 
im Feldbefund gesprochen wurde, so ist damit das 
vollige Freisein aller fur einen Synchytriumbefall 

disponierten Organe der feldgeprilften Sorten bzw. 
Zuchtstamme von Krebswucherungen wahrend aller 
Prilfungsjahre (2-9) in GieI3iibel gemeint. Diese 
Forderung ist nach den Gepflogenheiten der Prilfun
gen auf Krebsfestigkeit unabdingbar, da in Krebs
wuctierungen aller Gro13en Dauersporangien zu 
erwarten sind, deren Vorhandensein eine dauernde 
Neuverseuchung des Feldes bzw. eine Gefahrdung 
der engeren und weiteren Umgebung durch Ver
schleppung bedingt. Nach den iiberaus umfang
reichen und eingehenden Untersuchungen K o h 
l e  r s (4, 5, 6) iiber das Verhalten von Synchytrium 
endobioticum auf anfalligen und widerstandsfiihigen 
Kartoffelsorten vor Bekanntwerden der Rassen
spezialisierung des Erregers (B r a u n [1]) ist die 
Krebsreaktion einer Kartoffelsorte gegeniiber dem 
„normalen" Krebs vom Infektionsgrad (= Ma13 der 
Befahigung zur Hervorbringung von reifen Fort
pflanzungskorpern) des Pilzes und dem Reaktions
grad ( = MaI3 der Befahigung zu Neubildungen) der 
Wirtspflranzensorte abhangig. Beide Begriffe beziehen 
sich im wesentlichen auf physiologische Gegeben
heiten des Wirtes. Die entscheidenden Befunde K o h  -
1 e r  s begrilnden sich dabei auf die im Laboratorium 
durchgefiihrten Infektionsserien, die zunachst nach 
dem Verfahren von S p i e c k e r m a n n und K o t t -
h o f f (7) von Dauersporangien aus, spater nach dem 
von K o h 1 e r  und L e  m m e r z a h 1 (8, 9) aus
gearbeiteten Verfahren von Sornmersporangien aus 
gewonnen worden sind. K 6 h 1 e r unterscheidet in 
diesem Zusammenhang fiir den „Infektionsgrad" 



filnf Bewertungsstufen bzw. Infektionstypen, die er 
neuerdings in umgekehrter Reihenfolge Toleranz
stufen (10) nennt. Sie sind in der Tabelle 1 mit 
ihren wesentlichen Kennzeichen zum Verstandnis 
der vorliegenden Abhandlung wiedergegeben. 

Die nach den seinerzeitigen Laborbefunden als 
„krebsfest" gegenilber dem normalen Synchytrium

ermittelten Kartoffelsorten erstreckten sich ilber
raschenderweise bis in die Bewertungs·stufe 4, bei 
der die ilberwiegende Zahl der Infektionen noch 
reife Sori ausbildet. Die Sorten „Cimbals Blaue 
Gelbfleischige" und „Roland I" bildeten hier die 
letzten Vorposten der „feldimmunen" Sortengruppe, 
deren Krebsifestigkeit nur durch das auflerst ge
ringe Neubildungsvermogen (Reaktionsgrad) ge
wahrleistet war, <las Sekundarinfektionen nur in 
progressiv abnehmendem Maf3e zuliefl. Immerhin 

T a  b e l l e  1 
(auszugsweise nach K o h  1 e r  [5]). 

Bewertungsstufen des Infektionsgrades von krebs
infizierten Kartoff elkeimen 

Stufe 1: Alle oder fast alle Sori abortiert. Einzelne 
oder zerstreute unversehrte Sori gelegent
lich noch an· jilngsten infizierten Organen 
vorhanden. Nekrotische Stellen haufig' 
abgestoflen und nur noch in Spuren vor
handen. 

Stufe 2: Grof3ter Teil der Sori abortiert. Nur an 
oberen infizierten Blattern und Stengel
teilen noch intakte Sori, manchmal in 
gro!3erer Zahl. Nekrosen im groflen und 
ganzen deutlich erhalten. 

Stufe 3: Sori an oberen infizierten Blattern und 
in oberer und mittlerer Stengelregion der 
Volltriebe gro!3tenteils noch intakt. Auf
fallige Nekrosen vorwiegend auf Stengel
basis und untere Blatter beschrankt. 
Raschwilchsige, stark infizierte Nebentriebe 
gewohnlich ohne N ekrosen. 

Stufe 4: Sori tiberwiegend intakt. Ausgedehntere 
Nekrosen fast nur an untersten Blattern. 

Stufe 5: Nekrosen vollig fehlend oder nur in 
Spuren vorhanden. Alle oder fast alle 
Sori voll entwickelt. 

konnte in den Infektionsversuchen ein lokales Neu
bildungsvermogen im Umkreis reifender Wirtszellen 
auch bei Sorten der feldimmunen Sortengruppe noch 
,,Radiargallen" in erheblichem Umfang (Preu!3en, 
Sickingen, Krebsfeste Kaiserkrone) erzeugen. Sche
matisch wa.re die Krebsreaktion der verschiedenen 
Sorten bei Laborinfektion etwa nach den Bonitie
rungsmerkmalen der Tabelle 2 zu sehen. 

K o h  1 e r hat oft und mit Recht die Sicherheit 
und Schnelligkeit der laboratoriumsmaf3ig gewon
nenen Ergebnissie gegenilber frilheren Feldprilfungen 
bei der grof3en Masse der Prilfungssorten betont. 
Er hat in seinen zahlreichen Arbeiten zu diesem 
Thema aber auch keinen Zweifel liber die Schwie
rigkeit der Beurteilung sogenannter „Grenzsorten" 
gelassen. So wurde zu einer Zeit, als die Sorte 
„Preuf3en" als letzte krebsfeste Grenzsorte galt, im 
wesentlichen eine schwachere Radiargallenbildung, 
als sie dieser Sorte eigen war, als Kennzeichen der 
Resistenz und umgekeh�t angenommen. Es heif3t 
a ber bęi K o  h 1 e r ausdrilcklich an der betreffenden 
Stelle, dafl die Radiargallenproduktion als Merkmal 

T a b e l l e  2 

Bonitierungsschema der Krankheitssymptome bei 
kiinstlichen Infektionen mit Synchytrium endo

bioticum 

Anfallige Widerstandsfahige 
Sorten Sorten 

In f ek t i o n s  g r  ad 

Befallsdichte hoch (bis 100 °/o) gering (bis 30 6/o) 

Vollinfektionen haufig selten 

Abortionen selten vereinzelt bis hau-
fig Friihabortionen 
ohne Syrnptome 

R e a k t i o n s g r ad 

Radiargallen bei allen Vollinfek- im Rahmen der vor-
tionen handenen Vollinfek-

tionen 
Wucherungen in Abhangigkeit von nicht vorhanden 

der Sorte in unter-
:,chiedlichem Aus-
maB vorhanden 

der Unterscheidung von Grenzsorten ungeeignet 
sei und ein Rest von Sorten an der Grenze zwischen 
,,resistent" und empfanglich immer des Feldver
suches bedilrfe. Er postuliert zur gleichen Zeit den 
Grenzfall, dafl gelegentlich auch bei einer „resisten
ten" Sorte mit relativ hóhem Infektions- und Re
aktionsgrad kleine Wucherungen gefunden werden 
kć:innten. In diesem Sinne erweisen sich Resistenz 
und Empfanglichkeit auch beim Kartoffelkrebs als 
verschiedene Phasen des gleichen Wirkungsprinzips, 
deren Grenzen wahrscheinlich urn so weniger scharf 
feśtgelegt werden konnen, je mehr physiologische, an 
den Stoffwechsel von Wirt und Erreger gebundene 
Komponenten an dem Zustandekommen der- Re-: 
aktion beteiligt sind. Da nach K o h  Ie r s Feststelluri
gen die Entwicklung von Wucherungen an Augen 
wachsender Knollen besonderen Gesetzmaf3igkeiten 
folgt, deren Auswirkung in Abhangigkeit von Sorte 
und Entwicklungszustand der Knollen modifiziert 
sein kann, ist es &ogar moglich, daf3 im Feldanbau 
die Anfalligkeit von Sorten gleichen Infektions
und Reaktionsgrades verschieden ist. Da auf3erdem 
ein gewis·ser Schwankungsbereich der •Bonituren 
bei wiederholten Laborprilfungen durch subjektive 
Schwierigkeiten der Bewertung, verschiedene Re
aktionslage der einzelnen Triebe und Organe und 
die Unmć:iglichkeit der Gleichhaltung aller Au!3en
bedingungen fur unvermeidbar erachtet werden 
muf3, muf3 man es fast bedauern, dafl nicht in 
grof3erem Umfang und in langeren Versuchsfolgen 
mit manchen Grenzsorten unter moglichst optimalen 
Infektionsbedingungen systematische und ver
g1eichende Feldversuche angestellt worden sind, urn 
die Grenzen des Schwankungsbereiches der „labil" 
reagierenden Sorten abzustecken, die wahrschein
lich auch dispositionsandernden Faktoren besonders 
zuganglich sein dilrften. An den praktischen Ergeb
nissen der Krebsprilfung, deren Zuverlassigkeit 
S c h 1 u m b e r g e r (11). ilberzeugend nachgewiesen 
hat, hatte sich dadurch allerdings kaum etwas ge
andert. Dennoch verdient gerade das Hauptargument 
Sc hlumbergers ,  die Vielseitigkeit der Krebsher
kilnfte, mit denen an allen Prilfungsstellen die Sor
teninfektionen durchgefilhrt worden sind, nach Auf
deckung der moglichen Rassenspezialisierung des 
Erregers im Zusammenhang mit den feineren 
Sortenreaktionen besondere Beachtung. 

Als 1947 von der Biologischen Zentralanstalt in 
Gief3ilbel ein neues Versuchsfeld gepachtet wurde, 
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bestand von vornherein die ·Absicht, hier· ver
gleichende Anbauversuche mit den in der Labora
toriumsprilfung als offenbar „krebsbiotypenfest" 
befundenen Sorten und Zuchtstammen durchzu
filnren. Die lokale Lage und Beschaffenheit des 
Feldes lieI3en vergleichbare Ergebnisse erwarten, 
da der erste Kontrollanbau mit einer krebsfesten 
Sorte „alten Stils" eine gleichmaI3ige Krebsbiotypen
verseuchung nachwies. Die gute Niederschlagsver
teilung der Mittelgebirgslage sowie die fur gute 
Bodendurchlilftung ma.!3gebliche, hervorragende 
Krilmelstruktur des Bodens lieI3en auch fur den 
Krebsbefall optimale Bedingungen erhoffen. Eine 
weitere Begilnstigung der Versuchsanstellung war 
darin gegeben, daB hier eine besonders definierte 
Erregerrasse Prilfungsstammen gegenilberstand, 
deren Festigkeit gegenilber dem „normalen" Krebs 
im Zuge des ilblichen Prilfungsverfahrens bereits· 
nachgewiesen worden war. Denkbar wa.re allerdings 
im Milieu der thilringischen Biotypenlagen durch 
die unzweifelhafte Anwesenheit einer „normalen" 
Krebsrasse und die Moglichkeit einer Bastardierung 
das Vorhandensein verschiedener intermediarer Er
regerrassen, deren pathogene Leistung mit groBer 
Wahrscheinlichkeit ahnlich wie bei der tschechischen 
Krebsrasse zwischen den Extremen liegen dilrfte. 
Aus diesem Grunde ist mit Oberraschungen in bezug 
auf die Pathogenitat von isolierten Vermehrun
gen einzelner Wucherungen. fur die Zukunft durch
aus zu rechnen. 

Von Bedeutung fur die im folgenden geschilderten 
Versuchsergebnis·se ist der Umstand, da.13 aus vor
genannten Erwagungen heraus die Bewertung der 
Laboratoriumsprilfungen grundsatzlich scharfer er
folgte, als es bei den frilheren Krebsprilfungen 
ilblich gewesen war. Ein hoherer Infektionsgrad 
der Prilfungsoorten ohne Korrelation mit ent
sprechendem Reaktionsgrad genilgte, urn die Sorte 
als befallsverdachtig auszuschalten, wobei die Be
obachtungszeit allgemein auf 4 Wochen erhoht 
wurde. Wenn man das Bonitierungsschema von 
K o h 1 e r (Tabellen 1 und 2) zugrunde legt, so wur
den bei u11s alle Befunde der Bewertungsstufen 4 
und die meisten der Bewertungsstufe 3 verworfen. 
Lediglich Befunde der Stufen 1 und 2 und ein ge
ringer Anteil der Stufe 3 wurden als „resistent" 

· im ilblichen Sinne gewertet und in die Feld
prilfungen einbezogen. Die Ergebnis,se dieser Feld
prilfungen an Zuchtstammen, die mindestens 2 Jahre
im Versuch standen, sind in der Tabelle 3 nieder
gelegt.

