
Biologische Bundesanstalt 

fiir Land- und Forstwirtschaft 

in Berlin und Braunschweig 

Jahresbericht 1966 

Dieser unter redaktioneller Verantwortung 

der Biologischen Bundesanstalt 

fur Land- und Forstwirtschaft in Berlin und Braunschweig 

gefertigte Bericht 

ist Teil A des Jahresberichtes 1966 

,,Forschung im Geschaftsbereich des Bundesministers 

fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten" 



I n ha 1 t s ii b e r s i c h t 

I. Aufgaben ................................................. . 

II. Organisation und Personal ................................. . 

[II. Forschung ................................................. . 

ABTEILUNG FUR PFLANZENSCHUTZMITTEL UND -GERATE .. 

Institut fi.ir Pflanzenschutzmittelprufung in Braunschweig ..... . 

Laboratorium fi.ir chemische Mittelprufung . . . . . . . . . . . ... . 

Laboratorium fi.ir botanische Mittelprufung . . . . . . . . . . .. . 

Laboratorium fi.ir zoologische Mittelprufung ............. . 

Institut fiir Gerateprufung in Braunschweig ................... . 

Institut fi.ir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

BOTANISCHE UND ZOOLOGISCHE ABTEILUNG ........... . 

Institut fi.ir Botanik in Braunschweig 

Institut fi.ir Zoologie in Berlin-Dahlem 

Institut fi.ir Vorratssdmtz in Berlin-Dahlem 

MIKROBIOLOGISCHE UND CHEMISCHE ABT.EILUNG ..... . . . 

Institut fi.ir Bakteriologie in Berlin-Dahlem ................. . 

Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem ..................... . 

Institut fi.ir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 
in Berlin-Dahlem ....................................... . 

Institut fi.ir Biochemie in Hann. Munden ..................... . 

ABTEILUNG FUR PFLANZLICHE VIRUSFORSCHUNG ....... . 

Institut fi.ir landwirtsc:haftlic:he Virusforsc:hung in Braunsthweig .. 

Institut fi.ir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem ..... . 

Institut fiir Virusserologie in Braunsc:hweig ................... . 

AUSSENINSTITUTE ....................................... . 

Institut fi.ir biologisc:he Sc:hadlingsbekampfung in Darmstadt ... . 

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

Institut fi.ir Grunlandsc:hadlinge in Oldenburg ................. . 

Institut fi.ir Haddruc:htkrankheiten und Nematodenforsc:hung 
in Munster ........................................... . 

mit AuBenstelle Elsdorf/Rhld. . .......................... . 

A 5 

A 6 

A 12 

A 12 

A 12 

A 12

A 17 

A 19 

A 20 

A 21 

A 27 

A 27 

A 32 

A 36 

A 39 

A 39 

A 41 

A 46 

A 51 

A 55 

A 55 

A 59 

A 64 

A 69 

A 69 

A 15 

A 82 

A 86 

A 86 

A3 



Institut fur Gemiisekrankheiten und Unkrautforsdmng 
in Fischenich ......................................... . 

Institut fur Obstkrankheiten in Heidelberg 

Institut fur Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

Institut fur Zierpflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Institut fur Forstpflanzenkrankheiten in Hann. Munden 

Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und 
Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem ......................... . 

Dienststelle fur Grundsatzfragen in Berlin-Dahlem 

Dienststelle fur Melde- und Warndienst in Berlin-Dahlem ..... 

IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

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

b) Mitgliedschaft bei deutschen, audandischen und inter-

nationalen wissenschaftlichen Organisationen ............. . 

V. Veroffentlidmngen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt ................... . 

b) Veroffentlichungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter ..... . 

A4 

A 92 

A 95 

A 102 

A 108 

A 111 

A 114 

A 114 

A 114 

A 115 

A 115 

A 117 

A 117 

A 117 

A 118 



I. Aufgaben

Die Aufgaben der Bundesanstalt ergeben sich vornehrnlich aus dern Gesetz zum 
Schutze der Kulturpflanzen in der Fassung vom 26. 8. 1949 - Gesetzblatt der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 308 -. Hiernach hat sie die 

Krankheiten und Schadlinge der Kulturpflanzen zu erforschen und zur Durch
fiihrung des Pflanzenschutzes geeignete Verfahren auszuarbeiten und zu pn'ifen. 

Das Forschungsprogramm der Bundesanstalt umfaBt insbesondere: 

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

das Studium der Niitzlinge aus dem Tier- und Pflanzenreich im Hinblick auf 
die biologische Schadlingsbekampfung, 

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

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

die Resistenzforschung einschlieBlich der Resistenzpriifung der Kulturpflan
zensorten gegen pflanzliche und tierische Parasiten, Viren und klimatische 
Einfliisse, die die Grundlage fur eine erfolgversprechende Resistenzziichtung 

zu lieferil hat; 

die Erforschung der Unkrauter und der zu ihrer Bekampfung geeigneten 

Mittel und Verfahren; 

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

die Erforschung der unerwiinschten Nebenwirkungen von Pflanzenschutz
maBnahmen auf die Biozonose und im Hinblick auf die Forderungen der 
Hygiene (Lebensmittelgesetzgebung!). 

Die Bundesanstalt hat somit die wissenschaftlichen Grundlagen fiir einen wir
kungsvollen, hygienisch unbedenklichen und wirtschaftlichen Pflanzenschutz 

durch die Erforschung der Ursachen von Pflanzenschadigungen aller Art und die 
Ausarbeitung von Bekampfungsverfahren zu schaffen. Die Erforschung der Be
dingungen fur die Gesunderhaltung der Kulturpflanzen im weitesten Sinne er
moglicht es, die ihr - neben den Forschungsaufgaben - obliegenden admini
sl.rativen Aufgaben zu erfiillen: Sie hat das Bundesministeriu.m fur Ernahrung, 
Landwirtschaft und Forsten in alien einschlagigen wissenschaftlich-technischen 

Fragen zu beraten und die fachlichen Unterlagen fur die auf dem Gebiete des 
Pflanzenschutzes zu ergreifenden MaBnahmen, insbesondere fiir die Bekampfung 
von GroBschadlingen, fur AbwehrmaBnahmen gegen die Einschleppung aus
liindischer Schadlinge, fur die Ein- und Ausfuhrkontrolle von Pflanzen und 
Pflanzenprodukten, zu liefern. Sie stellt die Zentrale des Pflanzenschutzmelde
dienstes dar, verarbeitet das eingehende statistische Material und fiihrt - als 
unabhangige Instanz - die amtliche Priifung und Anerkennung von Pflanzen

schutzmitteln und -geraten du;rch. 
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Der Anteil der Eigenerzeugung am volkswirtschaftlichen Gesamtverbrauch an 
Nahrungsmitteln betragt in der Bundesrepublik durchschnittlic:h 70 °/o; die feh
lenden Nahrungsmittel mussen eingefuhrt werden. Da auch die tierische Pro
dnktion von dem Umfange der pflanzlichen Erzeugung abhangt, ist der Schutz der 
Kulturpflanzen gegen Krankheiten und Sc:hadlinge, die Ertragsminderungen in 
Hohe von durchschnittlic:h 10 bis 15 °/o verursachen, fur die Nahrungsmittelpro
duktion in ihrer Gesamtheit - ihr Wert wird in der Bundesrepublik for 1965 
mit 28,6 Mrd. DM beziffert - von erheblic:her Tragweite. Die der Bundesanstalt 
obliegende Erforschung der Pflanzenkrankheiten und -sc:hadlinge und der zu 
ihrer Bekampfung geeigneten Moglichkeiten ist - als Voraussetzung fur prak
tische Bekampfungsmaflnahmen - fur die landwirtsc:haftliche Erzeugung aufler
ordentlic:h bedeutungsvoll. Nachdem die nach dem zweiten Weltkriege sprung
haft gestiegene Bevoikerungsdichte zur verstarkten Intensivierung der Boden
nutzung zwingt und neue Krankheiten und Schadlinge eingeschleppt worden 
sind, haben die pflanzenschutzlichen Aufgaben in den letzten Jahren noch zu
genommen; ihre volkswirtschaftlic:he Bedeutung ist noch grofler geworden. 

Abb. 1: Gewachshausanlagen der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirt
schaft in Berlin-Dahlem. 

II. Organisation und Personal

Die Organisation der Bundesanstalt ist auf Seite A 8 des Jahresberichtes 1962 
dargestellt. 
Es wurde angestrebt, die Aufgaben moglichst zweckmaflig, einfach und wirt
schaftlic:h zu erfiillen und Arbeitsuberschneidungen zu vermeiden. Trotz der durch 
die Aufgabenstellung bedingten weitgehenden Gliederung der Anstalt werden 
ihre Arbeiten zentral gesteuert; der Prasident ist den Abteilungs-, lnstituts- und 
Dienststellenleitern gegenuber - auch in fachlichen Angelegenheiten - wei
sungsberechtigt. 
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Gliederung und personelle Besetzung 

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

Leitender Direktor und Professor 

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

Amtskasse (Einheitskasse) 1) 

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

Abteilungen, Institute und Aufleninstitute 

Abteilung fiir Pflanzensdmtzmittel und -gerate 

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

Planung und Leitung der Mittel- und Geratepriifung 
3:3 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr.-Ing. Hans Z e u m  e r ,  Physiko-Chemiker 
Leitender Direktor und Professor 

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

Laboratorium fiir chemische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Wolfram W e i n ma n n, Biochemiker (Diplom-Chemiker) 
Wissenschaftlicher Rat 

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

Laboratorium fiir zoologische Mittelpriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. phil. Paul S t e i n e r , Entomologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

') Die Amtskasse erledigt auch Geschafte fiir: 
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 
die Forschungsanstalt fiir Landwirtschaft, 
die Bundestorschungsanstalt fiir Kleintierzucht, 
das Bundessortenamt und 
das Luftlahrt-Bundesamt. 
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Institut fur Geratepriifung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr.-Ing. Hans K o  c h , Diplom-Ingenieur 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Institut fur Pflanzenschutzmittelforschung 
1 Berlin 33 Dahlem, K6nigin-Luise-StraI3e 19 
Leiter: 
Dr. phil. Walther Fi s c h e r, Chemiker 
Wissenschaftlicher Rat 

Botanische und zoologische Abteilung 

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

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

Institut fiir Zoologie 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. phil. habil. Karl M a y e  r , Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Institut fur Vorratsschutz 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. phil. Walter Fr e y, Entomologe 
Wissenschaftlicher Rat 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

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

Institut fiir Bakteriologie 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin·-Luise-Stra.Be 19 
Leiter: 
Dr. phil. habil. Hermann B o r t e 1 s , Mikrobiologe 
Leitender Direktor und Professor 

Institut fur Mykologie 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-StraBe 19 
Leiter: 
Dr. agr. Wolfgang G e  r 1 a c h ,  Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
\Vissenschaftlicher Oberrat 
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Institut fi.ir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 
Leiter: 
Dr. agr. Adolf K I o k e , Agrikulturchemiker (Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Oberrat, Privatdozent 

Institut fur Biochemie 
351 Hann. Munden, Gottinger Strafle 4 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Hermann S t  e g e m  a n  n ,  org. Chemiker und Biochemiker 
(Diplom-Chemiker) 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Abteilung iiir pflanzliche Virusforschung 

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

Institut fi.ir landwirtschaftliche Virusforschung 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Otto B o d e , Botaniker 
\tVissenschaftlicher Oberrat 

Institut fur gartnerische Virusforschung 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 
Leiter: 
Dr. phil. Hans Us c h d r a w  e i t  , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
wissenschaftlicher Angestellter (bis 31. 8. 1966) 
Prof. Dr. phil. Kurt H e  i n  z e , Entomologe 
wissenschaftlicher Angestellter (ab 1. 9. 1966 mit der vertretungsweisen Leitung 
beauftragt) 

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

Aufleninstitute 

lnstitut fi.ir biologische Schadlingsbekampfung 
61 Darmstadt, Kranichsteiner Strafle 61 
Leiter: 
Prof. Dr. rer. nat. Jost Fr a n z, Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Institut fi.ir Getreide-, Olfrucht- und Futterpflanz.enkrankheiten 
2305 Kiel-Kitzeberg, Schloflkoppelweg 8 
Leiter: 
Dr. phil. Klaus B u h  1 , Phytopathologe (Diplom-Landwirt) 
Wissenschaftlicher Oberrat 
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lnstitut fur Griinlandschadlinge 
29 Oldenburg i. 0., Philosophenweg 16 
Leiter: 
Dr. phil. Hans M a e r c k s , Zoologe 
Wissenschaftlicher Rat 

Institut fur Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
44 Miinster/Westf., Toppheideweg 88 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Werner S t  e u d e  I, Zoologe 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Aufienstelle 
5153 Elsdorf/Rhld. 
Zuckerfabrik Pfeifer & Langen 
Leiterin: 
Dr. agr. Rosmarin T h i e  I e m  a n  n , Phytopathologin (Diplom-Landwirtin) 
wissenschaftliche Angestellte 

Institut fur Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung 
5035 Fischenich, Kreis Koln, Marktweg 60 
Leiter: 
Dr. phil. Hans O r t h , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Institut fur Obstkrankhetten 
69 Heidelberg, Tiergartenstrafie 20, Postfach 269 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Alfred S c h m i d I e , Mykologe 
WissenschaJtlicher Oberrat 

Institut fur Rebenkrankheiten 
555 Bernkastel-Kues, Briiningstrafie 84 
Leiter: 
Dr. der Bodenkultur Wilhelm G a r t  e I , Phytopathologe (Diplom-Ingenieur) 
Wissenschaftlicher Oberra.t 

Institut fur Zierpflanzenkrankheiten 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafie 19 
Leiter: 
Dr. rer. hort. Walter S a u  t h o  f f, Phytopathologe (Diplom-Gartner) 
Wissenschaftlicher Rat 

Institut fur Forstpflanzenkrankheiten 
351 Hann. Munden, Kasseler Strafie 22 
Leiter: 
Prof. Dr. phil. habil. Herbert Z y c h a , Botaniker 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Allgemeine zentrale Einrichtungen 

Bibliothek 
33 Braunschweig, Messeweg 11/12 
Leiter: 
Dr. phil. habil. Johannes K r a u s e
wissenschaftlicher Angestellter 
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Bibliothek und Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten 
und Pflanzenschutz 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Wolfrudolf L a ux 
wissenschaftlicher Angestell ter 

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

Bildstelle 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 
Leiter: 
Ernst S c h ii. I o w 
technischer Angesteilter 

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

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

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

Dienststelle fur Melde- und Warndienst 
1 Berlin 33 Dahlem, Konigin-Luise-Strafle 19 
Leiter: 
Dr. rer. nat. Albert H ii. r 1 e 
Wissenschaftlicher Oberrat 

Anzahl der Mitarbeiter (am 1. Juli 1966) 

73 wissenschaftliche Mitarbeiter 
( ohne Instituts- und Dienststellenleiter) 
- hiervon 4 aus Zuwendungen Dritter 

und 10 aus DFG-Mitteln -

299 technische Hilfskrafte (einschliefllich Arbeiter) 
- hiervon 15 aus Zuwendungen Dritter

und 26 aus DFG-Mitteln -

10 Doktoranden und Volontii.rassistenten 

73 Verwaltungs- und Kassenbeamte bzw. -angestellte 
( einschliefllich Stenotypistinnen) 
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III. Forschung

Abteilung Hir Pflanzenschutzmitte1 und -gera.te 

lnstitut iiir Pflanzenschutzmittelpriifung 

Laboratorimn fiir chemische Mittelprilfung in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Entwicklung einer Methode zur Bestimmung von Riickstanden chlorierter
Kohlenwasserstoffe in Mohren (neu)

Die Analytik chlorierter Kohlenwasserstoffinsektizide in Mohren ist von un
veranderter Aktualitat. Die Hochstmengenverordnung erlaubt die Anwen
dung der persistenten Insektizide Aldrin und Dieldrin nicht, Riickstande die
ser Stoffe in der Mohre sind daher nicht zulassig. Die Kontrolle auf ver
ordnungswidrige Behandlungen der Mohre ist insbesondere im Hinblick auf
die umfangreiche Verwendung als Babynahrung wichtig. Ferner besteht die
Gefahr, da13 die Mohre diese Verbindungen aus dem Boden aufnimmt, wenn·
dieser aus einem anderen Grunde damit behandelt worden war.

Fur breitangelegte Kontrolluntersuchungen war eine Methode erforderlich,
die nicht durch den schwankenden Gehalt der Mohre an atherischen Olen
usw. gestort wird. Keine der bisher bekannten Methoden war in allen Fal
len, bei allen Mohrensorten, sicher anwendbar. Es wurde nun eine saulen
chromatographische Reinigung entwickelt, die mit Sicherheit alle St6rstoffe
ausschaltet und bei einer anschlie13enden Diinnschichtchromatographie bereits
eine einwandfreie Aussa.ge iiber das Vorliegen oder Nichtvorliegen von
Aldrin, Dieldrin, Heptachlor, Heptachlorepoxid, DDT und Lindan erlaubt. Die
Nachweisgrenze dieser Methode liegt bei 0,05 ppm. Durch eine anschlie13ende
gaschromatographische Analyse kann die Nachweisgrenze bis auf 0,005 ppm
herabgedriickt werden. (W. Weinmann)

2. Methode zur Bestimmung von CaptanriicksUi.nden auf verschiedenem Ernte
gut (neu)

Die amerikanische Methode zur Bestimmung von Captanriickstanden wurde
iiberarbeitet und in ihren Einzelheiten praziser festgelegt. Ferner wurde ihre
Anwendung auf die Untersuchung von Weintrauben, Tomaten, Apfeln und
Gurken ausgedehnt. Die Untersuchungsbedingungen fur die genannten Ernte
giiter wurden in einer DFG-Methode niedergelegt. (W. Weinmann)

3. Methode zur Bestimmung von Dinitrophenolester in Handelspraparaten (neu)

Die Dinitrophenole liegen in den Handelspraparaten meist als Ester der
Crotonsaure, der Dimethylacrylsaure und der Essigsaure vor. Die vollstan
dige Spaltung der Esterbindung ohne Storung der danach erforderlichen
Dinitrophenolbestimmung bereitete bisher Schwierigkeiten durch Neben
produkte der Verseifung.

Es wurde ein Verseifungsreagenz auf Basis des Diathylenglycols entwickelt,
das in kurzer Zeit das Dinitrophenol quantitativ frei macht und die anschlie
Bende Bestimmung des Phenols auf potentiometrischem Wege oder gravi
metrisch iiber das Nitronderivat nicht beeinflu13te. (E. Finger)
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4. Methode zur Bestimmung des Dampfdrucks von Wuchsstoffherbiziden (neu)
Schaden in landwirtschaftlichen Kulturen durch Wuchsstoffherbizide, die in
benachbarten Kulturen angewandt worden waren, hatten sich in den letzten
Jahren gehauft. Ursache dafur sind, neben abgewehten Spriihnebeln, Gas
wolken des Herbizids. Der Bestimmung des Dampfdruckes der verschiedenen
Wuchsstoffester kam daher besondere Bedeutung zu.

Es wurden Versuche mit den verschiedenen Methoden der Dampfdruck
bestimmung durchgefuhrt. Hierbei zeigte es sich, daB die Uberfiihrungs
methode am zweckma.Bigsten ist, da nicht die prazise Bestimmung des
Dampfdrucks des Wirkstoffes interessant ist, sondem die des Wirkstoffes
und seiner verschiedenen, als Verunreinigungen vorliegenden Isomeren in
Gegenwart d.er Beistoffe d.er Formuliernng des Praparates (insbesondere der
Li:isungsmittel). Durch eine fraktionierte Uberfiihrung der fliichtigen Bestand
teile des Praparates und gesonderte Bestimmung des Gehaltes an Phenoxy
alkansauren auf chemischem Wege, in Kombination mit einer biologischen
Priifung der Wuchsstoffwirksamkeit, konnte eine den praktischen Verhalt
nissen Rechnung tragende Bestimmung des Dampfdruckes dieser Herbizide
erfolgen. (W. Weinmann und E. Finger)

5. Methode zur Bestimmung des Metal.dehyds in Schneckenfertigkodern (neu)
In den letzten Jahren haben die Mittel zur Bekampfung der Schnecken zu
nehmende Bedeutung gehabt. Es ersc:hien daher sinnvoll, die Methode zur
Kontrolle dieser Praparate zu verbessern. Das in seiner Zusammensetzung
stark schwankende Ki:idermaterial betragt fast das Zwanzigfache des Wirk
stoffgehaltes und beeinfluBt daher dessen Analyse. Durch eine abgeanderte
Extraktion und potentiometrische Titration auf einen festgelegten pH-Wert,
dessen Lage in gri:iBeren Versuchsserien ermittelt wurde, konnte die bis
herige Methode wesentlich verbessert werden. (W. Weinmann)

6. Methode zur Bestimmung des Nikotingehaltes in Handelspraparaten (neu)
Die bisherige Analysenmethode zur Bestimmung von Nikotin in Pflanzen
schutzmitteln war eine veraltete, gravimetrische Methode mit allen Nach
teilen dieser Analysentec:hnik. Eine Uberarbeitung und Modemisierung der
Analytik schien erforderlich. Es konnte eine vergleichsweise rasche und zu
verlassige Bestimmung auf folgendem Wege erreicht werden:

Durch Wasserdampfdestillation in alkalischem Milieu wird das Nikotin aus
der Formulierung ausgetrieben und nach Ausschiitteln aus der Auffang
losung mit Pikrolonsaure konduktometrisch titriert. Die Titrationskurve ist
auBerordentlich scharf und erlaubt eine prazise Auswertung des Gehaltes an
Reinnikotin. (W. Weinmann)

1. Methode zur Bestimmung von Schwefel in Pflanzenschutzmittelpraparaten,
insbesondere des Anteils an 6-µ-Teilchen (neu)

Die bisherige Bestimmung des Schwefels in den verschiedenen Pflanzen
schutzmitteln erfolgte noch durc:h eine gravimetrische Bestimmung des Sulfat
gehaltes nach Oxidation. Es war wlinschenswert, dieses sehr zeitraubende
Verfahren zu ersetzen. Nachdem verschiedene chelatometrische Titrationen
des Schwefels erprobt worden waren, wurde schlieBlich das Verfahren des
CPAC) iibemommen, den Schwefel durch Behandeln rnit Natriumsulfit usw.

') Collaborative Pesticides Analytical Committee of Europe 
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in das Thiosulfat zu iiberfuhren und dieses jodometrisch zu bestimmen. Die
ses Vorgehen hat insbesondere den Vorteil, daB der Schwefel in der Sus
pensionslosung eines Versuchs zur Bestimmung des Anteils an 6-p-Teilchen 
unrnittelbar bestimmt werden kann. (W. Weinmann) 

8. Arbeiten zur Entwicklung einer spezifischen Methode zur Carbamatbestim

mung in Handelspraparaten

Die Arbeiten des Vorjahres zur Entwicklung einer rascheren und spezifischen
Methode zur Bestimmung von Propham, Chlorpropham und BiPC konnten
im Berichtsjahr abgeschlossen werden. An die Stelle der zeitraubenden kolori
metrischen Methode mit vorangegangener Diazotierung und Kupplung der
Verbindungen zum Farbstoff tritt die Methode der Bromierungstitration.
Nach einer sauren Hydrolyse, deren Bedingungen genau festgelegt wurden,
wird das entstehende Anilin bromiert und der BromiiberschuB jodometrisch
mittels einer Polarisationstitration mit Natriumthiosulfat zuriicktitriert.

(E. Finger) 

9. Untersuchung von Proben auf Pilanzenschutzmittelrilckstande

Auch in diesem Berichtsjahr wurden auf dem Wege der Amtshilfe Proben
auf Pflanzensdmtzmittelruckstande untersucht. Die Einfuhr- und Vorrats
stelle des Bundes sandte einige Weizenproben mit der Bitte um Unter
sudmng auf Llndan- und DDT-Riickstande, die Bundesforschungsanstalt fur
Milchwirtschaft Kiel mehrere Grasproben, die bei Versuchstieren zu Todes
fallen gefuhrt hatten, das Institut fur Gemiisekrankheiten und Unkraut
forschung der Biologischen Bundesanstalt einige Mohrenproben zwecks Un
tersuchung auf Riickstande chlorierter Kohlenwasserstoff-Insektizide sowie
eine gr6Bere Anzahl von Bodenproben (letztere konnten jedoch nur teilweise
ausgewertet werden, da sie in der Enge des chemischen Laboratoriums fur
Mittelpriifung sich sekundar mit Aldrin verunreinigt hatten).

(W. Weinmann) 

I 0. Lagerungsversuche mit Proben filr die Rilckstandsuntersuchung (neu) 

Die Laboratorien, die sich mit der Bestimmung von Pflanzenschutzmittelriick
standen befassen, sind nur in den seltensten Fallen in der Lage, die meist 
innerhalb kurzer Zeit anfallenden Proben sofort zu untersuchen. Die Frage, 
in welcher Form diese Proben gelagert werden konnen, ohne daB Riick
standsverluste auftreten, ist daher von Bedeutung. Am einfachsten ware die 
Aufbewahrung im tiefgefrorenen Zustand in handelsiiblichen Kiihltruhen. Es 
bestand jedoch bisher dariiber Unklarheit, inwieweit dabei ein Abbau der 
Wirkstoffe erfolgt und in welchen Behaltern das Material aufbewahrt wer
den kann, ohne daB eine Wanderung des Wirkstoffes in das Beha.Itermate
rial hinein stattfindet. Es wurden daher im Berichtsjahr Lagerungsversuche 
mit Salat - stellvertretend fur Blattgemiise - und Apfeln - stellvertretend 
fur Kernobst - in der Kiihltruhe mit Kunststoff- und Glasbeha.Itern durch
gefuhrt. Die Proben wurden wie ublich vor dem Einfrieren auf die ge
wiinschte Analysenprobe von 100 oder 200 g gebracht, da nach dem Einfrie
ren und Auftauen eine genaue Probenahme nicht mehr erfolgen kann. Das 
Material befindet sich dadurch in einem grobgeschnittenen Zustand. In ge
sonderten Versuchen wurden die geeigneten Bedingungen ermittelt, unter 
denen das Untersuchungsmaterial gleichma.Big mit Wirkstoff beladen werden 
kann, ohne allzugroBe Entfernung von den praktischen Bedingungen. Die 
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Proben wurden mit Malathion behandelt, das aus verschiedenen Grunden 
als besonders geeigneter Indikator fiir die Bestandigkeit der Wirkstoffriick
stande betrachtet wurde. Sie wurden vor dem Einfrieren zum Zeitpunkt Null 
untersucht und dann in Abstanden von mehreren Wochen iiber eine Zeit von 
insgesamt 4 Monaten. Die Versuche zeigten, daB an Stelle des schweren und 
unhandlichen Glases Kunststoff des Typs Polystyrol verwendet werden kann 
und daB wahrend der gesamten Lagerungszeit keine Verluste an Malathion
wirkstoff eintraten. (W. Weinmann) 

11. Teilnahme an Enquete-Untersuchungen im Rahmen des CPAC

Die deutsche Delegation war innerhalb des CP AC aufgefordert worden, bei
der Uberpriifung einiger Analysenmethoden fiir die Kontrolle von Pflanzen
schutzmitteln mitzuwirken und an Enqueten teilzunehmen oder sie zu leiten.
In diesem Zusammenhang wurden die Arbeiten des Vorjahres iiber die
Analytik von Trichlorphonpraparaten fortgesetzt und Prii.parate- und Wirk
stoffproben versandt. (W. Weinmann)

12. Mitarbeit im Rahmen der EWG, SachverstandigenausschuB iiir Analysen
methoden der Rilckstande

In Fortsetzung der Arbeiten des Vorjahres wurde die Malathionmethode
unter unserer Leitung in Zusammenarbeit mit Frankreich und Italien be
arbeitet. Es wurden praktische Untersuchungen an Apfeln und Salat durch
gefiihrt, wobei die Proben von uns verwandt wurden. Auf verschiedenen
Riickstandsniveaus und z. T. auf verschiedenen Sorten wurden die Riick
stande vergleichend bestimm.t. Es konnte eine sehr befriedigende Uberein
stimmung der Ergebnisse erzielt, und die Versud1e konnten abgeschlossen
werden. Die Genauigkeit der Methode betrii.gt etwa ± 0,3 ppm im Bereich
0,5-15 ppm. AnschlieBend iiberpriiften wir noch die Anwendbarkeit der
Methode auf andere Untersuchungsmaterialien. Zur Untersuchung wurden
herangezogen: Weifikohl, Gurke, Kirsche, Pflaume, Birne und Pfirsich.

(H. Zeumer und W. Weinmann) 

b) Im Beridltsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Arbeiten zur Entwicklung einer Untersudlungstechnik filr chlorierte Kohten
wasserstoffrilckstande in landwirtschaftlich genutzten Boden

In einigen Fallen hat sich deutlich die Gefahr gezeigt, daB unbehandeltes
Erntegut mit Riickstii.nden chlorierter Kohlenwasserstoff-Insektizide behaftet
war, die dem Boden in friiheren Behandlungen, zu anderen Kulturen, zuge
fiigt worden waren. Die Untersuchung der landwirtschaftlich genutzten Boden
auf derartige Riickstii.nde ist daher von groBer Bedeutung. Keine der bisher
bekannten und hier uberpriiften Methoden war geeignet, derartige Riick
stande qualitativ und quantitativ sicher zu bestimmen. Durch Verwendung
von Ultraschall zur Extrak.tion der Riickstii.nde aus dem Boden und durch
diinnschichtchromatographische Reinigung wurde bereits eine halbquantita
tive Bestimmung der Wirkstoffe Aldrin, Dieldrin, Lindan, Heptachlor, Hepta
chlorepoxid und DDT bis zu 0,05 ppm herab moglich. Durch anschlieBende
gaschromatographische Analyse konnte die Nachweisgrenze fiir die genann
ten Stoffe bis auf 0,005 ppm herabgedriickt werden. Die Methode hat sich
bisher in der Untersuchung von etwa 100 Bodenproben bewii.hrt, jedoch sind
weitere Untersuchungen erforderlich. (W. Weinmann)
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2. Methode zur Bestimmung von chlorierten Kohlenwasserstoff-Insektiziden im
Oberflachenwasser (neu)

Die persistenten chlorierten Kohlenwasserstoff-Insektizide stellen eine mog
lidle Verunreinigung des Oberflachenwassers dar. In auslandischen Arbeiten
ist wiederholt von derartigen Kontarninationen berichtet worden. Die Situa
tion in der Bundesrepublik kann nur durch breitangelegte Untersuchungen
geklart werden. Fur derartige Untersuchungen ist eine nicht zu komplizierte
und nicht zu hohe apparative Anforderungen stellende Methode die Voraus
setzung. Eine derartige Methode wurde im Berichtsjahr entwickelt. Sie be
steht aus einer relativ einfachen Extraktion in Verbindung mit ein,er saulen
chrornatographischen plus diinnschichtchromatographischen Reinigung und
erlaubt die halbquantitative Bestimmung der Wirkstoffe Aldrin, Dieldrin,
Lindan, DDT, Heptachlor, Heptachlorepoxid von 0,1 ppb an aufwarts (ppb =
parts per billion). Die Methode wurde auf Fluflwasser (der Oker, der Sdmn
ter und der Wabe) sowie auf Wasser von Fischteichen erfolgreich angewandt.
Durch eine anschlieflende gaschromatographische Analyse diirfte die Emp
findlichkeit nodl um zwei Zehnerpotenzen gesteigert werden konnen und da
mit der Bereich der ppt (= parts per trillion) zuganglich werden. Diese Unter
suchungen sollen noch durchgefuhrt werden, (W. Weinmann)

3. Methode zur Bestimmung von Harnstoffherbiziden in Handelspraparaten

Das analytische Verfahren der Bromierungstitration in nichtwaflrigen 16-
sungsmitteln hatte sidl bei der Bestimmung der Carbamate in einer Reihe
von Fallen als nutzlich erwiesen. Es wurden Versuche aufgenommen, auf
dem gleichen Wege auch die verschiedenen Harnstoffherbizide in ihren Pra
paraten zu bestimmen. Bisher gelang es, Monuron und Diuron auf diesem
Wege rasch in ihren Formulierungen zu bestimmen. Die Arbeiten zur Ver
vollkomrnnung zu einer Analysenmethode gehen weiter. (E. Finger)

4. Methode zur Bestimmung von Cumarinwirkstoffen in Fertigkodern und
Streupulvern (neu)

In den Fertigkodern liegen die Cumarinwirkstoffe nur in einigen hundertstel
Prozent vor. Hierdurch sowie durch die stark wechselnde Zusammensetzung
des Kodermaterials wird die Analyse stark ersd1wert. Da insbesondere die
Hersteller von Rattenfertigkodern haufig kleine Firmen mit begrenzter Lei
stungsfahigkeit und Produktionskontrolle darstellen, war eine Verbesserung
der Analytik dieser Gruppe von Handelspraparaten dringend erforderlich.
In umfangreichen Untersuchungen wurden fur die Wirkstoffe Warfarin,
Cumachlor und Cumatetralyl geeignete Extraktions- unct· saulenchromato
graphische Reinigungsbedingungen entwickelt. Bei diesen komplizierten
Analysen erwies sich eine Apparatur zur kontinuierlichen UV-Messung des
Sauleneluates als auflerordentlich niitzlich. Warfarin und Cumatetralyl konn
ten ohne nennenswerte Umlagerung und Isomerisienmg an Aluminiumoxid
unter Verwendung von Methylenchlorid/Methylenchlorid + 10 0/o Dioxan
von den storenden Verunreinigungen getrennt werden. Die endgiiJtige Be
stimmung erfolgt photometrisch im UV. Cumachlor konnte an einer Kiesel
gelsaule mit den bereits genannten Losungsmitteln von den Storstoffen ge
trennt werden. Die genannt�n Methoden konnen auch auf die entsprechenden
Streupulver angewandt werden. Die Untersuchungen gehen weiter, da die
Ergebnisse noch der Abrundung bediirfen. (W. Weinmann)
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5. Untersuchungen ilber die Verunreinigung der landwirtschaftlich genutzten
Boden durch die zulassigen Anwendungen von chlorierten Kohlenwasser
stoff-Insektiziden (neu)

Auf dem Versuchsfeld in Braunschweig wurden samtliche z. Z. zulassigen
Verfahren der Anwendung von chlorierten Kohlenwasserstoff-Insektiziden
gepriift, bei denen die Wirkstoffe in den Boden gebracht werden oder in den
Boden gelangen konnen. Es sollte dabei festgestellt werden, inwieweit durch
sie eine Kontamination des Bodens erfolgt und inwieweit sich eine derartige
Kontamination auf empfindliche Folgekulturen auswirken kann. Zurn Einsatz
kamen Saatgutpuder, die rnit Lindau, Dieldrin, Aldrin oder Heptachlor kom
biniert sind, StreumitteI auf Basis Aldrin, Heptachlor oder Lindau sowie
Gieflmittel auf Basis der Wirkstoffe Aldrin, Lindan und Lindan + DDT, je
weils nach den Empfehlungen fiir die Kulturen Kohl, Zwiebel und Riibe.

Es zeigte sich dabei, dafl die kombinierten Beizen und Saatgutpuder keine
mit der bisherigen Methode nachweisbaren Riickstande im Boden hinter
lassen und in dem jeweiligen Erntegut die Riickstande kleiner oder gleich
0,01 ppm sind. Bei den Streumitteln jedoch verblieben im Boden deutlic:b.
Riickstande, die - aufler bei Lindau - 0,01 ppm meist iiberschritten und
beim Streukonzentrat sogar auf 0,1-0,5 ppm Aldrin bzw. Dieldrin austie
gen. Die Gieflmittel zu WeiBkohl hinterlieflen Riickstande in der Groflen
ordnung von 0,01-0,025 ppm Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und 0,004 ppm
Lindan. Im Kohl konnten jedoch in keinem der Fa.He Riickstande nachgewie
sen werden. Die genannten Ergebnisse sind nur als vorlaufig zu betrachten,
die Versuche miissen fortgefiihrt werden. (W. Weinmann)

Laboratorium filr botanische Mittelpriifung in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

Bekampfung submerser Wasserpflanzen und Untersuchungen ilber den Ver
bleib der Herbizide im Wasser

Die Untersuchungen iiber die Bekampfung von submersen Wasserpflanzen 
sind abgeschlossen worden, soweit sie den Wirkstoff Paraquat betreffen. In 
Laboratoriums-, Gewachshaus- und Freilandversuchen konnte nachgewiesen 
werden, dafl der Wirkstoff und das Praparat wenig toxisch fiir Wasser
bewohner sind. Der EinfluB auf die Sauerstoffbilanz eines behandelten Ge
wassers kaun dagegen sehr einschneidend sein. Es wird deshalb empfohlen, 
mit dem Praparat nur Teilbehandlungen im Abstand von 8-10 Tagen vor
zunehmen. Die Absorption und Inaktivierung des Wirkstoffes erfolgt schnell 
und in Abhangigkeit von der Menge der Schwebestoffe im Wasser. 

(H. Johannes) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Laufende Agarfolientests zur Prilfung von Beizgeraten durch Feststellung der

Verteilung der Beizmittel auf dem Saatgut

Die Entwicklung auf dem Sektor .,Feuchtbeizgerate" geht langsam, aber ste
tig weiter. Mit der Anerkennung von quecksilberfreien Beizrnittein wird ein
neues Problem aufgeworfen. Der Nachweis dieser neuen Wirkstoffe im
Agarfolientest alter Art ist nicht moglich. Es sind deshalb Unterlagen not-
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wendig, die sich auf die Zusammensetzung des Nahrbodens beziehen. Weiter 
mi.issen empfindliche Testpilze ge.funden werden. Der ,,Schmalspurcharakter"
der neuen Wirkstaffe fordert praktisch auch Spezialtestpilze, die nur fi.ir
einen Wirkstaff verwendet werden konnen. (H. Johannes)

2. Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der Aufwandmenge von Boden
herbiziden vom Bodentypus

Die Wirkung van Badenherbiziden ist in erheblichem MaBe van der Boden
art abhangig. Dabei kann je nach Bodenart die herbizide Wirkung ader auch
die Phytotoxizitat eines soichen Wirkstoffes verandert werden. Bei der
praktischen Anwendung dieser Stoffe ergeben sich hieraus entweder unge

ni.igend herbizide Effekte ader Schaden an Kulturpflanzen., sofern im selek
tiven Anwendungsbereich gearbeitet wird.

Da die Zusammenhange heute noch weitgehend unbekannt sind, kann z. Z.
lediglich eine grobe Klassifizierun.g der Boden entsprechend ihrer Textur in
leichte, mittelschwere und schwere Boden und e,ine solche entsprechend
ihrem Gehalt an organischer Substanz, z. B. in humusarme, humushaltige
usw. bis anmoorige und Moorboden, erfoigen. Dieser Einteilung der Boden
typen folgend werden fi.ir Bodenherbizide gestaffelte Aufwandmengen an
gegeben. Es ist jedoch bekannt, daB sich dieses Verfahren nicht in allen
Fallen bewahrt.

Es ist Ziel der langfristigen Untersuchungen, Beitrage zur Klarung der viel
faltigen Einfltisse zu liefem, denen die Bodenherbizide in den unterschied
lichen Bodentypen unterliegen. Gleichzeitig sollen fi.ir Pri.ifstellen und Prak
tiker Methaden erarbeitet werden, nach denen eine treffende Charakteristik
der Boden und eine entsprechend genaue Zuordnung der richtigen Aufwand
menge von Bodenherbiziden moglich ist. (H. Johannes und H. Lyre)

3. Untersuchungen Uber die Keimungsphysiologie einiger Ackerunkrauter und
Ruderalpilanzen

Beim Einsatz von Herbiziden konnen in der Regel nur dann gute Bekamp
fungserfolge erzielt werden, wenn ihr Einsatz entsprechend dem Wirkungs
charakter der Herbizide der Biologie der Unkrauter angepaBt ist. Dabei ist
neben einer genauen K;enntnis der allgemeinen Lebensbedingungen der Un
krauter speziell eine solche der Keimungsphysialagie besonders wichtig.

Nachdem in den letzten Jahren die Pri.ifungen von Totalherbiziden in erheb
lichem Umfange zugenommen haben, ist es notwendig, auch, die Keimungs
physiologie der auf nicht landwirtschaftlich genutzten Flachen bzw. Unland
vorkommenden Ackerunkrauter und Ruderalpflanzen genauer kennenzu
lernen. (H. Lyre)

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

Im Rahmen der Arbeiten in der Arbeitsgruppe ,,Methoden" des .,European
Weed Research Council" werden Methoden ausgearbeitet, die eine Spezial
diagnose von Herbizidri.ickstanden ermoglichen sollen. Um dieses Ziel bald
zu erreichen, hat der Unterzeichnete als Vorsitzender der internationalen
Arbeitsgruppe die bisher bekannten Wirkstoffe auf dte angeschlossenen
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Lander so verteilt, da.fl immer zwei Lander an einem Wirkstoff parallel arbei
ten. Wahrend sich die Arbeit vorerst mit der Methodik befaflte, liegen nun 
erste Ergebnisse vor. (H. Johannes) 

5. Untersuchungen Uber die Bekampfungsmoglichkeiten von Ruderalpflanzen
mit Totalherbiziden

Nach jahrelangem Einsatz von Natriumchlorat als nahezu einzigem Wirk
stoff fiir Totalherbizide fiihrte die in den letzten Jahren erfolgte stiirmische
Entwiddung neuer, auf organischer Wirksto.ffbasis aufgebauter Totalherbi
zide zu v6llig neuen Problemen. Schwerwiegend ist hierbei das Problem der
Selektion einzelner Ruderalpflanzen, weil es moglich ist, dafl trotz einer
guten Breitenwirkung eines Praparates nicht geniigend Bekampfungserfolge
eintreten. Die Ursachen dieser Erscheinungen liegen einmal in einer morpho
logischen oder physiologischen Resistenz von Ruderalpflanzen den verschie
denen Wirkstoffen gegeniiber, zum anderen spielt auch der Behandlungs
termin eine entscheidende Rolle.

Im Hinblick auf eine richtige Bewertung von Totalherbiziden im Rahmen der
amtlichen Pflanzenschutzmittelpriifung mufl fiir jede einzelne Unkrautart
der optimale Behandlungstermin in Relation zum Wirkstoff bekannt sein.
Aus dieser Kenntnis sind Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Herbizi
den auf Nichtkulturland zu erstellen, die die Grundlage fiir die Ausarbeitung
von Bekampfungsmethoden sowie fiir die Priifung und Bewertung von Total
herbiziden sein miissen. (H. Lyre)

Laboratorium fiir zoologische MittelprUfung in Braunsch.weig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

Auswertung von Untersuchungen Uber die Bedeutung von Schutzpflanzungen
und Wildhecken fiir die Verbreitung von Virusvektoren im Zuckerriibenbau

Im Rahmen eines Forschungsprojektes, welches iiber obiges Thema am 
Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz in Mainz durchgefiihrt warden war, 
verblieb noch die Auswertung eines umfangreichen Tiermaterials, die im 
Berichtsjahre durchgefiihrt wurde. Als Ergebnis der Untersuchungen konnte 
festgestellt werden, daB die Geh6lzarten der Schutzpflanzungen ebenso wie 
die der Wildhecken zur Vermehrung bzw. Ausbreitung der die Riibenvergil
bung verursachenden Blattlausarten Myzus persicae Sulz. und Aphis fabae 
Scop. (bzw. Aphis-fabae-Gruppe) nicht oder nur unbedeutend beitragen. Dem
gegeniiber sind im Unterwuchs der Geholze einige Unkrautarten regelmaBig 
vertreten, die als giinstige Sommerwirte fur die genannten Vektoren in Be
tracht kommen und eine Vermehrung und Ausbreitung dieser Blattlause 
ermoglichen. Als pflanzenschutzliche Ma13nahme wird hi.er eine selektive 
Unkrautbekampfung mit chemischen Herbiziden in Frage kommen. Eine Ver
offentlichung der Untersuchungen ist vorgesehen. (W. Herfs) 

b) Im Berich.tsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen Uber die Hohe von Bromophosriickstanden in Mohren
In Weiterfiihrung der im Vorjahre begonnenen Versuche zur Behandlung von

M6hren gegen die M6hrenfliege (Psila rosae Fb.) konnten die dabei erzielten
Ergebnisse bestatigt werden: Nach einer Flachenbehandlung mit einem bro-
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mophoshaltigen Streumittel, welches vor der Saat in einer Aufwandmenge 
von 150 kg/ha ausgebracht worden war, konnten 113 Tage nach der Saat 
keine Bromophosriickstande in Friihmohren der Sorte ,Nantaise' mehr nach
gewiesen werden. Die Versuche werden fortgesetzt. 

(E. Mosebach und W. Herfs) 

2. Untersuchungen iiber die Hohe von Bromophosrlickstanden in Radieschen

An Radieschen ist die Kleine Kohlfliege (Chortophila brassicae Bche.) ein
haufiger Schadling, fur <lessen Bekampfung ebenfalls Bromophospraparate
von Interesse sind. Auf Grund der bisherigen Versuche wurden nach ein
maliger GieBbehandlung nach dem Auflaufen nach 67 Tagen in Radieschen
der Sorte ,Halbrot-ha1bweiB' Bromophosriick.stande von 15 bis 20 ppm fest
gestellt, was fruheren Vorversuchen in der Grofienordnung entsprach. Die
Untersuchungen werden fortgesetzt. (E. Mosebach und W. Herfs)

3. Verbesserung der Papierabdruckmethode zur Auswertung von Bekampfungs

versuchen mit Akariziden

Eine bei der Auswertung von Spinnmilben-Bekampfungsversuchen gebrauc:h
liche Methode ist die sogenannte Papierabdruckmethode, bei der die zu
untersuchenden Blatter zwischen ein gefaltetes Blatt Papier gelegt und durch
eine Walze gedreht werden, um h.emach die so entstandenen Abdriicke der
Spinnmilbenstadien auszuzahlen. Diese Methode wird sehr unterschiedlich
beurteilt, ist jedoch wert, weiter vervollkommnet zu werden. Die Brauch
barkeit dieser Methode hangt weitgehend von einem moglichst konstanten
Verhaltnis der Anzahl der erzielbaren Abdriicke zum Gesamtbesatz des Blat
tes ab. Durch den Gebrauch eines geeigneten Papiers bei der Herstellung
der Abdriicke sowie eine zweckmafiige Konservierung der Abdriicke lassen
sich die Genauigkeit der Methode und ihr Anwendungsbereich verbessem.

(W. Herfs) 

Institut fiir Geratepriifung in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forsdmngsvorhaben:

Einrichtung zur Priifung des Leistungsbedarfs bei Pumpan und Geblasen

Fiir den von der Firma Conz in Hamburg beschafften Antriebs-Pendelmotor 
mit Anzeigeeinrichtung zur Drehmomentenbestimmung und damit zur Fest
stellung der Leistungsaufnahme bei Pumpen und Geblasen fur Pflanzenschutz
zwecke unter den verschiedensten Belastungen wurden eine Serie von Ver
stelleinrichtungen und Verbindungselementen entwickelt, die eine zweck
mafiige und schnelle Untersuchung der Pumpen und Geblase gewahrleisten. 

(H. Koch) 

b) Im Berichtsjahr lauiende Forschungsvorhaben:

1. Entwicklung neuer Prlifmethoden und -einrichtungen flir die Priifung von
Pflanzenschutzgeraten und -gerateteilen

Die laufend anfallenden Aufgaben hiingen von der Art der zur Priifung an
gelieferten Gerate oder Gerateteile ab. (H. Koch)
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2. Untersuchungen an Dralldiisen von Pflanzenschutzgeraten mit unterschied
lichen Bohrungen, Drallkorpern und Drallkorperabstanden

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

3. Feststellung von Verschlei6werten an Dusen und Pumpen

Auch die Kenntnis der Lebensdauer von Dusen und von Pumpen fiir Pflan
zenschutzzwecke ist von grofler wirtschaftlicher Bedeutung.

Die 1965 begonnenen VerschleiBversudle, die bereits Sdiliisse auf die Art
der Zunahme des VerschleiBes zulieflen (s. Bericht 1965, S. 25). wurden nach
mehrmonatiger Unterbrechung Ende 1966 fortgesetzt. Weitere Ergebnisse
liegen noch nicht vor. (H. Koch)

Institut iilr Pilanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen iiber die Wirkung von Saatgutbeizmitteln gegen den Er
reger der Schwarzbeinigkeit an W eizen ( 0 p h i o b o I u s g r a m i n i s )

In den Gefa.Bversuchen hat von den gepriiften Fungiziden Zineb am besten
gewirkt und in einer Aufwandmenge von 400 g/dz eines 65 °/oigen Praparates
in 4 Versuchen die Wurzelfaule durch Ophiobolus graminis um durchschnitt
lich 70 °/o gesenkt. Im Gegensatz dazu wurde in Feldversuchen nur eine
unbedeutende Wirkung erzielt. Es ist jedoch zu erwarten, daH durch die
Beizung in Verbindung mit einer guten Nahrstoffversorgung die Schwarz
beinigkeit stark reduziert werden kann. (G. Schuhmann)

2. Untersuchungen iiber die chemische Bekampfung des Zwergsteinbrand
erregers ( T ii l e t i a c o n t r o v e r s a ) an W eizen

Von den gepriiften Saatgutbeizmitteln zeigten wiederum die hexachlor
benzolhaltigen Praparate den besten Bekampfungserfolg gegen den Zwerg
steinbrand und waren auch Pentachlornitrobenzol iiberlegen. Ihre Wirksam
keit betrug durchschnittlich 96 °/o. Oberflachenbehandlungen des Bodens mit
Hexachlorbenzolpraparaten waren bis etwa 4 Wochen nach dem Auflaufen
des Winterweizens voll wirksam. Nach dem Erreichen des Einblattstadiums
war ein grofler Teil des In£ektionsmyzels innerhalb von 2 Wochen so tief in
die Weizenpflanzchen eingedrungen, da.B eine Fungizidbehandlung unwirk
sam blieb. (G. Heidler und G. Schuhmann)

3. Untersuchungen von Bodenproben des Versuchsfeldes auf Pflanzenschutz
mittelriickstande

Die bereits seit zwei Jahren laufenden Versuche, mit Hilfe c;l.es Biotests in
Bodenproben vorhandene Pflanzenschutzmittelruckstande festzustellen, wurden
abgeschlossen. Es zeigte sich, dafl innerhalb des Feldstuckes, von dem Boden
proben gezogen wurden, gro.Bere Schwankungen in der Menge der Ruckstande
vorlagen. Es gelang nicht, mit Hilfe der Taufliegen (Drosophila) qualitative
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Feststellungen i.iber die Art der Wirkstoffe zu machen. Aus der Vor
geschichte des Feldsti.ick.es war zu entnehmen, dail Pflanzenschutzrnittel ver
schiedener Wirkstoffgruppen in unterschiedlicher Meng,e und Anwendungs
form ausgebracht warden waren. Dies erklart die unterschiedliche Riick
standsmenge in den einzelnen Bodenextrakten und die Unmi:iglichkeit, die 
Wirkstoffe mit Hilfe des Biotests zu identifizieren. (G. Schmidt) 

4. Untersuchung einer neuen polaren, hochtemperaturstabilen gaschromato
graphischen Trennsaule fur die Riickstandsanalyse von Insektiziden (neu)

Fi.ir die gaschromatographische Identifizierung wird eine Reihe unpolarer
und polarer stationarer Phasen beni:itigt. Fi.ir den Nachweis sehr leicht- und
sehr schwerfli.ichtiger Wirkstoffe nebeneinander ist i.iberdies eine hohe ther
mische Stabilitat solcher stationarer Phasen erforderlich. Diese Bedingung
wurde von keiner unpolaren stationaren Phase erfi.illt, die bisher fi.ir die
Insektizidanalyse verwendet wurde. Ein y-Bestrahlungsprodukt des Stil·· 
bens, das die Bezeichnung M-3 erhielt, schlieBt jetzt diese Li.icke. Dieses
Material weist eine deutliche Polaritat auf, und es ki:innen damit noch bei
275° C sehr schwerfli.ichtige Wirkstoffe, wie z. B. Endothion und Ro-Ral,
neben z. B. Dichlorphos, mit groBer Empfindlichkeit nachgewiesen werden.

(W. Ebing) 

5. Untersuchung iiber Beziehungen zwischen gaschromatographischem Ver
halten und Struktur von lnsektizidwirkstoffen (neu)

Bei Wirkstoffen mit i.iberschaubaren Strukturverhaltnissen besteht eine
direkte Beziehung zwischen der Elektronenverteilung in der Molekel und
deren Elutionsverhalten. Dieser .,Polaritats"-EinfluB konkurriert mit dem
EinfluB der Moleki.ilgri:iBe auf das Elutionsverhalten. Aus den Ri.ickhalte
werten der Wirkstoffe an Trennsaulen unterschiedlicher Polaritat kann er
mittelt werden, zu welchen Anteilen beide Faktoren das gaschromatogra
phische Verhalten des Wirkstoffes insgesamt bestimmen.

Manche Variationen der Struktur der Wirkstoffe andern den .. Polaritats"
Faktor nur wenig. Dies ist der Fall bei Ersatz eines nichtbindenden Schwefel
atoms durch Sauerstoff (Parathion--+ Paraoxon). AuBerordentlich groBe Er
hi:ihung des .,Polaritats"-Faktors wird andererseits bei Isomerisierungen fest
gestellt, in deren Verlauf bindende Sauerstoffatome durch bindende Schwe
felatorne ersetzt werden (PS-Derneton - PO-Demeton). Diese Befunde sind
geeignet, Bemi.ihungen urn die Deutung des Zusammenhangs zwischen Struk
tur und biozider Wirksarnkeit zu untersti.itzen. (W. Ebing)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen Uber fungizide Benzimidazole mit systemischer Wirkung
(neu)

Den systernisch wirksamen Fungiziden kornmt deshalb eine besondere Bedeu
tung zu, weil rnit ihnen irn Unterschied zu den heute gebrauchlichen Ver
bindungen tiefer in die Pflanzen eingedrungene Krankheitserreger noch erfaflt
werden konnen, wodurch die Anzahl notwendiger Behandlungen verrnindert
werden kann. Daneben sind neue Einsatzrni:iglichkeiten und Verbesserungen
gegeni.iber den bisherigen Fungizidanwendungen zu erwarten. So gelang es,
tiefer in Getreidekaryopsen eingedrungenes Fusarium-Myzel rnit Benzirnid-
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azolen auszuschalten. Diese Verbindungen werden ebenso iiber eine Saatgut

behandlung durch die Wurzeln junger Getreidepflanz.en aufgenommen und 
sc:hiitzen diese bis zu einigen Women teHweise vor einem Befall durch 
Mehltau und Rostpilze. Ihr Wirkungsspektrum und ihre Wirkungsweise sol

len auch unter Freilandbedingungen weiterhin erforscht werden. 

Abb. 2: 
Wirksamkeit einer Saatgutbeizung mit 
2-[Thiazolyl-( 4) J-benzimidazol gegen 
Mehltau an Weizen. Links: zwei be
fallene Blatter aus der unbehandelten 
Kontrolle; rechts: gesundes Blatt nach 
Beizung mit 100 g Wirkstoff je dz 
Weizen. 

(G. Schuhmann) 

2. Einflufi der Saatgutquautat und der Beizung von Getreide auf den Krank
heitsbefall (neu)

Es wurde untersucht, wieweit eine vorausgegangene Diingung und unsach
gema.Be Behandlung des Getreides beim Dreschen die Anfalligkeit des Ge
treidesaatgutes gegeniiber Keimlingskrankheiten verandern kann und die
Beizwirkung dadurch abgeschwacht wird. Es hat sich gezeigt, daB durch Be
sdladigung des Weizens beim Dreschen die Anfalligkeit gegeniiber Ophiobolus

graminis und Fusarium-Arten auffallend ansteigt und der Wirkungseffekt der
Beizmittel absinkt. Durch eine vorausgegangene Diingung mit den wichtigsten
Spurenelementen konnte dagegen keine Veranderung der Saatgutqualitat im 
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Zusammenhang mit der Anfii.lligkeit gegeniiber Ophiobolus gram1ms und 
Tilletia caries festgestellt werden. Zur abschlieBenden Beurteilung sind 
weitere Untersuchungen mit beschadigtem Saatgut notwendig. 

(G. Schuhmann) 

3. Untersuchungen iiber die Moglichkeiten der Bekampfung des Maisbeulen
brandes ( U s t i I a g o m a  y d i  s ) durch Saatgutbehandlung (neu)

Der Maisbeulenbrand gewinnt infolge des verstiirkten Mai.sanbaues ortlich
an Bedeutung. Der Befall an Maiskeimlingen, der in der Praxis hiiufig iiber
sehen wird, kann sehr hoch sein und in Einzelfallen den Umbruch erfordem.
Der nachfolgende Anbau anderer Feldfriich.te st6Bt wegen des iiblichen Ein
satzes langlebiger Herbizide, wie der Triazine, auf Schwierigkeiten, wodurch
die Maisbrandbekampfung noch dringender wird. Nach dem Bekanntwerden
neuer Fungizide und dem erfolgreichen Einsatz von chlorierten Benzolen als
Beizmittel zur Niederhaltung des Zwergsteinbrandbefalls, der ahnlich wie
der Maisbrand von Sporen ausgeht, die auf der Bodenoberflache keimen, er
schien es angezeigt, diese Verbindungen ebenso auf ihre Brauchbarkeit als
Beizmittel zum Schutz junger Maissaat zu untersuchen. Die Versuche, die
fortgesetzt werden, haben bisher keine befriedigenden Ergebnisse gebracht.

(G. Schuhmann) 

4. Untersuchungen iiber das Verhalten verschiedener Pflanzenschutzmittel im
Boden und auf dem Erntegut nach praxismafliger Anwendung

Die Dauerversuche zur Feststellung der Menge von Pflanzenschutzmittelriick
stiinden im Boden wurden fortgesetzt auf einem Feldstiick, das im Berichts
jahr m1t Mohren (2 Sorten) und Schwarzwurzeln bepflanzt worden war. Die
Behandlung erfolgte mit GieBmitteln in praxisiiblicher und in doppelter Auf
wandmenge. Wirkstoffe waren chlorierte Kohlenwasserstoffe und Diazinon.
Bodenproben und Emtegut wurden zu verschiedenen Zeiten entnommen und 
im Biotestverfahren mit Hilfe von Taufliegen (Drosophila) auf Riickstande
der Mittel untersucht. Die Bodenproben (Azetonausziige) ergaben nur bei der
hoheren Dosierung nachweisbare Riickstande, wahrend die normale Mittel
menge keine gesicherten Werte erbrachte.

Die parallel zu den Bodenproben im Direkttest untersuchten Mohren wiesen
ebenfalls nur bei der gr6Beren Dosierung Pflanzenschutzmittelriickstande auf.
Genaue Aussagen iiber die Hohe der Riickstiinde konnen noch nicht gemacht
werden. Die Untersuchung der Schwarzwurzeln, die erst 1967 emtereif sind,
wurde noch nicht ausgewertet. (G. Schmidt)

5. Untersuchungen iiber die Eignung von Fliegenlarven fiir den Nachweis von
Insektiziden im Erntegut

Nach Entwicklung einer geeigneten Massenzuchtmethode fur Larven der 
Mittelmeerfruchtfliege (Ceratitis capitata) wurden zahlreiche Pflanzenschutz
mittel in Form reiner Wirkstoffe aus der Gruppe der Phosphorsaureester
gepriift. Die bisher vorliegenden Ergebnisse lassen erkennen, daB die ver
wendeten Fliegenlarven sehr gut in einem Direkttest, bei dem die azeton
gelosten Wirkstoffe dem Nahrungsbrei zugesetzt wurden, auf die verschie
denen Priiparate ansprechen, auch deutliche Empfindlichkeitsunterschiede
zeigen, und daB die Nachweisgrenzen im Vergleich zur Verwendung von
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Fliegenimagines z. T. noch tiefer liegen. Die Untersuchungen sollen unter 
gleichartigen Versuchsbeclingungen mit anderen Wirkstoffen, vor allem 
chlorierten Kohlenwasserstoffen und Carbamaten, fortgesetzt werden. 

(G. Schmidt und G. Servas) 

6. Vergleichende Untersuchungen an BlattUi.usen zur Feststellung des Ein
flusses der Nahrpflanzen auf die lnsektizidempfindlichkeit der Versuchstiere
Die Versuche mit Pfirsichblattlausen und der Schwarzen Bohnenblattlaus,
die an verschiedenen Nahrpflanzen gezi.ichtet wurden, lieflen sich im Be
richtsjahr infolge schlechter Entwicklung der La.use nur in kleinem Umfange
unter Verwendung eines Phosphorsaureesters durchfi.ihren. Abschlieflende
Aussagen konnen nicht gemacht werden, doch weisen die erzielten Ergeb
nisse in die Richtung, dafl keine wesentlichen Empfindlichkeitsunterschiede
der La.use vorlagen. (G. Schmidt)

7. Untersuchungen Uber die Eignung von Elektroneneinfang- und thermlo
nischen Detektoren filr die Erfordernisse der Pflanzenschutzmittelanalyse

Diese Untersuchungen wurden im Berichtsjahre wieder aufgenomrnen (vgl.
Jahresbericht 1965, S. 28-29). Der Elektroneneinfangdetektor eignet sich im
.Einsa1tlenverfahren nicht fiir die in anderem Zui,ammenhange angestrebte
Gaschromatographie mit Temperaturprogramrnierung. Die Stabilitat und
Selektivitat des therrnionischen Detektors wird laufend verbessert. Es zeigte
sich jedoch, da 13 die befriedigende Losung clieser Aufgabe einen gewissen
technischen Aufwand erfordert. Deshalb wurde fi.ir die Folgezeit die Zusarn
rnenarbeit mit Firrnen der Gerateindustrie vereinbart. (W. Ebing)

8. Gaschromatographischer Nachweis von 50 Insektizidwirkstoffen nebenein
ander (neu)

Es wurde ein System zurn gaschrornatographischen Nachweis von 50 der
wichtigsten Wirkstoffe aus den Klassen der Chlorkohlenwasserstoffe, der
Phosphorsaureester, der Monothiophosphorsaureester und der Dithiophas
pharsaureester entwic:kelt. In Praben mit unbekannter Vorgeschichte konnen
sarnit nicht nur die rnutmaBlichen, sondern auch sinnwidrige (Kantamination
bei Pflanzenschutzma13nahmen auf Nachbarfeldern usw.) Wirkstaffrestmen
gen verhaltnisrna.Big schnell festgestellt werden, safern sie den ausgewahl
ten 50 Staffen angehoren. An der Verbesserung der Ernpfindlichkeit (z. Z.
etwa 100 ng) des Verfahrens wird gearbeitet. (W. Ebing)

9. DUnnschichtchromatographischer Gruppentest fiir P- und Cl-haltige Insekti
zide (neu)

Es wurden Versuche durchgefi.ihrt, die bekannterma13en zahlreichen Unsicher
heitsfaktaren der di.innschichtchramatographischen Arbeitstechnik zu verrnin
dern. Ziel der Arbeiten ist es, dem gaschromatagraphischen Insektizidnach
weis einen gleichwertigen di.innschichtchrornatagraphischen an die Seite zu
stellen. Vorerst gelang die Differenzierung der 50 Wirkstoffe auf Palyarnid
platten in 5 Untergruppen. Dies wurde rnit Hilfe van selektiven Spri.ih
reagenzien erreicht. (W. Ebing)

10. Untersuchungen Uber die dUnnschichtchromatographische Auftrennung saurer
Herbizidwirkstoffe in Gruppen und Einzelkomponenten (neu)

Im vorigen Berichtsjahr waren die Bedingungen erforscht warden, unter
denen sich Gemische von Phenaxyalkancarbansauren und auch Gernische
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em1ger Benzoesauren (jedes Gemisch fi.ir sich) durch Di.innschichtchromato
graphie nachweisen und sich weitgehend in die Komponenten aufspalten 
lassen (s. Jahresbericht 1965, S. 27). Es wurde nun das Problem in Angriff 
genommen, nicht nur die Kornponenten jeder der genannten Stoffklassen, 
sondern auch diese Klassen nebeneinander zu erkennen. Diese Aufgabe 
konnte bisher nur z. T. gelost werden. Die besten Ergebnisse wurden mit 
einem hierfi.ir besonders entwickelten chlorwasserstoffhaltigen Flieflmittel 
erzielt. Unter den Spri.ihrnitteln wurden ein universelles und ein gruppen
spezifisches als brauchbar erkannt. 

Es wurde weiterhin gefunden, da13 sich zur genaueren Identifizierung ein
zelner herbizidwirksamer Sauren die Di.innschichtchromatographie ihrer 
Ammoniumsalze eignet. Hierfi.ir war ein besonderes Flieflmittel zu entwik
keln. Fi.ir die Beschichtung der Platten erwies sich Kieselgel G als am ge
eignetsten, besonders, wenn es durch ein DIN-Sieb 80 geschickt worden ist. 
Samtliche Versuche wurden zunachst nur mit vier oder fi.inf Vertretern der 
Stoffk.lassen durchgefi.ihrt. (W. Fischer und E. Schwartz) 

11. Untersuchungen iiber die diinnschichtchromatographische Gruppentrennung
nichtsaurer Herbizidwirkstoffe (neu)

Untersuchungen i.iber Moglichkeiten, auf dilnnschichtchromatographischem
Wege die nichtsauren Gruppen der herbiziden Carbamate, der Phenylharn
stoffe und der Triazine von:einander zu trennen, fi.ihrten zu folgenden Er
gebnissen. Chlorwasserstoffgesattigtes Methylenchlorid als Flieflmittel ge
stattet eine bequeme Trennung der Carbamate von den Harnstoffen und den
Triazinen. Die beiden letzten blieben in Salzforrn arn Startpunkt zuri.ick. Bei
zweistufiger Arbeitsweise werden alle Carbamate nahezu auf einem Fleck
an der Laufmittelfront vereinigt und konnen auf einer weiteren Di.innschicht
platte aufgetrennt werden. Nach Entfernung der Carbamate von der ersten
Platte lassen sich die ve,rbliebenen Stoffklassen mit einern besonderen
Flieflrnittel trennen. Alle Phenylharnstoffe haben einen Rf-Wert > 0,5, die
Triazine einen solchen < 0,5. Einzelne Komponenten interferieren dabei aber
z. T. noch. Nach Auswaschen der Gruppe im Bereich R1 ilber 0,5 laflt sich jedoch
jede Gruppe fi.ir sich auftrennen. Zur Trennung der Triazine wurden be
sondere Flieflmittel entwickelt. Bei gleichzeitiger Gegenwart von Phenyl
harnstoffen und Triazinen konnen die erstgenannten besonders bequem auch
mit Ninhydrin erkannt werden. Sarntliche Versuche wurden zunachst nur mit
fi.inf Vertretern der genannten Stoffklassen durchgefi.ihrt.

(W. Fischer und E. Schwartz) 

12. Untersuchungen iiber die Nachweisbarkeit von Herbiziden im Boden (neu)

Diese Untersuchungen rnuflten sich zunachst auf fi.inf Vertreter der Benzoe
sauren und auf einen Bodentyp (lehmiger Sandboden aus Berlin-Dahlem)
beschranken. Nach Extraktion einer Probe von 100 g und nach geeigneter
Aufbereitung wurden die Herbizidextrakte in einen sauren und einen neu
tralen Teil getrennt. Vollstandig untersucht wurde bisher nur der saure An
teil, hier vertreten durch die Benzoesauren. Es muflten jeweils 50 111 Extrakt
auf Dilnnschichtplatten so aufgetragen werden, daB die Substanzflecken kei
nen gr6Beren Durchmesser als 5 mm besitzen. Hierfilr muBte eine besondere
Technik entwickelt werden. Zunachst auftretende Storungen durch Boden
bestandteile lieBen sich dadurch beseitigen, daB in zwei Stufen unter be-
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stimmten Bedingnngen chromatographiert wurde. Bis. jetzt konnte mit Sicher
heit 1 ppm der jeweiligen Benzoesauren in Bodenproben festgestellt wer
den. Die bisherigen Ergebnisse lassen die Vermutung zu, dafi auch der Nach
weis der Phenoxyalkancarbonsauren, der Triazine, der Phenylharnstoffe und 
der Carbamate nach dem entwickelten Analysenschema mi:iglich sein wird. 

(W. Fischer und E. Schwartz) 

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut iiir Botanik in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgesdilossene Forsmungsvoi':ll.aben:

1. Untersuchungen iiber die p hysiologische Spezialisierung des Weizen
schwarzrostes ( P u c c i n i a g r a m i n i s t r i t i c i ) , Herkunft 1965 und
1966

Im Jahre 1965 wurden in der Bundesrepublik in 27 Herkilnften des Weizen
schwarzrostes wie in den vorhergehenden Jahren mit Abstand am hii.ufigsten
die Rasse 21a, seltener die Rasse 194 und eine neue Rasse K nachgewiesen.
Vereinzelt fanden sich 17, 18, 19, 196, 207a und zwei weitere neue Rassen
L und M. - In den 21 Einsendnngen des Jahres 1966 dominierte wieder die
Rasse 21a. Seltener wurden 34a, 116 und 221 gefunden und je einmal 207a
und eine neue mit N bezeichnete Rasse identifiziert. 34a und 221 wurden
nicht nur von Weizen, sondern auch von Gerste nnd Roggen isoliert. - In
Osterreich fand sich auf W eizen die Rasse 196 und auf Rogg en die Rasse 111.