Ais MaBstab der Feldanfalligkeit, in der Tabelle 3
„Befallstyp" genannt, wurde das gewichtsma.Bige
Verhaltnis der Gesamtwucherungen je Staude zum
Ertrag unbefallener Knollen entsprechend dem
nachstehenden Bewertungsschema angenommen.

Gewich tsverhal tnis 
Befallstyp Krebs- unbefallene 

wucherungen Knollen 

o o beliebig 
1 1 mehr ais 2500 
2 1 501-2500 
3 , 

1 101-500 
4 1 11-100 
5 1 0-10 

Als Wucherungen wurden alle den Reaktionsgrad 
der Probe kennzeichnenden Umbildungen krebs-

228 

infizierter Blatter unabhangig von ihrer Lokalisie
rung an der Staude angesehen. Wucherungen auf 
Knollen wurden bei der Ernte von der Unterlage 
abgenommen und ohne diese gemeinsam mit 
Wucherungeri von Stolonen und grundstandigen 
Blattern gewogen. Durch Frilhbefall abnorm aus
gebildete Knollen ohne erkennbare Wucherungen 
wurden gesondert bewertet. Als „unbefallen" wur
den den Wucherungen nur norma! geformte Knollen 
ohne jedes auI3.ere Zeichen von Krebsbefall gegen
ilbergestellt. 

T a b e l l e  3 

Vergleich von Laboratoriums- und Feldpriifungen 

an Kartoffelzuchtstammen auf Resistenz gegen den 

Krebsbiotyp G 

Bdallstyp Infektionsgrad Dauer der 

Zuchtstamm im Feldversuch im Laboratorium Feldversoche 

(maxima!) (im Mittel) in Jahren 

BZA 
C ó8 o 2 7 
C 111 o I 8 
C 146 o 1 7 
DS' o 1 7 

D 256 o 1 3 

E 1031 o 1 3 

F 22 ' o 1 4 

F 44 o '1 4 

F 109 o 1 4 

F 117 o 1 4 

F 426 o 1 3 

F 1705 o 1 3 

F 1804 o 1 4 

F 1879 o 1 3 

D 50 1 2 2 

D 566 1 3 3 

F 298 1 2 5 

F 714 1 3 2 

F 799 1 2 2 

E 589 2 3 2 

F 78 2 3 2 

F 95 2 3 2 

F 1744 2 3 2 

C 206 3 3 2 

C 418 3 3 2 

Neubuslar 
37.19.238 o 1 8 

Malchow 
40.1.2t10 o 1 3 

40.1.3487 o ·1 3 

44.1.174 o 1 3 

46.2.154 o 1 3 

46.3.368 o 2 2 

43.5.137 1 1 2 

43.5.399 1 1 2 

44.3.346 1 2 2 

46.10.294 1 2 2 

46.1.525 '1 3 2 

46.1.691 1 3 2 

46.2.231 1 3 2 

46.3.270 1 3 2 

46.3.347 1 3 2 

46.5.329 1 3 2 

46.10.296 1 3 2 

46.1.669 2 2 3 

Blirs 

I
2520.43 o 1 4 

633.41 1 1 4 

899.43 1 3 2 

Wittenmoor 
4891.41 o 1 3 

5066.41 o 1 2 

6124.41 1 2 3 

P.S.G. 

3530/ 54 {Fontana) o 1 8 

42 158/92 2 3 2 



Beiro Vergleich der Befallstypen im Feldanbau 
mit den Bewertungs.stufen des Infektionsgrades im 
Laboratorium an den Zuchtstammen der Tabelle 3 
zeigt sich deutlich, daB K o  h 1 e r s Regel, wonach 
ein niedriger Infektionsgrad immer Krebsfestigkeit 
ergibt, hoherer nur dann, wenn er mit einem ent
sprechenden Reaktionsgrad des Wirtes zusammen
trifft, filr die Beurteilung der Anfalligkeit gegen
ilber dem Krebsbiotyp G nicht anwendbar ist. 
Zuchtstamme, deren Laborbefund im Rahmen der 
bei allen Krebsinfektionen ilblichen Schwankungen 
im Durchschnitt der Wiederholungen der Infektions
gradstufe 3 entspricht, bringen auf dem Felde aus
nahmlos Wucherungen in der fur den Befallstyp 
kennzeichnenden Menge und GroBe hervor. Ebenso 
verhalt sich sogar noch ein grol3er Teil der Ange
horigen der Bewertungsstufe 2, obwohl hier nur 
an den „Augen" der Tochterknollen Wucherungen 
festgestellt wurden. DaB selbst Zuchtstamme der 
Infektionsgradstufe 1 gelegentlich winzige Wuche
rungen an einzelnen Knollen aufweisen konnen, 
erscheint ungewohnlich und bedarf eingehender 
Untersuchungen. Bei den z. T. langjahrigen Feld
wiederholungen kam immer wieder zum Ausdruck, 
dal3 Vegetationsperioden mit gelegentlichen Trocken
zeiten Zuchtstamme der Befallstypen 1 und 2 n'cht 
immer Wucherungen ausbilden lassen. Besonders 
beim Befallstyp 1 bedarf es offenbar gilnstigster 
Umweltsbedingungen, <lenn nur in sehr feuchten 
Jahren wurden bei den entsprechenden Zucht
stammen Wucherungen ausgebildet. Der EinfluB 
der Witterung pragte sich selbstverstandlich auch 
bei den Zuchtstammen der hoheren Befallstypen 
aus, die aber regelrhaBig auch bei trockeneren Um
weltbedingungen ihre Anfalligkeit bewiesen. Dem
gegenilber konnte aber auch eine grol3ere Zahl von 
Zuchtstammen bzw. Sorten festgestellt werden, die 
selbst bei 7-9j ahriger Anbaufolge niemals auch nur 
Spuren von Wucherungen aufwiesen. Sie allein sind 
als „krebsbiotypenfest" zu werten, denn bei mikro
skopischen Untersuchungen zeigten die Wucherun
gen aller GroBenordnungen in den peripheren 
Geweben vollentwickelte Dauersporen. Die Wuche
rungen des Befallstyps 1 ilberschritten selbst unter 
gilnstigen Entwicklungsbedingungen nur seltep. die 
Grol3e von Haselnilssen, vielrnehr konnten in der 
gleichen Gruppe mehrere . Zuchtstamme ermittelt 
werden, deren Wucherungen immer nur knapp liber 
der Grenze der makroskopischen S•chtbarkeit blieben. 
Ihnen wa.re vielleicht eine Sondergruppe mit dem 
Charakter der bedingten Feldresistenz zuzubilligen. 
Mit zunehmendem Befallstyp nahm nicht nur die 
durchschnittliche Gro.Be der Wucherungen zu, son
dern auch, wie bei Sorter. hoheren Reaktionsgrades 
ilblich; die Veranderlichkeit von Form und Gestalt 
der Wucherungen und ihrer Lokalisierung an den 
empfanglichen Organen der Staude. Wucherungen 
der Befallstypen 3-5 sind mit zunehmender Haufig
keit dem hohen Reaktionsgrad der Wirte ent
sprechend bereits an oberirdischen Blattanlagen vor
handen. 

Urn einen Oberblick ilber die Feldanfalligkeit 
solcher Kartoffelsorten zu gewinnen, die nach der 
Laborprilfung durch ihren hoheren Infektions- und 
Reaktionsgrad als krebsbiotypenanfallig bei Resi
stenz gegenilber dem „normalen" Krebserreger be
kannt waren, wurde auch eine grol3ere Anzahl 
dieser auf dem Gie!3ilbeler Versuchsfeld angebaut. 

Die Ergebnisse dieses Versuches ,sind nach Befalls
typen geordnet in der Tabelle 4 zu ersehen. 

Zahlen in ( ) en tsprechen dem Infektionsgrad der 
Sorten gegenilber dem „normalen" Krebs im Labor
versuch (nach K o h  1 e r). 

In der Sortenrangliste stehen „Fram ". ,,Frilhe 
Hornchen" und „Hilla'' mit dem Befallstyp O als 
krebsbiotypenfest an der Spitze. An diesen Sorten 
sind Wucherungen noch nicht festgestellt worden. 
Die ilbrigen Sorten verteilen sich interessanterweise 
liber die ·ganze Breite der Befallstypenskala. Selbst 
in der Gruppe relativ geringer Biotypenanfalligkeit 
des Befallstyps 1 sind mit den Sorten „Frilhbote" 
,,Sickingen" und „Viola" noch einige namhafte Ver
treter gegeben, wahrend auf der Seite der starksten 
Anfalligkeit des Befallstyps 5 u. a. die Sorten 
,,Ackersegen", ,,Immertreu" und „Robusta" stehen. 

T&b e l l e  4 

Vergleich von Laboratoriums- und Feldpriifungen 

an Kartof felsorten auf Anfalligkeit gegen den 

Krebsbiotyp G 

Sorte 

Fram 
Friihe Hornchcn 
Hilla 

Friihbote 
Sicki�gen 
Viola 

Flava 
Toni 
Wega 

Bona 
CapelJa 
Gemma 
Primula 
s;eglinde 
Sirius 

Aquila 
Cornelia 
Carnea 
Erntedank 
Edelgard 
Friihnudel 
Frlihmolle 
Flamingsstarkc 
Johanna 
Leona 
Merkur 
Mittelfriihe 
Olympia 
Ostbote 
-Parnassia 
Sabina 
Vera 
Voran 
Wekaragis 

Ackersegen 
Erdgold 
Immertreu 
Mowe 
Priska 
Robusta 

Befallstyp 
im Feldversuch 

(maxi mal) 

o 

o 

o 

2 
2 
2 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
•1 
4 
4 

I n fektionsgrad 
im Laboratorium 

(:vfittel) 

3 (3) 
3 

4 
3 

3 

4 
4 

4 
3 

4 
3 
5 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
4 (1) 
4 
3 
4 
4 (1) 

5 (1) 
5 (2) 
4 
5 

5 

s 

Beim Vergleich der Feldbefunde mit den labor
maBigen Bewertungen nach Infektionsgraden auf 
beiden Tabellen ist festzustellen, daB Feldanfallig
keit gegenilber dem Biotyp G allen Sorten und 
Zuchtstammen der Infektionsgradstufen 3 bis 5 eigen 
ist. Selbst die im Laboratorium mit Infektionsgrad 2 

3 
3 
3 
3 
J 
3 

s 
s 
5 
5 
5 
,; 

2 

3 

3 
3 
3 

J 
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bewerteten Stamme sind in bedeutendem Umfang 
noch feldanfallig und zur Bildung von Wucherungen 
im Freiland befahigt. Wieweit feldanfallige Zucht
stamme des Befallstyps 1 tatsachlich Laborbefun
den des Infektionsgrades 1 entsprechen konnen, wie 
es nach Tabelle 3 den Anschein hat, bedarf noch der 
Klarung. 

Allgemein ist bei Arbeiten mit dem Krebsbio
typ G bei zahlreichen Sorten bzw. Zuchtstammen 
eine geringere Infektionsquote gegeni.iber entspre
chendem Infektionsmaterial des normalen Erregers 
und eine geringere Auffalligkeit nekrotischer Abor
tionen festzustellen. Ob dieser numerische Unter
schied einer schwacheren Infektiositat oder umwelt
bedingten Labilitat der Zoosporen entspringt oder 
andere Faktoren dafi.ir ma13geblich sind, bedarf noch 
der Klarung. Die undeutliche Auspragung nekroti
scher Abortionen lie13e sich durch den von Ko h -
l e  r (10) angenommenen geringeren toxischen Effekt 
des Biotypen erklaren. Dagegen scheint die reiz
physiologische Pathogenitat des Biotypen dem „nor
malen" Krebs gegeni.iber eine ungleich gr513ere zu 
sein, da der Reaktionsgrad der Wirtspflanzensorten 
auf einer gr513eren Breite auch bei niedrigem Infek
tionsgrad die Fahigkeit zu Neubildungen und damit 
zu Sekundarinfekten offenla13t. Toxische Wirkung 
der Erregerrasse und reizphysiologische Wirkung 
zu Neubildungen wa.ren unter diesen Umstanden nur 
als verschiedene Prinzipien zu deuten. Niedriger 
Infektionsgrad ergibt bei dem· Biotyp G nicht wie 
beim „normalen" Erreger Krebsfestigkeit, sondern 
nur dann, wenn er mit einem niedrigen Reaktions
grad der Wirtss,orte zusammentrifft. Hoherer In
fektionsgrad scheint dagegen beim Biotyp G immer 
mit Anfalligkeit verbunden. 