(K. Hassebrauk) 

2. Suche nach neuen Testsorten fiir . einen weiterge henden Nachweis der
p hysiologischen Spezialisierung des Weizenschwarzrostes (Pucci n i  a
g r ami n i s  t r i t i ci)

Die zum Nachweis der physiologischen Spezialisierung des Weizenschwarz
rostes international verwendeten, in nordamerikanischen Untersuchungen
ermittelten Differentialsorten reichen offensichtlich nicht aus, die Spezialisie
rung in der Alten Welt in befriedigendem Umfange zu klaren. Einige der 
hier dominierenden nnd von Nordeuropa bis Sildafrika vorkommenden
.,Rassen" stellen zweifellos Rassenkomplexe dar. Zu ihrer Aufgliederung
in Indien, Australien und Ostafrika verwendete neue Testsorten erwiesen
sich an Material aus der Bundesrepublik meist als wenig oder gar nicht ge
eignet. Dagegen konnten einige europaische Sorten gefunden werden, mit
denen sich unter mehreren Herkiinften scheinbar identischer Rassen patho
gen abweichende Biotypen identifizieren lie13en. (K. Hassebrauk)

3. Untersuchungen iiber die physiologische Spezialisierung des Weizen- und
Gerstengelbrostes (Pu cci n i  a s t r i i  f o rm i s) in Europa und dem Vor
deren Orient, Herkunft 1965

Im Jahre 1965 sind 450 Proben von gelbrostbefallenen Weizen- und Gersten
blattern eingetroffen, die auf ihre Zugehorigkeit zu den bisher beschriebenen
physiologischen Rassen untersucht worden sind. Wahrend sich bei der Be
stimmnng der Gerstengelbrostrassen nach wie vor nur die beiden Rassen
23 und 24 auffinden lassen, wurden bei den Weizengelbrostrassen wieder
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mehrere Rassengruppen identifiziert. Wie in den Vorjahren wurde aus den 
meisten Einsendungen aus dem europaischen Raum die Rassengruppe 20 A 
isoliert, daneben R. 8 und R. 54. Die Rassengruppe 20 A war weiterhin bei 
den Proben aus den Mittelmeerlandern und dem Vorderen Orient vorherr
schend, die Rassengruppen 15 und 32/32 A bei den Proben aus dem Alpen
gebiet. 1965 ist aus englischen Einsendungen vereinzelt eine neue Rasse ge
funden warden, die rnit R. 60 bezeichnet werden mufl. Im Gegensatz zu den 
bisher beschriebenen Rassen befallt R. 60 sowohl die Heine-Kolben-Weizen
gruppe wie die Chinese-166-Weizengruppe und konnte vermutlich auf einer 
neuen Weizensorte mit kombinierter Heine-Kolben-Chinese-166-Abstam
mung entstehen. (E. Fuchs) 

4. Beeinilussung der relativen Krautfauleresistenz der Kartoffel durch Auflen
bedingungen
In dreijahrigen Untersuchungen zeigte sich, daB eine unterschiedliche Was
serversorgung der Kartoffelpflanze ohne Einflufl auf das Resistenzverhalten
gegenuber dem Krautfauleerreger ist.

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

5. Weitere Verbesserung des Glynne-Lemmerzahl-Verfahrens zur Priifung von
Kartoffelzuchtstammen und -sorten auf ihr Verhalten gegeniiber dem Er
reger des Kartoffelkrebses ( S y n c h y t r i u m e n d o b i o t i c u m )
Bei Prufungen nach dem Glynne-Lemmerzahl-Verfahren la.flt sich der Prozent
satz dicht befallener Kartoffelsprosse erhi:ihen, wenn man fur die Konta
mination der zu prufenden Keime nur Stucke von infizierten Sprossen ver
wendet, die bei Kontrolle (6fache Vergroflerung unter einem Stereomikro
skop) mit reifen Sporangien besetzt sind. Bevorzugt ausgewahlt werden
Wucherungsstiicke, auf denen auflerdem die Rosettenbildung unterdruckt ist.
Dadurch wird nicht nur die Beurteilung der Reife der Sommersporangien
und ihrer Zahl je Flacheneinheit erleichtert, sondern auch das Schwarmen
der Zoosporen des Parasiten scheint begunstigt zu sein.

Die Verwendung eines ausgesuchten Kontaminationsmaterials bedeutet eine 
betrachtliche Arbeitsersparnis, da nicht nur die Zahl der zu prufenden Knollen 
je Stamm bis auf zehn herabgesetzt werden kann und es damit moglich ist,
eine groflere Zahl von Stammen gleichzeitig zu prufen, sondern zur Erhal
tung der S.-endobioticum-Kulturen auch weniger Knollen benotigt werden.

(M. Hille) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Kalteresistenzuntersuchungen an einem grofleren Weizensortiment
Die Witterungsverhaltnisse des Winters 1965/66 erbrachten eine gute Diffe
renzierung der Kalteresistenz e-ines Weizensortiments, das im Rahmen eines
gr6Beren Gemeinschaftsversuchs in Holzkasten (Weihenstephaner Methode)
im Freiland angebaut wurde. (J. Ullrich)

2. Untersuchungen iiber die Kalteresistenz des Getreides
Die Beeinflussung der Kalteresistenz von Getreide durch chemische Verbin
dungen, insbesondere Wuchsstoffe, ist fur die Freilandprufung in Holz
kasten (Weihenstephaner Methode) von Interesse, sofem hierbei die Rang-
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folge der Sorten unverandert bleibt. Dadurch kann auch in Wintern mit 
wenig gunstigen Auslesebedingungen eine Differenzierung der Sorten und 
Stamme erreicht werden. Erprobt wird z. Z. der Einflu13 von Gibberellinsaure 
und. Chlorcholinchlorid. Russische Angaben uber eine Erhbhung der Kalte
resistenz des Weizens durch Gaben von Zinksulfat konnten nicht bestatigt 
werden. (J. Ullrich) 

3. Einflufl des Lichtes auf das Klima unter durchsichtigen Plasti k hauben und
Glasglocken

Das Klima unter durchsichtigen Plastikhauben und Glasglocken weicht bei
Lichteinstrahlung in mehrfacher Hinsicht von dem Klima des umgebenden
Raumes ab: Die Lichteinstrahlung fiihrt zu einer Temperaturerhbhung unter
den Hauben bzw. Glocken. Da die Temperatur der Luft in dem angrenzenden
Raum (Lichtthermostat, Klimakammer, Gewachshaus) niedriger bleibt, blei
ben auch die Hauben bzw. Glock.en selbst kiihler. Die Folge davon ist, d.aB
sich ein Teil des in der eingeschlossenen Luft enthaltenen Wasserdampfes
an der kuhleren Innenwand niederschlagt. Zur Ermittlung der relativen
Feuchte unter Hauben und Glocken wurde ein Mikropsychrometer konstru
iert, das demnachst erprobt werden soll. Es wird vermutet, da13 die relative
Feuchte im Innern der Hauben oder Glock.en niedriger als in Wand.nahe ist.

(M. Hille) 

4. Untersuchungen iibe,r die p hysiologische Spezialisierung des W eizen- und
Gerstengelbrostes (Pu cci n i  a s t r i i  f o r m  i s) , Herkunft 1966

Rund 100 Proben gelbrostbefallener Weizen- und Gerstenblatter sind im
Jahre 1966 eingesandt word.en, die im Rahmen des Mbglichen untersucht
werden. Allem Anschein nach hat sich die neue und gefahrliche Rasse 60
durch ihre irn Vergleich mit anderen Rassen grbBere Aggressivitat und durch
den verstarkten Anbau der neuen Sorten mit spezieller Anfalligkeit gegen
uber dieser Rasse nicht nur in Gro13britannien, sondern auch in Danemark,
Norddeutschland und Holland ausbreiten kbnnen.

Pathogenitat und Aggressivitat der Rasse 60 sollen geklart werden.
(E. Fuchs) 

5. Suche nach neuen Test- und Suchsorten fiir die Rassenanalyse bei Weizen
und Gerstengelbrost ( P u c c i n i a s t r i i f o r m i s )

Die Suche nach geeigneten Testsorten beim Weizen-, besonders aber auch
beim Gerstengelbrost wird weitergehihrt, weniger um neue Rassen beschrei
ben als um die bisherigen Ergebnisse stutzen und sichern zu kbnnen. Unter
Suchsorten werden Sorten verstanden, die mit allen bisher in Braunschweig
isolierten Rassen und Herkunften keine Anfalligkeit gez.eigt haben. Diese
Sorten sind einerseits wichtige Ausgangssorten fiir die Resistenzziichtung,
andererseits wiirden sie bei Befall anzeigen, da13 eine neue Rasse bzw.
Pathogenitatsanderung bei dem bisher bekannten Rassenspektrum eingetre
ten ist. (E. Fuchs)

6. Anzucht von Getreiderost ( P u c c i n  i a sp.) unter kontrollierten Auflen
bedingungen

Die Ausarbeitung eines standardisierten Anzuchtverfahrens, das urspriing
lich auf Braun- und Gelbrost beschrankt war, wurde auf den Schwarzrost aus-
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gedehnt. Bei den Versuchen zur Ermittlung der gi.instigsten Kombination 
der Faktoren Licht - Temperatur - Feuchtigkeit stellte sich heraus, dafi 
die Lichtintensitat (bei Dauerlicht) konstant gehalten werden kann, dagegen 
Temperatur und Feuchtigkeit je nach Rostart mehr oder weniger variiert 
werden mi.issen. - In die Standardisierung wurde auch die Anzucht der 
Wirtspflanzen einbezogen. (M. Hille) 

7. Unters uchungen iiber die lUiologie der Braunfaule der Kartoffel
(Phyt ophtho r a  i n f es t a n s)

In Gefafiversucben wurden die Infektionsbedingungen untersucbt. Bei eine1
Wassergabe, die 5 mm Niederschlag entspracb und 50 OOO bis 400 0000 Spo
rangien je Pflanze enthielt, war in scbwacbem Lehmboden kein Unter
schied im Braunfaulebefall der Kartoffelknollen festzustellen. In lehmigem
Sand nahm der Befall bei Sporangienkonzentrationen unter 100 OOO je
Pflanze ab. Bei hoheren Sporangienkonzentrationen war der Knollenbefall
um etwa Ys geringer als irn Lehmboden.

In Feldversuchen war trotz 4maliger Manebspritzungen der Knollenbefall in
behandelten Parzellen hoher als in unbehandelten, wenn die erste Spritzung
erst vorgenommen wurde, nachdem der Befallsbeginn durcb den Krautfaule
erreger beobachtet worde:n war. Fi.inf verschiedene Pflanztermine zwiscben
dem 12. 4. und 7. 6. hatten keinen Einflu13 auf die Starke des Knollenbefalls.
Durch Rodung zu verschiedenen Zeiten lie13en sich englische Beobachtungen
bestatigen, wonach ein Maximum an Knollenbefall bereits bei verhaltnis
ma.13ig geringem Krautbefall erreicht wird. Infolge zunehmender Verkorkung
der Knollenschale steigt dann der Knollenbefall trotz Fortscbreitens des
Laubbefalls nicht mehr an. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

(J. Ullrich) 

8. Erar beit ung methodisdler Gr und lagen fiir die K nol lenp riif ung von Kartoffel
sorten und Zuchtstammen auf Resistenz gegen den Er reger der Braunfaule
(Phyt ophtho r a  i n i es t a n s)

In der Literatur finden sich Angaben, wonacb der Reaktion der Rindenschicht
der Knollen fi.ir die unterschiedlicbe Resistenz van Sorten und Zuchtstammen
gegen Phytophthora iniestans eine gewisse Bedeutung zukommt. Um diese
Angaben nachzupri.ifen, werden Knollenscheiben von dem z. Z. vorliegen
den Zuchtstammsortiment aus der Rinden- und Markregion der KnoUen auf
ihr Verhalten gegeni.iber dem Pilz vergleichend untersucht. (A. Noll)

9. Unters uchungen iiber die Keim ung der Dauersporangien des Kartoifelkrebs
er regers ( S y n c h y t r i u m e n d o b i o t i c u m )

1965 hatte Kole an isolierten Dauersporangien van S. endobioticum auf
Wasseragar beobacbtet, da13 ebenso wie bei den Sommersporangien dieses
Pilzes in der Epidermis der befallenen Organe auch aus den Dauersporangien
zunacbst der ganze Protoplast heraustritt und in der Gestalt einer di.inn
wandigen weiBen Kugel noch bis zu fiinf Wochen verharrt, ehe die Zoosporen
entlassen werden. Angeregt durch diese Beobachtung wurden in grofierem
Ma13stabe Untersuchungen iiber die Keimung der Dauersporangien van
S. endobioticum und die Bescbaffenheit der als Sekundarsporangien anzu
sehenden weiBen Korper begonnen. Bisher konnten folgende Ergebnisse
erzielt werden:
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a) Aus Krebskompost, dem mit Dauersporangien angereicherten Boden, las
sen sich beliebige Mengen keimender Dauersporangien und losgeloster
Sekundarsporangien isolieren. Voraussetzung ist, dafl der angefeuchtete
Kompost mindestens zwei Wochen bei etwa 16-18° C gelagert hat.

b) Im Auflicht sind die Sekundarsporangien anfangs weiB und werden all
mahlich dunkler und glasig. Im Durchlicht erscheint der Protoplast zu
nachst feinkornig und dunkel. Spater wird er von auflen her heller und
grob granuliert.

c) Es gelang, ausgehend von isolierten Sekundarsporangien, Kartoffelkeime
und -blatter mit S. endobioticum zu infizieren. (M. Hille)

10. Untersuchungen zur Verbesserung der Methodik zur Priifung von Kartoffel
sorten und Zuchtstammen auf Resistenz gegen S t r ep t o my c e s s c a -
hie s
Die 1962 begonnenen Versuche, Kartoffelsorten im Freiland in schmalen
Graben in kunstlich mit dem Schorferreger verseuchtem Bausand auf Schorf
resistenz zu prufen, um so evtl. einmal die umstandliche Feldprufung zu er
setzen, wurden 1966 fortgesetzt. Hierbei wurde zum ersten Male in Zusam
menarbeit rnit Zuchtern auch eine groflere Zahl von Zuchtstammen hinzu
gezogen, wobei sich sehr gute Ubereinstimmungen mit den von den Ziichtern
im Felde erhaltenen Ergebnissen zeigten. (A. Noll)

11. Untersuchungen iiber die Verwertbarkeit der Knollchensucht der Kartoffel
fiir Kartoffelschorfversuche ( S t r e p t o m y c e s s c a b i e s )
Die Knollchensucht stellt eine physiologisch bedingte Anomalie dar, wobei
unter bestimmten Bedingungen in kurzer Zeit unmittelbar an den Knollen
augen mancher Sorten ohne Sproflbildung Knollchen entstehen.
Knollchen, die nach mehrfachem Abkeimen der Mutterknollen und kiihler
Lagerung in verschlossenen Plastiktopfen, die mit gewohnlichem, kunstlich
verseuchtem Bausand gefullt worden waren, zur Entwicklung kamen, wurden
mit verschiedenen Substanzen behandelt, die nach den Literaturangaben im
Freiland wiederholte Male Bekampfungserfolge gezeitigt hatten (Ammo
ni umsulf at, Brassicol, Schwefel). - Der Sand wurde vor dem Auslegen der
Knollen mit den betreffenden Substanzen vermischt. - Die mit Hilfe dieser
Laboratoriumsmethode erhaltenen Ergebnisse stimmten mit den im Freiland
rnit normalen Tochterknollen gewonnenen vollig iiberein, so dafl gute Aus
sichten bestehen, die Knollchensucht fur die Mittelpriifung im Laboratorium
praktisch zu verwerten. (A. Noll)

12. Anbau des Getreidesortimentes
In Braunschweig wird ein Sortiment von rund 3000 Weizen- und Gersten
sorten gehalten, das jahrlich kiinstlich mit Gelbrost infiziert und in erster
Linie auf das Gelbrostresistenzverhalten iiberpruft wird. Hierdurch konnen
Resistenzquellen aufgezeigt und Informationen iiber die vor allem in Europa
verbreiteten Sorten gesammelt werden. Saatgut · aus diesem Sortiment und
Gelbrostinformationen stehen jedem Interessenten zur Verfiigung. Daneben
werden rund 2000 Weizen- und Gerstenso-rten aus deutschen (z. B. Bundes
sortenamtsregister), europaischen und Weltsortimenten angebaut und in 
gleicher Weise infiziert und beobachtet.
Die zur Testung der physiologischen Rassen beim Gelbrost benutzten Sorten
werden in Einzelahrenauslesen besonders kontrolliert. (E. Fuchs)
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Institut fiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen iiber die molluskizide Wirkung der Carbamate aui Nackt
schnecken
Nachdern die malluskizide Wirkung der Carbamate durch Kontakt- und Frafi
versuche bewiesen werden kannte, wurden die Arbeiten durch Untersuchun
gen iiber den Einflufi von Art, Grofie und Ernahrung der Nacktschnecken auf
die toxische Wirkung abgeschlossen.

Bei gleichaltrigen Schneck.en einer Spezies sind die grofien Tiere empfindlicher
als ihre kleineren Artgenassen, weil sich die Aufnahme des Malluskizids
durch Kantakt mit der Grofie der Sahlenflache erhoht. Dach kannten bei
Limax ilavus einzelne Empfindlichkeitsstufen festgestellt werden, die vorn
Alter der Tiere abhangig sind. Die hahe Anfalligkeit der Jungtiere nimrnt
bis etwa zum 5. Monat hin ab, in dem sie eine verhaltnismafiig hohe Wider
standsfahigkeit gegen Carbamate aufweisen. Im fortpflanzungsfahigen Alter
dagegen wird eine hahe Molluskizidempfindlichkeit beabachtet, die aber
spater wieder schwindet.

Bei den verschiedenen Arten, die in die Untersuchungen einbezagen wurden,
nimmt die Resistenz mit der Korpergrofie in der bereits friiher berichteten
Reihenfolge ab (vgl. Jahresbericht 1965, S. 37, Ziff. 7).

Erhohtes Wachstum durch aptirnale Ernahrungsbedingungen fiihrte bei allen
Arten zu einer Vergrofierung der Sahlenflache und damit zu einer erhohten
Malluskizidanfalligkeit. (D. Gadan)

2. Vergleichende experimentelle Beobachtungen zur Bekampiung okonomisch
wichtiger Ameisen im Freiland und in Gebauden
Nachdem festgestellt worden war, dafi die Wirkung van Giefirnitteln
die der Streumittel weit iibertrifft und dafi in Gebaude im Friihjahr eindrin
gende Ameisen der Gattung Lasius sawahl durch indenhaltige Giefimittel
aufierhalb des Hauses als auch durch anerkannte Spriihmittel innerhalb der
Gebaude wirksam bekampft werden konnen, wurden verschiedene Gie13mittel
auf ihre Wirkung im Freiland gepriift. Als Versuchsobjekt dienten Nester
von Lasius niger. Dabei erwiesen sich ein Mittel auf Indenbasis und die
Kambinatian van Lindan und Dieldrin in der Anfangs- und in der Dauer
wirkung als am geeignetsten. Mittel mit reinem Lindan und seine Kombi
natian mit Chlordan batten auch eine gute Anfangswirkung, lie13en aber nach
6--8 Wachen nach. Dagegen waren Mittel auf der Basis van Heptachlor ader
Diuzinan weniger wirksam. Das erstere liefi schan nach einer Wache keine
Wirkwig mehr erkennen, wahrend beim Diazinon nach 14 Tagen wieder
Ameisen auftraten, allerdings nicht in dem Umfange wie bei der unbehandel
ten Kantrolle.
Fur die Bonitierung der Freilandversuche wurde eine Zahlenskala verwen
det, die auch die Bautatigkeit der Ameisen beriicksichtigte. (M. Stiiben)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen iiber den Einilu6 von Kultmpilanzen und ihren Wildformen
auf die Orientierung und Aktivitat phytophager Fliegen
Legebereite Mittelmeerfruchtfliegen bevarzugten die grofiere Frudit ader
Attrappe nicht nur ihrer aptischen Merkmale wegen. Die Zeitspanne von der
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Landung bis zum ersten Bohrversuch und die gesamte Aufenthaltszeit waren 
an einer 6-cm-Kugel signifikant gr613er als an einer von 2 cm Durchmesser. 
Zahl und Dauer der Bohrversuche dagegen waren an beiden Attrappen 
gleich. Entscheidend fur diesen Handlungsverlauf war die Oberflachenkri.im
mung. Am Plastikapfel wurde die Lauf- und Bohrtatigkeit erst durch die star
ker gekri.immten Polregionen angeregt, wahrend die Weibchen sich an den 
nur schwach gewolbten Seitenflachen ziemlich ruhig verhielten. 

Da die Eier schubweise abgelegt werden, sind lange Aufenthaltszeiten fur 
eine hohe Eiablage an einer Frucht bedeutsamer als ein rascher Handlungs
ablauf. Ein steter Wechsel von Orientierungslauf + Ruhepause und Bohr- +

Legetatigkeit an einer Attrappe erhoht daher die Zahl der aufeinander
folgenden Eiablagen. Dieser Verlauf wird an gr613eren Fri.ichten mit unregel
mal3ig gewolbter Oberflache begi.instigt. Einzeln angebotene kleine Wild
apfel wurden daher bereits nach durchschnittlich einer Eiablage wieder ver
lassen, gr613ere der Sorte ,Cox Orange' dagegen erst nach 5-6 erfolgreichen 
Einstichen. 

Die Untersuchungen i.iber die Orientierungsfli.ige werden fortgefi.ihrt. 
(W. Sanders) 

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

Empfindliche Schadigungen der Mittelmeerfruchtfliege wurden bereits nach
einem 14tagigen Aufenthalt der Puppen in der 10° -C-Klimakammer festge
stellt. Die Zahl der dann bei 27° C schli.ipfenden Fliegen ( .. Kaltetiere") nimmt
bis zu 50 °/o ab. Aul3erdern sinkt die Menge der abgelegten Eier, die bis zu
85 1>/o unbefruchtet sind.

Die Kopulationsversuche von .,Kaltetieren" rnit norrnalen Fliegen lieflen er
kennen, daB die Paarungsbereitschaft der .,Kaltetiere" stark verz.ogert wurde.
Die Beobachtung der Eientwicklung nach vollzogener Kopula zeigte, dal3 die
Mannchen starker geschadigt wurden als die Weibchen.

Die Arbeiten i.iber den EinfluB der Feuchtigkeit bei Daueraufenthalt der
Puppen in Temperaturen von 15 ° und 25° C sind noch nicht abgeschlossen.

(K. Mayer) 

3. Untersudrnngen iiber die Wirkung insektenaktiver Lockstoffe

In die Untersuchungen i.iber Ceratitis-Koderstoffe wurde das p-Hydrophenyl
Butanon einbezogen. Seine Attraktivwirkung war im Vergleich zu Angelika
wurzelol und Trimedlure bei 25° C im Fallenkafig besser. Mannchen und
Weibchen zeigten keine Unterschiede in der Praferenz. Bei Vergleichen ver
schiedener Lockstoffe mit den gleichen Fallentypen hatte Zitronenol die
gr613te Anziehungskraft, im besonderen auf W eibchen.

In gr613eren Reihen von Einzeltierversuchen bei Wahlmoglichkeiten zwischen
Fallen mit und solchen ohne Zusatz von Attraktivstoffen wurde stets eine
wenn auch nur geringe Zahl von lndividuen festgestellt, die immer wieder
von den Koderil abgeschreckt werden. Weitere Untersuchungen werden
durchgefi.ihrt, um Aufschlul3 i.iber die Ursache und Bedeutung dieses Wahl
verhaltens for die Bekampfung mit Chemosterilantien zu gewinnen, bei der
Attraktivstoffe als Hilfsrnittel Verwendung finden.

Die den Anflug steuernde Wirkung der verschiedenen Reizqualitaten (beson
ders optische und olfaktorische Reize) ist jedoch zum groBen Teil von den 
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okologischen Bedingungen im Fallenfeld abhangig, wie auch durch Freiland
versuche mit verschiedenen Fallentypen bei Oscinella irit festgestellt werden 
konnte. (K. Mayer) 

4. Arbeiten zum Verhalten von Fruchtfliegen ( T r y p e t i d a e )
Untersuchungen iiber die Eiablage van Rhagoletis cerasi zeigten, daB die
Verhaltensreaktionen weitgehend mit denen van Ceratitis iibereinstimmen.
Der Anflug erfolgte auf der Lichtseite, wahrend zur Eiablage die Schattenseite
aufgesucht wurde. Bei Beobachtungen im Freiland wurden auch bei gering�r
Populationsdichte Eiablagen an einer Lonicera-Frucht durch mehrere Weib
chen festgestellt. Infolge allgemein ungiinstiger Lichtverhaltnisse konnen
einzelne der Sonnenstrahlung gut exponierte Friichte durch verschiedene
Weibchen belegt werden. Die Beobachtungen !assen vermuten, dafi auch bei
Rhagoletis die Zahl der Eier van der Pri.ifung der Fruchtgrofie abhangig ist,
wie es bei Ceratitis nachgewiesen werden konnte. (K. Mayer)

5. Untersuchungen iiber die Wirkung von Herbiziden auf Insekten

Die Arbeiten wurden mit den Herbiziden Afalon, Aresin, Carbyne, Dowpon,
Dutom, MP 58 cone., M 52, NaTA und Raphatox weitergefi.ihrt. Dabei wurde
ihr EinfluB auf die Entwicklungsdauer, die Gri:ifle der Puppen und die Popu
lationsdichte van Drosophila melanogaster untersucht. Die Auswertung der
im Vorjahre erhaltenen Ergebnisse mit 2,4-D, CIPC und Simazin ist noch
nicht abgeschlossen. (D. Godan)

6. Experimentelle Arbeiten iiber die molluskizide Wirkung der Carbamate auf
Gehauseschnecken (neu)

Bei den Schneckenarten Arianta arbustorum, Cepaea nemoralis und Helix

pomatia wurde die toxische Wirkung der Carbamate Carbaryl, Isolan und
Zectran untersucht.
In den Kontaktversuchen war Helix am widerstandsfahigsten gegen die
Praparate, obwohl sie als erwachsenes Tier eine lOfach grofiere Sohle als die
beiden anderen Arten besitzt. Cepaea und Arianta sind etwa van gleicher
Korpergri:ifie, trotzdem ist Cepaea am empfindlichsten gegen die untersuchten
Carbamate. Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen zeigten Isolan und
Zectran bei allen untersuchten Arten, Carbary! dagegen nur bei Cepaea eine
ausreichend molluskizide Wirkung. (D. Godan)

7. Untersuchungen zum biologischen Nachweis von Metaldehyd im Boden (neu}

Auf Grund verschiedener Anfragen hat es sich als notwendig erwiesen,
Untersuchungen zur Ausarbeitung eines Biotests zum Nachweis van Metal
dehydri.ickstanden in Boden einzuleiten. Nach Vorversuchen erscheint es
durchaus moglich, mit geeigneten Verfahren den Wirkstoff in Bodenproben
anzureichern und qualitativ durch junge Nacktschnecken nachzuweisen.

(D. Godan) 

8. Der Einflufl okologischer Faktoren auf die toxiscbe Wirkung der Molluski
zide bei Nacktschnecken

Durch Untersuchungen i.iber die Praferenz verschiedener Nahrungsstoffe bei
den Arten Deroceras reticulatum, Lehmannia marginata, Arian hortensis und
Limax ilavus konnten artspezifische Unterschiede in der Attraktivitat fest-
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gestellt werden. Hiernach fiihrte die Zubereitung von Kodern mit verschie
denen EiweiBen zu der Verbesserung der Fangergebnisse bei Limax.

Zum Vergleich der molluskiziden Wirkung von Metaldehyd, Isolan und 

Ioxynil wurden Freilandversudi.e in verschiedenen Pflanzenbestanden einge
leitet. Fur die Sdi.neckenbekampfung im Gewachshaus wurden Versudi.e zur 
Entwicklung einer Methode durchgefi.ihrt, die auf dem Repellenteffekt des 

Ioxynils basiert. 

Die Arbeiten iiber die ovizide Wirkung der drei Molluskizide sowie deren 
Einflufl auf den Wasserhaushalt und seinen Regulierungsmedi.anismus bei 
Limax flavus werden fortgesetzt. (K. Mayer und R. Daxl) 

9. Untersuchungen iiber die Zusammenhange zwischen Diingung, Schadlings
befall und Widerstandsfaktoren in Freiland- und Laboratoriumsversuchen

Mit Bohnenkafem wurden die Versudi.e zur Sicherung der Ergebnisse wie
derholt.

Paralleluntersuchungen beim Kornkafer mit Weizen, der in gleicher Weise
wie die Bohnen gedungt wurde, zeigten wesentliche Unterschiede in der
Insektizidempfindlichkeit. Demzufolge war die Priifung geeigneter Testver
fahren notwendig, um zu vergleidi.baren Ergebnissen zu gelangen.

(W. Reidi.muth) 

10. ExperimenteUe Untersuchungen iiber die Bevorzugung bestimmter Licht
qualitaten durch Schnecken verschiedener Herkiinfte

Aus den bisher durchgefiihrten Versuchen ist zu erkennen, dafl der Reak
tionsmechanismus von der Hautfarbe gesteuert wird. Die Arbeiten werden
zur Klarung der Sdi.neckenokologie im Hinblick auf eine Verbesserung der
Bekampfungsmaflnahmen weitergefi.ihrt. {W. Reichmuth)

11. Vergleichende Beobachtungen zur natiirlichen Empfindlichkeit bzw. Wider
standsfahigkeit gegenUber Giftkodern auf Cumarinbasis an Ratten und
Hausmausen

Die Untersuchungen iiber die Wirksamkeit von CumarinfraBkodern in Ab
hangigkeit vom unvergifteten Beifutter auf Ma.use und Ratten wurden fort
gesetzt. Der Schwerpunkt lag dabei im Berichtsjahr auf Priifungen der Gift
vertraglichkeit der Nachkommen von Versuchsmausen, die im Vergleich mit
den Versuchsratten ein Vielfaches der letal wirkenden Cumarinmengen
selbst nach wiederholter Aufnahme der Rodentizide ohne Sdi.adigungen
iiberlebten.

Die bisherigen Ergebnisse reichen jedoch noch nicht aus, um eindeutige Aus
sagen iiber Veranderungen der Cumarinvertraglichkeit zu machen. Die
Toleranzpriifungen mit Nachkommen iiberlebender Ti,ere werden fortgesetzt.

{W. Reidunuth) 

12. Experimentelle Arbeiten iiber Wirkstoffe, die hemmend in die Entwicklung
von Schadinsekten eingreifen

Nachdem Versuche rnit verschiedenen Insekten gez,eigt hatten, daB Famesol
verbindungen die Wirkung von Juvenilhormon (Antiverpuppungshormon)
besitzen konnen, zeigten Vergleichsversudi.e mit dem Mehlkafer, daB nidi.t
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nur die Verpuppung stark verzogert bzw. gehemmt wurde, sondem daB die 
Larven wahrend der verlangerten ,,Jugendzeit" auch schwerer wurden als 
die Vergleichstiere. Die Untersuchungen uber den EinfluB der Farnesole 
beim Reismehlkafer sind noch nicht abgeschlossen. (M. Stiiben) 

13. Weitere Untersuchungen zur Diapause des Kartoffelkafers

Diinnschichtchromatographische Untersuchungen am Kartoffelkafer zeigten,
daB die Hamolymphe aktiver Kafer eine andere Farbstoffzusammensetzung
aufweist als die der in Diapause befindlichen. Ein Zusammenhang mit den
unterschiedlichen physiologischen Prozessen, die einen EinfluB auf die
Populationsbildung ausiiben, ist zu vermuten. Besonders das Reaktionsver
mogen auf bestimmte Tageslangen scheint - wie auch bei anderen Insekten
(z. B. Blattlausen) - von Hamolymphenfarbstoffen abhangig zu sein.

14. Beeinflussung der Mortalitat und Fertilitat von Insekten durch
Blitzbelichtung

(M. Stiiben) 

Bei der Fortfiihrung der Blitzlichtversuche an Drosophila spec. und Oncopeltus
fasciatus zeigte sich vor allem eine lebensverkiirzende Wirkung, die mit der
Zahl der Blitze und ihrer Entfemung vom Versuchsobjekt in direktem Zu
sammenhang stand. Der EinfluB auf die Fruchtbarkeit der Tiere war weniger
deutlich und. z. T. auf die geringere Lebensdauer zuriickzufuhren. Die Ver
suche werden fortgesetzt. (M. Stiiben)

15. Die Wirkung einiger Akarizide und Fungizide als Chemosterilantien (neu)

An Fliegen der Gattungen Drosophila und Musca wurde der EinfluB einiger
Akarizide und Carbamatfungizide auf die Fortpflanzungsrate untersucht.
Einige Praparate zeigten deutliche Wirkungen auf die Eiablage und die An
zahl der erwachsenen Nachkommen. In manchen Fallen wurde die Fertilitat
gefordert und in anderen gehemmt. Dabei unterscheiden sich nicht nur die
einzelnen Mittel in ihrer Wirkung voneinander, sondern es konnte auch ein
Praparat je nach der angewendeten Konzentration negativ oder positiv
wirken.

Eine zusammenfassende Bearbeitung der Literatur iiber Chemosterilantien
steht vor dem AbschluB. (M. Stiiben)

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen ii.her die Entwicklungsmoglichkeit von T r o g o d e r m a
a n  g u s t  u m  (D e r  m e, s t i d  a e) an Vorratsgi.i.tern

Die Larven der aus Siidamerika eingeschleppten und in Berlin seit etwa
30 Jahren regelmaflig gefundenen Kaferart T. angustum konnen sich auf einer
Anzahl der wichtigsten Vorratsgiiter bis zum adulten Tier entwickeln. Als
besonders geeignet erwiesen sich Getreide und Getreideprodukte, verschie
dene Niisse sowie pflanzliche Ri.ickstande der Olgewinnung. Auch auf tieri
schen Produkten, z. B. getrocknetem Rindfleisch, gelingt die Zucht. Woll
textilien sind fur die Emahrung der Larven ungeeignet. (R. Wohlgemuth)
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2. Untersuchungen Uber die Abhangigkeit der Eientwicklung von T r o g o -
d e r m a a n  g u s t u m  von Temperatur und Luftfeuchte

Temperaturen zwischen 11,5 und 30 ° C und Feuchten von 5 bis 90 °/o haben
keinen EinfluB auf den Prozentsatz des Schlupfes der Larven. Bei rd. 100 0/o
rel. Feuchte gelingt nur wenigen Tieren der Schlupf. Bei 15° C kann sicb. in
Verbindung mit niederer Feuchte (5-20 0/o) nodl ein geringer Prozentsatz
der Eier entwickeln. Die Schlupfraten bei 32,5° C sind zwischen 20 und 80 °/o 
rel. Feucb.te normal; bei 5 und 10 0/o deutlich vermindert; bei 100 0/o rel.
Feuchte sterben alle Eier ab. Die untere bzw. obere Entwicklungsgrenze lag
bei etwa 13 bzw. 35° C. Die Untersuchungen zeigten demnach, daB die Tem
peratur- und Feuchtebediirfnisse der Eier bei unserem Klima wahrend des
Sommerhalbjahres befriedigt werden. (R. Wohlgemuth)

3. Untersuchungen Uber die Verbreitung von Reismehlkaferarten in MUhlen
und Vorratslagern

Im Hinblick auf laufende und geplante QuarantanemaBnahmen erschien ein
Uberblick ii.her das Vorkommen von Reismehlkaferarten in der Bundesrepublik
erforderlich. Die Untersuchung von Proben aus 61 verschiedenen Muhlen
ergab, daB 58 0/o davon durch den Amerikanischen Reismehlkafer (Tribolium

confusum) befallen waren und nur 8,2 °/o durch den Rotbraunen Reismehl
kafer (Tribolium castaneum). Bemerkenswert ist, daB die letztgenannte Art,
die in warmeren Gebieten beheimatet ist, bisher nur in Muhlen des Rhein
Main-Gebi,etes und in Suddeutschland gefunden wurde.