Wie bereits erwahnt, erklart Ko h 1 e r  neuerdings 
die nekrotischen Abortionen auf „festen" Sorten 
durch eine Toxinwirkung des Erregers und die 
Wirtssortenbreite der Biotypen durch Virulenz
unterschiede der Toxinausscheidung, denen in den 
einzelnen Sorten verschiedene Quanten antitoxisch 
wirkender Agentien gegeni.iberstehen, deren Ober
wiegen ungehinderte Entwicklung des Parasiten und 
damit bei entsprechender Reizlage der Sorte (Reak
tionsgrad) Anfalligkeit bedeutet. Im Zusammenhang 
mit dieser bestechenden Vorstellung interessiert ein 
Blick auf die Tabelle 4, in der bei einzelnen Sorten 
die Bewertungsstufen des · Infektionsgrades nach 
Laborbonitierung sowohl gegeni.iber dem Biotyp G 
als auch.gegeni.iber dem „normalen" Krebs vermerkt 
sind. Erstaunlicherweise zeigt hier die Sorte „Sik
kingen" fi.ir beide Rassen den gleichen Reaktions
grad, der sie auch in der Feldanfalligkeit nicht 
wesentlich voneinander trennt, <lenn manche Sorten 
des Befalls,typs 1 ste.hen dicht an der GrenŻe der 
Resistenz. Nach dem quantitativen Befallsschema 
Ko h 1 e r  s (10) mi.i13te a ber die „Sickingen" anfalli
ger als die „Parnassia" fi.ir den Biotyp G sein, was 
durch unsere Versuche nicht be.statigt werden kann. 
Offenbar ist das parasitische Verhaltnis eines Sorten/ 
Rassenpaares auch beim Kartoffelkrebs spezifisch 
zu werten, wie es von zahlreichen anderen phyto
pathogenen Erregern bekanntgeworden ist. 

.Filr die Praxis der Pri.ifungen auf Krebsbiotypen
fe_stigkeit ergibt sich aus den Untersuchungen zwei-· 
felsfrei, da13 niedrigere Infektionsgrade als beim 
,,normalen" Krebs i.iblich mit „Feldanfalligkeit" kor-· 
r.elieren und· bei der Laboratoriumsprlifung auszu
schalten sind, Qrenzsorten, deren . Labor9-tor.iums-
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befund durch Feldprlifungen zu erganzen ist, finden 
sich beim Biotyp G bereits innerhalb der Infektions
gradstufen 1 bis 3. Die seit Jahren libliche U'ber-

prlifung der im Laboratorium als „nicht befallen" 
beurteilten Zuchtstamme im Rahmen eines drei
jahrigen Feldanbaus in der Krebsbiotypenlage Gie13-
i.ibel findet durch diese Befunde ihre Bestatigung. 

Da gelegentlich der Feldversuche in Gie13libel auch 
genaue Erhebungen liber den Ernteertrag angestellt 
worden sind, kann auch liber die Leistungsfahigkeit 
der Sorten und Zuchtstamme, die dem Befallstyp O 
angehoren, etwas ausgesagt werden. Die Notwendig
keit des Ersatzes der „Fram" und vei:śchiedener 
anderer, in der Zwischenzeit in das Seuchengeb:et 
eingeschleuster Zuchtstamme ist infolge unzureichen
den Ertrages und mangelhafter Nachschubmoglich
keit dringend. Es ist daher ein erfreuliches Zeichen 
des Leistungsstandes der deutschen Pflanzenzucht, 
da13 s9wohl die Sorte „Hilla" als auch eine gr513ere 
Anzahl der in Frage kommenden Zuchtstamme im 
Ertrag in Gie13libel au13erordentlich befriedigt ha
ben. Unter den Zuchtstammen stehen hier in der 
Spitzengruppe: Malchow 40.1.2610, 4.0.1.3487, 46.2.154, 
44.1.174, Blirs 2520.43, sowie die BZA-Zuchtstamme 
F 1879, D 9, F 109, F 117, C 111, D 256, F 426, F 44, 
F 22, F 1804. Weitere, nicht genannte Zucht,stamme 
des Befallstyps O sind auslandischer Herkunft oder 
stehen erst einjahrig in den Feldversuchen. Da die 
Vermehrung verschiedener Zuchtstamme bereits w2it 
fortgeschritten ist, ist die Moglichkeit eines Sofort
einsatzes krebsbiotypenfester Kartoffelsorten in den 
gefahrdeten Gebieten oder die Sperrung ganzer 
Landesteile fiir den Anbau krebsbiotypenanffilliger 
Sorten in unmittelbare Nahe gerlickt. 

Zusammenf assung: 

Die Untersuchungen Ko h 1 e r  s liber das Ver
halten von Synchytrium endobioticum „normalen" 
Rassentyps auf verschiedenen Kartoffels-orten wer
den besprochen und in Beziehung zu widersprechen
den Ergebnissen bei Arbeiten mit dem Krebsbiotyp G 
gebracht. Laborbefunde am Infektionsgrad von Kar
toffelsorten und -zuchtstammen, die mit frischen 
Wucherungen des Krebsbiotypen G infiziert worden 
sind, werden mit mehrjahrigen Feldbefun.rlen in 
Vergl'eich gestellt. Als Ma13stab der Feldanfalligkeit 
wurde das Gew:chtsverhaltnii. frischer Wucherungen 
żum Anteil unbefallener Knollen gewahlt und eine 
sechsstufige Befallstypenskala aufgestellt. Die Er
gebnisse zeigen, da13 der Biotyp G hinsichtlich seines 
Infektionsgrades im Laboratorium anders zu bewer-: 
ten ist als der „normale" Krebsrassentyp. Alle Wirte 
der Infektionsgradstufen 3 bis 5 erwei.sen s'ch. im 
Feldvers.uch als anfallig. Sogar bei verschiedenen 
Angehi:irigen der Bewertungsstufe 2 werden unter 
optimalen Au!3enbedingungen Wucherungen aus
gebildet. Bei geringerem toxischen Effekt scheint 
dem Biotyp G eine hohere reizphysiologische Patho
genitat eigen zu sein. Das parasitische Verhaltnis 
der einzelnen Sorten/Rassenpaare scheint nach dem 
Beispiel der Sorte ,.Sickingen" nicht in allen Fallen· 
dem quantitativen Befallsschema Ko h 1 e r  s zu ent
sprechen. Au13er den Sorten „Fram", ,,Fri.ihe Horn-. 
chen" und „Hilla" wurden 15 leistungsfahige Zucht
stamme in mehrjahrigen FelĆlversuchen als krebs
biotypenfest (Befallstyp O) ermittelt. 
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Das Schwarzwild und die biologische Bekampfung 
unserer Forstschadlinge 

Dr. M. Klemm 
Biologische Zentralanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft„ Berlin 

Das Fehlen eines geregelten "Abschusses nach dem 
letzten Kriege fiihrte zu einer au13ergewohnlich star
ken Vermehrung des Schwarzwildes und zu katastro
phalen Seba.den an den landwirtschaftlichen Kultur
pflanzen in Deutschland (K 1 e m  m 9). Alle Versuche, 
die empfindlichen Ernteausfalle durch Einr'.chtung von 
Saufangen, Saugruben, Fallen, durch Verscheuchen, 
durch Nachtwachen, Hunde und Polizei zu vermindern 
- auch als Notbehelf -, waren im allgemeinen
ohne Erfolg. Eine vollstandige Ausrottung der
Wildschweine mit allen Mitteln in den Wfildern
der DDR bis auf einige wenige isolierte Reservate
wurde sogar in der Fachpres,se empfohlen (B e e r 1,
K 1 e m  m 10). Die Durchfilhrung dieser Ma13-
nahme wa.re in den nachsten Jahren selbst in nor
malen Zeiten praktisch unmoglich und liegt nicht im
Interesse der Forstwirtschaft. Jedem Forstmann ist
aus seiner Praxis gut bekannt, da13 die Wildschweine
(vor allem durch ihr unermlidliches Vertilgen der
im Boden liegenden forstschadlichen Insekten) un
serer Forstwirtschaft einen bedeutenden Nutzen
bringen (E i d  m a n n 3, E n g e 1 4, H e s s - B e c k 8,
F r i e d r i c h s 6, N e u m e i s t e r 11, O 1 o f f 12,
P u  s t e r  13, S c h w e r d t f e g e r 14, E s c h e r i c h 5,
B o d  e n  h e  i m  e r 2). Wahrend uns Unterlagen
liber die Hohe der durch Schwarzwild verursach
ten Ernteverluste in der Landwirtschaft zur Ver
filgung ·stehen (KI e m  m 9), finden wir nur sparliche
Angaben i.iber seine nlitzliche Tatigkeit im Walde.
In der Fachliteratur ist eine Reihe von Unter
suchungsergebnissen des Mageninhaltes verschiede
ner Pelztiere und von Federwild, vor allem aus den
jagdwirtschaftlichen Forschungsanstalten der UdSSR,
veroffentlicht. Dagegen hat man nur wenige Unter
suchungen des Mageninhaltes von Wildschweinen
vorgenommen. Nach den in der deutschen Literatur
vorhandenen einzelnen Angaben i.iber quantitative
Magenuntersuchungen des Schwarzwildes ist die
Zahi der vernichteten Forstschadlinge sehr hoch.
O 1 o f f  (12) fand z. B. im Magen eines Keilers etwa

900 Maikaferengerlinge (geza.hit 723 Sti.ick, der Rest 
wurde durch Gewichtsvergleich ermittelt). Diese 
Menge wurde innerhalb von drei Stunden auf einer 
Waldwiese aufgenommen. Auch im Magen der 
anderen Tiere war die Zahl der Engerlinge betracht
lich (einige Hunderte). Der Anteil der Wiesen
schnakenlarven betrug etwa 33 Prozent der ver
zehrten Insekten. Nach Untersuchungen in der Letz
linger Heide (E n g e I 4) vernichteten Wildschweine 
etwa 30 Prozent, in begrenzten Stellen bis zu 
90 Prozent des Kiefernspanners. N e u m  e i s  t e r
(11) berichtet, da13 die Schwarzwildreviere bei Dres
den bei der Forleulenkalamitat imJahre 1913 nur ge
ringe Schaden zeigten, worauf die sachsische Staats
verwaltung ein Abschu13verbot fi.ir die Sauen erlief3.
Wegen des Verbotes der Jagdwaffen seiten·s der zu
standigen Behorden der DDR auch fi.ir Forschungs
anstalten, besteht fi.ir uns noch keine Moglichkeit
filr jagdwissenschaftliche Forschung. Selbst die so
dringenden Untersuchungen liber die Nahrung der
freilebenden Vogelarten in den Gebieten des Massen
auftretens verschiedener Schadlinge einschlief3lich
Kartoffelkafer konnten nach dem Kriege nicht fort
gesetzt werden. Auch die Arbeiten auf dem Gebiete
des Vogelschutzes und der Vogelbesiedlung in den
Waldern und Garten hatten wegen fehlender Ab
schuf3moglichkeiten der Raubvogel und der kleinen
Raubsaugetiere nicht die erwarteten Erfolge. Be
sonderen Wert hat daher die Veroffentlichung von
I. H a b e r  in einer polnischen Jagdzeitschrift (7)
ilber seine Ergebnisse der Untersuchungen · des
Mageninhaltes beim Schwarzwild. Aus · mehreren
Untersuchungen des Mageninhalte? der erlegten
Sauen sind folgende neun besonders aufschluflreich
(s. Tabelle). Zu diesen Ergebnissen kommt noch die
Zahl der beim Brechen zerquetschten oder blof3-
gelegten · Schadlinge, die dann durch Witterungs
einfllisse eingehen oder von Vogeln herausgepickt
werden bzw. den anderen Tieren, Raubinsekten,
Bakterien und Pilzkrankheiten zum Opfer fallen.
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Als kritische Zahl filr die drohende Gefahr im 
Waldbestand bezeichnet H a b e r  das Vorhandensein 
von acht zweijahrigen Engerlingen je Quadratmeter 
Bodenflache auf reichem Mischwaldboden bzw. fiinf 
Sttick auf frischen, sandigen Nadelholzboden odel' 
zwei Stilck auf trockenen, sandigen Laubholzboden. 
Bei hoherem Besatz werden die Wurzeln von Enger
lingen so abgenagt, dafl die Pflanzen eingehen 
milssen. Die kritische Zahi der im Boden unter 
einem Kronendach einer ftinfzigj ahrigen Kiefer 
(Bonitat III) vorhandenen Schadlinge betragt etwa 
100 Puppen des Kiefernspanners bzw. 25 Stilck 

Bei Puppenruhe von etwa 4,5 Monaten wurden dem
nach theoretisch 1,4 Hektar Waldflache bereinigt. 
Die Bekampfung der Schadlinge durch Anlegen von 
Leimringen auf dieser Flache wilrde etwa 36 OOO DM 
kosten. Das Tier Nr. 7 mit 3583 P.uppen der Kiefern
gespinstblattwespe (Acantholyda nemoralis) bei einem 
Besatz von 300 Puppen je Kronendachflache bereinigt 
= 60 Quadratmeter Waldboden. Bei dreijahriger 
Ruhe des Schadlings im Boden haben die Sauen 
Gelegenheit, einer Massenvermehrung vorzubeugen. 
Es wurde bewiesen (O I off 12), dafl <las Schwarz
wild hinsichtlich seiner Nahrungszusammensetzung 

Mageninhalt bei Wildschweinen 

Nr. I Datum I Alter IGesd,l
�
d,t I Gewid>t I Wirbeltiere I lnsekten Pflanzen 

1 I 25. 9. 19381 5 Jahre I ó' 128 kg I RestP. von 3 Mausen 11462 Stiick zweijahriger 
und 1 Grasfrosch Engerlinge d. Maikafers, 

Teile von Griinpflanzen, 
Haseł nu6schalenteile, 
Schlamm. 