(W. Frey und R. Wohlgemuth) 

4. Untersucbungen Uber die Schadigung von Testinsekten beim Einbringen in
lagerndes Getreide

Zur Beurteilung von Begasungserfolgen in Getreidelagern werden Versucb.s
insekten in scb.malen Testbeuteln in das Lagergut eingebracht. Bei Proben,
die 3 m und tiefer in das Getreide eingestochen werden miissen, kann es zu
mechanischen Schadigungen der Testtiere kommen. Um diese Schaden zu ver
meiden, zugleich aber dem Gas einen ungehinderten Zutritt zu den Ver
sucb.sinsekten zu gestatten, wurde eine besondere Schutzeinrichtung entwik
kelt. Der Testbeutel wird in eine Spiralfeder entsprechender Dimension ein
gezogen und dann rnit Hilfe von zwei Karabinerhaken in einem aus krafti
gem Nessel hergestellten AuBenbeuteI befestigt. (R. Wohlgemuth)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

t. Untersuchungen zur vorbeugenden Bekampfung von Motten in Getreide
lagern

Die 1965 begonnenen praxisnahen Versuche iiber die Dauer des Scb.utzes
von oberflachlich mit Einstaubemittein behandelten Getreideschichten gegen
Mottenbefall wurden weitergefiihrt.

Bei der mit Pyrethrum + Piperonylbutoxid behandelten Getreideflache war
der Mottenbefall zwar gegenuber ,,Unbehandelt" erheblich geringer, aber
ein vollstandiger Schutz, wie er fur langfristig lagerndes Getreide erwunscht
ist, wurde im zweiten Jahre nicb.t mehr erzielt. Die mit Malathionstaub
(2 0/o) behandelte Flacb.e blieb dagegen auch weiterhin befallsfrei.
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Nach giinstig verlaufenen Laboratoriumsversuchen wurden auch praxisnahe 
Versuche mit Dimethyl-Dichlorvinylphosphat-Dampfen (DDVP) zur vorbeu
genden Bekampfung von Motten in Getreidelagem durchgefiihrt. Der Wirk
stoff ist in PVC-Streifen eingelagert und wird in Form von Dampfen im 
Laufe von Monaten wieder abgegeben. Der Versuchsraum mit einer Test
getreidescheibe und den an der Decke aufgehangten DDVP-Streifen wurde 
wahrend der Hauptflugzeit der Motten im Abstand von 14 Tagen mit Faltern 
besetzt. Die Getreidescheibe blieb, wie Probenahmen im Herbst zeigten, 
praktisch befallsfrei. Die ernahrungshygienische Zulassigkeit dieser Anwen
dungsform bedarf noch der Klarung. (W. Frey) 

2. Vergleidlende Untersuchungen iiber die Wirkung von Rontgen- und Gamma
strahlen auf Getreideschadlinge

Im weiteren Verlauf der Untersuchungen zeigten Bestrahlungen von Korn
kafern (Sitophilus granarius) mit Rontgenstrahlen verschiedener Harte bei
gleicher Dosis eine groflere Wirkung der weichen Strahlung. - Mit einer
Hochstleistungsrontgenanlage der AEG, Berlin, konnten Versuche mit praxis
nahen Dosisleistungen (bis rd. 9 Mrad/h) durchgefiihrt werden.

(W. Frey und R. Wohlgemuth) 

3. Vergleichende Untersuchungen iiber die Giftempfindlichkeit von Larven der
Mehlmotte ( A n a g a s t a k ii h n i e I I a ) und der Kakaomotte ( E p h e -
s t i a  e i u t eIIa )

Verstiche mit behandeltem Getreide ergaben, dafi die Junglarven der Kakao
motte gegeniiber Pyrethrum + Piperonylbutoxid-Praparaten eine hohere
Widerstandsfahigkeit besitzen als solche der Mehlmotte. (W. Frey)

4. Untersuchungen Uber das Schadauftreten von T r o g o  d e r m a g I a b r u m
in Vorratsiagern in Deutschland (neu)

Die Kafergattung Trogoderma hat fiir den Vorratsschutz eine besondere Be
deutung erlangt, weil ihr einmal einer der wirtschaftlich wichtigsten Getreide
schadlinge - der Khaprakafer - angehort, und zum anderen, weil neuer
dings in den USA Schadauftreten bisher nicht bekannter oder nicht beachteter
Arten dieser Gattung in Vorratslagern bekannt wurden. Da T. glabrum zu
den letztgenannten Arten gehort, verdient das bisher festgestellte Auftreten
in 6 GroBlagern von Rets, Milchpulver und Zucker in West-Berlin und in
einem Reislager in der Bundesrepublik besondere Beachtung. T. glabrum ist
als palaarktische Art bei uns heimisch, wurde aber bisher hier niemals als
Schadling in Vorratslagem beachtet. Untersuchungen uber die okologische
Befallssituation, die Art des Schadens und die Verbreitung wurden durch
gefiihrt sowie Laboratoriumsuntersuchungen iiber di,e Biologie eingeleitet.

(W. Frey) 

5. Untersuchungen iiber die Winterrharte verschiedener Entwicklungsstadien
von T r o g o d e r m a a n  g u s t u m  (neu)

Diese in Berlin verbreitet auftretende Art wurde bisher nur in Raumen, die
im Winter beheizt werden, gefunden. Es soll gepriift werden, ob T. angustum
in unserem Klima unter Lagerbedingungen iiberwintern kann und damit zum
Aufbau starkerer Populationen in Vorraten befahigt ist. (R. Wohlgemuth)
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6. Untersuchungen Uber den jahreszeitlichen Verpuppungsrhythmus von
T r o g o  d e r m a a n  g u s t u m  (neu)

In den Laboratoriumszuchten von T. angustum konnten gewisse Schwankun
gen in der Verpuppungsbereitschaft der Larven beobachtet werden, obwohl
die Zuchten seit rd. 10 Jahren in temperaturkonstanten Raumen gehalten
werden. Es soll geprii.ft werden, ob eine jahreszeitliche Abhangigkeit besteht.

(R. Wohlgemuth) 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

Institut iiir Bakteriologie in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen Uber einen fiir Gewachshauskulturen gefahrlichen
Bakterienstamm

Bakterien der Gattung Erwinia konnten als stark virulente Erreger einer
Weichfaule an Zierpflanzenarten der Gattungen Saintpaulia und Cyclamen
isoliert werden. Es ist anzunehmen, daB es sich. um ein vereinzeltes Auf
treten handelte. Zur kiinftigen Verhtitung von Pflanzenverlusten wurde die
Verbesserung hygienischer und pflanzenkultureller Bedingungen vorgeschla
gen. Mit der Anwesenheit der Bakterien unter weniger einwandfreien Kul
turverhaltnissen ist auch dann zu rechnen, wenn starkere Schadsymptome zu
nachst nicht zu erkennen sind. (D. MaBfeller)

2. Mikrobiologische Untersuchungen Uber die Zersetzung von Herbiziden in 
versdiiedenen Boden

Aus acht physikalisch, chemisch und biologisch verschiedenen Boden wurden
simazinzersetzende Pilze, Strahlenpilze und Bakterien isoliert und untersucht.
Die Pilze waren von allen Mikroorganismen am Simazinabbau am starksten
beteiligt. Unter den simazinzersetzenden Bakterienarten wurden zwei wegen
ihrer auffallenden Farbstoffbildung naher untersucht. Die eine orangefarbene
ist wahrscheinlich mit der schwach tierpathogenen Pseudomonas aureofaciens
identisch. Die andere, blaugriine Pseudomonas-Art konnte nicht identifiziert
werden. (H. Bartels und E. Fricke)

b) Im Beriditsjahr Iaufende Forsdiungsvorhaben:

1. Untersuchung eingesandter kranker Pflanzen auf Bakterien als Krankheits
erreger

Im Jahre 1966 wurden im Institut zahlreiche Einsendungen erkrankter Pflan
zen auf Befall <lurch Bakterien untersucht. An Nelken konnte der Erreger
der Welkekrankheit Pectobacterium parthenii var. dianlhicola, an Pelargonien
Xanthomonas pelargonii und Corynebacterium fascians nachgewiesen werden.
Auch Pseudomonas morsprunorum, die bereits 1965 an Stein- und Kernobst
starke Schaden und Ertragsverluste hervorrief, wurde wieder haufig als
Krankheitserreger identifiziert. AuBerdem wurde noch an einer Reihe ande
rer eingesandter Pflanzen Bakterienbefall festgestellt.

(D. MaBfeller und H. Stolp) 
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2. Untersuchungen iiber die durch P s e u d o m o n a s m o r s p r u n o r u m
hervorgerufene Bakteriose an Stein- und Kernobst in West- und Siidwest
deutschland

Im Berichtsjahr sind wiederum, wie im Vorjahr, an zahlreichen Stellen West
und Sudwestdeutschlands an Obstbi:i.umen z. T. ·Starke Schi:i.den wie Bluten
sterben, Rindenbrand und Blattnekrosen aufgetreten. Als Erreger, der erst
malig auch aus Birnenfruchten isoliert werden konnte, wurde Pseudomonas

morsprunorum nachgewiesen. Beki:i.mpfungsversuche in einigen ausgewi:i.hlten
Obstanlagen mit starkem Befall blieben bisher noch erfolglos. Die Unter
suchungen uber Okologie und Physiologie des Erregers werden fortgesetzt.

(D. Mafifeller) 

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

Mit Pseudomonas solanacearum, dem Erreger der bakteriellen Schleimkrank
heit, die in den Subtropen und Tropen an Soianaceen verheerende Schaden
verursacht, wurden verschiedene Wirtspflanzen kunstlich infiziert. Es zeigte
sich, dafi die von Kartoffeln isolierten Bakteriensti:i.mme an anderen Nacht
schattengewi:i.chsen einen Virulenzverlust erleiden, auf Karto_ffeln dagegen
ihre Virulenz beibehalten. Uber das Verhalten der Bakterien in verschiede
nen Bodenarten wurden neue Versuchsserien angelegt. (D. Mafifeller)

4. Untersuchungen iiber eine durch Hefe verursachte Infektionskrankheit an
Opuntien

Der Wirtspflanzenkreis dieser pathogenen Myzelhefe wird weiter unter
sucht. Fur ihre systematische Einordnung (s.ie bildet u. a.. Farbstoffe und
Sporen) sind noch weitere Versuche notwendig. (D. Maflfeller)

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

Mit Hilfe von Ultradunnschnitten wurde elektronenmikroskopisch untersucht,
wie der Parasit Bdellovibrio bacteriovorus in die Bakterienzelle eindringt.
An Hand von Serienschnitten konnten strukturelle Veri:i.nderungen ver
schiedener Befallsstadien der lysierenden Bakterienzellen festgestellt wer
den. Die elektronenmikroskopischen Untersuchungen uber Morphologie und
Struktur der von Parasiten abgeleiteten saprophytischen Mutanten wurden
abgeschlossen. Die Versuche mit dem Parasiten werden fortgesetzt.

(H. Stolp in Zusammenarbeit mit H. Petzold 
vom Institut fur gartnerische Virusforschung) 

6. Untersuchungen iiber die /3-Glucosidase-Aktivitat phytopathogener Bakterien

Offenbar ist die Fahigkeit zur /3-Glucosidase-Bildung ein charakteristisches
biochemisches Unterscheidungsmerkmal zwischen phytopathogenen und
saprophytischen Pseudomonaden. Die Untersuchungen konzentrierten sich
auf die Selektion gluco,sidasepositiver Bakterien aus einer insgesamt negativ
reagierenden saprophytischen Population. AuBerdem werden pathogene und
saprophytische Fluoreszenten in einer Reihe von physiologischen und bio
chernischen Testreaktionen vergleichend untersucht, um festzustellen, ob
sich die beiden Gruppen nahe verwandter Bakterien auBer in ihrem /3-Gluco
sidasegehalt auch noch in anderen Merkmalen unterscheiden. (H. Stolp)
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7. Untersuchungen iiber Zellatmung und Farbstoffbildung verschiedener Mikro
organismen

Die vorgesehenen Untersuchungen wurden zunachst zuriickgestellt. Statt
dessen konnte der Ubergang des Brenzkatechins in die schwarzbraune Hu
minsubstanz naher verfolgt werden. Diese Umwandlung kann sich rein
chemisch ohne Mithilfe der Bakterien vollziehen. Der Ablauf dieser Vor
gange im Boden wird z. Z. noch untersucht. (H. Bortels)

8. Untersuchungen iiber das meteorobiologische Problem

Die Messungen wurden iiber das Internationale Geophysikalische Jahr hin
aus fortgesetzt. Denn die festgestellten Korrelationen zwischen biologischen
und physikalischen Reaktionen einerseits und geophysikalischen Vorgangen
andererseits sind nur an Hand eines sehr groBen und moglichst liickenlos
gewonnenen Zahlenmaterials statistisch zu sichern. Vorlaufig kann festge
stellt werden, daB z. B. die Garung zum Luftdruck in anderer Beziehung steht
als die Atmung und daB allgemein die untersuchten Reaktionen durch Haus
mauern mehr oder weniger verandert werden konnen.

(H. Bortels und D. MaBfeller) 

9. Umstellung der Bakteriensammlung des Instituts auf Gefriertrocknung

Da bei der Art der angewandten Gefriertrodmungstechnik die Uberlebens
rate bestimmter Bakterientypen in ihrer Hohe noch nicht befriedigt, wird an
einer Verbesserung der Technik gearbeitet. (H. Stolp)

10. Untersuchungen iiber eine an Sellerie im Freiland aufgetretene Blattkrank
heit (neu)

Aus nekrotischen Blattern von Selleriepflanzen, die von Freilandversuchen
des Institutes fi.ir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten stammten, wurden
fluoreszierende Bakterien der Gattung Pseudomonas isoliert. Ob sie als Er
reger fi.ir die Blattnekrosen in Frage kommen, wobei es sich um das fi.ir
Sellerie pathogene Bakterium Pseudomonas apii handeln konnte, und unter
welchen Bedingungen gegebenen.falls das Bakterium virulent ist, wird z. Z.
noch untersucht. (D. MaBfeller in Zusammenarbeit mit H.-0. Leh

vom Institut fi.ir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten)

11. Untersuchungen iiber die Ursache von Wurzelknollchen bei E r i c a . g r  a -
c i Ii s (neu)

An Pflanzen van Erica gracilis, die aus norddeutschen Zierpflanzenbetrieben
stammten, wurden Wurzelknollchen festgestellt. Es. wird versucht, die Ur
sache dieser Knollchenbildung und ihre Bedeutung fi.ir die Pflanze zu er
mitteln. (H. Stolp in Zusammenarbeit mit W. Sauthoff

vom Institut fi.ir Zierpflanzenkrankheiten)

Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen iiber eine Rindenkrankheit an Kiihlhausrosen

1964 wurde erstmalig tiber das Auftreten einer Rindenkrankheit unbekannter
Ursache an Ktihlhausrosen im Pinneberger Baumschulgebiet berichtet. Als Er-
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reger konnte der Pilz Gnomonia rubi nachgewiesen werden. Kreuzinfektions
versuche mit Gnomonia-Isolaten von Brombeeren und Rosen, die im Berichts
jahre in erweitertem Ausmafle auch im Institut filr Obstkrankheiten in Hei
delberg durchgefilhrt wurden, verliefen wiederum positiv, ergaben aber -
entgegen friiheren Feststellungen - keine Hinweise auf das Bestehen 
von zwei biologisch verschiedenen Typen. Hinsichtlich bestimmter Kultur
merkmale zeigten die untersuchten Herkiinfte von G. rubi eine erhebliche 
Variationsbreite. (R. Schneider in Zusammenarbeit mit M. Paetzholdt vom 

Pflanzenschutzamt Kiel, Bezirksstelle Rellingen) 

2. Untersuchungen iiber die Morphologie und systematische Stellung des Kork
wurzelerregers der Tomate

Vergleichende morphologische Untersuchungen von Isolaten des Korkwurzel
erregers mit Stammen von Pyrenochaeta terrestris haben ergeben, daB zwi
schen beiden Pilzen konstante Unterschiede in taxonomisch wichtigen Merk
malen bestehen. Die Korkwurzel-Pyrenochaeta unterscheidet sid1 von P.

terrestris durch fadige, septierte, meist verzweigte Konidientriiger sowie das
Fehlen von roten Substratverfarbungen. Da dieser Pilz auch mit keiner ande
ren Pyrenochaeta iibereinstimmt, wurde er als neue Art angesehen und als
Pyrenochaeta lycopersici nov. spec. beschrieben. (R. Sdmeider und W. Gerlach)

3. Untersuchungen iiber das biologische Verhalten des Erregers der Kork

wurzelkrankheit der Tomate

Der Korkwurzelerreger war trotz weiterer umfangreicher Isolierungsversuche
nur von korkwurzelkranken Tomaten zu isolieren. Infektionsversuche an
Gurken verliefen in einigen Fallen erfolgreich, an Zwiebeln dagegen niemals.
Die Ergebnisse von Kreuzinfektionsversuchen bestiitigten die Befunde der
morphologischen Untersuchungen, dafi die Korkwurzel-Pyrenochaeta und der
Erreger der ,,Pink-root" der Speisezwiebel (Pyrenochaeta terrestris) zwei ver
schiedene Pilze sind. (W. Gerlach)

4. Untersuchungen iiber eine bisher nicht bekannte Pilzkrankheit an T h u j a
occ i d e n t a l i s

Der als Erreger eines 1965 in einem Berliner Baumschulbetrieb aufgetretenen
Trieb- und Zweigsterbens an Thuja occidentalis nachgewiesene Pilz konnte
weder mit einer beschriebenen Art identifiziert noch in einer bekannten Gat
tung untergebracht werden. Er wurde als Typus der neuen Gattung Kabatina
aufgefaflt und mit dem Namen K. thujae belegt. Die Gattung Kabatina gehort
zu den Melanconiales und ist mit Kabatiella am niichsten verwandt. Als
zweite neue Art wurde K juniperi beschrieben, die auf Juniperus spp. eine
entsprechende Krankheit hervorruft.

(R. Schneider. in Zusammenarbeit mit J. A. v. Arx 
vom Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn/Niederlande) 

5. Untersuchungen Uber die 1\tiologie einer Krankheit des Feldsalats

Der als Ursache einer bisher nicht bekannten Wurzelhals- und Blattfiiule an
Rapunzel ermittelte Pyknidienpilz diirfte zur Gattung Phoma gehoren. Er
wurde auch auf franzosischen und holliindischen Saatgutproben des Feld
salates festgestellt. Untersuchungen iiber den Wirtspflanzenkreis ergaben, dafi
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dieser Pilz auf Valerianella coronata, Valeriana ofiicinalis, V. sambucifolia, 
V. montana, V. pyrenaica, V. alliariaefolia, Centranthus macrosiphon und 
C. ruber iibergeht. Infektionen an Vertretem anderer Pflanzenfamilien gelan-
gen nicht. (R. Schneider in Zusammenarbeit rnit G. Criiger

vom Institut fur Gemusekrankheiten und Unkrautforschung)

6. Untersuchungen iiber eine in Deutschiand noch nicht nachgewiesene ZwiebeI
fauie an lr i s x h o I I a n  d i  c a (neu)

In den Monaten Dezember 1965 bis Februar 1966 entstanden in drei West
berliner Gartenbaubetrieben bei der Treiberei von vorbehandelten importier
ten Iriszwiebeln Ausfalle von 30-40 °/o <lurch eine hier noch nicht beob
achtete Faule. Als Erreger konnte der Pilz Penicillium corymbiferum festge
stellt werden. Infektionsversuche verliefen positiv. Auch zu Beginn der Treib
periode im November 1966 trat diese Penicillium-Fauie wieder in zwei Be
trieben auf und verursachte Verluste in gleicher Hohe. AuBerdem wurde P.

corymbiferum in Verbindung mit Faulen bei Tulpe, Narzisse und Hyazinthe
in mehreren Berliner Gartenbaubetrieben festgestellt.
(R. Schneider in Zusammenarbeit mit H.-P. Plate v. Pflanzenschutzamt Berlin)

7. Untersuchungen iiber den Einflufl der Benetzungsdauer auf die Entstehung
der Biauscbimmeikrankheit an Tabak

In einer Reihe von Versuchen zeigte sich, daB die fur Blattinfektionen an
Tabak <lurch Konidien von Peronospora tabacina mindestens erforderliche Be
netzungsdauer sehr betrachtlich je nach dem Alter der Pflanzen, den Tabak
sorten, den wahrend der Infektionszeit auftr,etenden Temperaturen und der
Menge der Konidien variiert. Wahrend der Vegetationszeit sind unter ver
haltnismaBig guns.tigen Bedingungen in der Anzucht bereits bei zweistiindi
ger Benetzung Infektionen moglidl. Unter verhaltnisma.Big ungiinstigen Be
dingungen ist in einem Feldbestand dagegen eine Benetzungsdauer von
m.indestens 7 Stunden erforderlich.

Die Blauschimmelkrankheit kann sich in starkerem Malle nur dann ausbrei
ten, wenn die beiden wahrend der Konidienbildung und der lnfektion erfor
derlichen relativ kurzen Feuchtezeiten in einer zus,ammenhangenden Periode 
auftreten oder im Abstand von hochstens zwei oder drei Tagen aufeinander
folgen. (H. Krober) 

8. Untersucbungen iiber den Einflu6 des Lichtes auf die Konidienbildung des
Biauschimmeierregers ( P e r o n o s p o r a t a b a c i n a ) an Tabakbiattern

Zahlreichen Versuchen zufolge kann die Sporulation grundsatzlich sowohl im
Hellen als audl im Dunkeln vor sich gehen. Sie richtet sich jedoch streng
nadl denjenigen Lichtbedingungen, die der Konidienbildung unrnittelbar vor
ausgehen. Weichen Lidlt oder Dunkelh.eit von den optimalen Voraussetzun
gen ab, so wird die Starke der Konidienbildung verringert und der Eintritt
des Sporulationsoptimums verz,ogert. In bestimmten Fallen entstehen nur
deformierte Trager und Konidien.

Die Beobachtung, daB bei natiirlicher Tag-Nacht-Folge im Verlauf eines
24-Stunden-Ta.ges frischer Konidienrasen regelmaBig nur friihmorgens auf
tritt, ist auf Grund der Untersuchungen allein auf die Abhangigkeit der
Sporulation von den Lichtverhaltnissen zuriickzufuhren. Ob sidl Licht und
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Dunkelheit auf die Konidienbildung indirekt iiber das Wirtsgewebe oder 
direkt iiber den Pilz auswirken, war nicht ersichtlich. Die Untersudmngen 
lieferten aber Unterlagen, die der Bearbeitung dieser Zusammenhiinge auf 
biochemischem Wege bessere Moglichkeiten eroffnen diirften. 

(T. Uozumi und H. Krober) 

9. Untersuchungen iiber die F u s a r i um -Faule der Tulpenzwiebeln

Es konnte nachgewiesen werden, daB der Erreger (Fusarium oxysporum f.
tulipae) die Zeit von November bis zum Einlagern der neuen Ernte (Juni/Juli)
lebend in Lagerriiumen iiberdauem kann. Versuche iiber die Moglichkeiten
der Infektion im Freiland vom Boden oder von befallenen Pflanzz.wiebeln
aus verliefen positiv und bestii.tigten im wesentlichen die in den Niederlan
den ermittelten Befunde. (W. Gerlach in Zusarnmenarbeit mit P. Blaszyk

vom Pflanzenschutzamt Oldenburg)

10. Untersuchungen iiber das Auftreten von A I t e r n a r i a p I u r i s e p ta ta
an Freilandgurken

Seit 1960 wurde im Gemiiseanbaugebiet des Koln-Bonner Vorgebirges regel
miiBig in jedem Jahre eine Blattfleckenkrankheit beobachtet, deren Epidemio
logie untersucht und dere:ri pilzlicher Erreger bestimmt wurde. Die systema
tische Stellung des Pilzes ist umstritten. Der z. Z. korrekte Name fur den
Erreger diirfte Alternaria pluriseptata sein.

(W. Gerlach in Zusammenarbeit mit G. Criiger 
vom Institut fur Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen iiber die .i\tiologie einer Trieb- und Stengelfaule an
H y p o c y r t a g I a b r a (neu)

Im Sommer 1966 verursachte in einer westdeutschen Giirtnerei an bewurzel
ten Stecklingen von Hypocyrta glabra eine Trieb- und Stengelfiiule betriicht
lichen Schaden. Als Erreger der bis dahin unbekannten Krankheit kommt der
Pilz Myrothecium roridum in Frage, der erstmals an dieser Zierpflanze fest
gestellt werden konnte. Infektionsversuche mit diesem Pilz, iiber dessen
Auftreten in Deutschland noch keine Berichte vorliegen, sind im Gange.

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

2. Untersuchungen iiber eine Blattfleck�.nkrankheit an Dieffenbachien (neu)

In einer Westberliner Giirtnerei, die Stecklinge von Dieffenbachia picta
,Perfection' aus Florida bezogen hatte, trat eine Blattfleckenkrankheit auf,
die an dieser Pflanze in Deutschland bisher noch nicht beobachtet warden war.
Als Erreger konnte ein Pilz der Gattung Leptosphaeria s. I. nachgewiesen
werden. Um festzustellen, ob dieser Pilz mit einer bereits bekannten, auf
anderen Araceen beschriebenen Art identisch ist, wurden Untersuchungen
iiber den Wirtspflanzenkreis aufgenommen.
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3. Versuche zur Differenzierung in Deutschland vorkommende,r Pilze der Gat
tung P y r e n o c h a e t a

Die eingehende morphologische Bearbeitung der zahlreichen hier vorliegen
den Pyrenochaeta-Isolate wurde fortgefiihrt. Eine systematische Einordnung
der von P. terrestris und P. lycopersici abweichenden Typen und in manchen
Fallen auch die Abgrenzung gegem1ber Vertretern der Gattung Phoma be
reitet jedoch Schwierigkeiten. Um nahere Kenntnisse uber die pathogenen
Fahigkeiten der verschiedenen Typen zu erhalten, sind Infektionsversuche an
einem umfangreichen Testpflanzensortiment notwendig. Die Untersuchungen
werden daher wahrscheinlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

(R. Schneider und W. Gerlach) 

4. Vergleichende Untersuchungen mit einigen Peron o s p o  r a -Arten iiber
die lnfektion beeinflussende Faktoren (neu)

In fruheren Untersuchungen konnten bei Peronospora tabacina die Bedingun
gen fiir die Infektion an Tabak eingehend geklart werden. Bei anderen Ver
tretern der Gattung Peronospora sind dagegen noch manche diesbezuglichen
Fragen weitgehend often. In den aufgenommenen Untersuchungen sollen da
her fiir einige weitere Peronospora spp. die fiir eine Infektion erforderlichen
Voraussetzungen erforscht und mit den bei P. tabacina ermittelten Befunden
verglichen werden. (H. Krober)

5. Untersuchungen iiber den Einflu6 des Lichtes auf die Konidienbildung von
einigen P e r o n o s p o r a spp. (neu)

Innerhalb der Gattung Peronospora wurde bisher bei zwei Vertretern nach
gewiesen, dafl die Bildung von Konidien wesentlich von den Lichtverhaltnis
sen abhangt. Die Zusammenhange sind so eng, dafl durch kunstliche Steuerung
der Licht-Dunkel-Bedingungen der Eintritt der Sporulation und die Menge der
entstehenden Konidien bis zu einem gewissen Grade vorherbestimmt werden
konnen. Die jetzt eingeleiteten Versuche sollen den EinfluB bisher nicht be
ruc'ksichtigter Lichtverhaltnisse klaren und auflerdem zeigen, ob und inwiefern
entsprechende Zusammenhange auch bei anderen Peronospora spp. bestehen.· · 

(H. Krober) 

6. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an P e r o n  o s p o r a tab a -
c i n  a im Blattgewebe von Tabak (neu)

Die elektronenmikroskopischen Untersuchungen wurden mit dem Ziel vorge
nommen, einen ersten Uberblick uber die zytologischen Verhaltnisse bei
Peronospora tabacina und uber die Vorgange bei der Besiedelung des Wirts
gewebes zu erhalten. (H. Krober in Zusammenarbeit mit H. Petzold

vom Institut fiir gartnerische Virusforschung)

7. Untersuchungen iiber die 1\tiologie der an gartnerisch wichtigen Orchideen
vorkommenden Krankheiten (neu)

Auf Grund der auch in der Bundesrepublik zunehmenden wirtschaftlichen Be
deutung der Orchideen erschfon eine Bestandsaufnahme der bei uns an Orchi
deen vorkommenden Krankheiten erforderlich, zumal in jungster Zeit in eini
gen Betrieben beachtliche Schaden eingetreten sind. Mit Vorrang wurden vor
erst Untersuchungen uber wirtschaftlich schwerwiegende Krankheiten an
Phalaenopsis, Paphiopedilum, Dendrobium, Cattleya und Miltonia, deren Ur-
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sachen unbekannt waren, und Moglichkeiten ihrer Bekampfung aufgenom
men. In einigen Fallen konnten diese bereits als Mykosen nachgewiesen und 
die als Erreger in Frage kommenden Pilze identifiziert werden. Die beson
deren an.atomischen Eigenarten und Kulturbedingungen der Orchideen sowie 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung geeigneten Pflanzenmaterials erfordern 
eine langere Zeit der Einarbeitung und der Vorbereitungen. Die Unter
suchungen werden sich daher i.iber eine Reihe von Jahren erstrecken. 

(W. Gerlach) 

8. Untersuchungen iiber die systematisch-taxonomischen und biologisc:hen Ver
haltnisse in der F u s a f'i u m - Sektion S p o r o t r i c h i e 11 a

Durch fortgefiihrte Isolierungsversuche wurde die Zahl der Isolate von Sporo
trichiella-Fusarien erweitert. Die eingehende morphologische Bearbeitung des
Pilzmaterials und auf breiter Basis angelegte Infektionsversuche mit 14 ver
schiedenen Pflanzenarten gestatten nunmehr eine eindeutige Differenzierung
von mindestens 5 verschiedenen Typen. Die Untersuchungen, die zu klaren
Vorstellungen i.iber die Verhaltnisse in dieser Fusarium-Gruppe gefi.ihrt
haben, stehen vor dem AbschluB. (W. Gerlach und E. Seemi.iller)

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgesc:hlossene Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen iiber die Verunreinigung von Kulturpfl.anzen mit Blei aus
Kraftfahrzeugabgasen

In vielen hundert Pflanzenproben wurden in den Jahren bis 1966 die Blei
gehalte ermittelt und Mengen an Blei gefunden, die zu Bedenken AnlaB
geben. In dem AbschluBbericht an den Auftraggeber, den Bundesminister
fi.ir wissenschaftlich,e Forschung, heiBt es: .,Auf Grund der vorliegenden Un
tersuchungsergebnisse halten wir es fi.ir berechtigt, vor dem Anbau von
Pflanzen, deren oberirdisch wachsende Teile fi.ir den Verzehr durch Mensch
und Tier bestimmt sind, in unmitteibarer Na.he von Autobahnen und stark
befahrenen StraBen dringend zu warnen. Da angesichts der standig zuneh
menden Kraftfahrz.eugdichte mit einer weiter steigenden Kontamination der
Kulturpflanzen mit Blei zu rechnen ist, ware es indessen besser, wenn der
Gesetzgeber den Zusatz von Bleitetraathyl zu Ottokraftstoffen generell ver
bieten wi.irde!" (A. Kloke, K. Riebartsch und H.-0. Leh)

2. Untersuchungen Uber die Wanderung von Pflanzenschutzmitteln im Boden

Die Beweglichkeit von 8 verschiedenen Herbiziden in verschiedenen Boden
unter dem EinfluB unterschiedlich hoher Wassergaben wurde mittels eines
Biotestverfahrens (Testpflanze: Hafer) untersucht. Die Beweglichkeit der
Herbizide in vertikaler Richtung war erwartungsgema.B um so groBer, je
groBer die Wasserloslichkeit des jeweiligen Herbizids war. Dari.iber hinaus
zeigte sich, daB der Humusgehalt des Bodens von entscheidender Bedeutung
fiir die Ri.ickhaltung von Herbiziden ist: wahrend die Wirkstoffe (entspre
chend ihrer Wasserloslichkeit) in einen humusarmen Sandboden sehr tief
eindringen konnen, werden sie mit steigendem Humusgehalt in zunehmen
dem MaBe in den oberen Bodenschichten festgehalten.

(A. Kloke und H.-0. Leh) 
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3. Untersuchunge,n zur Frage der Napfbildung bei Sellerie

In einem Feldversuch wurde der EinfluI3 folgender Faktoren auf die Napf
bildung bei den Sorten ,Oderdorfer' und ,Dippes Invictus' gepriift: a) Unter
schiedliche Wasserversorgung, b) verschiedene Pflanzabstande, c) Fungizide
(Brestan 60 im Vergleich zu Vitigran + Maneb). - Die Sorte ,Oderdorfer'
erbrachte einen um das Vier- bis Fiinffache hoheren Anteil an Knollen mit
Napfbildung als die Sorte ,Invictus·. Sowohl die zusatzliche Beregnung als
auch die Vergrofierung des Pflanzabstandes bewirkte bei beiden Sorten eine
Zunahme der Knollengrofie und parallel dazu eine Erhohung des Anteils an
Napfknollen. Auf den mit Kupferoxichlorid + Maneb behandelten ParzeUen
wurde ein etwas grofierer Anteil an Knollen mit Napfbildung erhalten als
auf den Brestanparzellen. Das Gewicht der EinzelknoUen mit Napf war bei
,Oderdorfer' um durchsdmiUlich 19,5 °/o, bei ,Invictus' um durchschnittlich
9,5 0/o hoher als das der Knollen ohne Napf.

Aus den Ergebnissen dieses Versuches und denen von 10 weiteren Feldver
suchen an verschiedenen Standorten in der Bundesrepublik, die noch nicht
vollstandig ausgewertet werden konnten, la.flt sich einwandfrei ablesen,
dafi neben der sortenunterschiedlichen Tendenz zur Napfbildung alle Fak
toren, die zu einer Erhohung der Knollengrofie fiihren (hohe Diingung, hohe
Wasserversorgung, weiter Pflanzabstand, Verlangerung der Vegetationszeit
durch friihe Pflanzung oder spate Ernte) eine Zunahme des Anteils an Kno1-
len mit Napfen zur Folge haben. (H.-0. Leh)

b) Im Berichtsjahr laufende Forsdmngsvorhaben:

1. Der Einflu8 der N-, P-, K- und B-Diingung auf die Ausbildung von Sellerie
schorf ( P h o m a a p i i c o I a ) bei Knollensellerie (neu)

In einem Freilandversuch wurde der Einflufi von Diingungsmafinahmen auf
den Befall und die Befallsintensitat von Sellerieknollen mit Sellerieschorf
(Phoma apiicola) untersucht. Wahrend die Zahl der befallenen Knollen durch
unterschiedlich hohe Diingung mit Stickstoff, Phosphat, Kalium und Bor nicht
signifikant beeinfluBt wurde, zeigte die Befallsintensitat eine abnehmende
Tendenz mit steigender P- und K-Diingung. Steigende N-Diingung minderte
die Befallsintensitat ebenfalls, sofem der Stickstoff in Form von Kalksalpeter
verabfolgt wurde; durch steigende N-Diingung in Form von Ammonsulfat
salpeter wurde dagegen die Starke des Befalls erhoht. Es kann als sehr wahr
scheinlich angesehen werden, daB die unterschiedliche Wirkung der beiden
N-Diinger-Formen indirekt durch die unterschiedliche Beeinflussung der
Bodenreaktion zustande kommt. - Durch varii�rte B-Diingung wurde weder
der Befall als solcher noch die Intensitat des Befalls beeinflufit. Dies bestatigte
sich auch in einem Kastenversuch, bei dem die Pflanzen kiinstlich mit Phoma

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

2. Der Einflu8 von Spritzungen mit CaC!,i auf die Schwarzherzigkeit des
Selleries (neu)

In einem Spritzversuch gegen Nekrosen der jiingeren Blatter bei der Sellerie
sorte ,Oderdorfer' (wahrscheinlich identisch mit der aus den USA vom Bleich
sellerie bekannten ,.black-heart disease") konnten die Pflanzen durch Blatt-
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spritzungen mit Calciumchlorid gesund erhalten werden. Da das Symptom 
(vgl. Abb. 3) vielfach als Wanzenschaden angesprochen worden ist, wurden 

gleichzeitig Spritzungen mit Diazinon + DDT und Trichlorphon vorgenommen, 
die jedoch keinen Erfolg hatten. Nach diesem Ergebnis scheiden Wanzen als 
Erreger der Symptome aus. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dafl 
Bakterien an der Krankheit ursachlich beteiligt sind, da aus den kranken 
Blattern regelmaflig solche der Gattung Pseudomonas isoliert werden konn
ten. Zur Kia.rung d.ieser Frage werden gemeinsam mit den Instituten fur 

Bakteriologie und Gemiisekrankheiten weitere Versuche angelegt. 
(H.-0. Leh, z. T. in Zusammenarbeit mit D. Maflfeller 
vom Institut fur Bakteriologie) 

Abb. 3. Absterben der jiingeren Blatter (.,Schwarzherzigkeit") bei Knollensellerie 
(So rte ,Oderdorfer'). 

3. Entwicklung einer Methode zur quantitativen Erfassung von organischen
Inhaltsstoffen des Knollenselleries (neu)

Um die stoffwechselphysiologischen Ursachen der unterschiedlich starken
Neigung der verschiedenen Selleriesorten zum Schwarzkochen naher unter
suchen zu ki:innen, wurde eine Methode ausgearbeitet, die es gestattet, die
in Sellerieknollen vorhandenen Verbindungen phenolischen Charakters zu
extrahieren, auf diinnschich.tchromatographischem Wege zu trennen und mit
tels UV-Spektralphotometrie quantitativ zu erfassen.

(H.-0. Leh und B. Eichhorst) 

4. Untersuchungen iiber den Einflufl der Spurennahrstoffdiingung auf die An
falligkeit des Winterweizens gegen C e r c o s p o r e 11 a h e r p o -
t ric h oid e s
Die Diingungsversuche in Betonkasten und im Freiland mit dem Ziel festzu
stellen, ob die Hi:ihe der Versorgung des Winterweizens mit Spurennahr-
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stoffen seine Widerstandskraft gegen den Befall mit Cercosporella herpo
lrichoides beeinflullt bzw. ob die Auswirkungen eines Befalls durch hohere 
Gaben von Spurenniihrstoffen gemindert werden konnen, wurden fortgefiihrt. 
Aus den bisherigen Ergebnissen ist ersichtlich, dall alle Di.ingungsmaBnahmen, 
die den Halmbasenquerschnitt vergr6I.lern, ohne den Halm zu verliingern, die 
Lagergefahr mindem, und zwar auch dann, wenn ein Befall mit Cercosporella 
herpotrichoides vorliegt. Die Analysen der unteren Halmteile auf Pflanzen
nahrstoffe zeigen, dall zwischen der Lagerminderung und den Gehalten 
einiger Spurenniihrstoffe deutliche Beziehungen bestehen. 

(A. Kloke und B. Hanisch) 

5. Untersuchungen ilber die Wirkung der Strohdilngung bei variierter Stick
stoffdilngung auf Pflanzenertrag, Bodenfruchtbarke!t und FruchUolgeknmk
heiten

Diese Dauerdi.ingungsversuchsfliiche, die 1966 Kartoffeln trug, zeigte auf den 
mit Stroh und Kalkstickstoff bzw. Kalkammonsalpeter gedi.ingten Parzellen,
dall 60 kg N/ha nicht ausreichen, um die durch eine Di.ingung mit 108 dz
Stroh/ha hervorgerufene Ertragsdepression zu beheben. - Da vielfach be
hauptet wird, dafl durch organische Di.ingung der Befall von Kartoffeln mit
dem Kartoffelkiifer (Leptinotarsa decemlineata Say) gemindert wird, wurde
zur Pri.ifung dieser Behauptung mit einer Spritzung gegen den Kartoffelkafer
liinger als i.iblich gewartet und der Kartoffelkiiferbesatz auf den 40 Parzellen
der 1575 m2 groflen Fliiche ermittelt. Diese Bonitur ergab keine Anhalts
punkte dafiir, dafl die Diingung (organisch oder mineralisch) den Kartoffel
kiiferbefall andert. Deutlich war dagegen erkennbar, dall der Wind den Be
fall der Kartoffeln beeinfluflt. Die im Westen des Feldes liegenden Parzellen
zeigten keinen oder nur geringen Befall. Er nahm aber nach Osten hin deut
lich zu. (A. Kloke)

6. Die Bedeutung der Ernahrung von Knollen- und Wurzelfrilchten mit Kalium
filr ihre enzymatisch bedingte Schwarziarbung (neu)

Ausgehend von der Tatsache, dafl Kalimangel bei Kartoffeln zu einer
Schwarzfiirbung des rohen KnoUenfleisches bei Sauerstoffzutritt fi.ihrt, wurde
an Hand eines Gefiiflversuches mit unterschiedlicher K-Di.ingung gepri.ift, ob
entsprechende Verfiirbungen auch bei anderen Knollen- und Wurzelfri.ichten
auftreten. Die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dafl bei Kohlrabi, Moh
ren, Rettich, Radieschen und Herbstri.iben durch K-Mangel keine Verfiirbung
des Fleisches zustande kommt. Die Untersuchung des .Emtegutes von Zucker
ri.iben, Schwarzwurzeln und Sellerie ist noch nicht abgeschlossen. - K-Man
gel fi.ihrte bei Kohlrabi zu einer starkeren Verholzung des Knollengewebes,
zur Ausbildung von schizogenen Hohlriiumen im Knolleninneren und zu 
gewissen Deformationen der Knollen (vgl. Abb. 4). (A. Kloke u. H.-0. Leh)

7. Untersuchungen ilber den Einflu6 von 5-Fluordesoxyuridin (FDU) aui das
Wachstum verschiedener Kulturpflanzen (neu)

Orientierende Gefiillversuche mit FDU erbrachten folgende Ergebnisse: Durch
die Applikation des Wirkstoffs i.iber den Boden vor der Aussaat wurde die
Keimung von Weizen, Roggen, Gerste und Hafer schon durch sehr geringe
Mengen an FDU stark beeintriichtigt bzw. vollig verhindert. Die aufgelaufe
nen Pflanzen wiesen schwere Chlorophylldefekte auf. - Die Applikation
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Abb. 4. EinfluB der Kaliumdtingung auf auBere und innere Merkmale bei Kohlrabi
knollen (Sorte ,Prager WeiBer Treib'). Von links nach rec:nts: Ohne K - 1 g 
K!Gefii.B - 3 g K/GefaB. 

des Wirkstoffs 10 Tage nach dem Auflaufen fiihrte zu einer Hemmung des 
Sprofl- bzw. Halmlangenwachstums bei Bohnen, Sonnenblumen, Mais, Wei
zen, Roggen, Hafer und Gerste, ahnlich derjenigen, die durch Chlorcholin
chlorid hervorgerufen wird, ohne dafl sonstige Schaden an den Pflanzen in 
Erscheinung traten. - Durch Bespriihen mit FDU-Losungen wurde bei Kohl
rabi, Rosenkohl, Salat und Astern ebenfalls eine Hemmung des Langen
wachstums bewirkt, gleichzeitig traten jedoch schwere Blattmiflbildungen 
auf. (H.-0. Leh) 

8. Untersuchungen zur Frage der Stippigkeit bei Apfeln

Um festzustellen, ob das bei Blattspritzungen mit CaC12 auf das Blatt ge
langte Ca vom Blatt in die Apfel transportiert wird, wurde auf Blatter in
der Na.he von Apfeln im Monat Juli mehrfach eine mit Ca-45 markierte
CaC12-L6sung aufgetragen. Es wurde festgestellt, dafl das Ca-45 praktisch
vollstandig am Ort der Applikation verbleibt und nicht in das Pflanzen
innere oder zum Apfel transportiert wird. Daraus ist zu schlieflen, dafl
Spritzungen mit CaC12 gegen die Stippigkeit um so wirksamer sind, je mehr
CaC12 direkt auf die Apfel gelangt. - Zur Frage der Stippigkeit wurde fer
ner ein Gefafldiingungsversuch angelegt, um zu priifen, ob die Unterlagen
(Malus IV, VII, IX und XI) ein unterschiedliches Aufnahmevermogen fiir
Pflanzennahrstoffe haben. Nach den bisherigen Analysen ergeben sich fur
die vier gepriiften Unterlagen folgende Reihen (von links nach rechts stei
gende Aufnahme):
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a) fi.ir Calcium IV < VII < IX < XI 
b) fi.ir Kalium XI < IX < VII < IV 
c) fi.ir Magnesium IV < XI < IX < VII.

{A. Kloke und G. Schonhard) 

lnstitut flir Biochemie in Hann. Munden 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Proteinmuster der Kartoffelknolle, Unabhangigkeit von der Diingung, Ein

flull des Elektrophoresetragers

Bei mehreren Kartoffelsorten wurde festgestellt, da13 das genetisch bedingte
und damit sortenspezifische Muster der Proteine in der Knolle von der Diin
gung und dem Anbaugebiet unabhangig ist. E:x:perimentell extrem variierte
Diingergaben miissen allerdings noch in die Untersuchung einbezogen wer
den. - Die Konzentration des Ac rylamids und der Katalysator fi.ir die Poly
merisation spielen eine Rolle bei der optimalen Auftrennung der mindestens
25 verschiedenen in gro13erer Menge vorkommenden Eiwei13e in dem Pre13-
saft der Knolle. Geeignet ist eine 50/oige Ac rylamidli:isung und ein Zusatz
von Sulfit zum Saft. (V. Loeschcke und H. Stegemann)

2. Isolierung einzelner Proteine der Kartoffelknolle nach Elektrophorese und
ihre Aminosaurezusammensetzung

Bei zwei Kartoffelsorten wurde ein in allen Knollen vorkommendes Protein
nach der Elektrophorese in Polyacrylamid isoliert und in der Aminosaure
analyse mit einem Nachbarprotein verglichen. Im Gegensatz zu friiheren
Untersuchungen vieler Autoren, die aus ernahrungswirtschaftlichen Grunden
die Aminosauren des Proteingemisches bestimmten, ist es im Hinblick auf
sog. Qualitatsforschung nur sinnvoll, die Aminosauren in Einz.elproteinen zu
erfassen. Denn die Einzelproteine variieren in der Menge je nach Sorte und
bestimmen daher - Reichtum an lebenswichtigen Aminosauren voraus
gesetzt - die .,Qualitat" in ernahrungsphysiologischer Sicht.

(H. Stegemann in Zusammenarbeit lnit H. Hilschmann 
vom Max-Planck-Institut fi.ir experimentelle Medizin, Gi:ittingen) 

3. Bestimmung von Hydroxyprolin im Mikrogrammbereich

Die von uns 1958 entwickelte Mikro-Schnellmethode wurde noch empfind
licher gestaltet und ihr Anwendungsbereich auf Substanzen ausgedehnt, die
nur geringe Mengen (weniger als 0,1 V/o) dieser Iminosaure enthalten, wie
z. B. unfraktioniertes Pflanzenmaterial, Urin, Nahrungsmittel. Die Erfassung
des Hydroxyprolins ist wichtig in der Phytopathologie bei Zellwandscha
den, in der Klinik bei rheumatisch.en und Alterskrankheiten, in der Ge
werbeaufsicht bei der Feststellung unzulassiger Haut- und Gelatinebeimen
gungen in Fleisdlwaren.

(H. Stegemann in Zusammenarbeit mit K. Stalder 
vom Max-Planck-Institut fi.ir experimentelle Medizin, Gottingen) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Isolierung von Riibenmosaik- und Vergilbungsvirus durch Gelfiltration

Die Trennung der Viren van Zelltriimmern und gelosten Proteinen an sehr
niedrig vernetzten Gelsaulen spezieller Matrix konnte bei Blattsaften von
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Ruben durch das Einschalten einer Trennoperation im Dichtegradienten der 
Ultrazentrifuge verbessert werden. Da bisher noch keine Gelfiltrationsver

sudle an derartig langen Viren bekannt sind und die Reindarstellung for 
eine biochemische Untersuchung und die Darstellung von Sera zum schnellen 
und empfindlichen Nachweis dieser Viren Voraussetzung ist, werden diese 
Versuche fortgesetzt. 

(B. Lerch und H. Stegemann in Zusammenarbeit mit F. Koen vom For
sdlungsinstitut der Kleinwanzlebener Saatzudlt AG, Einbeck, J. Brandes, 
0. Bode, R. Berdes von der Biologischen Bundesanstalt, Braunschweig, und
F. Tinun vom Max-Planck.-Institut for experimentelle Medizin, Gottingen)

2. Konzentrationsiinderung der freien Aminosauren in Zuckerriibenblattem
nach Virusiniektion

Unterschlede der relativen Menge freier Aminosauren sind artbedingt und
abhangig von Umweltfaktoren. Daher sahen wir .bisher keine Beziehung zur
Toleranz gegenuber Vergilbungs- und Rubenmosaikvirus bei Feld- und un
kontrollierten Gewachshausversuchen. Innerhalb einer Art wird die Ver
schiebung des Aminosauremusters vor und nach Virusinfektion junger Pflan
zen unter definierten Beleuchtungsbedingungen untersucht, um damit eine
Voraussetzung zu schaffen, eine eventuelle Relation zur Resistenz oder
Toleranz besser beobachten zu konnen. Die Versuche sollen audl von der
J ahreszeit unabhangig werden.

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

3. Uber Proteine in der Wand pflanzlicher Faserzellen

Pflanzliche Faserzellen (z. B. BaumwoUsamenhaare, Bastfasern, Holzzellen)
enthalten ein Hautsystem, das wir als im wesentlichen aus Protein bestehend
erkannten. Durch Aufschlufl mit schwachen Natriumchloritlosungen (pH 4)
laflt sidl der Plasmastoff des Lumens von dem in der Wand befindlichen
Protein trennen. Beide Proteine sind bei allen Fasern aus den iiblichen
Arninosauren und a-Arninoadipinsaure, y-Aminobuttersaure und auch aus
Hydroxyprolin aufgebaut. Wahrsdleinlich sind Kohlenhydrate hiermit ver
bunden, so dafl ein Glykoproteid vorliegt. Die Menge, des Wandstickstoffs
ist der Lange der Faser proportional. Die tedlnologischen Eigenschaften der
Faser sind ganz wesentlich von der kleinen Proteinmenge abhangig.

(M. Ludtke, B. Lerch) 

4. Genese und Vorkommen von Hydroxyprolin in Pflanzenzellen

Wegen seiner starren Anordnung (5-Ring) in der Proteinkette und der
Hydroxylgruppe als Verknupfungspunkt zu Kohlenhydraten ist Hydroxy
prolin fur die Festigkeit von pflanzlichen Zellen wahrscheinlich von beson
derer Bedeutung. Seine Biogenese wird weiter untersucht, z. T. rnit radio
aktiver Markierung. - Beim Aufsdllufl von Fasern und Holzem (Samen
haaren der Baumwolle, Ramie-, Flachs- und Jutebastfasern, Fichten- und
Buchenholz sowie Bambushalm) mit schwachen Natriumchloritlosungen ge
hen stickstoffhaltige Zellinhaltsstoffe neben Hemizellulosen und Salzen in
das Aufschluflmittel uber und konnen durch Azeton gefallt werden. Sowohl
in den restlidlen Zellwanden (Holozellulose) als auch im Azetonniedersdllag
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ist Hydroxyprolin vorhanden, in den durch Filtration getrennten Wanden 
der Parenchymzellen in groBerer Menge als in denen der Faserzellen. 

(A. Ropsch, M. Ludtke, H. Stegemann) 

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

Die Verbreitung des bisher im Sporenkeimtest nachgewiesenen und konsti
tutionell aufgeklarten Hemmstoffes Trichocarpin wurde in den Rinden von 
55 Pappelsorten untersucht und bei 29 Arten und Sorten der Sektion Tacama

haca (Balsampappeln) gefunden, wahrend es in den Sektionen Aigeiros (24)
und Leuce (5) fehlt. Aussagen iiber die Beziehung zwischen Trichocarpin
gehalt und Resistenzverhalten sind vor allem durch die quantitative Ana
lyse der Extrakte von 132 Neukreuzungen (z. T. Polyploide) zu erwarten,
wobei eine storende, chemisch verwandte Verbindung (Salireposid) vorher
abzutrennen ist.

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

6. Die Verteilung der Oxidasen in der Kartoffelknolle

Die Menge der enzymatisch wirksamen Proteine und ihre Relation zuein
ander ist in manchen Fallen Ausdruck eines bestimmten Krankheitszustan
des oder eines Resistenzverhaltens, wie es z. B. fi.ir Peroxidasen beschrieben
wurde. Durch Elektrophorese in Polyacrylamid zeigte sich, dafl die enzym
aktiven Zonen nicht mit den amidoschwarzfarbbaren identisch sind. Das
Muster von Peroxidasen und Oxidasen in Preflsaften nach Gelelektrophorese
wird bearbeitet, besonders die Veranderung der Zonen unter dem Einflufl
biogener Aktivatoren und Inhibitoren. (V. Loeschcke und H. Stegemann)

7. Synthese von Fermentsubstraten

Die Aktivita.t von Ribonucleasen und Phosphorsaure-di-esterasen in Pflan
zen ist nach Vorversuchen bei virusinfizierten gegeniiber normalen Riiben
blattern verandert. Die Kinetik der Anderung und das Auftreten von Iso
enzymen gibt einen Einblick in den Abwehrmechanismus der Pflanze. Um
die Anderung in Gelektrophoresen verfolgen zu konnen, synthetisierten
wir bisher nicht bekannte spezifische niedermolekulare Substrate. (B. Lerch)

8. Neuartiger Nachweis von Amylasen und Phosphorylasen

Beide Enzyme sind im Zuckerstoffwechsel von Pflanze und Tier von groBter
Bedeutung, bei ersteren auch industriell, weil bei der Verarbeitung von Ge
treide- und Kartoffelprodukten die Menge des durch diese Enzyme frei
gesetzten Zuckers sich auf den Prozefl und das Endprodukt auswirkt.

Es gelang ohne zeitraubende Vorfraktionierung, beide Fermente nach der 
Polyacrylamid-Gelelektrophorese mit Einschluflsubstraten (z. B. von PreBsaft
aus Kartoffelknollen) in einer Menge nachzuweisen, die nur einigen billion
stel Gramm entspricht. Damit eri:iffnet sich die Moglichkeit, bestimmte Zell
partien gesondert zu untersuchen und z. B. Schalprozesse wahrend der
Fabrikation danach auszurichten, je nach gewiinschter Eigenschaft der Fertig
ware. Auch bei Pflanzenkrankheiten ist die Verfolgung des Ab- und Aufbaus
von Starke von Interesse. (R. Siepmann und H. Stegemann)
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Abb. 5. Muster der Proteine von Kartoffelknollen. Von links nach rechts: Sorte ,Voran', 
,Erdmanna·, ,Saskia', ,Maritta'. Farbung der Proteinzonen mit Amidoschwarz nach 
Elektrophorese in Polyacrylamid-Gel, oben Start, Anode unten. 
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9. Protein- und Enzymmuster der Kartoffel unter genetiscben Gesicbtspunkten
Die Knolle der Kartoffel enthalt Proteine, die in ihrer Menge sortenspezifisch
sind, fi.ir einige Enzyme laufen dtese Untersudrnngen noch. Es wird unter
sucht, in wekhem Umfang das gelelektrophoretische Muster zur Erganzung
anderer Methoden der Sortenidentifizierung (z. B. Lichtkeimmethode) heran
gezogen werden kann und wie die Erbanlagen fi.ir Protein- und Enzymmenge
in einem etwa 100 Klone umfassenden Geschwistersortiment zu verfolgen
sind. Diese Untersudmngen haben ebenfalls Bedeutung bei Neuzuchtungen.
(H. Stegemann, V. Loeschcke, R. Siepmann in Zusammenarbeit mit .J. Ullrich,
Institut fur Botanik der Biologischen Bundesanstalt, Braunschweig, rnit meh
reren Zuchtern sowie rnit den Max-Planck-lnstituten fur Zuchtungsforschung,
Koln, und Emahrungsphysiologie, Dortmund)

Abteilung filr pflanzliche Virusforschung 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen Uber zwei Viren von Sellerie

Ein aus dem westdeutschen Anbaugebiet stammendes Virusisolat von Selle
rie, das vermutlich mit dem a.us der Literatur bekannten Selleriemosaik
Virus identisch ist, verursacht ein starkes Blattmosaik, Fadenblattrigkeit und
Wuchsdepressionen. Das Virus wurde als ein gestrecktes Pflanzenvirus iden
tifiziert, das auf Grund seiner Lange von etwa 160 mµ zur Kartoffel-Y-Virus
Gruppe gesteUt werden kann. Ein zweites in No,rditalien gefundenes Virus
ist auf Sellerie meist latent. Im Gegensatz zum Selleriemosaik-Virus ist es
nicht <lurch Blattlause zu ubertragen und kann mechanisch auch auf Pflanzen
ubertragen werden, die nicht zu den Umbelliferen gehoren. Auch. die Par
tikellange von etwa 860 mµ spricht daffu, dafi ein neues, noch nicht be
schriebenes Virus vorliegt.

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

2. Vergleich von TMV-Stammen vorwiegend italienischer Provenienz mit dem
normalen TMV

In Zusammenarbeit mit dem Phytopathologischen Institut der Universitat
Bologna wurden 4 verschiedene Viren, die sich alle als vom typischen Tabak
mosaik-Virus abweichende TMV-Stamme erwiesen hatten, vergleichend
untersucht. Die Abweichungen der Symptome auf verschiedenen Wirtspflan
zen gegenuber denen des typischen TMV sind z. T. betrachtlich, wahrend
Lange der Teilchen, hydrodynarnisches Verhalten, therrnaler Inaktivierungs
punkt und Stabilitat u. a. physikalische und teilweise auch chernische Eigen
schaften denen des typischen TMV gleichen. Interessanterweise befindet sich
bei den Stammen ein latent und offenbar verbreitet in norditalienischen
Spargelkulturen vorkommendes TMV.

(G. Faccioli, Istituto di Patologia Vegetale, Bologna, 
in Zusammenarbeit mit H. L. Paul) 
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b} Im Beridltsjahr laufende Forsdlungsvorhaben:

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

Die in den Vorjahren begonnenen Untersuchungen wurden fortgesetzt. 52
Spezies aus der Familie der Solanaceen wurden mechanisch infiziert, und die
Reaktion der Wirtspflanzen auf die Infektion wurde beobachtet. Fast alle
Spezies der Gattung Solanum erwiesen sich als fiir lnfektionen durch das
M-Virus anfallig. Eine Ausnahme stellte Solanum capsicastrum dar. Lediglich
Solanum rostratum reagierte bei allen Virusstammen durch die Bildung von
Lokallasionen. Andere Spezies lieBen bei manchen Stammen chlorotische
Lasionen erkennen, meistens kam es jedoch zu latenten Infektionen. Wahrend
bei den Gattungen Solanum und Chenopodium die Infektionen fast immer
systemisch wurden, blieben sie bei der Gattung Nicotiana auf die infizierten
Blatter beschrankt. (0. Bode)

2. Untersuchungen zur Ubertragung des M-Virus durch Aphiden

Aus der Literatur ist bekannt, dafl verschiedene Stamme des M-Virus durch
Myzus persicae ubertragen werden ki:innen. Da in Feldbestanden von Kartof
feln eine oft sehr intensive Ausbreitung des M-Virus beobachtet wurde, wur
den Versuche begonnen, den Ubertragungsvorgang und die Aufnahme- und
Abgabezeiten de,s M-Virus genau zu bestimmen. Weiterhin soll bestimmt wer
den, inwieweit auch andere auf der Kartoffel verbreitete Aphidenarten an der
Ausbreitung des Virus beteiligt sein ki:innen. Bei diesen Ubertragungsver
suchen gelang es bereits, die in Deutschland weitverbreitete Aphis nasturtii

als Vektor zu ermitteln. (0. Bode und H. L. Weidemann)

3. Kultur von meristematischem Gewebe zur Virusbefreiung total infizierter,
vegetativ vermehrter Kulturpflanzen

Die im Vorjahr begonnenen Versuche zur Eliminierung des S-Virus aus total
infizierten Ka.rtoffelsorten wurden fortgefiihrt. Fur die erste Anzucht der
SproBspitzen auf Nahragar haben sich Esmarchschalchen als am geeignetsten
erwiesen. Bis zu 16 SproBspitzen einer Gr6Be von 0,2-5,0 mm werden ge
meinsam in einem Schalchen angezogen. Nach folgender Einzelkultur in
Reagenzglasern werden die zu 2-3 cm groBen herangewachsenen Pflanzchen
auf Tomatenpflanzen gepfropft. Dadurch wird ein wiederholtes Umsetzen
der Pflanzchen in einen anderen Nahrboden zur Bewurzelung umgangen
und die Uberlebensrate erhi:iht. Da groBe SproBspitzen fiir die Meristem
kultur besser geeignet sind, wird gegenwartig gepruft, ob mit Hilfe einer
Hitzebehandlung keimender Kartoffelknollen (34-40° C) die virusfreie ZonP
der Sprosse vergr6Bert werden kann. (0. Bode und W. Huth)

4. Elektronenmikroskopische Untersuchung gestreckter Viren

Das Elektronenmikroskop (ZEISS EM .8i2) wurde im Berichtsjahr wie schon
in den vergangenen Jahren in erster Llnie als Hilfsmittel bei der Bearbeitung
folgender Probleme eingesetzt:
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a) Zur Kontrolle d.er in Kultur befindlichen Viren. Virusinfektionen lassen
sich in vielen Fallen mit dem Elektronenmikroskop schneller und zuver
lassiger uberwachen als mit Hilfe von Testpflanzen. Unerwunschte Misch
infektionen konnen oft rasch erkannt werden.



b) Identifizierung unbekannter Virusisolate. Eine groBe Anzahl van Proben
aus dem In- und Ausland wurde untersucht, und in vielen Fallen war es
m6glich, eine sichere Diagnose zu treffen. Umfangreiche Untersuchungen
an Kultur-Orchideen verschiedener Herkunft ergaben z. B., daB das Cym
bidium-Mosaik-Virus und das Odontoglossum-Ringflecken-Virus in
Deutsdlland offenbar weit verbreitet sind. Die Priifung van Reben aus
verschiedenen deutschen Anbaugebieten auf das Vorhandensein von
stabchenf6nnigen Viren war bislang erfolglos. Von Lupine wurde ein
Virus mit einer Lange van etwa 750 mµ isoliert, das sich. auf Erbse und
Ackerbohne - nicht aber auf Buschbohne - i.ibertragen lieB. In Herbst
zeitlose wurde ein fadenf6rmiges Virus von etwa 750 mµ Lange gefunden,
das bislang nkht auf and.ere Pflanzen ubertragen werden konnte.

c) Untersuchung van Viruspraparaten. Mit der Ultrazentrifuge und mit
anderen Methoden angereicherte Viruspraparate konnten mit dem Elek
tronenmikroskop auf ihren Reinheitsgrad untersucht und die Auftrennung
in verschiedene Fraktionen verfolgt werden. Auch die Wirkung van Ultra
schall auf verschiedene fadenf6rmige Viren wurde studiert.

Viele elektronenmikroskopische Untersuchungen wurden in Zusammen
arbeit mit verschiedenen Kollegen aus der Biologischen Bundesanstalt und 
anderen Instituten durchgefi.ihrt. Alle Untersuchungen erfolgten in erster 
Linie an stabchen- und fadenf6rmigen Viren, da andere Viren nur mit einem 
rnoderneren Elektronenmikroskop erfolgreich bearbeitet werden konnen. 

(J. Brandes) 

5. Infektionsversuche mit dem b a r l e y y e I I o w d w a r f - Virus

Die Verbreitung des barley yellow dwarf-Virus (BYDV) ist van der Ubertra
gung durch Blattlause abhangig. Eine nati.irliche Infektion findet deshalb irn
n6rdlichen Deutschland erst etwa Mitte Mai statt. Zu diesem Zeitpunkt sind
die Pflanzen bereits so kraftig, daB sie die Infektion ohne gr6Bere Ertrags
einbuBen uberstehen. Jahreszeitlich. fruhere Infektionen k6nnen zu betracht
lichen Verminderungen des Ertrages fi.ihren.

Von im Keimlingsstadium mit BYDV und Rhopalosiphum padi als Vektor infi
zierte Haferpflanzen erkrankten etwa 80 °/o. Gegenuber einer nichtinfizierten
Kontrollparzelle betrug der Ertragsverlust 65 0/o. Eine Reihe mehrjahriger
Gramineen konnte als Winterwirte des BYDV identifiziert werden.

(W.Huth) 

6. Untersuchungen Uber die v1rose und die durch Stickstofimangel hervor
gerujene Rotblattrigkeit bei Haferpflanzen (neu)

Die virose Rotblattrigkeit des Hafers und die <lurch Stickstoffmangel hervor
gerufene Blattrote sind sehr schwer zu unterscheiden. Es wird zunachst ver
sucht, die Zusammenhange beider ,Ersch.einungen an Flussigkeitskulturen
unter konstanten 6kologisch.en Bedingungen zu klaren. (W. Huth)

7. Versuche mit einem unbekannten D act y Ii s -Virus (neu)

Bei Untersuchungen i.iber im Freiland gesammelte, mit DaclyJis-Mosaik-Virus
infizierte Dactylis-glomerata-Pflanzen wurde z. T. eine Mischinfektion mit
einem noch unbekannten isometrisc:hen Virus (vorlaufige Bezeich.nung DV II)
gefunden. Auf mechanischem Wege ubertragene DY-II-Isolate rufen auf den 
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Blattspreiten von Secale cereale, Setaria italica, S. glauca, S. viridis chloro
tische Strichel hervor. In Dactylis glomerata kommt das Virus latent vor und 
ist in Hafer und Weizen nicht vermehrungsfii.hig. Eine Ubertragung mit Blatt
lausen gelang bisher nicht. Eine Verwandschaft zum bromegrass mosaic
Virus ist auf Grund serologischer Tests und des Wirtspflanzenkreises auszu
schlieflen. Der thermale Inaktivierungspunkt liegt zwischen 80 und 90° C. 

(W. Huth) 

8. Versuche zur Wirtsspezifitat von Viren (neu)

Versuche zur Wirtsspezifitat von Viren wurden mit dem Lu-Stamm des Kar
toffel-Y-Virus durchgefiihrt. Datura mete] reagiert auf die Infektion dieses
Virus mit einer charakteristischen Symptombildung, wahrend das Virus in
D. stramonium nicht vermehrungsfahig ist. Virusrohextrakte aus D. mete!,
gemischt mit waflrigen Extrakten aus mit dem Virus behandelten Blattern
von D. stramonium, rufen auf D. mete] keine Symptome hervor. Nach bisher
vorliegenden Ergebnissen scheint die Bildung dieses Anti-Virus-Faktors in
D. stramonium erst nach der Virusinfektion zu erfolgen. (W. Huth) 

9. Versuc:he zur Spaltung versc:hiedener, rein dargestellter Viren in ihre Unter
einheiten und deren physikalische Charaktedsierung (neu)

Aus Reinpraparaten des Odontoglossum ringspot-Virus und des Atropa-Virus
wurde zunachst der Proteinanteil isoliert und dann das isolierte Protein mit
tels verschiedener Verfahren in Untereinheiten gespalten. Da mit den beim
TMV iiblichen Spaltungsmethoden keine brauchbaren Resultate zu erzielen
waren, wurden verschiedene Vorbehandlungen des Proteins (z. B. Blockieren
der SH-Gruppen) und eine Reihe von Losungsmitteln (::;auren, Alkalien,
organische Mittel; Verwendung von Detergentien) ausprobiert. Die erhalte
nen Abbauprodukte wurden mittels der analytischen Ultrazentrifuge vor
allem bei Verwendung des Trautman-Archlbald-Verfahrens auf Einheitlich
keit und Molekulargewicht untersucht. (H. L. Paul)

10. Untersuchungen iiber das S a mmo n s Op u n t i a� V i  r u s

In Fortsetzung der Untersuchungen von Viren, die entfernt mit dem Tabak
mosaik-Virus verwandt sind, werden Versucb.e iiber die Symptomatologie,
physikaliscb.e, chemiscb.e und serologische Eigenschaften des Sammons
Opuntia-Virus begonnen. Es ist dabei vorgesehen, die Beziehungen des Virus
zu dem TMV, dem Odontoglossum ringspot-Virus und dem TMV-ahnlicb.en
Cowpea-Virus zu klaren.

(H. L. Paul in Zusammenarbeit mit C. Wetter, Botanisches Institut der Uni
versitat Saarbrucken, und H. G. Wittmann, Max-Planck-Institut fiir mole
kulare Genetik, Berlin)

11. Versuche zum Saugverhalten der Blattlause

In Untersuchungen zur Frage der Ubertragereigenschaften einzelner Blattlaus
arten wird in histologischen Praparaten der Stechborstenverlauf im Pflanzen

gewebe verfolgt. Der Saugapparat von Myzus persicae dringt im Blattgewebe
von Physalis floridana interzellular und stets in das Phloem ein. Weiterhin
soll der Saugvorgang bei Aphis nasturtii, Aphis frangulae, Macrosiphum

solani und anderen Blattlausarten gepriift werden. (H. L. Weidemann)
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12. Histochemische Untersuchungen an der Speicheldrilse bei Blattlausen

Der EinfluB von Speicheldriisensekreten der Blattlause auf die Virusiiber
tragung soll mit histologischen Methoden untersucht werden. Um funktio
nelle Anderungen der sezemierenden ZeUen wahrend verschiedener Hunger
und Saugzeiten der Versuchstiere zu erfassen, wird zunachst ein histochemi
scher Uberblic:k der Driisen erarbeitet. Bisher wurden Ubersichtspraparate
angefertigt und fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen sowie Teste auf
Aminosauren durchgefiihrt. Die Druse erweist sich in ihrem Aufbau als
chemisch sehr differenziert. (H. L. Weidemann)

13. Untersuchungen zur kurzfristigen Ubertragung des Blattrollvirus

Kurze Aufnahme- und Abgabezeiten sollen fur das Blattrollvirus in Uber
tragungsversuchen mit Myzus persicae ermittelt werden. Physalis floridana 
dient als Infektionsquelle und als Testpflanze. Der Infektionserfolg ist nach
bisherigen Ergebnissen offenbar von der Summe der Aufnahme- und Abgabe
zeit, d. h. von der Zirkulationszeit des Virus im Vektor, abhangig.