2 I 23.11.1938 I 3 Jahre I � I 89 kg

3 123.11.19381 4Jahre ó' 118 kg 

11 Drahtwiiru,er. 
j 16 Mause j Reste Sphinx pinastri, 

17 � Kok rns d. Acani hu-
łyda nemurdis. 

I 1890 Puppen d. Bupalus 
pinilłlius. 

Kartoffeln, 
Griinteile des Winter
getreides. 
Reste von Erde und 
Moder. 

4 I Nov. 1945 I � I 55 kg I Reste von Mausen I 1,34 kg Puppen Spbinx 
pina�fri u. Acantholyda 

5 I Dez. 1945 I I I 82 kg 

•I 

6 12 Siiweine I 
I 1948/49 

7 I 2 Schweine I I I 

8 I Fehruar I 2 Jahre J ó I 

Puppen der Forleule oder etwa 50 des Kiefern
spinners. Nimmt man die durchschnittliche Gr6Be 
einer Kronendachflache bei einer filnfzigj ahrigen 
Kiefer auf etwa 5 Quadratmeter und rechnet man 
die Zahl vom Schwarzwild verzehrter, in seinem 
Magen vorgefundener Schadlinge auf die Wald
flache urn, so bekommt man die Grofle der von 
den Sauen gesauberten Waldflache. Der unter Nr. 3 
der Tabelle bezeichnete Keiler mit 1890 Puppen des 
Kiefernspanners hat demnach 19 Kronendachflachen 
oder 95 Quadratmeter Waldflache wahrscheinlich in 
einer Nacht vom Schadling befreit. Die Puppen des 
Kieferns,panners ruhen bekanntlich etwa sechs Mo
nate lang im Boden, so dafl in dieser Zeit eine Wald
flache von etwa 2 Hektar von einem Wildschwein 
(6 X 30 X 95) bearbeitet wird. Die entsprechenden 
Bekampfungskosten wilrden umgerechnet etwa 23 OOO 
bis 33 ODO DM ausmachen. Das Tier Nr. 5 bereinigte 
durch Vernichtung von 2130 Puppen des Kiefern
spinners (bei mittlerem Besatz von 100 Raupen je 
Krone) 105 Quadratmeter im Laufe einiger Stunden. 
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nt!moralis. 

J 2130 Puppen von Den-
drulimus pini und Reste 

Reste von Griinpflanzen. 

1 anderer Puppen, Res1ev.
Spbinx pinastri und Ko-
kons V11D Acambolyda 
nemoralis. 

1
2500 Sti.ick Engerlinge 

beLn 1. 
1900 Stiick Engerlinge 

bei.n 2. 
I 1. 3583 Kukons Acan-

tbolyda nemoralis. 

2. 2250 Kokuns Acan-
tho yda nemoralis. 

18100 Puppen von Paoo-
lis flammea. 

ein ausgepragtes Wahlvermogen hat, das sich in 
ilberwiegendem Mafie auf bestimmte Insekten
gruppen, zu denen unsere bedeutenden Forst
schadlinge gehoren, erstreckt. DaB bei der Ernah
rung des Schwarzwildes auch die Kleinsauger, vor 
allem schadliche Nager, eine bedeutende Rolle spie
len, ist bekannt. S n e t h I a g e (15, S. 55) schreibt: 
„Beim Brechen der Stoppeln suchen die Sauen nach 
Mausenestern und machen dieses so grilndlich, dafl 
solch ein Stoppelschlag zuweilen aussieht, ais hatte 
eine schwere Batterie mit Granaten darauf gefeuert. 
Mause milssen filr das Schwarzwild und auch filr 
den Fuchs etwa dasselbe bedeuten, wie filr den 
Menschen Kaviar oder Ganseleberpastete. Jeden
falls betrachten sie sie ais grofle Delikatesse. Man 
kann daher auch die Sauen durch den Mausepfiff 
reizen, wie sie gelegentlich auch auf die Hasenklage 
zulaufen.". Eine Massenvertilgung von Mausen und 
Wtihlmausen durch Sauen ist seit langem bekannt 
und wurde zuletzt im trockenen Sommer 1947 in 
Solingen festgestellt (Ol o ff 12, S. 17). Ein Drittel 



der dart untersuchten Magen brachte Mausereste, 
und zwar nicht von Jungtieren, sondern fast aus
schlief3lich von erwachsenen Nagern. Es wurde auch 
dart beobacątet, daf3 die Sauen nach Mausenestern 
brechen, die sie mit ihrem sehr feinen Nahwitte
rungsvermogen aufstobern. 

Wenn auch durch planmaf3ige Vogelansiedlung 
und Vogelschutz in unseren Waldern die Zahl der 
oberirdisch lebenden Forstschadlinge (var allem die 
Imago- und Larvenstadien) reduziert wird, so sind 
dach einige unserer wichtigsten forstschadlichen 
Insekten wahrend des langen Puppenstadiums, das 
sie im Baden verbringen, filr die Vogel in der Regel 
nicht zuganglich. In diesen Fallen sind wir bei der 
Bekampfung nur auf die bodenbewohnenden Raub
insekten, Bakterien und Pilze und auf3er Dachs var 
allem auf die Tatigkeit des Schwarzwildes ange
wiesen. 

Bekanntlich soli bei der beginnenden Massenver
mehrung der Schadlinge ihre natilrlichen Feinde be
sonders geschont werden. Zu diesen gehort als einer 
der wichtigsten Faktoren bei der biologischen Be
kampfung im Walde in erster Linie auch das Schwarz
wild, selbst wenn es der Forst- und Jagdwirtschaft 
zweifellos manche Schaden durch Verwilsten von 
Eichelsaaten, Zerstorung der Gelege der boden
briltenden Vogel usw. zufilgt. I. Ha b e r  weist 
auf die drohende Gefahr fur unsere Walder nach 
der starken Verringerung des Schwarzwildes in 
Polen infolge der besonderen Bekampfungsmaf3-
nahmen zum Schutze der landwirtschaftlichen Kul
turpflanzen sowie durch die Seuchen im Jahre 1948 
bis 1949 hin. Deshalb „darf kein sinnloses Ausrotten 
des Schwarzwildes angestrebt werden, sondern sein 
Schutz im Namen der bedrohten Walder". Wenn 
auch die grafie Niltzlichkeit des Schwarzwildes in 
der Forstwirtschaft auf3er Zweifel steht, darf man 
seine Bedeutung nicht ilberschatzen. Wie bei jeder 
biologischen Bekampfung liegt die Lenkung ihrer 
Durchfilhrung mehr oder weniger auf3erhalb des 
menschlichen Willens. Von einer sorgfaltigen, totalen, 
vorbeugenden oder direkten Behandlung der be
drohten Bestande kann naturgemaf3 keine Rede sein. 
Wie die Beobachtungen zeigten, bleiben einige vom 
Schadling mehr oder weniger stark verseuchte Bo
denflachen vom Schwarzwild z. T. unberilhrt. Die 
Menge der auf diesen Stellen geschlilpften Forst
schadlinge ist meistens ausreichend, urn erhebliche 
Schaden hervorrufen zu konnen. B e i d e m 
S c h u t z  d e s  S c h w a r z w i l d e s  h a n d e l t  e s  
s i c h a 1 s o I e d i g I i c h u m ei n e m e h r o d e r 
w e n i g e r  v o r b e u g e n d e ,  a b e r  d o c h  i m  
a l l g e m e i n e n  s e h r  w e r t v o l l e  Hi l f s 
m a f3 n a h m e i m K a :mp f g e g e n d i e F o r s, t -
S C h a d 1 i n g e. 

Die brennende Frage des Schutzes unserer Acker
frilchte gegen katastrophale Schwarzwildschaden 
verdient eine besondere Behandlung. Trotz der oben 
beschriebenen grof3en Bedeutung des Schwarzwildes 
filr den Schutz unserer Walder konnen wir in 
Deutschland auf eine starke Dezimierung des 
Schwarzwildes auf das landwirtschaftlich tragbare 
Maf3 nicht verzichten. Be i d e r  B e k  a m  p f u n g 
i s t j e d o c h  e i n  g u t  il b e r l e g t e s ,  pl a n 
m a f3 i g e s V o r g e h e n d r i n g e n d g e b o t e n. 
Es wa.re mehr als je notwendig, der Eingatte
rung der vom Schwarzwild besiedelten Flache 
unt� relativ billiger Anwendung von Elektrozaunen 

besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Ein star
kerer · Abschuf3 ist in den Jahren ohne Mast und 
eventuell die Filtterung der restl:chen Tiere am 
Platze, urn Wildschaden an Ackerfrtichten zu ver
meiden. Das sind grundlegende Fragen, die wir 
demnachst bei der Wiederherstellung der deutschen 
Jagdwirtschaft unbedingt losen mtissen, urn die 
lebenswichtigen, nicht immer gleichgerichteten In
teressen der Forst- und Landwirtschaft zu berilck
sichtigen. 
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Die landwirtschaftliche Versicherung in der UdSSR 
Von Dr. C. R o m m el 

Zwei neuere Arbeiten liber das landwirtschaftliche 
Versicherungswesen in der U dSSR von K o n s c h i n*) 
aus den Jahren 1948 und 1949 geben uns Aufschlufl 
ilber deren Entwicklung. 

Das Versicherungswesen der UdSSR bildet eine 
der zahlreichen Aufgaben des s-ozialisierten Staates. 
Seine Durchfuhrung liegt in den Handen einer 
staatlichen Anstalt, welche abgeki.irzt „Gosstrach" 
(Gosudarstvennoje Strachowanie) genannt wird. Die 
Anstalt besitzt das ausschlieBliche Monopol filr alle 
Versicherungsoperationen, die dem Staat notwendig 
oder wi.inschenswert erscheinen. Die heutige Satzung 
der Anstalt datiert vom 28. Dezember 1948. 

Einen wichtigen Teil des Versicherungswesens 
bilden die landwirtschaftlichen Versicherungen, die 
deshalb ein besonderes Interesse beanspruchen. 

Die Einteilung der Versicherten erfolgt in drei 
Wirtschaftsklassen, namlich 1. Kollektivwirtschaften 
(Kolchosen), 2. Mitglieder der Kollektivwirtschaften 
(Kolchosebauern), 3. Individualwirtschaften (Einzel
bauern). Diese Unterscheidung beherrscht alle Fra
gen der Versicherung, die Frage nach der Versiche
rungsform (Obligatorium oder Fakultativum), nach 
dem Versicherungsobjekt (Gebaude, Fahrnis, Ernte
versicherung u. a.), nach der Hohe der Versicherungs
summen, nach der Pramie u. a. 

Die Kolchosen werden ihrer Bedeutung im sozia
listischen · Staate entsprechend als · die wichtigste 
Wirtschaftsgruppe wesentlich begilnstigt. Dies gilt 
filr die sachliche Erweiterung der Zwangsversiche
rung, filr hohere Versicherungssummen, verb11ligte 
Pramien, Pramienrabatte usw. 