(H. L. Weidemann) 

Institut fiir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Versuche zur Darstellung des Dahlienmosaikvirus

In den Palisaden- und Schwammparenchymzellen van Zinnia elegans, San
vi talia procumbens, Verbesina encelioides und drei Dahliensorten konnten
die submikroskopisch sichtbaren zytoplasmatischen Veranderungen der
Virusinfektion aufgeklart werden. Ausgehend von Ribonucleinsauregranu
laanhaufungen (Polyribosomen) entstehen virogenetische Zentren, deren
Feinstruktur feinfibrillar ist. In diesen werden dann die eigentlichen sphari

schen Viruspartikeln iiber moglicherweise nach unbekannte Zwischenstadien
gebildet. Hieran scheinen andere Zellorganellen, insbesondere die Dic tyosa
men des Golgiapparates, rnittelbar beteiligt zu sein. Denn gr613ere Virus
anhaufungen, die als durch Zusammenflu13 kleinerer entstanden vorzustellen
sind, werden in verschieden gro13er Zahl von diesen Dictyosornen urngeben
bzw. bin und wieder auch von ihnen durchzogen. Der ZeUkern und die Plasti
den zeigen keinerlei Verii.nderung. (H. Petzold)

2. Untersuchungen Uber viruskristallahnliche Einschlilsse in Pflanzenzellen

Viruskristallahnliche Einschliisse konnen sowohl in den Palisaden- und
Schwammparenchymzellen gesunder als auch vin1sinfizierter Pflanzen auf
treten. In infizierten Pflanzen scheinen sie hii.ufiger vorzukommen als in
gesunden. Auf Grund ihrer nahen Beziehung zu den fermenthaltigen Spharo
samen kann angenammen werden, daB die Kristallaide hochstwahrscheinlich
Kristallisationsformen der Spharosomenfermente darstellen. Als Untersu
chungsmaterial dienten gesunde und dahlienmasaikvirusinfizierte Blatter van
Zinnia elegans, Sanvitalia procumbens, Verbesina ence.lioides und drei
Dahliensorten, femer die Blatter von Erdbeerpflanzen, die mit einem Stamm
des Erdbeervirus 1 infiziert waren. (H. Petzold)
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3. Untersuchungen krankhafter Erscheinungen an den Bl attern der D i e f f e n -
bach ia picta
Das Hervortreten einzelner Adern und anderer Gewebepartien ausschlieBlich
an der Blattoberseite, welches an enationenartige Erscheinungen erinnerte,
und femer die starke Schrumpfung der Blatter, speziell der Blattspreite,
deuteten auf eine viri:ise Erkrankung hin. Eine derartige Virusinfektion konnte
jedoch durch Pfropfungen, Abreibungen mit PreBsaft und durch Ubertragungs
versuche mit Blattlausen (Idiopterus nephrolepidis) nicht bestatigt werden.
Auch Emahrungssti:irungen schieden als Ursache der krankhaften Blattver
anderungen aus. Als einzige Erklarung dieser Gewebeveranderungen blieb
die einer genetischen Veranderun.g. (I. lglisch)

4. Untersuchungen Uber B r a c h y c a u d u s s p ! r a e a e , eine an Spira.en
schadliche Blattlaus

Diese Blattlaus. lebt holozyklisch auf Spiraea salicifolia, S. vanhouttei und
S. arguta. Spiraea bumalda wird nur kurzfristig als Wirtspflanze angenommen.
An den drei als Wirtspflanzen geeigneten Spiraenarten verursacht Brachycau
dus spiraeae starke Blatt- und Triebverkriimmungen. Die ungefliigelte Virgo,
ihr erstes Larvenstadium und die Geschlechtstiere wurden morphologisch
untersucht. Auf die Chatotaxie aller Formen und auf die Morphologie des
mannlichen Genitalapparates wurde besonderer Wert gelegt. (I. lglisch)

5. Morphol ogische und biol ogische Untersuchungen an der Blattlausgattung
Appe l ia

Durch die Untersuchung des Genitalbereichs der Mannchen konnte die syste
matische Aufgliederung der Gattung unter Beibringung neuer morphologischer
Unterscheidungsmerkmale weiterhin gestiitzt werden. Appelia prunicola
scheint nicht sehr gut an Prunus spinosa als Wirtspflanze angepaBt zu sein.
Von den 3 europaischen Appelia-Arten hat sie im Laufe der Vegetations
periode die geringste Vermehrungsrate. Vermutlich ist sie eine von
A. schwartzi abgespaltene Form mit artspezifischen Unterschieden.

(M. Mostafawy) 

b) Im Berichtsjahr Iaufende Forsdmngsvorhaben:

1. Untersuchungen Uber Virosen bei Kakteen

Nach den bisherigen Ergebnissen der Infektionsversuche mit dem Kakteen
X-Virus zur Feststellung des Wirtspflanzenkreises ist zu vermuten, daB
dieses Virus auf die meisten Gattungen der Cactaceae iibertragen werden
kann. Als Infektionsquelle fiir Pfropfungsiibertragungen des Hexenbesenvirus
wurde im Berichtsjahr hauptsachlich die viruskranke Form einer im Handel
erworbenen Austrocylindropuntia (A. subulata monstrosa?) verwendet, die
sehr viel kraftiger und wiichsiger als die bisher gebrauchte Opuntia tuna
monstrosa ist. Als neue Wirtspflanzen wurden erstmalig neben einigen Arten
der Gattungen Austrocylindropuntia und Cylindropuntia Vertreter der Gat
tungen Cephalocereus, Escobaria, Eulychnia, Grusonia, Hamatocactus, Rebutia

und Tephrocactus festgestellt. - Aus Aporocactus flagellitormis wurden zwei
offenbar isometrische Viren isoliert, die sich u. a. in ihrer Reaktion auf Cheno
podium quinoa und ihren Inaktivierungstemperaturen unterscheiden. Diese
liegen bei 50

° 

C bzw. bei 70
° C. Als neue Testpflanze fur diese Viren erwies

sich Talinum paniculatum mit sehr variablen Symptomen. (H. A. Uschdraweit)
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2. Untersuchungen ilber Virosen der Gattung K a I a n  c h o e

Die Ubertragung des ,Niirnberg'-Virus und des Densiflora-Virus roittels Pfrop
fung gelang iro Berichtsjahr bei vielen Arten der Crassulaceae, doch waren
deutliche Syroptome selbst bei sehr anfalligen Arten trotz guten Wachstums
erst nach etwa 100 Tagen wahrzunehmen. Offenbar hangt die lange Inkuba
tionszeit mit dem fiir Sukkulenten charakteri-stischen Stoffwechsel zusammen.
- Das ,Niirnberg'-Virus konnte in keinem Falle mechanisch iibertragen wer
den, auch die Ubertragung mit den Aphiden Myzodes persicae und Neomyzus
circumflexus unter verschiedenen Bedingungen miBlang bisher. Aeonium

spathulatum und Crassula obliqua sind latente Trager dieses Virus. � Das
Densiflora-Virus ist mechanisch nicht durch PreBsaft, wohl aber bei Anwen
dung frischer Schnittflii.chen zu iibertragen. Als Wirtspflanzen konnten bisher 
nur Arten der Crassulaceae festgestellt werden. (H. A. Uschdraweit)

3. Untersuchungen ilber ein Virus der Zimmerlinde ( S p a r m a n n i a a f r i -
ca n a )

Bei den diesjii.hrigen Versuchen mit Sii.mlingspflanzen der Zirnrnerlinde war
wahrscheinlich infolge der ungiinstigen Witterungsverhaltnisse die Symptorn
ausbildung sehr wechselhaft. Wiederholt angesetzte mechanische Ubertra
gungsversuche mit zahlreichen Testpflanzenarten blieben erfolglos.

(H. A. Uschdraweit) 

4. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an den Blattern virusinfizierter
Pflanzen von F r  a g a r i a v e s c a (neu}

In Zusammenarbeit rnit dem Institut fiir Obstkrankheiten wurden Versuche
zur Darstellung eines Starnmes des Erdbeervirus 1 begonnen. Mit Hilfe von
Ultradiinnschnitten sollen die Struktur der Viren im Zytoplasma der befalle
nen Zellen aufgeklart und die zytoplasmatischen Veranderungen beschrie
ben werden. Die Untersuchungen fiihrten bislang noch nicht zur Strukturauf
klarung. (H. Petzold und H. Krczal)

5. Untersuchungen ilber die Ultrastruktur der Blattzellen mit dem gelben Mai
rilbenmosaik infizierter Pflanzen von B r a s s i c a r a p a (neu)

Die bisherigen Untersuchungen zeigen, daB nach einer Infektion roit dem
Virus des Gelben Mairiibenmosaiks die Plastiden in den Palisadenzellen
starke Verii.nderungen aufweisen. Diese auBern sich in der Bildung verschie
den groBer randstandiger Vakuolen, die moglicherweise aus den Plastiden
herausgestoBen werden. Die Stroma- und Granathylacoide z.eigen hierbei
keine wesentlichen Verii.nderungen. (H. Petzold)

6. Untersuchungen ilber den Wirtspflanzenkreis des Virus der Vergilbungs
krankheit der Kohl- und Wasserrilbe und ilber das Verhalten dieses Virus
in Feldbestanden

Die Vergilbungskrankheit der Kohl- und Wasserriibe konnte durch Myzodes
persicae bisher auf 13 Unkrautarten iibertragen werden. Die zahlreichen
Wirtspflanzen, insbesondere erkrankte winterharte Zierpflanzen und Un
krauter, sind ein wesentlicher Faktor fiir di<e schnelle Ausbreitung dieser
Virose in Feldbestanden. Durch Aluminiumfolien, die zwischen die Pflanz
reihen auf Wasserriibenbestanden ausgelegt wurden, konnten die gefliigel-
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ten Blattlause zum groBen Teil bei.m Anflug abgeschreckt werden. Flachen 
mit Folie enthielten erheblich weniger infizierte Pflanzen als Flachen ohne 
Folie. (K. Heinze) 

7. Versuche zur Abschreckung nichtpersistenter Ubertrager des Salatmosaik
virus von Salatbestanden (neu)

Zu Salatpflanzen wurden zwischen die Pflanzreihen 40 cm breite Aluminium
folien zur Abschreckung zufliegender Blattlause ausgelegt (Abb. 6). In der
Nachbarschaft befand sich eine kleine Salatsamenparzelle mit einem hohen
Anteil infizierter Pflanzen. Auf dem Kontrollstuck ohne Folie war der Anteil
infizierter Pflanzen etwa 2%mal so hoch wie auf der Parzelle mit Folie.

(K. Heinze) 

Abb. 6. Salatpflanzung mit Aluminiumfolie zwischen den Reihen. Gegen Windver
wehung ist die Folie versuchsmafiig mit Steinen festgelegt. 

8. Untersuchungen iiber die Virose .,Scheckige Verzwergung der Karotte"
( c a r r o t m o t I e y d w a r f ) (neu)

Seit zwei Jahren wird auf dem Dahlemer Versuchsfeld eine Krankheits
erscheinung an Mohren und Sellerie beobachtet, die vermutlich mit der von
England (und Ubersee) beschriebenen .,Virosen Scheckigen Verzwergung der
Karotte" identisch ist; die Krankheit wird durch Blattlause ubertragen. Fur
Ubertragungsversuche konnte jetzt eine Zucht des Ubertragers angelegt wer
den. (K. Heinze)

9. Untersud:mngen iiber D a c t y n o t i n a e ( A p h i d i d a e )

Durch Wirtswahlversuche wurde festgestellt, daB Macrosiphoniella milleiolii

aufler ihrer Hauptwirtspflanze Achillea millefolium auch Achillea clypeolata,

A. filipendula A. nobilis, A. ptarmica, A. sibirica und A. tomentosa besiedeln
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kann. Die Blattlausart Macrosiphoniella usquertensis halt sich auBer an 
Achillea millefolium auch an A clypeolata, A. grandiflora, A. nobilis, A. plar

mica und A tomentosa. Macrosiphoniella ptarmicae, die 1965 in Westdeutsch
land aufgefunden werden konnte, meidet Achillea millefolium, kann sich aber 
auf A clavenae und A sibirica halten. Dactynolus achiJJeae vermehrte sich 
gut auf Achillea clypeolata, A. grandiilora, A. nobilis, A. tomenlosa und 
Chrysanthemum vulgare. Von Macrosiphoniella millefolii wurde das Dahlien
mosaik-Virus und das Wasserriibenmosaik-Virus iibertragen, von Macro
siphoniella usquertensis das Dahlienmosaik-Virus, van Macrosiphoniella ptar
micae das Wasserriibenmosaik-Virus, eine Variante des Kohl- und Wasser
riibenmosaik-Virus, das Zuckerriibenmosaik-Virus und das Dahlienmosaik
Virus; von Dactynotus achilJeae wurde das Dahlienmosaik-Virus iibertragen. 

(K. Heinze und P. Sobhani) 

10. Phytopathologische, morphologische und systematische Untersuchungen der
.,Schwarzen Blattlause", A p h i  s f a b a e und verwandte Arten
Die Ergebnisse der biologischen Untersuchungen zur Trennung der Schwarzen
Blattlause, speziell der Aphis-fabae-Gruppe im engeren Sinn, weisen auf einen
Komplex von binomischen Rassen hin, die wahrscheinlich von einigen
wenigen auch morphologisch definierbaren Arten wie Aphis fabae, A.

evonymi, A. acanthi und A cognatella sowie bereits vorhandenen Rassen
durch natiirliche Kreuzung und mutativ entstehen. Die natiirliche Kreuzung
zwischen den genannten Arten wird vorwiegend auf dem gemeinsamen
Winterwirt Evonymus europaea stattfinden. r>ie Bildung einer neuen Rasse
durch Mutation konnte im Versuch beobachtet werden. Die endgiiltigen Ergeb
nisse der mit den Vertretern der Aphis-tabae-Gruppe im engeren Sinn durch
gefiihrtenKreuzungsversuche stehen noch aus. Die Virusiibertragungsversuche
zeigten, daB die Schwarze Nachtschattenlaus, Aphis evonymi, ebenso wie
Aphis fabae, wirtschaftlich bedeutsame Viren zu iibertragen vermag. Auch
die der Aphis-fabae-Gruppe im engeren Sinn fernerstehenden Arten sind in
der Lage, Viren zu iibertragen. In der systematischen Be-arbeitung des ersten
Larvenstadiums der Virgo konnte die Lange des distalen Teils des II. Riissel
gliedes als neues taxonomisch brauchbares Merkmal eingefiihrt werden. Zur
systematischen Trennung der Arten und Rassen wird besonderer Wert auf
die vergleichende Chatotaxie der Fundatrix, der Virgo, des ersten Larven
stadiums der Virgo und der Geschlechtstiere gelegt. Ferner soll die Morpho

logie des mannlichen Genitalapparates auf systematisch wertvolle Merkmale
untersucht werden. (I. Iglisch)

11. Untersuchungen von saprophytischen Abkommlingen (Mutanten) des para
sitischen B d e l t o v i b r i o b a c t e r i o v o r u s
In Fortsetzung der gemeinsam mit dem Institut fur Bakteriologie durch
gefiihrten Arbeiten wurden die mikromorphologischen Verhaltnisse bei
saprophytischen Stammen untersucht. (H. Stolp und H. Petzold)

12. Untersuchungen iiber die strukturellen Veranderungen an Bakterienzellen
nach parasitischem Befall durdt B d e, 11 o v i b r i o b a c t e r i o v o r u s
(neu)
An Hand von Ultradiinnschnitten befallener Bakterienzellen wurde das Ein
dringen der Parasiten in die Wirtszelle und die dadurch verursachten struk
turellen Veranderungen untersucht. (H. Stolp und H. Petzold)
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13. Beobachtungen zur Feinstruktur von Pe r o n  o s p o  r a t a b  a c i n  a (neu)
Zur Klarung der Ultrastruktur der vielkernigen Hyphen des Blauschimmel
myzels wurden Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem Institut fur
Mykologie begonnen. Das besondere Interesse gilt der Bedeutung der in
groBer Zahl zu beobachtenden Myelinfiguren, die in diesen schnellwachsen
den Hyphen vermutlich mit der Vakuolenbildung in Zusammenhang stehen.

(H. Petzold und H. Krober) 

14. Elektronenmikroskopische Beobachtungen an den Blattern gegeniiber P e r o -
n o  s p o r a t a b a c i n  a anfalliger und resistenter Tabaksorten (i:teu)

Diese Untersuchungen werden ebenfalls in Gemeinschaftsarbeit mit dem In
stitut fur Mykologie durchgefiihrt und haben zum Ziel, die Wechselwirkung
zwischen Wirtsgewebe und Pilzmyzel aufzuklaren. Mit den Versuchen wurde
erst vor kurzem begonnen, so daB noch nicht uber Ergebnisse berichtet wer
den kann. (H. Krober und H. Petzold)

Institut iiir Virusserologie in Braunschweig 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Nachweis verschiedener Viren in reisigkranken Reben

38 Virusisolate, die aus reisigkranken Reben von Weinbergen an Mose!,
Nahe und Rhein stammten und sich an Hand von Symptombeobachtungen
an Testpflanzen nicht gruppieren lieBen, wurden serologisch im Agargel
diffusionstest untersucht. In 9 Isolaten wurde Arabismosaik-Virus, in 19 Iso
laten Fanleaf-Virus und in 5 Isolaten Tomatenschwarzringflecken-Virus ge
funden. Bei 5 weiteren Isolaten wurde festgestellt, daB sie aus Gemischen
von Arabismosaik-Virus und Fanleaf-Virus bzw. Tomatenschwarzringflek
ken-Virus bestehen. Die Untersuchungen zeigten ferner, daB der Nachweis
eines bestimmten Virus zufallig sein kann und daB deshalb vielleicht ein
Teil der Isolate, in denen nur ein Virus gefunden wurde, aus Virusgemischen
besteht. Bei 3 im Gewachshaus kultivierten Reben gelang ein serologischer
Virusnachweis im PreBsaft junger Blatter.

Die Ergebnisse werfen die Frage auf, welches Virus bzw. welche Viren die
Reisigkrankheit verursachen und ob verschiedene Symptome der Krankheit
<lurch verschiedene Viren ausgelost werden. Entgegen der bisher in der
Literatur vertretenen Ansicht ist die Reisigkrankheit wahrscheinlich nicht mit
im Ausland bekannten Krankheiten wie fanleaf disease, court-now� und
urticado identisch. Die letzteren beziehen sich moglicherweise auf ein engeres
und scharfer gefaBtes Symptombild.

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

2. Untersuchungen zur Steigerung der Empfindlichkeit serologischer Virus
nadlweisverfahren

Die Eignung des Bentonitflockungstestes, des Latextestes und des Barium
sulfattestes wurde fur den Nachweis von gestreckten und isometrischen
Viren untersucht und verglichen. Mit allen drei Verfahren konnten geringere
Antigenmengen nachgewiesen werden als mit dem Tropfen- bzw. Agargel-

A 64 



diffusionstest. Allerdings eignete sich nicht jedes Antiserum fi.i.r die Teste. 
Die brauchbaren Seren unterschieden sich z. T. sehr in der Wirksamkeit. In 
extremen Fallen war die Steigerung uber lOOOfach. Der Virusnachweis ge

lang auch in soichen Fallen, in denen der Tropfen- bzw. Agargeltest ver
sagte. 

Bei unter gleichen Bedingungen durchgefi.i.hrten Prufungen waren die Ergeb
nisse beim Bariumsulfattest schlechter als beim Bentonitflockungstest und 
dem Latextest. Die Empfindlichkeit der letzteren war weitgehend gleich. 

Dern Latextest wird jedoch der Vorzug gegeben, weil bei ihm die Vorberei
tung des Adsorptionsmaterials und die Farbung entfallen. Auflerdem ki:innen 
starker verdiinnte Seren verwendet werden. 

Fur die Untersuchungen wurden folgende Viren verwendet: Kartoffel-X
Virus, Karto.ffel-Y-Virus, Kartoffel-S-Virus, Kakteen-X-Virus, Hydrangea

Ringspot-Virus, Kartoffel-Aucuba-Virus, Tomatenschwarzringflecken-Virus, 
Tabak-Ringspot-Virus, Arabismosaik-Virus, Reben-Fanleaf-Virus, Tomaten
zwergbusch-Virus. (R. Bercks) 

3. Untersuchungen zum Nachweis des Tabakmosaik-Virus in Reben

Bei fruheren Ve-rsuchen zur Diagnose von Obst- und Rebenvirosen wurden
in den dabei verwendeten krautigen Testpflanzen gelegentlich Infektionen
mit dem Tabakmosaik-Virus (TMV) beobachtet. Wegen der bekannten sehr
hohen Infektio,sitat des Virus wurde zunachst angenommen, dafl es sich um
Spontaninfektionen, d. h. Verunreinigungen, handele. Nachdem das Virus
aber nach auslandischen Meldungen in Apfelbaumen und Reben gefunden
worden war, wurden Versuche zum Nachweis des TMV in deutschen Reben
durchgefi.i.hrt. Mit Hilfe des serologischen Latextestes wurden 121 Reben aus
14 Weinbergen an Mosel, Nahe und Rhein untersucht. Das Virus wurde in
36 Reben der Sorten ,Riesling', ,Silvaner' und ,S 88' festgestellt. Der Nac:h
weis des Virus durch Abreibung von Rebenblattpreflsaften auf ein Testpflan
zensortiment verlief negativ. Ebensowenig konnte das Virus elektronen
mikroskopisch mit Hilfe der Tauchmethode in Rebenblattem festgestellt wer
den. Abreibungen auf krautige Testpflanzen brachten erst positive Ergeb
nisse, als dazu beim Latextest erhaltene Niederschlage und partiell gerei
nigte Viruspraparate verwendet wurden, die aus Rebenblattsaften erhalten

worden waren. (R. Berd{s)

4. Serologische Untersuchungen eines Virusilosates aus StechapfeL

In Fortfi.i.hrung der vorjahrigen Untersuchungen konnte die Prufung nach
Herstellung eines weiteren Antiserums gegen das Virusisolat aus Stec:hapfel
mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

a) Es besteht mit Sicherheit keine serologische Verwandtschaft zur Normal
und Nekrosegruppe des Kartoffel-Y-Virus.

b) Die zunachst als weitlaufig angesehene Beziehung zum Tabakatzvirus
konnte nicht bestatigt werden.

c) Das Isolat ist mit dem Bilsenkrautmosaikvirus serologisch eng verwandt;
reziprok bestehen nur weitlaufige Beziehungen.

In Glenn Dale durchgefi.i.hrte Untersuchungen uber das symptomatologische 
Verhalten des Isolates auf verschiedenen Wirtspflanzen ergaben einerseits 
Parallelen zu den serologisc:hen Beziehungen, andererseits aber auch Uber-
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einstimmungen mit einigen Viren der Y-Gruppe. Die ebenfalls in Glenn Dale 
ermittelten physikalischen Daten lauten: TIP 55-60° C, VEP 1 : 100 OOO bis 
1 : 1 OOO OOO, Bestiindigkeit in vitro bei 20 bis 25° C 6 Tage. 

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

5. Untersuchungen iiber die Konzentrationsverhaltnisse des Ka.rtoffel-M-Virus
in verschiedenen Wirtspfla.nzen

In vorjahrigen Versuchen wurde beobachtet, daB das M-Virus bei Tomaten
pflanzen etwa drei Wochen nach Versuchsbeginn in samtlichen Blattern eine
fast gleichbleibende Viruskonzentration erreichte. Bei weiteren Prufungen,
die in wochentlichen Abstanden bis zu 14% Wochen nach der mechanischen
Verimpfung durchgefiihrt wurden, konnte von der achten Woche an in den
obersten, noch nicht vollentwickeiten Bliittern eine stets gleichbleibende, ver
haltnisma.Big hohe Viruskonzentration nachgewiesen werden. Diese ent
sprach dem zu Versuchsbeginn gemessenen Wert. In den darunterliegenden
Blattpartien war weniger bzw. kein Virus zu finden. Alte und junge Seiten
triebe zeigten diese Tendenz ebenfalls. Im oberen Bereich der Pflanze hielt
das M-Virus gewissermaBen Schritt mit dem Langenwachstum. Ein derartiges
Verhalten eines Kartoffelvirus ist bisher noch nicht beobachtet warden.

Nach Ubertragung des M-Virus auf Tomate durch Myzus persicae lag die
Konzentration in samtlichen Blattern anfangs etwas niedriger als bei ver
gleichbaren mechanisch beimpften Pflanzen. Mit fortschreitendem Wachstum
glichen sich die Konzentrationsverhaltnisse jedoch denen bei mechanisd1 in
fizierten Pflanzen an. Die unterschiedliche, verhiiltnismii.Big geringe Infek
tionsquote bei den Blattlausubertragungen lieB keinen Zusammenhang mit
der Lange der Saugzeit oder mit dem Alter der Infektions- und Testpflanzen
erkennen.
Die bei M-viruskranken Tomaten gefundenen Konzentrationsverhaltnisse
waren - von geringen Abweichungen abgesehen - auch bei der Kartoffel
sorte ,King Edward', einem M-Virus-Trager, und bei der mit dem M-Virus
stamrn D 1102 infizierten Sorte ,Saco' zu finden. Die deutsche Sorte ,Anett'
bildete in dem aufgezeigten Schema insofern eine Ausnahme, als sie in Ge
wachshausversuchen bis zu 14 Wochen lang in allen Blattetagen einen fast
gleichma.Big hohen Virusspiegel enthielt.
Um bei der Pflanzgutkontrolle das Vorkommen des M-Virus gegeni.iber dem
S-Virus abzusichern, wird das zu testende Material auf Tomaten gepfropft,
da sich das S-Virus in ihnen nicht vermehren kann. Damit bei dem serologi
schen M-Virus-Nachweis ein HochstmaB an Sicherheit erreicht werden kann,
pri.iften wir in wochentlichen Abstiinden nach der Pfropfung die Viruskon
zentration in Blattern der Tomatenunterlage und der in jeder Blattachsel ent
standenen Adventivsprosse.
Das Ergebnis der Untersuchungen fi.ihrt zu folgenden Empfehlungen fi.ir den
M-Virus-N achweis bei der Pflanzgutkontrolle:

a) Die Zeitspanne zwischen Pfropfung und Pri.ifung ist fi.ir den Erfolg des
Tests wichtig. Die von uns erhaltenen guten Reaktionen drei bis vier Wo
chen nach der Pfropfung sollten jedoch nur als Richtschnur gelten; denn
das Wachstum der Tomaten richtet sich nach den Gegebenheiten am Ort
der Pri.ifung.

b) Von diesen Tomaten sollten niemals Hauptblatter, sondern nur Adventiv
sprosse entnommen werden.
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c) Von diesen Adventivsprossen sollten nur die Sprofispitze und das nachst
folgende Blatt for die Probe herangezogen werden.

(R. Bartels, z. T. in Zusammenarbeit mit J. Volk, 
Institut for landwirtschaftliche Virusforschung) 

6. Untersuchungen iiber den Einflufl von Farblicht auf die Virusvermehrung
Die Untersuchungen beweisen eine erhohte Synthese des Arabismosaik
Virus und des Kartoffel-X-Virus in unter Blaulicht angezogenen Wirtspflan
zen. Die erhohte Virussynthese zeigt sich in einer verki.irzten Inkubations
zeit, in stark ausgepragten Symptomen und einem erhohten Virustiter des
RohpreBsaftes der Blatter. Es konnte somit gezeigt werden, daB bei Blau
lid1tkultur nicht nur die Protein- und Ribonucleinsaureproduktion der PJlan
zen, sondern auch die Protein- und RNS-Synthese der Viren gefordert wird.

(R. Casper) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen iiber einen serologischen Virusnachweis in Rebenblattern
(neu)
Obgleich der Nachweis verschiedener in Reben vorkommender Viren mit
Hilfe von Testpflanzen gelungen ist, kann das Testpflanzenverfahren fi.ir
diesen Zweck weder als zuverlassig noch als einfach bezeichnet werden. In
anderen von uns durchgefi.ihrten Versuchen hat sich gezeigt, daB ein direkter
smologischer Virusnachweis in Rebenblattern grundsatzlich moglich ist und
der Latextest unter Einhaltung bestimmter Bedingungen ein sehr empfind
liches serologisches Nachweisverfahren darstellt. Aus diesem Grunde wur
den an kranken Reben in Weinbergen an Mosel, Nahe und Rhein mit dem
Latextest Untersuchungen zum Nachweis verschiedener Viren unternommen.
Zu diesem Zweck wurden von Blattern mit verschiedenen Symptomen und
ver:;chiedenen Alters PreBsafte hergestellt, diese auf einen bestimmten pH
Wert eingestellt und mit geeigneten Seren gepri.ift. Dabei konnten Arabis
mosaik-Virus, Fanleaf-Virus, Tomatenschwarzringflecken-Virus und Tabak
mosaik-Virus in erheblichem Umfange gefunden werden. Oft lagen die Viren
als Gemisch vor. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. (R. Bercks)

2. Versuche zum Nachweis des Kartoffel-M- und -S-Virus mit dem Latextest
(neu)
PreBsafte aus viruskranken Tomaten- und Kartoffelblattern sowie aus Kar
toffelknollen und deren Dunkelkeimen werden mit Hilfe des von B e r c k s
auf den Nachweis von Pflanzenviren abgestimmten Latextestes in Perspex
platten untersucht. Auf Grund der ersten positiven Ergebnisse wird der Test
an einem breiten Sortenspektrum erprobt und versucht, ihn fi.ir den Nach
weis beider Viren in der Praxis einzurichten. (R. Bartels)

3. Virustestung von Obstbaumen mit Hilfe des Latextestes (neu)
In Zusammenarbeit mit dem Institut fi.ir Obstkrankheiten, Heidelberg, wird
versucht, durch Anwendung des Latextestes phytopathogene Viren unmittel
bar in BlattpreBsaft erkrankter Obstbaume nachzuweisen. Da der direkte
Nachweis heute noch nicht moglich ist, konnte durch die erfolgreiche Anwen
dung dieses Tests eine Kontrolle der Obstplantagen durchgefi.ihrt werden.

(R. Casper in Zusammenarbeit mit L. Kunze 
vom Institut fi.ir Obstkrankheiten, Heidelberg) 
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4. Untersuchungen iiber die Verwandtschaft zwischen Arabismosaik- und
Fanleaf-Virus
In verschiedenen Landern ist in Reben, die van der in der angelsad:J.sischen
Literatur als grape vine ianleaf disease bezeichneten Krankheit befallen sind,
Fanleaf-Virus nachgewiesen worden. Dieses Virus ist nad:J. auslandisd:J.en
Feststellungen serologisch verhaltnismaflig weitlaufig mit dem Arabis
mosaik-Virus verwandt. In Deutschland sind im Gegensatz zum Ausland
beide Viren teilweise sogar in denselben Rebenpflanzen gefunden warden.
Es erhebt sich daher die Frage, ob zwisd:J.en den hier festgestellten Isolaten
beider Viren ahnliche Beziehungen bestehen, wie sie im Ausland zwischen
Fanleaf-Virus und Arabismosaik-Virus beobachtet warden sind. Aus diesem
Grunde ist damit begonnen word.en, gegen versd:J.iedene Isolate der Viren
Seren herzustellen. lvfit ihnen vrerden serologische Uberkreuzreaktionen
unter Beriick.sid:J.tigung der Tatsad:J.e durchgefi.ihrt, daB zwisd:J.en einzelnen
Seren, die gegen dasselbe Virus hergestellt worden sind, individuelle Unter
schiede bestehen ki:innen. (R. Bercks)

5. ldentifikation eines Virusisolates aus A t r o p a b e 11 a d o n n a
Aus einer zu Arzneimittelzwecken in Samokov/Bulgarien angebauten Kultur
von Atropa belladonna wurde ein Virusisolat gewonnen, das dem 1943 von
K. M. S m i t h  als belladonna mosaic virus und dem 1958 van 0. B o d e  be
sc:hriebenen lsolat aus Atropa belladonna sehr nahe zu stehen scheint. In den
ersten Versuchen zur Identifizierung dieses Isolates konnte geklart werden,
dafi isometrische Partikel vorliegen. Die Symptomausbildung auf Samsun
tabak, die einer TMV-Infektion nicht unahnlich ist, war kra.ftiger ausgepragt
als bei der Vergleichskultur des Isolates von B o d  e. Das Verhalten anderer
Testpflanzen und die Ubertragung durch Insekten wird gepriift. Serologisd:J.e
Tastversuche !assen auf eine enge Verwandtschaft mit dem genannten Isolat
von B o d e sd:J.liefien, doch kann Endgultiges hieruber erst nach Herstellung
eines Antiserums gegen das Isolat aus Bulgarien ausgesagt werden.

(R. Bartels in Zusammenarbeit mit M. Jankulova, Sofia/Bulgarien) 

6. Untersuchungen iiber isometrische Kakteenviren

In die fortgefohrten Untersuc:hungen wurde ein weiteres, neues isometrisches
Kakteenvirus einbezogen. Fur das zuerst gefundene, aus Zygocactus spec.
isolierte Virus wird die Laboratoriumsbezeichnung ,,Isometrisches Cacteen
Virus 1" (ICV 1), for das andere, aus Aporocactus flagelliformis isolierte
Virus die Bezeichnung ICV 2 verwendet. Der untersd:J.iedlid:J.e Wirtspflanzen
kreis for beide Viren konnte erweitert werden. Das Problem einer Reindar
stellung dieser Viren in genugender Menge ist noch nicht befriedigend ge
li:ist worden, da mit herki:immlichen Reinigungsverfahren unzula.ngliche
Resultate erzielt wurden. Der Temperaturinaktivierungspunkt for das ICV 1
liegt bei etwa 74° C, for das ICV 2 bei etwa 57° C. (R. Casper)

7. Reinigung verschiedener Stamme des Kakteen-X-Virus an Zellul.osesaulen
Das saulenchromatographisd:J.e Reinigungsverfahren van V e e n e k a m p und 
M o  s c h wurde for die Anwendung auf das Kakteen-X-Virus weiterentwik
kelt. Auf diesem Wege ki:innen die verschiedenen Sta.mme des Kakteen-X
Virus an Zellulosesaulen durc:h Elution mit Polyathylenglykol hod:J.gradig
gereinigt werden. Aufierdem ist die Virusausbeute wesentlic:h hi:iher als bei
anderen Reinigungsmethoden. Dieses Verfahren wird for die Anwendung auf
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das Cymbidium mosaic virus und das Hydrangea ringspot virus erprobt, um 
weitere Untersuchungen der Verwandtschaftsverhaltnisse in der Kartoffel
X-Virusgruppe zu erleichtern. 
Im Verlauf dieser Untersuchungen konnte das Kakteen-X-Virus erstmals auf 
einige Pflanzen aus dem Wirtspflanzenkreis des Kartoffel-X-Virus ubertra
gen werden. (R. Casper) 

8. Untersuchungen ilber das seroiogische Verhalten von Virusbruchstilcken
Die einwand.freie Interpretation der durch Virusbruchstiicke hervorgerufenen
Prazipitationslinien im Agardiffusionstest erfordert hochgereinigte Virus
praparate. Der EinfluB von pH-Wert und Ionenstarke des Pflanzensaftes auf
den Reinigungserfolg wurde bei 6 Vertretern der Kartoffelvirus-X-Gruppe
untersucht. Eine gr6Bere Anzahl von Seren mit unterschiedlichem hetero
logem Reaktionsvermogen wurde hergestellt. Die Abhangigkeit des hetero
logen Reaktionsvermogens von der Immunisationsdauer und Immunisations
route wurde untersucht. Die Gewinnung von Virusbruchstiicken wurde mit
dem Ultraschallgenerator ZD I (Lehfeldt) verbessert, so dafl nun auch hetero
log reagierende Bruchstiickpraparate erhalten wurden. Die Untersuchungen
werden fortgesetzt. (R. Koenig und R. Bercks)

Aufleninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampiung in Darmstadt 

a) Im Berichtsjahr abgeschiossene Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen zur Freilandinfektion von Maikaferengerlingen mit
R i c k e t t s i e I I a m e I o l o n t h a e (Krieg) Philip
Zusammen mit .,Statens Skogsforskningsinstitut, Stockholm" wurden 1964
auf einer kleinen Kiefernkulturflache mit .Engerlingsbefall Versuche zur
Infektion der La.rven mit Rickettsien angesetzt. Das von uns bereitgestellte
Erregermaterial brachten die ortlichen Forstbeamten unter Aufsicbt von
Dipl.-Forsting. L. B r a m  m a n  i s  aus. Erste Stic:hproben machten Infektions
erfolge sehr wahrscheinlic:h. 1965 lieferten wir neues Material fur eine
weitere Versuchsparzelle auf Dauerwiesengelii.nde. Im Winter 1965/66
stellte es sich jedoch heraus, daB das als Dauerwiese ausgewiesene Grun
land pa.rzeiliert und bebaut werden sollte. Es fiel fur weitere Versuche des
halb aus; die Versuchsanstalt bemiihte sich, wenigstens einen Teil des infi
zierten Erdreic:hs abfahren und auf die Versuchsflache von 1964 ausbringen
zu lassen. Mangel an Arbeitskraften erlaubte es nic:ht, gr6Bere Infektions
serien fur die Gewinnung weiteren Rickettsienmaterials 1966 anzusetzen.

(0. F. Niklas) 

2. Freilandversuch zur Bekampfung des Eichenwickiers mit B a c i I I u s
t hur in g i e n s i s
Ende April 1966 wurde im Forstamt Hanau (Rhein-Main-Gebiet) der erste
GroBversuch zur mikrobiologisc:hen Bekampfung des Eichenwicklers (Tortrix
viridana) in 160 ha Alteichenbestanden durchgefiihrt. Vier industrielle Spritz
mittel auf der Basis von Bacillus thuringiensis wurden in abgestuften Kon
zentrationen und Aufwandmengen mit dem Hubschrauber ausgebrac:ht. Be
friedigende Raupenabtotung, Lauberhaltung und Eichelmast wurde bei Auf-
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wandmengen von (SO bis) 100 1/ha und einer Dosis von (0,5 bis) 1,0 kg/ha 
erreicht. Eine zu geringe Konzentration la.flt sich nad1 den vorliegenden Er
gebnissen nicht durch hbhere Aufwandmengen ausgleichen. Wiihrend in 
einem Vergleichsgebiet die Anwendung von DDT die Arthropodenfauna stark 
reduzierte, war dies im Gebiet der Behandlung mit Bacillus-thuringiensis
Prii.paraten nicht der Fall. Hier erreichte z. B. die Puppenparasitierung die 
gleichen Werte wie im unbehandelten Gebiet, und der Bienenflug konnte 
ungehindert weitergehen. Zugleich wurden wertvolle Erfahrungen iiber die 
Beziehungen von Blattentfaltung, Temperatur und Dosis bei der Anwendung 
von bakterienhaltigen Priiparaten gewonnen. Die Wirkungsdauer der Be
handlung soll weiter beobachtet werden. 

(J. M. Franz und A. Krieg in Zusammenarbeit mit J. A. Reisch, 
Forstschutzbeauftragter des Landes Hessen) 

3. V ergieichende Untersuchungen iiber die Ex otoxinprodukti on verschiedener
Varietaten und Stamme von Ba c i 11 u s  t h u ri n g  i e n  s i s

Uberstiinde von Submerskulturen versdliedener Stiimme von Bacillus tlmrin
giensis wurden an Eilarven der Taufliege (Drosophila melanogaster) und an
Rnupen der Kohlschabe (Plutella maculipennis) getestet. Nur Stiimme der
var. thuringiensis produzieren ein hitzebestiindiges Exotoxin, das bei beiden
Versuchstierarten eine vergleichbare Sterblichkeit erzielte. Nach diesen Er
gebnissen durfte die auf Fliegen wirkende Komponente von Bacillus-thurin
giensis-Prii.paraten, der sog. ,, fly-Faktor" einiger amerikanischer Autoren, mit
dem auf Lepidopteren wirksamen Exotoxin identisch sein.

(A. Krieg und W. Sicker) 

4. Uber die Empfindlichkeit der groflen Wachsm otte (Ga Ile r i a m e  I I o -
n e I I a ) gegeniiber Ex ot oxin von B a c i I I u s t h u r i n g i e n s i s

Uber die Wirkung peroral · aufgenommener hitzestabiler Uberstiinde bzw.
Filtrate aus Kulturen von Bacillus thuringiensis var. thuringiensis auf Raupen
(Lepidopterenlarven) bestand bisher noch keine einheitliche Auffassung.
Amerikanische Autoren (u. a. Ca n t  w e  11 und Mitarbeiter 1964) batten bei
ihren Versuchen mit Wachsmottenraupen (Galleria mellonella) keine positi
ven Ergebnisse erhalten. Wegen der Bedeutung dieses Ergebnisses fur eine
biologische Kennzeichnung des hitzestabilen Exotoxins wurde der Versuch -
unabhiingig von V a n  k o v a  (1966) in Prag - mit verbesserter Applikations
technik und anderer Dosierung wiederholt. Dabei lieB sich die Empfindlid1-
keit von Wachsmottenraupen gegen das in Kulturen von Bacillus thurin
giensis gebildete Exotoxin nachweisen. (A. Krieg)

5. Uber die Unemp findlichkeit der Taufliege ( D r o s o p h i I a m e I an o -
ga s t e r) gegeniiber dem Sp oren-End otoxin-Komplex von B a c i I I u s
thuri n g i e n s i s

Um Industriepriiparate direkt im Drosophila-Test auf Exotoxingehalt testen
zu konnen, war es notwendig, zuvor den EinfluB des Sporen-Endotoxin-Kom
plexes auf das Versuchstier festzustellen. Gegenuber den Larven erwiesen
sich gereinigte Priiparate des Sporen-Endotoxin-Komplexes selbst in hohen
Dosen (0,16 il/o des Mediums) als unwirksam. Die von H a  r v e y und H o  -
w e  11 (1963) festgestellte Wirkung eines Industriepriiparates auf Drosophila
melanogaster ist also allein auf dessen Gehalt an Exotoxin zuriickzufuhren.

(A. Krieg) 
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6. Untersuchungen zur geminativen Ubertragung der Maikaier-Rickettsiose

Durch ultrahistologische Untersuchungen konnte in Imagines vom Maikafer
(Melolontha melolontha) und vom Junikafer (Amphimallon soltislialis) der
Befall folgender Anteile an Gonaden und Geschlechtsproduk:ten durch Rik
kettsien festgestellt werden: Weibchen: Vorstufen und ausgebildete Eier;
Mannchen: Zystenzellen der Hodenfollikel. Der Inhalt der Hodenfollikel selbsl
war nur selten befallen. Obwohl keine infizierten Spermien gefunden wer
den konnten, ist eine Ubertragung von Rickettsien bei der Begattung durch
die infizierten Mannchen durchaus moglicb, weil die Zystenzellen in die
Spermatophore eingebaut werden. Es existieren also zwei Moglichkeiten einer
geminativen Ubertragung der Maikafer-Rickettsie (Rickettsiella melolonlhae):
1. von infizierten Weibchen uber im Korperinnern infizierte Eier; 2. von in

fizierten Mannchen durch Ubertragung infizicrter Spermatophore auf (ge
sunde) Weibcben. (A. Krieg)

7. Temperaturversuche zum Wachstum von Entomophthoraceen

Die Temperaturgrenzwerte einiger Entomophthoraceen wurden ermittelt, da
sie fur Auftreten, Uberleben und moglicherweise Anwendung dieser Arten
gleichermaBen wichtig sind. Die Prufung erfolgte auf koaguliertem Dotter,
ausgewertet wurde nach jeweils 3 Wochen. Oft lieB sich bei Lupenbetrach

tung (Vergr. 12,5) noch Hyphenwachstum feststellen, das makroskopisch nicht
zu sehen war. Die entsprechenden Temperaturen werden in Klammern ge
bracht. So ergaben sich die Temperaturgrenzwerte fur: Empusa muscae (8)

12-26 (27) ° C; Empusa aulicae (2) 6-27 (29) ° C; Entomophthora virulenla
(2) 3-36 (37) 0 C. Die Te.mperaturspannen wie auch die Grenztemperaturen
sind also recht unterschiedlich. (E. Muller-Kogler)

8. Nahrboden fiir Keimprozentermittlungen insektenpathogener Pil.ze

Bei der Massengewinnung von Sporen i.nsektenpathogener Pilze ist da.mit
zu rechnen, dafi das Endprodukt mit Bakterien verunreinigt ist. Keimprozent
bestimmungen der Sporen Iassen sich dann nur mit bakterienhemmenden
Nahrboden vornehmen. Fur diesen Zweck tauglich erwiesen sich: Malz

extrakt-Pepton-Agar mit Zusatz von Penicillin und Streptomycin; BBL-Phy
tone-Yeast-Agar; OAES-Agar nach Kaufman, Williams und Sumner, wenn
das i.m Rez.ept vorgesehene Natriumpropionat weggelassen wird.

(E. Muller-Kogler) 

9. Versuche zur Infektion von Zysten des Kartoffelnematoden (He t e r  o -
d e r a r o s t o c h i e n s i s ) durch drei insektenpathogene Pilze

Bei der Anwendung von Pilzen zur Bekampfung von Insekten im Boden
tauchte die Frage auf, ob hierbei auch eine Wirkung auf die Zysten pflan
zenschadlicber Nematoden zu erwarten sei. Diese Frage schien um so inter
essanter, als ein insektenpathogener Pilz, Metarrhizium anisopliae, nach
Literaturangaben fur die Zysten des Rubennematoden pathogen sein soll. -
Zysten des Kartoffelnematoden wurden auf feuchtem Sand mit den Sporen
dreier weit verbreiteter insektenpathogener Pilze (Metarrhizium anisopliae,

Beauveria bassiana, Paecilomyces iarinosus) behandelt. In keinem Falle liefi
sich nach 2 Monaten eine Infektion nachweisen.

(E. Muller-Kogler in Zusam.menarbeit mit W, Stein, Giefien) 
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b) Im Berichtsjahr laufende Forsdmngsvorhaben:

1. Versuche zur biologischen Bekampfung des Kartoffelkafers

Die Versuche zur Einbiirgerung natiirlicher Feinde aus Nordamerika gegen
den von dort eingeschlepptenKartoffelkiifer (Leptinotarsa decemlineata) wur
den fortgesetzt. Die Raubwanze PeriJlus bioculatus (Pentatomidae) wurde
wiederum in Massen geziichtet und bei Darmstadt und Hanau freigelassen
(zusammen 5138 Imagines und rund 4100 Larven). Auflerdem beteiligte
skh das Institut zusammen mit ausliindischen Fachlaboratorien an einem
groflen Ansiedlungsversuch dieser Raubwanze in der Slowakei, wohin
19 OOO Eier geschickt wurden. Ein aus den USA bezogener neuer Stamm
wurde in den schon seit 1957 gezilchteten aus Kanada eingekreuzt.

Im Insektarium wurden die Einzelheiten des Kampfverhaltens zwischen der
Raubwanze und ihren Beutetieren untersucht. Es zeigte sich z. B., dafl die
einzelnen Entwicklungsstadien des Riiubers sich an Kartoffelkiiferlarven aller
Groflen versuchen, jeweils aber nur eine bestimmte Altersstufe ilberwaltigen
konnen, die bis zu 3- bis 6mal so schwer ist wie die Riiuberlarve. Wahllose
Angriffe und schlechte Ortung der Beutetiere dilrften zu dem bisherigen Mifl
erfolg bei den meisten Einbiirgerungsversuchen beigetragen haben. Durch
Verfiittern tiefgefrorener Larven und Puppen des Kartoffelkiifers liiflt sich die
Aufzuchtperiode verliingern. - In einem internationalen Kolloquium iiber
die Fragen der biologischen Kartoffelkiiferbekiimpfung wurden als vordring
liche Ziele herausgestellt: die Erforschung des Orientierungs- und Ausbrei
tungsverhaltens von Perillus und die Beschaffung neuer Feindarten aus
Amerika. (J. M. Franz)

2. Einbiirgerung fremder Parasiten gegen den einheimischen Kieferntrieb

widder

Der Versuch, zur biologischen Bekiimpfung des Kieferntriebwicklers (Rhya

cionia buoliana) nordamerikanische Schlupfwespen einzufiihren, wurde in Zu
sammenarbeit mit der Niedersiichsischen Forstlichen Versuchsanstalt in Got
tingen und dem Forstzoologischen Institut der Universitiit Freiburg i. Br. fort
gesetzt. Da neues Parasitenmaterial im Berichtsjahr nicht bezogen werden
konnte, wurde die Massenzucht der nordamerikanischen Ichneumonide Ito

plectis conquisitor an Wachsmottenpuppen ausgebaut und 660 parasitierte
Puppen an die genannten Institute weitergegeben. (J. M. Franz)

3. Versuche zur biologischen Bekampfung von Obstwicklern mit Eiparasiten

Die Massenzucht des Eiparasiten Trichogramma spec. und des Ersatzwirtes
Sitotroga cerealella wurde fortgesetzt. Um in der Parasitenzucht von Schwan
kungen der Eierproduktion des Ersatzwirtes unabhiingig zu werden, wurde
gepriift, ob eine Vorratshaltung ilberschilssiger Sitotroga-Eier ohne Beein
triichtigung ihrer Eignung als Wirte moglich ist. Der Versuch ergab, daB die
Eier auch nach dreiwochiger Aufbewahrung bei +2 oder +6° C und 75 °/o
relativer Luftfeuchtigkeit noch ebensogut von Trichogramma parasitiert wer
den wie frisch abgelegte Wirtseier. Fur die Unterhaltung der Wirtszucht sind
kiihl gelagerte Eier dagegen nur beschriinkt geeignet, da die Schliipfrate von
Sitotroga mit zunehmender Dauer des Aufenthalts in tiefer Temperatur ab
sinkt und nach einer Lagerung von 10 Tagen nur noch etwa halb so hoch ist
wie bei frischen Eiern. Vorversuche zur Ausbringung von (durch Tricho-
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gramma) parasitierten Eiern als Granulat mit Hilfe eines von der Industrie 
entwickelten Gerates ergaben, daB dies ohne Beeintrachtigung der Schliipf
rate des Parasiten moglich ist. - Ein Freilandversuch zur biologischen Be
kampfung des Apfelwicklers mit freigelassenen Trichogrammen gab keine 
eindeutigen Ergebnisse, da im Berichtsjahr der Apfelwickler nur sehr schwach 
auftrat. Mit dem Aufbau einer Massenzucht des Apfelwicklers wurde be
gonnen. Sie soll neuartige Testreihen uber die Tauglichkeit verschiedener 
Trichogramma-Stamme fur die biologische Bekampfung von Obstbaumwick
lern ermoglichen. (H. Ulrich und J. M. Franz) 

4. Versucbe zur biologiscben Bekampfung von Obstwicklern mit Nematoden
(neu)

Als naturliche Gegenspieler von Schadinsekten sind parasitische Fadenwur
mer (Nematoden) in vielen Arten bekannt, in Massenzucht und Freilandver
such jedoch nur wenig untersucht. Hierfur scheint der 1955 in den USA ge
fundene Nematode DD-136 (Neoplectana sp.; Art noch nicht beschrieben) aus
sichtsreich zu sein. Nach Laboratoriumsversuchen parasitiert er eine groBe
Zahl von Insektenarten; Verfahren zur Massenzucht sind bekannt und bieten
keine besonderen technischen Schwierigkeiten. Der Parasit ist gegen Pesti
zide, mechanische Einfliisse und ungiinstige Umweltbedingungen sehr wider
standsfahig. Befristete Trockenperioden kann er im Starrezustand iiberdauern.
Er soll gegen die Obstmade (Carpocapsa pomonella [L.]) verwendet werden,
aus deren Diapauseraupen der Nematode auch zuerst isoliert warden war.
Die fur Freilandversuche benotigten Nematoden, etwa 340 OOO OOO, wurden
durch fo.rtlaufende Passagen an Wachsmottenraupen gewonnen, in waBriger
Suspension bei +5-6° C aufbewahrt und, entsprechend verdiinnt, gegen die
einspinnenden Obstmaden der 2. Generation auf Aste und Stanune der Ver
suchsbaume verspritzt. Die Auswertung der zur Befallskontrone ausgebrach
ten Wellpappe-Fanggiirtel ist noch nicht abgeschlossen. Modellversuche
konnten jedoch sichem, daB a) Obstmadenraupen von unserem Nematoden
stamm infiziert werden und daB b) die Nematoden, auf Apfel in einem Sus
pensionstropfen gebracht, durch den Bohrgang ins Innere der Frucht wan
dem und dort vorhandene Wirtsraupen parasitieren k6nnen. (0. F. Niklas)

5. Untersucbungen ilber die durcb R h a b d i o n v i r u s o r y c t e s verursacbte
Virose des Indiscben Nashomkafers ( 0 r y c t e s r h i n oce r o s )

a) Die elektronenmikroskopischen Ultradiinnschnittstudien z.ur Pathogenese
und Virogenese wurden fortgesetzt. Dabei zeigte sich, daB die reifen
Virusstabchen iiber eine Art KnospungsprozeB die Kem- und Zeilmem
bran durchdringen konnen. Weiterhin soll vor allem die Entstehung der
langen Virusfilamente verfolgt werden.

b) Aus virosen Larvenkadavem lieBen s.ich nach. 29monatiger Aufbewahrung
bei -18° C noch peroral stark infektiose Viruspraparate gewinnen. Die
Untersuchungen iiber die Lagerfahigkeit d:ieser einschlieBungskorper
freien Viren werden fortgesetzt.

c )  Virusvermehrungen in Larven von Oryctes rhinoceros und Oryctes nasi
cornis wurden durchgefuhrt fur Untersuchungen uber den Wirtskreis des 
Erregers und als Grundlage fur praktische Versuche mit den Viren, die von 
der UN-SPC-Arbeitsgruppe Oryctes in West-Samoa untemommen werden. 
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d) Rhabdionvirus oryctes erwies sich bei intracolomaler Injektion auch fur
Engerlinge des Maikafers (Melolontha melolontha) als infektios. Perorale
Infektionsversuche sowie licht- und elektronenmikroskopische Unter
suchungen zur Virogenese und Pathogenese sind im Gange. (A. M. Huger)

6. Kia.rung der ..1\tiologie von Epizootien bei Massenzuchten des Mehlwurms
(neu)

In zwei GroBbetrieben zur Massenzucht von Mehlwi.irmern (Tenebrio molitor)
fi.ir Futterzwecke traten 1965 einschneidende Epizootien auf. Die bisherigen
licht- und elektronenmikroskopischen Untersuchungen zur Klarung der A.tio
logie fi.ihrten bei erkrankten Larven zum Nachweis einer Protozoeninfektion
(Schizogregarinen?) in verschiedenen Korpergeweben; des weiteren waren
Anomalien im MitteldarmepitheI zu beobachten, i.iber deren Herkunft und
Bedeutung noch nichts ausgesagt werden kann. Die Untersuchungen werden
fortgesetzt. (A. M. Huger)

1. Untersuchungen zur Vermehrung insektenpathogener Rickettsien des Genus
R i c k e t t s i e l l a

Die sehr langwierigen ultrahistologischen Untersuchungen wurden zur Erhar
tung der Befunde i.iber den Vermehrungsmodus (s. Jahresbericht 1965, S. 72)
auch auf rickettsiose Amphimallon solstitialis und Blalta orientalis ausge
dehnt. Auch bei diesen Arten konnten in den Zellen Stromaherde nachgewie
sen werden, aus denen sich Rickettsien entwickeln. Parallel zu den EM
Studien wurde die zugleich mit der Ausbildung der Begleitkristalle auftre
tende Pleomorphie der Rickettsiella-Arten auch lichtmikroskopisch an Hand
von Ausstrichen untersucht mit dem Ziel, die verschiedenen Stadien nach
der Zeit ihrer Entstehung zu ordnen. (A. M. Huger und A. Krieg)

8. Uber Virus-Filamente bei stabchenformigen Insektenviren

Bisher sind mehrere Gruppen von DNS-haltigen stabchenformigen Insekten
viren bekannt, u. a. Rhabdionvirus, Bergoldiavirus, Borrelinavirus. Die Virus
stabchen haben Durchmesser von 35-75 mµ und eine Lange von 250-500
mµ. Aus der Literatur sind Beschreibungen i.iber das Auftreten sog. Filamente
(von vielfachen Langen eines normalen Virusstabchens) insbesondere bei
Bergoldiavirus-Infektionen bekannt. Z. Z. wird das Vorkommen und die Natur
solcher Filamente bei Rhabdionvirus- und Borrelinavirus-Infektionen unter
sucht. (A. M. Huger und A. Krieg)

9. Uber Exoenzyme bei B a c i LI u s t h u r i n g i e n s i s

Die Infektionswirkung von Bacillus thuringiensis ist meist an die Spezifitat
seiner Toxine gebunden. Vielleicht spielen aber auch sog. Exoenzyme eine
gewisse Rolle, die von den vegetativen Zellen sezerniert werden. Es ,soll der 
zeitliche Verlauf ihres Auftretens und die Intensitat ihrer Produktion bei ver
schiedenen Stammen und Varietaten von Bacillus thuringiensis untersucht
werden. Dari.iber hinaus gilt es, ihren Anteil an der Gesamtwirkung des
Bazillus zu ergri.inden. (A. Krieg)

10. Versuche zur Dauer der Keimfahigkeit insektenpathogener Pilze

Bei 4 ° C gelagerte Konidien von Beauveria bassiana keimten nach 70 Mona
ten, solche von Beauveria tenella nach 95 Monaten nur noch ganz vereinzelt.
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- In Submerskultur gewonnene, lagerungsempfindliche Blastosporen von
Beauveria bassiana lassen sich in Wasser einfrieren und bei -18° C auf
bewahren. Ihr Keimprozent nach dem Auftauen ist offenbar mehr von den
Bedingungen beim Einfrieren als von der Dauer der Lagerungszeit abhangig.

(E. Muller-Kogler) 

11. Konservierung von Stammen insektenpathogener Pilze (neu)

Die Erhaltung wichtiger Eigenschaften von Pilzstammen (Wuchs- und Sporu
lationsintensitat, Virulenz) ist eine der Grundvorraussetzungen fur ihre prak
tische Anwendung. Es werden daher Stamme in sterilisierter Ertle, in physio
logischer Kochsalzlosung oder auf ihrem normalen Kultursubstrat bei -18° C
oder unter Paraffinol bei 4 ° C aufgehoben, Arten der Fungi imperfecii lassen
sich so oifenbar besser konservieren als solche der Entomophthoraceae.

(E. Muller-Kogler) 

12. Uberleben der Sporen insektenpathogener Pilze im Boden

Mit der Bodenverdunnungs-Plattenmethode und geeigneten Nahrboden lassen
sich prozentuale Veranderungen der Keimzahlen von Metarrhizium anisopliae

und Beauveria bassiana im Boden verfolgen. In einem Sagemulmsubstrat (fur
Lamellicornierlarven) sanken die Keimzahlen von Metarrhizium anisopliae
langsamer ab .als in Ertle die von Beauveria bassiana. - Bei dem letzgenann
ten Pilz sind die im Boden ermittelten Keimzahlen stark abhangig von der
Zahl der saprophytischen (antagonistischen) Bodenpilze und damit auch vom
Grad der fur die Ermittlungen benutzten Bodenverdunnung. Zu geringe Bo
denverdunnungen ergeben zu niedrige Keimzahlen von Beauveria bassiana.

(E. Muller-Kogler) 

13. Dokumentationsiorschung

Die Herausgabe der ,,Bibliographie uber Biologische Schadlingsbekampfung"
wurde weiter ausgebaut und die zugrundeliegende Dokumentation unter
finanzieller Beteiligung der Internationalen Organisation fur biologische
Schadlingsbekampfung (0.1.L.B.) zu einem kompletten Literaturhilfsdienst
erweitert. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 71 Auskunfte mit zusammen
616 Literaturhinweisen gegeben werden. (J. M. Franz und H. R. Simon)

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

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Die Wirkung von Grammoxone gegen die Fuflkrankheiten des Weizens

In einem 8felderigen Fruchtfolgeversuch mit Weizen wurde die Wirkung von
Grammoxone (Wirkstoff: Paraquat) gegen die Schwarzbeinigkeit und die
Halmbruchkrankheit des Weizens untersucht. Da sich in den behandelten
Parzellen noch uber 40 °/o Befall mit Ophiobolus graminis und uber 60 °/o Be
fall mit Cercosporella herpotrichoides nachweisen lie13en, wurden die Unter
suchungen nicht weitergefuhrt. (H. Bockmann und K. E. Knoth)
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2. Uber die Anialligkeit von Weizen, Hafer und verschiedenen Grasern gegen
Ce r co spo re l l a  he rpo t r i cho i d e s

Kiinstliche Infektionsversuche mit C. herpotrichoides an Weizen, Hafer und
verschiedenen Grii.sern verliefen durchweg positiv. Es waren aber erhebliche
Unterschiede in dem Grad der Anfii.lligkeit vorhanden, welche die letzte
Erklii.rung dafi.ir geben, daB die Vorfruchtwirkung dieser Pflanzenarten da
hingehend zu beurteilen ist, daB der Weizen eine gefahrliche Vorfrucht fi.ir
sich selbst ist, wii.hrend das fur Hafer und Graser nicht zutrifft. (P. Hartz)

3. Leistungsanalysen von Pilzen aus Weizenboden

Quantitative Untersuchungen des Abbaues von Zellulose, Hemizellulose
(Xylan), Pektin und Holz wurden fur die im Vorversuch als aktiv erkannten
Arten zu Ende gefi.ihrt und mit Varianzanalyse am Rechenzentrum der Kie
ler Universitii.t ausgewertet. Verschiedene Stii.mme einer Art zeigten meist
gute Ubereinstimmung in ihren Fii.higkeiten. (K. H. Domsch und W. Garns)

4. Mikrobiologische Analysen von Weizenboden

Die statistische Auswertung (Wilcoxon-Test) von Bodenpilzanalysen nach
wiederholtem Anbau der Vorfriichte Weizen, Erbsen und Raps ergab nur ge

ringe quantitative Unterschiede zwischen den untersuchten Parzellen. Nach
Weizen waren Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum, Fusarium grami
nearum, Aureobasidium bolleyi, teilweise Cylindrocarpon destructans und der
selten isolierte Schadpilz Ophiobolus graminis angereichert. Nach Erbsen
wurden Gliocladium roseum, Penicillium cf. restrictum und der selten iso
lierte Schadpilz Phoma medicaginis var. pinodella, nach Raps Cladorrhinum
foecundissimum und Truncatella truncata hii.ufiger isoliert. Viel bedeutender
waren die Unterschiede zwischen den untersuchten Feldern in Kitzeberg und
bei der Kieler Universitii.t. Zwischen den einzelnen Analysen, die nach Mog
lichkeit in monatlichen Abstii.nden durchgefi.ihrt worden waren, lieBen sich
trotz teilweise starker Unterschiede keine regelmii.Bigen jahreszeitlichen
Einfliisse erkennen. Dieser Effekt wird auf die Verwendung der Bodenwasch
technik zuriickgefuhrt, womit vor allem die myzeliale Phase und stabile
Dauerformen von Filzen erfaBt werden. Eine vereinfachte Form der Boden
waschung hat sich in diesen Untersuchungen gut bewii.hrt.

(W. Garns und K. H. Domsch) 

5. Untersuchungen iiber ein Schadauftreten der Gallmilbe A c e r i a t e n u i s
an Kultur- und Wi1dgrasern

In den Jahren 1965 und 1966 wurde erstmalig ein verstii.rktes Auftreten der
Gallmilbe Aceria tenuis an Phleum pratense und anderen Grii.sern beob
achtet. Die Milben sitzen in Massen parallel zu den Blattadern und saugen
an der Innenseite der Blatter (Abb. 7).
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Diese rollen sich nach innen ein und 
nehmen eine dunkelgriine, fast blau
griine Farbe an. Das Vorkommen 
der Milben bleibt auf die Blattregion 
der Pflanze beschrankt. Die Frucht
stande werden nicht befallen. Das 
Blattrollen ist besonders auffallend 
im Herbst am Neuaustrieb nach dem 
letzten Schnitt der Graser. Eine wirt
schaftliche Bedeutung hat das Schad
auftreten dieser Gallmilbe an Gra
sern nicht. 

(K. Buhl) 

Abb. 7 

6. Die Bezie hungen zwischen Vorfr ucht und Eiablage bei der Brachfliege
(Pho r bia coa r ctata)

Die Eiablage der Brachfliege erfolgt von Mitte Juli bis Anfang September
nur wenige cm tief in die Bodenoberflache. Dabei sind Lichtintensitat und
Bodenfeuchte von ausschlaggebender Bedeutung. Laborato,riums- und Frei
landversuche deuten darauf hin, daB anscheinend diffuses Licht und ein 
lockerer, ma.Big feuchter Boden zur Eiablage bevor:z.ugt werden. Durch den
Schadling wird also besonders das Wintergetreide gefahrdet sein, das nach
Feldfriichten angebaut wird, die zur Zeit der Eiablage derartig optimale
Licht- und Bodenverhaltnisse aufweisen. In diesem Sinne ungiinstige Vor
friichte sind auf leichten Boden die Kohlriibe und Kartoffeln, auf mittel
schweren bis schweren Boden Futter- und Zuckerriiben (Beta-Riiben).

(K. Buhl und R. Sol) 

7. Uber Sdiaden, Prognose und Bekampfung der Sattelmilcke

Die Hohe des durch die Sattelmiicke (Haplodiplosis equestris) verursachten
Schadens ist grundsatzlich abhangig vom Entwicklungszustand des Getrei
des zum Zeitpunkt des Befalls. Werden junge Pflanzen von Sommerweizen
oder Sommergerste befallen, so kann schon bei einem Besatz von 5 Larven je
Halm dieser umknicken und auf dem ganzen Feld Totalschaden auftreten.
An weiter entwickeltem Sommergetreide, dessen Halme schon erhartet sind,
und an den Winterformen von Weizen und Gerste tritt Totalschaden zwar
erst bei einer wesentlich hoheren Befallszahl auf, aber oberha1b einer Be-
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fallshohe von etwa 5 Larven je Halm wird das Komgewicht etwa der Be
fallsdichte entsprechend reduziert. An Hand dieser Unterlagen ergab sich, 
daB von dem Zeitpunkt an, an dem im Durchschnitt von mehreren Halmen 
5 oder mehr Eier je Halm gefunden werden, eine Bekampfung zu empfehlen 
ist. Der Zeitpunkt der Behandlung muB so gewahlt werden, daB hochstens 
5 Larven je Halm unter die Blattscheide gelangen konnen. Zur Bekampfung 
eigneten sich vor allem Phosphorsaurepraparate. Da unter ungiinstigen 
Witterungsbedingungen trotz zweimaliger Behandlung nicht alle Schadlinge 
erfaBt werden, sind diese Behandlungen mit entsprechenden FruchtfolgemaB
nahmen zu verbinden. Ebenso sicher kann eine Ausschaltung des Schadlings 
aber auch allein durch eirie friihzeitig erfolgende Umstellung der Fruchtfolge 
erzielt werden. (F. Schutte) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Wirkung van Cycocel gegen die Full- und .i\hrenkrankheiten des Weizens

Die Wirkung des Cycocels (Wirkstoff Chlorcholinchlorid) gegen die FuB
krankheiten des Weizens war im Berichtsjahr nicht eindeutig zu ermitteln,
da in den angelegten Versuchen nur wenig krankhafter Halmbruch auftrat.
Dagegen konnte, in Ubereinstimmung mit den Vorjahren, festgestellt wer
den, daB Cycocel die Komausbildung beeintrachtigt und so u. U. zu Minder
ertragen fiihrt, wenn nicht durch eine hohere Stickstoffgabe fiir einen Aus
gleich gesorgt wird.

Das Jahr 1966 mit seinen starken Sc.ha.den durch die Ahrenkrankheiten gab
Veranlassung, die Wechselwirkung zwischen Cycocelbehandiung und Ahren
befall naher zu untersuchen. Es wurden Hinweise dafiir gewonnen, daB zwar
das eine nicht unbedingte Voraussetzung fiir das andere ist, daB sich aber
bei einer Cycocelbehandlung und gleichzeitigem Ahrenbefall die Schaden
summieren. (H. Bockmann)

2. Fruchtfolgeversudle mit Weizen

Die Ergebnisse eines groBeren Fruchtfolgeversuches mit Weizen im Jahre
1966 stimmten mit denen des vorhergehenden Jahres grundsatzlich i.iberein,
nur daB die Weizenertrage wesentlich niedriger lagen als 1965.

Es ergab sich folgende Ertragsabstufung:
a) 2 gesunde Vorfriichte vorweg .......... 33,9 dz/ha 
b) 1 gesunde Vorfrucht vorweg ............ 33,6 dz/ha 
c) 1 anfallige Vorfrucht vorweg .......... 31,3 dz/ha 
d) 2 anfallige Vorfriichte vorweg .......... 28,6 dz/ha 

Eine Bestatigung der Versuchsergebnisse brachten auch die Vorfruchtver
suche des Jahres 1966. Weizen, Gerste und Roggen sind schlechte Vorfrtichte 

fiir Weizen, Hafer und Blattfrtichte dagegen gute. Auch bei einem mehr
maligen Nachbau von Weizen normalisieren sich die Ertrage nicht. 