A. Die Versicherungsbranchen, die Gosstrach be
treibt, sind die f olgenden: 
1. die Lebens- und Unfallversicherung;
2. die Feuer- und Elementarschadenversicherung

von Gebauden und Fahrnis;
3. die Kulturen- und Ernteversicherung gegen Ele

mentargewalten und ungilnstige Witterungsein
fli.isse und gegen Krankheiten und Schadlinge der
Kul turpflanzen;

4. die Versicherung von Zucht- und Nutztieren ge
gen Krankheit und Unfall;

5. die Kaskoversicherung von Transportmitteln, von
Schiffen, Motorfahrzeugen, Flugzeugen usw.;

6. die Transportversicherung.
Versicherungen gegen Haftpflicht, Einbruchsdieb

stahl, Streik, Aufruhr, Krieg werden von Gosstrach 
nicht getatigt. Diese Risiken sind deshalb unver
sicherbar. 

B. Die Versicherungen zerfallen in obligatorische
und fakultative. Die obligatorische Versicherung 
wird durch das Gesetz vom 4. April 1940 eingehend 
geregelt. Danach sind alle obligatorischen Versiche
rungen „Bemessungsversicherungen" (okladnoje), 
d. h. das Gesetz bestimmt nicht nur, dafl ein be-

*) Ko n s chi n , F. G., Gosudarstvennoje Strachowanie na Sele 
(Die staatliche Versicherung auf dem Lande), Gosfinizdat 1948 
(56 Seiten). 

Derselbe: Gosudarstvennoje Strachowaniew SSSR (Die staatliche 
Versicherung in den sozialistischen Sowjet-Republiken), Gosfinizdat 
1949 (403 Seiten). 
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st'immtes Gut einer bestimmten Wirtschaftsgruppe, 
z. B. der Kolchosen, zwangsweise versichert werden
mu13, sondern auch die Hohe der Versicherungs
summe.

Obligatoriscli zum vollen Wert werden nur fol
gende Gtiter versichert: 
1. die Gebaude aller Wirtschaftsgruppen;
2. das tote Inventar der Kolchosen mit Ausnahme

der landwirtschaftlichen Produktion;
3. Zuchttiere.

Alle anderen Gilter werden mit Versicherungs
summen bemessen, welche erheblich unter ihrem 
wirklichen Werte liegen. Hierbei fallen besonders 
in Betracht: die Versicherung der Kulturen sowie 
die der landwirtschaftlichen Produktion. 

Diese Werte entsprechen den vom Staate fur 
landwirtschaftliche Produkte festgesetzten Abliefe
rungs- bzw. Einkaufspreisen. 

Wenn ein Gut nicht zum vollen Wert pflichtver
sichert ist, kann· der ungedeckte Wert freiwillig 
versichert werden. Fakultativ versicherbar sind 
ilberdies alle G-Uter, fur welche ein Versicherungs
zwang ilberhaupt nicht besteht, wie z. B. das tote 
Inventar von Privatwirtschaften sowie gewisse Tiere, 
wie z. B. Kaninchen, Federvieh, Bienen, Pelztiere 
usw. 

Auch den fakultativen Versicherungssummen sind 
bestimmte Grenzen gezogen. Sie dilrfen· namlich 
nicht die staatlichen Marktpreise, welche grundsatz
lich hoher liegen als die „Bemessungen", ilberstei
gen. Die fakultativen Versicherungssummen er
strecken sich deshalb, soweit eine obligatorische Ver
sicherung besteht, auf den Unterschied zwischen 
staatlichem Marktpreis und „Bemessung". 

C. In der landwirtschaftlichen Versicher.ung wer
den die obligatorischen Versicherungssummen der 
Pflanzungen, Obstgarten, Baumschulen, Feldsaaten 
u. a. in Rubel pro Hektar festgesetzt. Dabei wird
nicht nur der durchschnittliche wi.rtschaftliche Er
trag der betreffenderi Kulturart, sondern auch die
Ertragshohe des Anbaugebietes beri.icksichtigt.

Die Bemessungen liegen jedoch in allen Fa.Hen 
erheblich unter dem Marktwert. Wie mitgeteilt 
wird, stent sich die obligatorische Versicherungs
summe filr Getreide auf 50 Prozent, fur Obst und 
Beeren auf 40 Prozent und fur Gemilse nur auf 
30 Prozent der Marktpreise. 

Die Kolchosen erhalten dank der Mechanisierung 
der Bodenbearbeitung, welche einen hoheren Ertrag 
erzielen la13t, Versicherungssummen, welche etwa 
20 Prozent hoher liegen als die der privaten 
Betriebe. 

Die fakultative Erganzung fur Kulturen kann 
entweder gegen Hagel, Gewitter, Wolkenbruch und 
Feldbrand oder gegen Frost, -Oberschwemmung und 
Nasse oder auch gegen beide Gefahrenkategorien 
gemeins.am genommen werden. 

Die obligatorischen Versicherungssummen fur die 
landwirtschaftliche Produktion werden nach den 
vom Staate fur die einzelnen Produkte festgesetzten 
-Obernahmepreisen bemessen. 
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Fur die amtlichen Bemessungen der Tierver
sicherung gibt K o  n s c h i n folgende Zahlen an: 

Tiergattung 

Pferde, Maultiere, 
Rinder, Kamele 

Esel 

Schweine 

Schafe und Ziegen 

Versicherungssummen flir 

Kolchosen J Privatbetriebe 

600 Rubel 500 Rubel 

200 150 

150 110 ,, 

100 80 

Die Pramien werden nach dem Verhaltnis der 
Ersatzleistungen zur Versicherungssumme ermittelt. 
Zu dem so gewonnenen Nettopramiensatz kommen 
Zuschlage fur Verwaltung, Reserven und Schaden
vorbeugung; so gelangt man zu den Bruttopramien
satzen der Tarife. Es gibt Tarife fur Gebaudever
sicherung, Kulturenversicherung, Viehversicherung 
usw., die je nach der besonderen Gefahrdung des 
versicherten Gutes die verschiedensten Pramiensatze 
enthalten. Die Feldkulturen werden fur die Zwangs
versicherung pro Hektar tarifiert; dabei werden 
Ortsklassen und Kulturenklassen gebildet. 

Auf die Tarifpramien werden mannigfache Rabatte 
gewahrt. Diese sind entweder risikotechnischer oder 
sozialpolitischer Art. 

Die risikotechnischen Rabatte sind allgemein be
kannt, so z. B. die Rabatte fur erhohte Feuersicher-

llleine Milleilnngen 

Senfblattkiifer - Colaphellus sophiae 
Schall. - ais Rapsschiidling im Gebiet des 

Stadtkreises Magdeburg 

Im Heft 4/1947, S. 70/71, des Nachrichtenblattes, fur 
den Deutschen Pflanzenschutzdienst berichtet F r i t z 
P. M il  11 er il ber ColapheUus sophiae Schall. als
Schadling an Kreuzbliltlern auf kultiviertem Brach
land im Gebiet von Berlin, wo damals mehrere starke
Befallstellen gemeldet worden waren.

"Ober ein weiteres Auftreten dieses Kafers als 
Schadling an Kulturpflanzen, diesmal im Stadtkreis 
Magdeburg, soll hier berichtet werden. Ende April 
dieses Jahres wurde vom Klostergut in Prester, 
einem Ortsteil Magdeburgs, dicht am Ostufer der 
Elbe gelegen, ein blauer Kafer als Rapsschadling 
gemeldet, der von Dr. G e  i s  t h a r d  t und dem 
Unterzeichneten nach S o r a u e r und R e i  t t e r als 
Colaphellus sophiae ·Schall. bestimmt wurde. Auf 
etwa einem Drittel eines 2 ha groflen Rapsschlages 
konnte der Kafer festgestellt werden. An der engeren 
Befallstelle, die allerdings nur etwa 40 qm betrug, 
wurde der Raps bis auf die Blattrippen kahlgefressen, 
so daf3 eine umgehende Bekampfung dieses bisher 
unbekannten, aber so sehr gefrafligen Schadlings 
notwendig wurde, zumal ilber die Moglichkeit einer 
weiteren Ausbreitung und Vermehrung noch nichts 
bekannt war. Bei der zweiten Gesarolstaubung ge
gen den Rapsglanzkafer am 2. Mai 1951 wurde die 
Befallstelle intensiv behandelt. wodurch samtliche 
damals vorhandenen Senfblattkafer abgetotet wur
den. Am 17. Mai 1951 wurden nochmals verstreut 
einige lebende Kafer gefunden, <loch war FraB am 
Raps nicht mehr festzu.stellen. Larvenfunde wurden 
nicht gemacht. Eine weitere Bekampfung war nicht 
mehr notig. Der Schaden an den Rapspflanzen fiel 

heit. Charakteristisch fur die sowjetische Staats
versicherung sind die sozialpolitischen · Rabatte, 

· durch welche die Lasten der Kolchoseversicherung
verringert werden. Besonders hervorzuheben sind
die rein personlichen Rabatte, welche gewisse Ein
zelpersonen, die sich urn den Staat besonders ver
dient gemacht haben, erhalten. Hierher gehoren
die Trager hoher Orden, die Helden der Arbeit, die
Kriegsinvaliden u. a.

Auch bei der Pramienzahlung genieBen die 
Kolchosen Vergilnstigungen. Sie konnen die Pra
mien fur die Pflichtversicherung in drei Raten 
zahlen, wahrend den Privatbetrieben nur zwei Ter
mine eingeraumt werden. Grundsatzlich werden die 
Pramien fur die PfFchtversicherung erst nach Ein
bringung der Ernte eingefordert. Die Pramie filr
die freiwillige Versicherung ist dagegen bei Ab
schluB zu entrichten.

Eine besondere Bedeutung kommt in der sowjeti
schen Staatsversicherung der Schadenverhiltung zu. 
Fur �iese werden 15 Prozent der Pramieneinnahmen 
aus der obligatorischen Versicherung ausgeschieden. 

Die Schadenverhiltung dient ebenfalls weitgehend 
den landwirtschaftlichen Kreisen. Sie bezieht s:ch 
nicht nur auf die Brand- und Elementarschaden
versicherung, der Gebaude und Einrichtungen, 
sondern auch auf die Tierversicherung. Hier bemilht 
man sich, Tierseuchen zu bekampfen. Man errichtet 
iiberdies Tierpflegeanstalten und veterinar-bak
teriologische Laboratorien. 

an der engeren Befallstelle wahrend der ganzen 
Vegetationszeit stets sofort ins Auge. Der fast vollige 
KahlfraB an den Anfang Mai vorhandenen Blattern 
hatte die Pflanzen doch so geschwacht, daB sie in der 
Entwicklung erheblich zuriickblieben. 

Wahrend nach F. P. M ii 11 e r  der Kafer haupt
sachlich im ersten Jahr nach dem Umbruch von 
Brachland als Schadling auftrat, handelt es sich 
bei diesem Rapsschlag urn Niederungsboden, der, 
soweit bekannt, immer als Ackerland genutzt wird, 
aber sehr unkrautwilch,sig ist. Gerade der Acker
senf gehort zu den am meisten dort vertretenen 
Unkrautern. Das Auftreten 1951 im Raps wird so 
zu erklaren sein, daB im Jahr zuvor die Kafer an 
dem vielen Ackersenf in der Sommergerste eine 
gilnstige Nahrungsquelle zur Vermehrung gefunden 
hatten. Sie haben dann bei ihrem Erscheinen im 
April darauf ebenso den Raps als Nahrung an
genommen, zumal Ackersenf nach nicht vorhanden 
war. 

Wenn also in Berlin der Senfblattkafer stets auf 
erstmalig wieder urbargemachtem Brachland als 
Schadling beobachtet wurde, so ist sein Auftreten 
gerade auf diesem Feld in Magdeburg-Prester viel
leicht auch daraus zu erklaren, da!3 dieser Schlag an 
die „Kreuzhorst" grenzt, ein mit Wiesen durchsetz
tes Waldgebiet von etwa 300 ha Grafie, wo der 
Kafer die ihm zusagenden, wildwachsertden Kreuz
blil tler findet. 

Es ist dies also das zweite Mal, daB der Senfblatt
kafer auch in Deutschland Kulturpflanzen befallen 
hat und damit ais Schadling aufgetreten ist. Wenn 
es in dem vorliegenden Fall nur zu einem Schaden 
von geringem AusmaB gekommen ist, so bleibt ab
zuwarten, ob sich auch dieser Kafer weiter auf die 
Kulturpflanzen umstellt. Er ist dann auch als arger 
Rapsschauling zu werten. Dr. Bollmann 
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Kannihalismus hei Bisa�ratten 

(Ondatra zibethica) 

Beim Studium der Bisamliteratur des In- und 
Auslandes stof3t man immer wieder auf die Be
handlung der Frage, wovon sich die Bisamratten 
ernahren. Vor allem in den a.lteren Werken wird 
die Meinung vertreten, daf3 das Tier auf3er ilber
wiegend Pflanzen-, auch Fleischnahrung zu sich 
nimmt. Selbst in der neueren Literatur ist man sich 
nicht immer' einig darilber, ob filr die Bisamratte 
der gelegentlich dach einwandfrei beobachtete 
Fleischgenuf3 nur auf besondere Grilnde, die die Tiere 
dazu zwangen, oder auf einen zwar seltenen, aber 
dach natilrlichen Trieb zurilckzufilhre·n ist. Exakte 
Beobachtungen des Tieres in freier Wildbahn haben 
gezeigt, daf3 es sich fast ausschlief3lich von pflanz
licher Kast ernahrt. Die Falle, in denen man den 
Fleischgenu.f3 beobachtet hat, sind entweder sehr 
unsicher oder auf3erst selten. -Ober die bei gefangen 
gehaltenen Tieren vorgekommenen Falle wa.re zu 
sagen, daf3 sich die Bisamratte nur an die Pflanzen
nahrung gehalten hat, solange ihr beides zur Ver
filgung sta11d, und die Fleischnahrung erst angriff, 
wenn die erstere erschopft war und ihr Hunger ein 
betrachtliches Ma.f3 erreicht hatte. Das ist aber ein 
ausgeilbter Zwang und laf3t nicht die geringsten 
Rilckschlilsse auf das Verhalten in der Freiheit zu. 
Von einer geringen Anzahl Autoren wird der Bisam

ratte auch Kannibalismus in der Freiheit nachgesagt, 
wobei aber weder nahere Angaben nach die Mit
teilung genauer Beobachtungen gemacht werden. 
Uber einen Fall von Kannibalismus in Gefang�n
schaft mochte ich nun selbst berichten. 

Ich hielt mich bei einem staatlichen Bisamjager 
auf, urn das Leben von Bisamratten in Freiheit und 
Gefangenschaft zu studieren. Eines Nachmittags 
teilte mir der J ager mit, er habe einen zum Aus
graben gilnstigen Bau gefunden, woraufhin wir uns 
sofort gemeinsam zu der Stelle begaben. Die Wasser
flache wurde vom Jager ringsum abgegangen, urn 
etwa auf3erhalb des Baues befindliche Bisamratten 
in diesen hineinzutreiben. Ich selbst beobachtete 
inzwischen die einzige vorhandene Einfahrtsrohre. 
Es zeigte sich nichts, die Tiere muf3ten also samtlich 
im Bau sein. Nach dem Einbau der Reuse wurde 
die Begrenzung des Baues erst einmal abgestochen, 
wobei sich eine nach Feststellung der Anzahl der 
Tiere sehr verblilffende Tatsache ergab. Der gesamte 
Bau war bis zur freien Wasserflache auf einen 
Raum von zwei Quadratmetern zusammengedrangt. 
Es waren keine weiteren Rohren nach dem Wasser 
hin zu finden, ebenso filhrten keine nach dem etwa 
vier Meter entfernten hohen Ufer. Beim Stobern 

Pllanzensdtutzmeldedienst 

am Bau schoB zuerst ein Jungtier, dann ein Alttier 
und nach ein Jungtier in die Reuse. Diese wurden 
gleich in die Transportkiste gebracht. Das zweite 
Stobern ergab zwei Jungtiere und das dritte schlief3-
lich nach einmal filnf Jungtiere. Hierbei blieben 
die letzten so lange dicht vor der Reuse sitzen, bis 
sie der nachgrabende Jager direkt auf die Schwanze 
trat. Bei Stobern wurde ein Jungtier des ersten 
Wurfes mit dem Stock, ein weiteres vom zweiten 
Wurf beim Graben mit dem Spaten getotet. Das 
mannliche Alttier wurde durch Einbrechen in eine 
Rohre totgetreten. Es waren also insgesamt drei
zehn Tiere in dem Bau gewesen. 

Die zehn lebenden Tiere muf3ten nun zunachst in 
der Transportkiste, die ungefahr 18 X 20 X 80 cm 
grof3 war, ilbernąchten. Fast die ganze Nacht hin
durch war das Alttier damit beschaftigt, eine Off
nung in die Bretter zu nagen, wobei Spane bis zu 
6 cm Lange und 5 bis 8 mm Breite abgehoben wur
den. Zeitweilig legte es sich dabei sogar auf den 
Rilcken. urn besser an die Bretter heranzukommen. 
Von 20 Uhr bis 02 Uhr morgens ist ihr fast ununter
brochenes Arbeiten mit Sicherheit festgestellt. Am 
nachsten Morgen wurden die Tiere in das inzwischen 
fertiggestellte Gehege hineingetan. Ein Jungtier 
verblieb zunachst in der Kiste, eines vom ersten 
Wurf war tot, wobei die Todesursache nicht fest
gestellt werden konnte, und ein weiteres vom ersten 
Wurf war regelrecht aufgefressen worden. In die 
Kiste war am Abend nach reichlich Gras gegeben 
worden, was die Bisamratten spa.ter im Gehege ab 
und zu ohne weiteres gefressen haben. Von dem 
gefressenen Tier waren am Margen nach folgende 
Reste vorhanden: 

Der gro.Bte Teil der Wirbelsaule mit dem voll
standigen Schwanz, ein Stilck der Wirbelsaule mit 
mehreren Rippen auf einer Seite extra. Weiter zwei 
Hinterfilf3e und ein Vorderfu13 sowie der gro.f3te Teil 
des Schadels mit getrenntem Unterkiefer. 

Urn den hinteren Teil der Wirbelsaule waren nach 
einige Reste vom· Rilckenfell, Teil der Darme und 
Fleischteile in fetzenweise miteinander verklebtem 
Zustande vorhanden. Es fehlten also fast samtliche 
inneren Organe, Fleischpartien und das Fell. 

Da die Tiere wahrend der Nacht nicht die Mog
lichkeit hatten, umherzulaufen, zu schwimmen und 
zu fressen ader an gewohnter Stelle auf einem Stein 
Kot abzusetzen, so ist der Grund filr ihr kanni
balisches Verhalten wohl eher in Kopflosigkeit zu 
suchen, als etwa in dem Mangel an Futter. Das 
Gras war ja beim Offnen der Kiste nach grof3ten
teils vorhanden. Auch kann man die Enge des 
Raumes nicht allein dafilr verantwortlich machen. 

M. Hoffmann

Auftreten der wichtigsten l(rankheiten und Schadlinge 
im Bereich der DDR im· September 1951 

Der S e p t e  m b e r war besonders in seiner ersten 
Halfte zu w a r  m. Die Niederschlagsmenge ent
sprach im allgemeinen dem mehrjahrigen Durch
schnitt und zeigte in der DDR eine gleichmaf3ige 
Verteilung. 

Stellenweise starke V e r  u n k r  a u t  u n g der 
Kartoffelfelder durch F r  a n z a s  e n  k r  a u t (Galin
soga parviflora) wurde aus Brandenburg gemeldet. 

Starke D r a h t w u r m s c h a d  e n (Etateriden
Larven) traten in Brandenburg, Mecklenburg und 
vereinzelt in Sachsen-Anhalt auf. 
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Das Auftreten von E n g e r 1 i n g s s c h a d  e n 
(M elolontha-Larven) an Hackfrilchten in den Ma
na ten August und September zeigt die Karte 1. 

Stellenweise erhebliche Schaden durch R a p  s -
er d f 1 o h (PsyUiodes chrysocephala) in Rapsherbst-
saaten wurden aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und aus 
Thilringen gemeldet. 

S p e  r 1 i n g e (Passer domesticus und P. mon
tanus) schadigten stark in Sacl).sen-Anhalt und 
Sachsen. Bis zum 30. September 1951 wurden in 
Sachsen-Anhalt 21176 Sperlinge gefangen und 
1200 Eier vernichtet. 



1 Brondenborg 
2 Mecklenbo/g 
3 Sochsen-Anholt 
4 ThUringen 
5 Sochsen 

IEngerlinge im Au9Yał 
łlftd September19SI 
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•DEUTSCHE DEMOKRATISCHE. REP.UBLIK 

Karte 1. Engerlingsschaden. 

Vereinzelt starke Kr ij h e  n s ch a d e  n (Corvus 
sp.) wurden in Mecklenburg beobachtet. 

Das Auftreten des S c h war z w i 1 d e s (Sus
scrofa) in den Monaten August und September ist 
aus der Karte 2 zu ersehen. 

Starke Ha m s t e r  s c h a d e  n (Cricetus cricetus)
wurden in mehreren Kreisen Sachsen-Anhalts una· 
vereinzelt in Thilringen beobachtet. 

· I Brondenborg 
2 Mecklenburg 
3 Sochsen-Anholt 
4 Thuringen 
5 Sochsen 

Sdt'#arawild im AwgYst 
wnd Sephmber '951 

O hinno,,.sAuftu11en 

CD veratnultdorlnAuftrete11 
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Karte 2. Schaden durch Schwariwild. 

Fe 1 d m  a u s  e (Microtus arvalis) traten ver
einzelt starker in Sachsen-Anhalt, Sachscn und 
Thilringen auf. Aus Brandenburg wurde nur 
schwaches Auftreten gemeldet. 

Raupen der Q u e c k  e n e u 1 e (Parastichtis basi
linea) schadigten vereinzelt stark an Weizen in 
Thilringen (Kreis Gotha). 

P h y t o p h t h o r a f a u 1 e an Kartoffeln schadigte 
stark in Mecklenburg und Thilringen (sehr ver
breitet), stellenweise auch in Sachsen, vereinzelt in 
Sachsen-Anhalt und Brandenburg. 

K a r t o f f  e 1 s c h o r f (Actinomyces-Schorf) trat 
vereinzelt stark auf in Brandenburg, Sachsen und 
Sachsen-Anhal t. 

Starkere Schaden durch A b  b a u k r  a n k h  e i t e n  
. an Kartoffeln wurden stellenweise in Sachsen und 
Thilringen beobachtet. 

Stellenweise starker Befall durch den K a r  -
t o f f  e 1 n e m  a t o d e n (H eterodera rostochiensis)
wurde aus Sachsen-Anhalt, Sachsen. und Thilringen 
gemeldet. 

B 1 a t  t f 1 e c k  e n  k r  a n k h e  i t (Cercospora beti
cola) an Zucker- und Futterrilben war in Mecklen
burg, Sachsen-Anhalt und Sachsen verbreitet. Der 
Befall war z. T. sehr stark. 

4 Thiiringen 
5 Sochsen 

Monilia an Kernobat im 
Augwsl und SeP,lember 19'1 

O ••tn!lorhsAuń,eteri, 

CD verelnult sto,,. Auftreter:i 

<) 1nlttel:torhsAuftrelan 

• 1torhisAuft1alen 
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Karte 3. Auftreten von Mo n i 1 i a an Kernobst. 

V e r g i 1 b u  n g s k r  a n k h  e i t der Rilben trat 
stellenweise stark bis sehr stark in Sachsen
Anhalt auf. 

Stellenweie starke Schaden durch H e r  z - und 
T r o c  k e n  f a u l e  wurden in Sachsen beobachtet. 

R il b e  n n e m  a t  o de n (Heterodera schachtii) 
schadigten vereinzelt stark in Sachsen-Anhalt. 

R il b e  n b  la t t w a  n z e  (Piesma quadratum) ver_ 
ursa�te in Sachsen z. T. starke Schaden. 

K 1 e e s e i d e (Cuscuta trifolii) trat vereinzelt 
stark auf in Sachsen und Thilringen. 
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Vereinzelt starker Befall durch K 1 e e  m e  h 1 t a  u 
(Erysiphe martii) wurde nur aus Sachsen gemeldet. 

Starke Schaden durch K o h  1 h e r  n i e  (Plas
modiophora brassicae) traten stellenweise in Bran
denburg, Mecklenburg und Sachsen auf. 

F r u eh t f a u 1 e an T o m a t e n (Phytophthora 
infestans) schadigte vereinzelt stark in Branden
burg, Mecklenburg und Thilringen. 

Stellenweise starkere Schaden durch K o h  1-
w e i  B 1 i n g s r a  u p  e n  (Pieris brassicae) tra ten in 
Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen und vereinzelt 
in Sachsen-Anhalt auf. 

·starkere Ernteschaden durch die IVi o h r  e n  -
f 1 i e g e (Psila rosae) wurden in Mecklenburg und 
Sachsen festgestellt. 

S c  h o  r f an K e r  n o b  s t (Fusicladium dentri
ticum) trat stark auf in Brandenburg und Sachsen. 

Das Auftreten von M o  n i 1 i a an K e r  n o b  s t  
(Sclerotinia fructigena) ist aus der Karte 3 zu er
sehen. *) 

') (Meldungen aus Sachsen-Anhalt sind unvollstandig.) 

Bespredtungen ans der Literatur 
Ar h a n g e 1 s k i j , A. S., Kreuzungen zwischen Kul

turkartoffeln und siidamerikanischen Wildkartof
feln. Agrobiologija 1950, No. 1, P. 141-6; Ref. 
Hort. Abstr. East Malling 21, 1951, No. 1. 
Sild- und mittelamerikanische Wildkartoffelsorten 

bilden unt0r den Lanątagbedin"ungen im Sildos4-en 
der UdSSR keine Knollen. Kreuzungen zwischen 
diesen Arten und Kulturkartoffeln zeigen meist die 
gleiche Eigenschaft. Es wurden nun neuhergestellte 
Kreuzungen, z. B. Epicure X Solanum demissum,
einer Kurztagbehandlung unterworfen. Dadurch 
wurde Knollenbildung veranlaBt, und auch in der 
nach&ten Generation, unter den normalen Lichtver
haltnissen SlidruBlands wurden Knollen gebildet. 

Hopf. 

Fe l d m  e s  s e r ,  J., and F a s  s u  l i ot i s  , G., Reac
tions of the golden nemafode of potatoes, Hetero
dęra rostochiensis Wollenweber, to controHed tem
peratures and to · attemnted control measures. 
7. Wash. Acad. Sci. 4.0. 1950; Ref. East Malling, 
Hart. Abstr. 21, No. 2, 1951, 247.
Bei Versuchen in Long Island zur Bekampfung 

des Kartoffelnematoden zeigten sich Winterzysten, 
welche bei einer Temperatur von - 2,7° C gehalten 
waren, gegen Methylbromidbegasung und HeiB
wasserbehandlung weit weniger empfindlich als · 
Sommerzysten, welche bei 20° C gehalten waren. 
Diese Beobachtung tragt vielleicht zur Klarung der 
Tatsache bei, daB Bodenbegasung gegen zysten
bildende Nematoden im spaten Sommer oder frilhen 
Herbst wirkungsvoller ist als im Frlihjahr. 

Hopf 

M a r t h , P. C., and S c  h u  l t z ,  E. S., Effect of 
growth re!!'ulators on s9routin� of stored tabJe 
stock potatoes and on waste piles for control of 
diseases. Amer. Potato J., 1950, 27: 23-32, Ref. 
Hart. Abstr. East Mall. 21, No. 1, 1951. 
Versuche mit Keimhemmungsmitteln zeigten, daB 

auf Abfallhaufen die Kartoffelkeimung und die 
darauf folgende Verbreitune; der Krautfaule (Phy
tophthora infestans) verhindert werden kann, wenn 
die aussortierten Kartoffeln mit einem Kelm
hemmung�m:ttel behandelt werden, sobald sie auf 
den Abfallhaufen kommen. Hopf 

A r s e n j e v a , M. V., Wurzelbrand an Riiben- und 
Kohl�ewachsen. Sad i Ogorod 1950, No. 8. P. 24-5; 
Ref. Hort. Abstr. East Mall. 21, No. 1, 1951. 
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Meldungen liber starkes Auftreten von M o  n i 1 i a 
an S t e  i n ob ·s t (Sclerotinia cinerea) wurden aus 
Brandenburg und Sachsen erhalten. 

Starke R a u c h s c h a d  e n  an Obstbaumen wur
den aus Sachsen (Kreis Borna an 4000 Baumen) ge
meldet. 

Schaden durch f a  1 s c h e n und e c h  t e  n M e  h 1-
t a u am Wein (Plasmopara viticola und Uncinula 
necator) traten in Sachsen auf. 

Verbreitet starkes Auftreten des A p  f e  1 w i c k  -
1 e r  s (Laspeyresia pomonella) wurde aus Branden
burg, Sachsen, Thliringen und vereinzelt aus Sach
sen-Anhalt gemeldet. 

P f 1 a u m e n  w i c k  1 e-r (Laspeyresia funebrana) 
trat stellenweise stark in Sachsen-Anhalt, Sachsen 
und Thliringen auf. 

H a s e I n u B b o h r  e r (Curculio nucum) ischadigte 
stellenweise stark in Brandenburg (Kreis Nieder
barn im fast bis zu 30 Prozent). 

Starkes Auftreten des K o r  n k a  f e  r s (Calandra. 

granaria) wurde aus Sachsen-Anhalt und Sachsen 
gemeldet. M. Klerom 

Wurzelbrand, verursacht durch Phoma lingam, 
tritt als Wundparasit an wachsenden und gelagerten 
Pflanzen auf. Verfasser beschreibt die Symptome 
und empfiehlt folgende GegenmaBnahmen: 1. Drei
bis vierjahrige Fruchtfolge, dabei nur einmal Kreuz
bli.itler und einmal Grasland. 2. Behandeln der Saat 
mit hei.Bem Wasser von 50 ° C wahrend 25 Minuten. 
3. Aussortieren der Pflanzen vor dem Auspflanzen
als Samentrager. 4. Gesunde Lagerung. 5. Samen
trager vor und nach der Blilte mit einer lprozen-
tigen Bordeauxbrilhe spritzen. Hopf.

G i r  i; i n k o c , H. R., Untersuchuncren iiber die 
,,Zwarte Houtva.tenziekte" der Futter- und Zucker
riibe, verursacht durch P11thium irregulare Buis
man. Mededelin ..,en van de Landbouwhogeschool 
te Wagenin,gen 51, I, 1951, p. 1-61. 
Die schwarze Gefal3krankheit der Beta-Rlibe, ge

kennzeichnet durch eine Mosaikmusterung der 
Blatter und eine Schwarzfarbung der Holzgefasse, 
ist bisher aus den nordwesteuropaischen Landern 
bekannt; sie tritt im allgemeinen �uf le;c-hten Baden 
- humosem Sandboden bis sandigem Kalk - auf
und kann bis z1i !10 Prm;Pnt ErntPverluste ver
ursachen. Feuchtkaltes Wetter im Mai un<1 Juni 
be1tlinstigt die Krankheit sehr. Dach entgegen den 
Behauptungen von C 1 e v e r i n g a usw., dal3 die 
Bodenstruktur flir das Auftreten der schwarzen 
GefaBkrankheit sowie vqn Wurzelbrand, Umfall
krankheiten usw. verantwortlich sei, wurde die 
Erkrankung auf Baden der verschiedensten struk
turellen Beschaffenheit festgestellt. 

Verfasser verwendete filr Gewachshausversuche 
mehrere Pvth-ium irregulare-Stamme, die samtlich 
Umfall- und Wurzelbranderscheinungen hervorrufen 
konnten, aber nur wenige losten die schwarze Ver
farbung der HolzgefaBe aus. Dei: Befall erfolgte 
liber die jilngsten S�itenwurzeln. von dart wurden 
toxisch wirkende Stoffwechselprodukte des Pilzes 
mit dem Wasserstrom in die Hauptwurzeln und 
Blatter gefilhrt, wo sie die typischen Krankheits
bilder hervorriefen. Filtrierte Nahrlosungen des 
Pilzes wiesen die gleiche Wirkung bei Rilben auf. 
Altere Blatter reagierten leichter auf den Pilzstoff, 
Herzblatter waren verhaltnismaBig unempfindlich. 

Bei dem Toxin handelt es sich urn einen EiweiB
stoff. der bei einer Passage durch Chamberlandfilter 
Nr. 5 oder 7 ,e-eschwacht wird und durch Aussalzen 
mit 6/10 gesattigter Ammonsulfatlosung gewonnen 



und trocken .aufbewahrt werden kann. Aus er
krankten Blattern lief3 er sich nicht zurilckgewinnen, 
da er dort aufgebraucht wurde. - Verfasser wirft 
die Frage auf, ob es sich bei diesem Toxin urn ein 
Virus handele, welches nur auf bestimmten Pilz
stammen vorkommt; <lenn bei der „Infektion" 
schwach pathogener Pythiumstamme mit dem Toxin 
hochpathogener Pilzstamme wurde eine Reihe der 
ersteren ebenfalls hochpathogen und behielt diese 
Eigenschaft bei. - Ein gilnstiger Nahrstoffgehalt 
des Bodens wirkte sich weniger auf die Starke der 
Erkrankung als auf die Geschwindigkeit, mit der 
die Pflanze sie zu ilberwinden vermochte, aus. Der 
Sauerstoffgehalt des Bodens war ohne Einfluf3; 
steigende Bodenaziditat ebenso wie erhohter Wasser
gehalt des Bodens forderten die Heftigkeit der 
Krankheit, hohere Temperaturen wirkten sich nur 
bei geringer Bodenfeuchtigkeit gilnstig auf das 
Pilzwachstum aus. Bei normalem oder hohem 
Wassergehalt machten sich Temperaturschwankun
gen zwischen 15 und 20 ° C nicht mehr· bemerkbar. 

Hopf 

D i m  o c k ,  Bud transmission of VerticiWum albo

atrum in roses. Phytopathology 41, 1951, 781-4. 
VerticilLium albo-atrum kann mit kranken Oku

lieraugen auf anfallige Rosensorten ilbertragen 
werden, auch wenn die Okulation nicht angeht, son
dern wiederholt werden muf3. Ob jedoch eine ver
haltnismaf3ig resistente Unterlage den Pilz von 
einem kranken ersten Okulierauge, das nicht an
wuchs, auf ein zweites, ursprilnglich gesundes, aber 
nicht resistentes Auge „ilberbrilcken" kann, muf3 
noch untersucht werden. - Verfasser macht im An
schluf3 an diese Feststellungen auf die Gefahr von 
Fehldiagnosen aufmerksam: Die Symptome der 
Rosenverticilliose erwiesen sich wi.ederholt bei In
fektion gesunder Pflanzen mit Verticillium aLbo

atrum als mehr oder weniger identisch mit den 
Symptomen von Viruserkrankungen (Strichel und 
Welke) an Rosen. Da aber Augenilbertragung bisher 
als einzige Methode zum Nachweis viroser Rosen
krankheiten angegeben wird, empfiehlt der Ver
fasser eine grilndliche Nachuntersuchung aller 
solcher Falle, in denen Viruskrankheiten an Holz- · 
gewachsen allein auf Grund von Augen- und Pfropf
reisilbertragungen festgestellt wurden; es sei zu 
prilfen, ob nicht eventuell pathogene Pilze oder 
Bakterien anwesend waren. Hopf. 

W o l k o  w ,  A. J., u. a., Anleitung zur Bekam�fun:{

der Scha.dlin e und Krankheiten der landwirt

schaftlichen Kulturpflanzen. 7. Aufl. Staatsver-
· 1ag filr Landwirtschaft, Moskau 1951, 470 S.,
211 Abb. im Text, Preis geb. 11,- Rb.
Das ausfilhrliche allgemeinverstandliche Hilfs

buch wurde von acht Mitarbeitern zusammengestellt 
und ist filr Pflanzenochutztechniker und Kolonnen
filhrer der Schadlingsbekampfungsgruppen in den 
Kolchosen bestimmt. In den ersten vier Kapiteln 
sind die allgemeinen Begriffe ilber schadliche Tiere 
und Pilze, verschiedene Bekampfungsverfahren, 
-mittel und -gerate behandelt. Die folgenden sechs
enthalten die Beschreibung der einzelnen Schadlinge
und Krankheiten nach den versichiedenen Gruppen
der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen (einschlief3-
lich Waldschutzstreifen), unter besonderer Berilck
sichtigung ihrer Bekampfung. Bei der Erorterung
der Bekampfungsmittel gegen Feldmause ist auch
das in der UdSSR bewahrte Verfahren der An
wendung von Giftkodern aus grilnen Pflanzenteilen
und Heu sowie die Bestaubung der Nagetierbaue
mit Kalziumarsenit, Zinkphosphid usw. geschildert.
Der Organisation der Bekampf ungsmaf3nahmen in
dep Kolchosen ist das Kapitel 12 gewidmet. Die
Anlagen enthalten Muster fur Berichte ilber Be
kampfungsarbeiten, Verbrauch und Bedarf von
Pflanzenschutzmitteln und Arbeitskraften sowie Ar-

beitsplane filr die ,einzelnen Jahreszeiten in den 
Kolchosen. Sehr willkommen · ist die Zusammen
stellung liber den Bedarf von Bekampfungsmitteln 
und Arbeitskraften bei einzelnen Verfahren sowie 
die Anleitung zur Beseitigung der bei den Bekamp
fungs.arbeiten am hauptsachlichsten vorkommenden 
Mangel an Pflanzenschutzgeraten. M. Klemm 
S c  h e  n n i k o  w ,  A. P., Pflanzenokologie. Staats-

verlag Sowjetwissenschaft, Moskau 1950, 371 S., 
211 Abb. im Text. Preis 10,- Rb. (russisch). 
Das vorlie,gende Buch ist filr Studierende der Fa

kultaten filr Biologie und Bodenkunde bestimmt, 
sein Inhalt ist trotz der Reichhalti<?keit des gebrach
ten Materials kurz zusammengefaf3t und allgemein 
verstandlich gehalten. In den einzelnen Kapiteln 
hat der Verf die Wirkung der okologischen Faktoren 
auf die Pflanzen - Licht, Warme, Wasser, Boden 
und Biozenose - getrennt und schlief3lich in ihrer 
Gesamtheit beschrieben. Bei der Schilderung der 
Methoden zur Erforschung der Wirkung. von Urn
weltfaktoren in ihrer Gesamtheit auf die Pflanzen
entwicklung wurde die grof3e Bedeutung der 
Phanologie unterstrichen und an einer Reihe von 
Beispielen erlautert. Trotz des reichhaltigen Mate
rials verrnif3t man einige gruodlegende Arbeiten von 
bekannten sowjetischen Forschern auf dem Gebiete 
der Landschaftskunde. Vor allern ist der vor kurzem 
verstorbene Akaderniker Prof. L. B e r g nicht er
wahnt. Die Literaturangaben im Text enthalten 
leider vielfach auf3er dem Narnen des Autors keine 
naheren An_gaben der zitierten Arbeit. Das am 
Schluf3 des Buches gebrachte Verzeichnis der wich
tigsten Literatur enthalt nur 12 Titel und einen 
Hinweis auf die Zeitschriften, in denen die Ar
beiten ilber Pflanzenokologie veroffentlicht sind, je
doch wieder ohne nahere Angabe. Die Wiedergabe 
der gut zusarnmengestellten Strichzeichnungen im 
Text ist gut. Die Lichtbilder sind mehr oder weni
ger undeutlich. Dadurch wird jedoch der grof3e 
Wert des inhaltsreicheil Buches, den es filr jeden 
Biologen hat, nicht beeintrachtigt. M. Klemrn. 
B e r  a n ,  F., 50 Jahre osterreichischer Pflanzen-

schutz 1901 bis 1951. Wien 1951, 232 Seiten mit 
zahlreichen Schwarzweif3- und far bi :ren Ab-
bildungen. 

0 

In wilrdiger Ausstattung erscheint die Festschrift 
anlaf3lich des 50jahrigen Bestehens der Bundes
anstalt filr Pflanz'enschutz in Wien. Sle gibt einen 
urnfassenden Dberblick liber die Tatigkeit der Bun
desanstalt und des osterreichischen Pflanzenschutz
dienstes, ihre Entwicklung und ihr Arbeitsgebiet im
Verlauf ihres Bestehens. Es ist erstaunlich wie 
die Bundesanstalt, nicht zuletzt durch die Initiative 
ihres Direktors, Dr. B e r  a n ,  und die verstandnis
volle Unterstiltzung seitens der Regierung in kurzer 
Zeit einen Neuaufbau durchgefi.ihrt hat, der den 
neuzeitlichen Bedilrfnissen des Pflanzenschutzes ge
recht wird. Die Vielzahl der in Angriff genomme
nen Probleme mit verhaltnisrnaf3ig geringern wissen
schaftlichen Personal und die wertvollen Arbeiten 
ilber die vor allem in der von der Bundesanstalt 
herausgegeben Fachzeitschrift „Pflanzenschutz
berichte" berichtet wird, geben ein Bild von der 
umfassenden Tatigkeit der Anstalt. Die ausgezeich
neten der Festschrift angefilgten Bilder auf Kunst
druckpapier, im besonderen die farbigen Wieder
gaben zahlreicher, in ósterreich verbreiteter Pflan
zenkrankheiten und -schadlinge schlief3en die in 
Inhalt und Aufmachung in gleicher Weise wilrdige 
Festschrift. Es ist nur zu wilnschen, daf3 die frilhere 
enge kollegiale Verbindung der Bundesanstalt und 
der Biologischen Zentralanstalt Berlin als Nach
folgerin der alten Biologischen Reichsanstalt, die 
schon ihr erster Direktor, Hofrat Dr. K o r  n a u t  h ,  
pflegte, wieder hergestellt wird zum Wohle sowohl 
Deutschlands als auch des osterreichischen Nachbar-
staates. Schlumberger 
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O g n e w ,  S. I., Leben· der Steppen. 2. Aufl. Serie 
,,In der Natur", H. 28, Gesellschaft der Natur
forscher, Moskau 1951, 130 S. mit zahlreichen 
Abb. im Text und 5 farbigen Tafeln, Preis 6,- Rb. 
Durch die gewaltige Entwicklung der landwirt-

schaftlichen Produktion werden Flora und Fauna 
der ursprilnglichen Steppenlandschaften der UdSSR 
stark beeinflu13t und verlieren ihren ursprilnglichen 
Charakter. Durch die geplante Einfilhrung der 
Waldschutzstreifen, die Bewasserung von etwa 
15 Millionen Hektar Land und die Anlage von 44 OOO 
Teichen konnen die Steppenlandschaften nur in den 
Naturschutzgebieten erhalten bleiben. Der Verfasser 
berichtet in allgemeinversitandlicher Sprache ilber 
die artenreiche urspri.ingliche Steppenfauna des 
Schwarzerdegebietes etwa zwischen Saratow und 
Charkow urid zieht Vergleiche mit dem Steppenleben 
Westsibiriens. In den ersten filnf Kapiteln werden 
in allgemeinen Umrissen die Steppen - Orographie, 
Baden, Klima, Was·serbilanz und Vegetation - ge
schildert. Die drei folgenden sind der Beschreibung 
des Lebens in den Steppengebieten unter besonderer 
Berilcksichtigung der Saugetiere, vor allem der 
landwirtschaftlich wichtigen Nagetiere, Vogel und 
Insekten nach Jahreszeiten gewidmet. Das Schlu13-
kapitel enthalt die zusammengefa13te Gesch:chte der 
Steppenfauna und einiges ilber die Naturschutz
gebiete der Steppenzonen. Die Sprache des Verfassers, 
des bekannten Zoologen, ist volksttimlich und unter
haltend, die Wiedergabe der Strichzeichnungen und 
Farbbilder ist gut. M. Klemm. 

Sortenliste der in der Deutschen DPmokratischen 
Republik zu,relassenen Sorten von Kulturpflanzen 
1951. Deutscher Zentralverlag, Berlin 1951. 
Die vorliegende Liste enthalt alle gegenwartig 

zum Anbau und damit zur Saatenanerkennung zu
gelassenen Sorten der landwirtsr.haftlich und garten
baulich genuizten Pfianzenarten einschlie131ich der 
Obstarten und der Heil- und Gewilrzpflanzen. Ein 
Anhang mit den botanischen Bezeichnungen der 
Pflanzenarten beschlieBt das Heft, dessen Bearbei
tung und Herausgabe das Ministerium fur Land-
und Forstwirtschaft i.ibernommen hat. Hey 

G o 1 d s c h m i d t , J., Das Klima von Sachsen. 
Abhandlungen des MetE'orologischen Dienstes der 
Deutschen Demokratischen Republik Nr. 3, Aka
demie-Verlag, · Berlin 1950. 35 S., 10 Bilder im 
Text und 2 Farbtafeln, Preis 17,25 DM. 
Die Abhandlung wurde im Jahre 1942 als ein 

Teil des Werkes „Die Wirtschaftsgeographie von 
Sachsen", zu dessen Veroffentlichung man durch die 
Kriegsjahre nicht gekommen war, zum Druck vor
bereitet, und konnte erst jetzt nach kleineren O'ber
holungen als selbstandiges Ganzes erscheinen. Sie 
enthalt eine zusammenfassende Beschreibung des 
Klimas von Sachsen im Jahresablauf nach Beobach
tungsergebnissen ilber einzelne wichtigste meteoro
Iogische Faktoren. In den einzelnen Abschnitten 
sind nach der Schilderung der terrestrischen Grund
lagen des Klimas im allgemeinen und in Sachsen, 
der Jahreszeitgang des sachsischen Klimas, seine 
ortlichen Besonderheiten sowie die einzelnen Wit
terungsfaktoren behandelt. Der letzte Abschnitt ist 
dem Gro13stadtklima gewidmet. Dabei hat der Ver
fasser auf die starke Beeintrachtigung der klima-

t�:;)chen Verhaltnisse der sachsischen GroBstadte 
durch Staubverunreinigung der Luft als Folge der 
Bombenangriffe des letzten Weltkrieges hingewiesen. 
Die zwei farbigen Tafeln zeigen die Mittelwerte 
der Jahrestemperatur (1864-1938) und die Jahres
mittel der Niederschlage (1891-1938) in Sachsen. 
Die 14 Tabellen am Schlu13 enthalten die Mittel-
werte der Wettersfationen Sachsens. M. Klemm 

Deutscher Pflanzenschutzkalender 1952. Deutscher 
Bauernverlag Berlin, 133 S., 40 Abb. u. 8 Farb
tafeln, Preis 2,80 DM. 
Der Deutsche Pflanzenschutzkalehder 1952 wurde 

von Prof. Dr. S c  h 1 u m b  e r g  e r ,  Prasident der 
Biologischen Zentralanstalt filr Land- und ForstwirL 
schaft, herausgegeben und entstand unter Mitwir
kung von Wissenschaftlern dieses Instituts und an
derer Phytopathologen der DDR. Dank der Milhe
waltung des Deutschen Bauernverlages ist der Ka
lender durch Verwendung von Kunstdruckpapier in 
besonders schonem Gewande erschienen, so daf3 die 
zahlreichen, zum Teil rriehrfarbigen Abbildungen in 
vorbildlicher Weise zur Darstellung gekommen sind. 
Im Gegensatz zu frilher ist diesmal die Buchform 
gewahlt worden. Die im Ablauf des Jahres notigen 
Schadlingsbekampfungsmaf3nahmen sind in Versen 
von einpragsamer Art und in humorvoller Weise 
dem Kalendarium g€genilbergestellt. Anschlief3end 
werden zahlreiche zur Zeit aktuelle Pflanzenkrank
heiten und Schadlinge, ihre Bekampfung und die 
dazu notigen Gera.te beschrieben und durch sehr 
gute, demonstrative Makro- und Mikroaufnahmen 
dargestellt. Hierbei fanden nicht nur die landwirt
schaftlichen und gartnerischen Nutzpflanzen, sondern 
auch die immer mehr wieder an Bedeutung zuneh
menden Zierpflanzen gebi.ihrende Berilcksichtigung. 
Ein Verzeichnis der in der DDR amtlich anerkannten 
Mittel gegen Pflanzenkrankheiten, Pflanzen- und 
Vorratsschadlinge unter Nennung des Handels
namens und der Herstellerfirma ermoglicht eine 
schnelle Orientierung i.iber zu ergreife'nde Bekamp
fungsma13nahmen. 

So wird der'Pflanzenschutzkalender im besonderen 
fi.ir die Fachleute landwirtschaftlicher und gartne
rischer Betriebe durch seinen reichen Inhalt und 
durch seine gefallige Aufmachung ein praktischer 
und wertvoller Wegweiser filr das kommende J ahr 
im Kampfe gegen Pflanzenkrankheiten und -schad
linge sein. Dari.iber hinaus ist dem Kalender eine 
weite Verbreitung auch in Kreisen von Nichtfach
Ieuten zu wtinschen, urn so die Bedeutung und Not
wendigkeit des Pflanzen- und Vorratsschutzes jedem 
i.iberzeugend vor Augen zu ftihren. Barner. · 

Personalnathridtl 

· Karl Escherich f. Kurz nach Vollendung seines
80. Lebensjahres ist der Altmeister der angewandten
Entomologie, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Dr. h. c. Karl
,E s c  h e r  i c h im November verschieden. Mit ihm
ist aus den Reihen des Pflanzenschutzes ein Forscher
von Weltruf auf dem Gebiet der Forstentomologie
von uns gegangen, der nicht nur in Deutschland
richtungweisend filr die wissenschaftlichen Grund
lagen des Pflanzenschutzes war, sondern weit i.iber
Deutschlands Grenzen hinaus internationalen Ruf
geno13.
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