(H. Bockmann und K. E. Knoth) 

3. Sortenresistenz gegen Full- und .i\hrenkrankheiten des W eizens

Die bisher vorliegenden Ergebnisse aus dem Jahre 1966 bedeuten im groBen
und ganzen eine Bestatigung derjenigen der Vorjahre. Eine physiologische
Spezialisierung der Erreger wurde nicht mit Sicherheit nachgewiesen.

(H. Bockmann und H. Mielke) 
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4. Systematische Arbeiten an Bodenpilzen

Fiir eine geplante illustrierte Bodenpilzflora sind die systematischen Vor
arbeiten zum groflen Teil abgeschlossen. An der Zusammenstellung der zu
gehorigen okologischen und physiologischen Daten aus der Literatur wird
gearbeitet. (W. Gams und K. H. Domsch)

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

Die Kulturensarnrnlung konnte durch eigene Forschungen und Beitrage ver
schiedenster Institute auf iiber 1000 Starnme vermehrt werden. Von allen
untersuchten Starnrnen wurden genaue Zeichnungen der rnikroskopischen
Merkmale nach der Kultur auf verschiedenen Nahrboden angefertigt. Fiir die
systernatische Zuordnung zu bekannten Arten werden Untersuchungen van
Herbarmaterial durchgefiihrt. (W. Garns)

6. Systematik und phytopathologische Bedeutung von P I e c t o s p h a e r e l l a
cucu m e r i s  (Nect r ia s e p t o m yxa)

Es wurden 3 Kulturen isoliert, die reichlich Perithezien bilden. Der Pilz ist
hornothallisch. Die rneisten Stamme dieser auBerordentli.ch haufigen Boden
art bilden jedoch nie Perithezien.

(W. Garns in Zusarnrnenarbeit mit M. Gerlagh, Wageningen) 

7. Verbreitung von Sklerotien mit Rapssaatgut

Im Jahre 1966 fiel in Mahdrusch von Winterraps aus den Marschen westlich
und siidwestlich von Bredstedt (Westkiiste van Schleswig-Holstein) erstrnalig
ein Anteil von Sklerotien auf. Daraufhin wurden 40 Proben van je etwa
500 g Saatgut genau durchgesehen. Alle Proben enthielten Sklerotien. Der
mittlere Gewichtsanteil war 0,3 °/o Sklerotien (0,002-1,3 °/o), der Stiickanteil
betrug durchschnittlich 243 Sklerotien je 500-g-Probe (1-1051). 8 Gew.0/o der
Sklerotien waren nach Grofle und Form den Rapskornern ahnlich (Abb. 8)

Sklerotien 
Abb. 8. 

Rapssaatgut 

A 79 



und di.irften mit den gebrauchlichen Saatgutreinigungsverfahren nid:tt abzu
trennen sein. Der sklerotienbildende Pilz - wahrscheinlich Sclerotinia 
sclerotiorum - kann also iiber solche samengroBe Sklerotien in Rapssaatgut 
verbreitet werden. Zur genauen Bestimmung des Pilzes wurden Reinkulturen 
angelegt. (U. G. Sd:tlosser) 

8. Uber die Graserparasiten der Gattung M a s t i g o s p o r i u m

Mehrere Stamme der drei Arten Mastigosporium album, M. deschampsiae und
M. rubricosum wurden isoliert. Alle wachsen gut auf 2 °/o Malz-Pepton-Agar.
Die Temperaturgrenzen des Wachsturns fi.ir alle drei Arten sind etwa +3 ° 

und +22° C, optimaler Bereich 15-18° C. Bei 15° C bilden sie im Verlaufe
von 14-21 Tagen reichlkh Konidien (untersd:tiedlich bei versd:tiedenen Stam
men). Die mehrzelligen Konidien erwiesen sich als vielkernig, jedoch war die
Zahl der Kerne je Zelle charakteristisch und konstant, eine fiir Pilzkonidien
ganz neuartige Beobad:ttung. M. album und M. rubricosum bilden Sklerotien,
eine Eigensd:taft, die sich als stammspezifisch unterschiedlid:t und temperatur
abhangig erwies. Sklerotien entstanden im allgemeinen bei Temperaturen
unter 15° C. Eine Rolle dieser Sklerotien bei der Uberdauerung ungi.instiger
Jahreszeiten ist nod:t unklar, da es bis jetzt nicht gelang, sie zum Keimen zu
bringen. Nach vorlaufigen Ergebnissen i.iberwintert M. rubricosum in leben
dem Wirtsgewebe. Die Konidien konnen ungiinstige Witterungsperioden
nicht iiberdauern, da sie sehr ,empfindlich gegen Austrocknung sind und auch
unter giinstigen Bedingungen ihre Keimfahigkeit innerhalb weniger Wochen
verlieren. (U. G. Schlosser)

9. Untersuchungen iiber den Massenwechsel der Schadlinge von Getreide-, 01-
und Futterpflanzen

An Hand von Untersuchungen und Proben iiber die Populationsdichte land
wirtschaftlicher Schadlinge hat sich 1966 fiir die Weizengallmiicken e.in leich
ter Anstieg ergeben. Die Sattelmiicke wurde 1966 nicht nur irn Hauptschad
gebiet - den Flufimarschen - beobad:ttet, sondern auch in Gebieten, in
denen nur zeitweilig das Grundwasser nahe ansteht und somit nur temporar
rnarschahnlicher Charakter besteht. Das Auftreten der Kohlschotenmiicke
blieb, wie im Vorjahre, irn allgemeinen gering. Nur ortlid:t begrenzte Be
kampfungsmaBnahmen waren erforderlid:t und wurden auch durd:tgefiihrt.
Die Hessenmiicke (Mayeliola destructor) hat seit ihrem letzten Massenauf
treten in Bayern (1949 und 1950) iiberraschend auf der Schwabischen Alb
an Wintergetreide geschadigt. Die naheren Umstande werden untersucht.

(K. Buhl und F. Schutte) 

10. Schaden der Roten Weizengallmiicke an Roggen

Im AnschluB an Meldungen aus dem Kreis Meppen (Weser-Ems-Gebiet) iiber
ein Sd:tadauftreten von Gallmiick.en an Roggen wurde ermittelt, daB es sich
hierbei tatsachlich um die Rote Weizengallmiir.ke (Sitodiplosis mosellana)
handelt. Nur vereinzelt war auch die Gelbe Weizengallmiicke (Contarinia
tritici) vertreten. Der Sd:taden war fast ausschlieBlich durch die Rote Weizen
gallmiicke verursad:tt worden. In stark befallenen Feldern wurden 50 °/o und
mehr der Korner einer Ahre geschadigt und damit der Ertrag dieser Felder
entsprechend reduziert. Das Schadbild ist sehr auffallig und entspricht vollig
dem als Sd:tartigkeit bekannten Phanomen.
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Gallmiickenhefall und Sch.aden an Roggen waren 1966 nich.t nur im Haupt
befallsgebiet (Weser-Ems) festzustellen, sondern auch in Schleswig-Holstein. 
Allerdings war hier der Schaden nicht so groB und wurde mehr durch die 
Gelbe als die Rote Weizengallmiicke hervorgerufen. Zur ursachlid1en Er
k.la.rung des ungewohnlichen Massenvorkommens beider Weizengallmiicken 
an Roggen wurden im Hauptschadgebiet und auf den Versuchsfeldern in Kiel
Kitzeberg Versuche angesetzt, die den Wirtspflanzenkreis beider Arten ab
grenzen sollen. (K. Buhl und F. Smiitte) 

11. Die Faktoren der Eiablage als Grundlage fiir eine Bekampfung der Brach
fliege ( P h o r b i a c o a r c t a t a )
Lichtintensitat und Bodenfeuchte sind die regulierenden Faktoren fi.ir die
Eiablage der Bramfliege. Die Bodenart ha.t nur einen geringen Einilu.13, wah
rend die Struktur der Bodenoberflache bestimmend ist. Glatte, dicht ge
schlossene Boden werden gemieden, Boden mit rauher, fast scholliger Ober
flache dagegen bevorzugt. Dern Tageslicht voU ausgesetzte Brachflachen
innerhalb eines Feldbestandes werden gar nicht oder nur schwach belegt.
Optimale Eiablage erfolgt bei geringer Belichtung. Dementsprechend findet
die Haupteiablage im Tagesrhythmus in den Abendstunden und z. T. auch
morgens statt. Diese Tagesstunden entsprech.en auch dem Aktivitatsverhal
ten der Fliege. Hohe Feuchtigkeit und extreme Trockenheit werden gemie
den. Ein ma.Big durchfeumteter Boden ist fi.ir die Eiablage optimal.
Im Freiland sind bei der komplexen Wirkung der genannten Faktoren Vor
hersagen iiber die zu erwartende Starke der Eiablage auf den einzelnen
Kulturflamen nur bedingt moglich. (K. Buhl und R. Sol)

12. Die Anwendung von Insektiziden zur Randbehandlung gegen Gallmiicken
Im Laboratorium wurden 25 Insektizide in ihrer Wirkung auf die Kohlscho
tenmiicke (Dasyneura brassicae) iiberpriift. Acht Praparate, die nach diesen
Vorpri.ifungen fi.ir die Bekampfung der Mi.icken geeignet zu sein schienen,
wurden im Freiland gegen die Kohlschotenmi.icke und gegen die Sattelmi.icke
(Haplodiplosis equestris) eingesetzt. Durch diese Tests konnten einige der acht
Praparate wegen ungeniigender Wirkung von weiteren Erprobungen aus
geschaltet werden. Zurn anderen war zu erkennen, daB die Wirkung der
gepri.iften Wirkstoffe im Freiland meist nur wenige Tage vorhalt. Bei extrem
starkem Zuflug zeigte die Flache den besten Erfolg, die in jeder Woche
zweimal behandelt worden war. Es soil weiterhin versucht werden, noch
besser geeignete Wirkstoffe bzw. Aufbereitungen zu finden und die Wir
kungsdauer der Insektizide im Freiland genauer zu bestimmen. (F. Schi.itte)

13. Beobaditungen Uber Flug und Lebensdauer landwirtschaftlicher Sdiadlinge
Der EinfluB des Windes auf den Flug der Schadlinge von Feld zu Feld hat
sich. mit Hilfe von Fangreusen nicht gut erkennen lassen, well di.e Ausbeute
in den Reusen meist zu ni,edrig war. Bessere, allerdings nodl nimt allseitig
befriedigende Ergebnisse wurden durch Verfolgen der Schadlinge vom Be
fallsherd aus erzielt. Dieses Verfahren soll daher - unterstiitzt durch Mar
kierung der Insekten mit Isotopen - verstarkt eingesetzt werden. Die Unter
sumungen i.iber die Lebensdauer der Gallmiicken wurden fortgefi.ihrt und
durdl Ermittlungen der durmschnittlichen Eiz.ahlen der Sc:hadlinge erganzt.
Hierdurch wird angestrebt, weitere Unterlagen fi.ir Prognose und Wamdienst
zu finden. (F. Schutte)
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14. Untersuchungen zur Ausschaltung des Zufluges landwirtschaftlicher Schad
linge durch Behandlung der Feldrander

In diesen Untersuchungen wurde die Zeit bestimmt, in der nach einer Kontakt
dauer von 60 Minuten Rapsglanzkafer (Meligethes aeneus) und Kohlschoten
riifller (Ceutorrhynchus assimilis) getotet wurden. Es zeigte sidl, da.B trotz
der langen Kontaktdauer -- bis zu 60mal so lange wie bei der Kohlschoten
miicke - die Kafer wesentlich liinger lebten als die Miicken. Obschon sich
mit den besten Priiparaten auch im Freiland gegen die Kafer hinreichend be
friedigende Ergebnisse gewinnen lie.Ben, diirfte es doch angebracht sein,
weiterhin nach schneller wirkenden Praparaten zu suchen. Dann erst wird die
Moglidlkeit bestehen, auch den Zuflug dieser Schiidlinge durch Randbehand
lungen abzufangen. (F. Schutte)

Institut fiir Griinlandschadlinge in Oldenburg i. 0. 

a) Im Berichtsjahr abgesdllossene Forschungsvorhaben:

1. Versuche zur Unkrautbekampfung mit 4-Amino-3,5,6-trichlorpicolinsaure
(Tordon)

Eine gm.Be Anzahl von mehrjiihrigen Versuchen im Griinland und in StraBen
rasen richtete sich gegen Unkriiuter, die mit iilteren Wuchsstoffherbiziden oft
nur schwer oder audl gar nicht zu bekiimpfen sind. Beidlebiger und Wiesen
knoterich (Polygonum amphibium und P. bistorta), Wiesenkerbel (Anthriscus
silvestris) und andere massenwiichsige Umbelliferen, Beinwell (Symphytum
officinale), Ackerdistel (Cirsium arvense), Pestwurz (Petasites hybridus) und
Rainfarn (Tanacetum vulgare) sprechen auf Tordon gut bis sehr gut an.
Sumpfsdladltelhalm (Equisetum palustre) und Kalmus (Acorus calamus) waren
dagegen auch mit hohen Dosierungen nicht erfolgreich zu bekiimpfen. Da
neuerdings von der Herstellerfirrna von einer Anwendung des iiuBerst per
sistenten Mittels im Griinland und Rasen giinzlich abgeraten wird, muBten
die Versuche aufgegeben werden. (W. Richter)

2. Untersuchungen Uber die Geburtszeit bei wiihlmausartigen Nagern

Die in den letzten beiden Jahren durchgefuhrten Laboratoriumsbeobachtun
gen ergaben, dafl die Geburtszeit (wie beim Menschen) nidlt durch Umwelt
faktoren (Jahreszeit, Alter der Mutter, Tragzeit, Wurfstiirke und Wurffolge)
beeinfluBt, sondern durch den circ adianen (= endogenen) Rhythmus ge
steuert wird. Nur 10 0/o der Geburten erfolgten in der Aktivitatsphase, 90 °/o
in der Ruhephase. (F. Frank)

3. Untersuchung neuer Feldmaus-Mutationen

Der Erbgang folgender, z. T. bei Wildfiingen, z. T. in der Laboratoriumszucht
aufgetretener Mutationen konnte aufgeklart werden:

a) Die rezessive und bereits van der Hausmaus bekannte Fiirbungsmutation
.,Light" samt einem bisher unbekannten Allel, das die im Freiland viel
fach festgesteUte .,Sand"-Farbung der Feldmaus verursadlt;

b) eine ebenfalls rezessive Kurzhaar-Mutation;
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c) eine rezessive, fur alle Wirbeltiere neue Skelettmutation, die das Strek
kungswachstum zur Altersgestalt hemmt, das Skelett in den friihjuvenilen
Proportionen weiterwachsen la.flt und damit eine Verkurzung und Ver
breiterung all seiner Elemente zur Folge hat (,.Brachyostismus");

d) eine rezessive Mutation der Feldmausstimme, mit der erstmals der exakte
Nachweis der genetischen Bedingtheit eines Verhaitensmerkmals er
bracht werden konnte. (F. Frank)

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen ilber den Massenwechsel schadlicher Wiesenschnaken

Wahrend des Winters 1965/66 verminderte sich die Populationsdichte von
Tipula paludosa auf den Kontrollfliichen um 56 f1io. Der Fruhjahrsbefall war
gering. Nur vereinzelt und ortlich begrenzt zeigten sich Schaden an Sommer
getreide und im Grunland. Auffallend war das stellenweise massenhafte
Auftreten von Tipula-Larven (1000 und mehr je m2

) auf den Rasenflachen von
Neubauvierteln in Bremen, Osnabri.ick und Dortmund. Die uber StraBen und
Wege wandernden Larven verursachten eine erhebliche Beunruhigung der
Bevolkerung. Der Schnakenflug war allgemein stark. Er dauerte vom 30. 7.
bis 20. 9. und erreichte sein Maximum wahrend der Regenperiode vom 25. 8.
bis 10. 9. Im Spatherbst war da.s Befallsmittel im Grunland auf 90 Larven je
Quadratmeter angestiegen. Es hatte sich im Vergleich zur gleichen Zeit des
Vorjahres fast verdoppelt. Von 79 Kontrollflachen hatten 33 °/o einen Besatz
von uber 200 (maximal 880) Larven je m' und nur 30 °/o einen geringfiigigen
Befall. Der Flug der Herbstschnake Tipula fusca (czizeki) war in einigen
Hochmoor- und Niederungslagen beachtlich. (H. Maercks)

2. Untersuchungen ilber Krankheiten und Parasiten der Wiesenschnaken

Auf 29 0/o der Kontrollflachen waren die Tipula-Larven im Spatherbst von den
Maden der Schmarotzerfliege Siphona (Bucentes) geniculata befallen. Im
Durchschnitt waren 6 0/o der Larven parasitiert. Nur auf 2 Flachen mit 220
bzw. 440 Larven je m' war der Parasitierungsgrad 17 °/o bis 20 0/o. Auf 8 0/o
der Kontrollflachen waren durchschnittlich 1 0/o (maximal 11 °/o) der Tipula

Larven von Fadenwurmern (Mermis) befallen. Krankheiten traten bei der Auf
zucht von Freilandlarven nicht auf. (H. Maercks)

3. Untersuchungen ilber die Tachine S i p h o n a g e n i c u 1 a t a

Uber den TipuJa-Parasiten Siphona geniculata ist noch manches unbekannt,
wie z. B. der Vorgang der Parasitierung, die Generationenzahl, mogliche
Zwischenwirte und der EinfluB auf den Massenwechsel des Wirtes. Nachdem
Ende 1965 eine gunstig gelegene starker befallene Grunlandflache mit hohe
rem Parasitierungsgrad gefunden worden war, wurde unter ZurucksteUung
anderer Arbeiten darnit begonnen, durch Beobachtungen an Ort und Stelle
und im Laboratorium unsere Kenntnisse uber den Parasiten zu erweitern.

Die Populationsdichte der TipuJa-Larven ging am Ort wahrend des Winters
nicht zuruck. Sie lag im Marz bei 160 Larven je m2

• Der Parasitierungsgrad
schwankte zwischen 7 0/o und 26 °/o um ein Mittel von 16 0/o. Von Mitte Mai
bis Ende Oktober flogen ohne Unterbrechung 3· Fliegengenerationen, von
denen sich die 2. und 3. im August und September uberschnitten. Die 1. und
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2. Generation belegten die Altlarven. Wahrend der fur den Parasiten kriti
schen Zeit von Ende Juli bis Anfang September (Wirt im Puppen- bzw.
Schnakenstadium) flogen nur wenige Weibchen, di,e ihre Eier zuriickhielten.
Den Hauptanteil an der Parasitierung der Junglarven im Herbst hatte die
3. Fliegengeneration. Mitte November war die Populationsdichte der Tipula

Larven um nahezu das Dreifache auf 440 Larven j e rn2 angestiegen, wahrend
der Parasitierungsgrad mit 17- 0/o gleich geblieben war.

In der Zucht lebten die Siphona-Mannchen bis zu 3 Wochen, die Weibchen 
bis zu 6 Wochen. Die Eimengen lagen zwischen 280 und 450. Die Larven 
schli.ipften wahrend des Legeaktes. Die Weibchen belegten besonders wah
rend der Dammerung die Offnungen der Tipula-Gange auf der Erdoberflache. 
Die Larven suchten die Wirtslarve auf und bohrten sich an einer beliebigen 
Korperstelle ein. Parasitierungsversuche mit Erdraupen ( Agrotis segetum) 
schlugen fehl; es gelang den Siphona-Larven nicht, sich durch die Raupen
haut einzubohren. (H. Maercks) 

4. Versuche zur Wa chstumshemmung von Graser n und Krauter n in Rasen

Wegen der Schwierigkeiten, die eine. haufige Mahd an verkehrsreichen
StraBen oder auf schwer zuganglichen Boschungen oft bereitet, sind wachs
tumshemrnende Mittel von gro.Bem Interesse fiir die Praxis. Die 1966 auf
Strafienrasen durchgefi.ihrten Spritzungen mit dem bekannten Grashemm
mittel MH30 brachten gute Ergebnisse. Sehr erfolgversprechend sind bisher
auch, allein oder in Mischung mit Maleinsaurehydrazid ausgebracht, flure
nolahnliche Pra.parate, die nicht nur das Wachstum von Gra.sern, sondern
auch das von krautigen Arten hemrnen. Die Versuche werden unter beson
derer Beri.icksichtigung der Wirkung auf die Pflanzenarten und -sorten sowie
auf die Rasenpflanzengesellschaften fortgesetzt. (W. Richter)

5. Versuche zur chemischen Bekampfung der Rasenschmiel e
(Des c ha m ps ia ca es p i t osa)

Als Folge umfangreicher Entwa.ss,erungsma13nahmen ist in Nordwestdeutsch
land die Rasenschmiele vielerorts zu einem ernsten Problem geworden. E.in
Beka.mpfungsverfahren, bei dem Paraquat ganzfla.chig ausgebracht und nach
der weitgehenden Narbenzerstorung ohne Umbruch ein Gras-Klee-Gemisch
eingesa.t wird, brachte bisher sehr gute Ergebnisse. Voraussetzung ist je
doch, daB gleichzeitig die Di.ingung gesteigert und die Bewirtschaftung inten
siviert wird, da sonst in kurzer Zeit eine Wiederverunkrautung mit Rasen
schmiele einsetzt oder andere Bestandsverschlechterungen eintreten. Das
Verhalten des Pflanzenbestandes auf den Versuchsfla.chen wird i.iber meh
rere Jahre verfolgt. (W. Richter)

6. Pflan zensoziologische Un tersuchungen zur Ok ol ogie der W iesenschnake
(Ti p u l a  palud osa)

Wa.hrend die Wiesenschnake bisher als Gro13schadling fast nur im wechsel
feuchten bis feuchten Wirtschaftsgriinland der moorigen Boden und crer
hu:mosen Sande von Bedeutung war, wurde 1965/66 in mehreren Sta.dten
Westdeutschlands ein Massenauftreten von Schnakenlarven in Park- und
Gartenrasen auf verschiedenen Boden beobachtet. Die bisherigen Unter
suchungsergebnisse zeigen, da.B auch hier die befallenen Rasen wechselfeuch-
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ten Pflanzengeseilschaften angehi:iren. In den seltenen Fallen, in denen der 
Standort trockener ist, steht infolge starker Vermoosungen oder Verfilzun
gen der Narbe den Eiem und Junglarven in ihrer kritischen Entwicklungs
phase geniigend Feuchtigkeit zur Verfiigung. (W. Richter) 

'1. Grundlegende Untersuchungen i.i.ber den Massenwechsel von Schadnager

populationen 

Na.chdem im Vorjahre ein extremes Bestandsminimum registriert worden 
war, hatte Nordwestdeutschland im Berichtsjahr einen lebhaften Anstieg der 
Feidmausbestande zu verzeichnen. Eine kurze Warmeperiode li:iste einen 
ungewi:ihnlich friihen Fortpflanzungsbeginn (Ende Februar / Anfang Marz) 
aus. Der aus ihr resultierende erste Jahreswurf erlitt trotz. langerer Kalte
perioden im Marz und April infolge schiitzender Schneedecken so geringe 
Verluste, daB die Populationen auf das um den 20. April beginnende warme 
und trockene Friihjahrswetter mit explosiver Vermehrung reagieren konn
ten. Nach einem kalten, nassen Sommer, der hohe Sauglingssterblichkeit und 
i:irtliche Bestandsriickgange verursachte, brachte ein warmer, trockener 
Herbst eine erneute Massenvermehrung, die bis Ende Oktober anhielt. Der 
Fallenbesatz erreichte in der Wesermarsch teilweise 50 °/o und reduzierte 
sich bis Jahresende nur unwesentlich, so daB zu diesem Zeitpunkt alle Vor
aussetzungen fur eine schwere Feldmausplage im Folgejahr 1967 erfiillt 
waren. (F. Frank) 

8. Versuche zur chemischen Feldmausbekampfung

Einer neuen Feldmausplage wiirde der Pflanzenschutzdienst nach wie vor
ziemlich machtlos gegeniiberstehen, weil fiir das 1964 der Anerkennung ver
lustig gegangene Endrin noch immer kein ahnlich zuverlassiges und mecha
nisch ausbringbares Ersatzmittel zur Verfiigung steht. Neue in orientie
rende Prufung genommene Flachenki:idermittel ergaben zwar eine stark
verbesserte und nunmehr ausreichende Spontanannahme, wurden aber unter
den in Norddeutschland herrschenden Bedingungen infolge ihrer geringen
Feuchtigkeitsbestandigkeit innerhalb von 12 bis 24 Stunden unbrauchbar.
Die erzielte Bestandsreduzierung um 40-60 °/o ist nicht nur ungeniigend,
sondem geradezu bedenklich, da sie die Uberwinterungschancen der iiber
lebenden Restpopulation optimal gestaltet und diese zu forcierter Wieder
vermehrung anregt. Wenn das Problem der Feuchtigkeitsbestandigkeit ge
li:ist wiirde, ki:innten sich die Flachenki:idermittel auch in der Feldmaus
bekampfung schnell durchsetzen. (F. Frank)

9. Versuche zur Sanierung von Feldmausplagegebieten

Den groBangelegten Bemiihungen, der Entwicklung von Feldmausplagen in
der Wesermarsch durch landeskulturelle MaBnahmen entgegenzuwirken,
war noch kein nennenswerter Erfolg beschieden, weil die im Rahmen des
Kiistenplanes durchgefohrten MaBnahmen der wass.erwirtschaftlichen Sanie
rung, der Flurbereinigung und des Wirtschaftswegebaues bislang noch nicht
den entscheidenden Ubergang zu intensiverer Griinlandbewirtschaftung zur
Folge hatten, der in den entsprechenden Gebieten der Niederlande nunmehr
als abgeschlossen gelten kann und den regelmaBigen Mauseplagen das vor
ausgesagte Ende bereitet hat. (F. Frank)
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10. Untersuchungen iiber die Verschiebung des Geschlechtsverhaltnisses in

N agetierpopulationen

Fortgefiihrte Untersuchungen uber die bei der Entstehung von Massenver·
mehrungen bedeutungsvolle Verschiebung des Geschlechtsverhaltnisses
durch vermehrte Weibchengeburten ergaben, daB zwischen dem Geschlechts
verhaltnis der Nachkommen und dem Scheiden-pH des Muttertieres offen
sichtlich kein Zusammenhang besteht. Als ideales Untersuchungsobjekt be
wahrte sich dabei erneut der skandinavische Waldlemming. (F. Frank)

Institut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung 
in Munster mit Aufienstelle Elsdorf 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

Vergleich der Wirkung von Dupont 634 und Pyramin als Herbizid bei

Zuckerriiben

In einem Parzellenversuch wurden beide Herbizide in steigenden Aufwand
mengen vor der Saat in den Boden eingearbeitet oder unmittelbar nach der 
Saat auf den Boden gespritzt. Dabei ergab sich, daB das Praparat Dupont 634 
ab 2 kg/ha erhebliche Keimlingsverluste verursachte und Entwicklungssto
rungen an den Ruben auftraten. Bei Einarbeitung in den Boden verloren 
1 kg Dupont 634 und 4 kg Pyramin ihre Wirkung etwa 8 Wochen nach der 
Saal, wa.hrend 2 kg Dupont 634 je ha vie! la.nger wirksam blieb. In seiner 
herbiziden Wirkung war das Praparat Dupont 634 in diesem Versuch dem 
Pyramin uberlegen. Ertragsverluste wurden nicht festgestellt; vielmehr 
lagen die Ertrage aller behandelten Parzellen, wenn auch nicht immer ge
sichert, uber denen der Kontrolle. Um die Nachwirkung von Dupont 634 zu 
uberprufen, wurde ein mit dem Praparat behandeltes Feidstuck im Juni auf
gerissen und neu mit Ruben bestellt. Obwohl noch eine Wirkung auf die 
Unkrauter beobachtet wurde, zeigten sich an den auflaufenden Riiben keine 
Schaden. Zusammenfassend ist festzustellen, daB das Praparat auch noch in 
stark verringerter Aufwandmenge herbizid ausrekhend wirkt, von den Ru
ben aber nur auf stark humosen Boden ohne jeden Schaden vertragen wird. 

(R. Thielemann) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen iiber die trbertragung und Epidemiologie des .,schwachen

Vergilbungsvirus"

Die vergleichenden Ubertragungsversuche des schwachen und des normalen
Vergilbungsvirus wurden mit der Mietenlaus Hyperomyzus tulipaellus im
Gewachshaus fortgesetzt. Nach den bisherigen Ergebnissen ist damit zu 
rechnen, daB - in Ubereinstimmung mit neuesten englischen Erfahrungen -
diese Blattlausart beide Viren ubertragen kann. Allerdings ergaben sich bei
den Testpflanzen Unterschiede im Symptombild gegenuber Infektionen mit
Myzus persicae, die noch untersucht werden mussen. AuBerdem wurden aus
Futterrubenmieten eine Anzahl Ruben entnommen und in Infektionsver
suchen das Vorkommen von Viren uberpruft. 33 °/o waren rnit schwachem
Vergilbungsvirus, 33 °/o mit normalem und 17 °/o mit einem Gemisch beider
Viren infiziert.
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In einem Feldversuch wurde die in England bereits zugelassene vergilbungs
tolerante Zuckerrubensorte ,Maris Vanguard' im Vergleich zu deutschen 

Rubentypen mit und ohne kunstliche Vergilbungsinfektion untersucht. 
(R. Thielemann) 

2. Versuche zur Eignung von Cl ayt on i a p e r  f ol i a t  a als Testpflanze

fiir das natUrliche Vorkommen der RUbenvergilbungsviren

Die im vergangenen Jahre begonnenen Versuche, durch Aufstellen von im
Gewachshaus virusfrei angezogenen Claytonia-perfoliata-Pflanzen im Ruben
feld zur Zeit des Blattlausfluges die natiirliche Infektion.shaufigkeit des
schwachen und des normalen Vergilbungsvirus zu bestimmen, sind erneut
miflgliickt. Die im Gewachshaus angezogenen Pflanzen vertrag,en es nicht,
ins F:reiland gebracht zu werden und gehen z. T. ein. oder z.eigen atypische
Verfarbungen. Um klare Ergebnisse zu erzielen, muI3 die Technik der Ver
suche geandert werden. (R. Thielemann)

3. Versuche zur Differenzierung viruskranker ZuckerrUbenpflanzen mit Hilfe
der Kallosefarbung mit Resorcinblau

Ausgehend von den Verhaltnissen im chilenischen Zuckerriibenbau, wo es
oft schwierig ist, viruskranke Pflanzen im Feld an Hand der Symptome von
anderen Krankheits- oder Mangeierscheinungen zu unterscheiden, wurde
versucht, mit Hilfe des Resoblautests viruskranke Zuckerriibenpflanzen von
anderen zu unterscheiden. Die Untersuchungen wurden an Stengelquerschnit
ten durchgefuhrt. Von den untersuchten Virosen zeigten die Vergilbungs
krankheit und die Gelbwelke der Zuckerrube im Gegensatz zum Ruben
mosaik deutlich erhohte Kallosebildung im Phloem. Noch nicht gekiart sind
die Verhaltnisse bei Nahrstoff- und Wassermangel, so daI3 die Untersuchun
gen weitergefuhrt werden mussen. (W. Steudel)

4. Experimentelle Untersuchungen Uber die Ubertragung einer Rebenvirose
durch L o n g i d o r u s spp.

In Fortfuhrung vorhergehender Untersuchungen wurden zunachst die Uber
tragungsversuche mit Longidorus attenuatus zur Sicherung der Ergebnisse
wiederholt. Wie im Vorjahre konnte nachgewiesen werden, daB L. attenuatus

das Tomatenschwarzringflecken-Virus von Reben auf Gurken ubertragen
kann. In 5 weiteren Versuchsreihen, in denen Larven und Adulte teilweise
getrennt worden waren, wurden die Vektoreneigenschaften von L. vineacola

gepruft. Die Population dieser Art stammte aus der gleichen viruskranken
Rebanlage wie die vorher verwendeten Tiere von L. attenuatus. In keinem
Falle konnten bei L. vineacola Hinweise fur eine Ubertragung des Tomaten
schwarzringflecken-Virus gefunden werden.

(B. Weischer in Zusammenarbeit mit G. Stellmach vom Institut fur 
Rebenkrankheiten und R. Bercks vom Institut fur Virusserologie) 

5. Untersuchungen Uber die Bedeutung von Nematoden fiir das Auftreten und
die Ausbreitung von Obstvirosen (neu)

Fur eine Reihe von bodenubertragbaren Obstvirosen ist die Vektorenfrage
noch wenig geklart. In einer Untersuchungsreihe wurden Bodenproben aus
Anlagen mit viruskranken Erdbeeren, Himbeeren und SuBkirschen entnom
men. Bei der Untersuchung konnten 2 Xiphinema-Arten, 3 Longidorus-Arten
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und 1 Trichodorus-Art gefunden werden. Die Bodenuntersuchungen in virus
kranken Bestanden sollen fortgesetzt und durch Ubertragungsversuche er
ganzt werden. (B. "\I\Teischer in Zusammenarbeit mit H. Krczal und L. Kunze 

vom Institut fi.ir Obstkrankheiten) 

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

In Westdeutschland konnten bisher 10 verschiedene Arten der Nematoden
gattung Trichodorus nachgewiesen werden, von denen mindestens 6 als
Virusvektoren gelten: T. pachydermus, T. similis, T. viruliferus, T. cylindri
cus, T. spec . (noch nicht sicher einzuordnende Art). T. primitivus, T. nanus,
T. teres, T. aequalis und T. christiei (in der Reihenfolge ihrer Haufigkeit). Die
meisten Arten sind offensichtlich weit verbreitet, jedoch in ihrern Vorkom
men im wesentlichen auf leiehte, sandige Boden beschrii.nkt. Artengemisehe
sind hii.ufig. Welche Bedeutung den Trichodoren in Deutschland als Virus
vektoren oder direkten Pflanzenschadigern zukommt, bleibt noch zu klii.ren.

(D. Sturhan) 

7. Untersuchungen iiber die schliipfaktivierende Wirkung der Wurzelsekrete
von Wildkartofieln

Uber die schh.ipfaktivierende Wirkung der Wurzelsekrete von Wildkartoffeln
werden in der Literatur widerspri.iehlidJ.e Angaben gemacht. Die meisten
untersuchten Wildarten besitzen ebenso wirksame Sekrete wie die anfalligen
Kartoffeln. Aueh die bisher gezi.idJ.teten nematodenresistenten Sorten be
wirken ein starkes Schli.ipfen der Nematodenlarven. In einem ersten Versuch
wurden Sii.mlinge der si.idamerikanischen Wildkartoffeln Solanum acaule, S.
camarguense, S. demissum, S. spegazzinii und S. stoloniferum gepri.ift. Es
zeigten sich deutliche Unterschiede im Grad der Larvenaktivierung. Eine
zweite Versuchsreihe ist noeh nieht abgeschlossen. (B. Weischer)

8. Untersuchungen iiber den Einflufl des lnfektionsdruckes auf die Neubildung
von Zysten des Kartofielnematoden an resistenten Kartoffeln

Bei anfalligen Kartoffeln besteht eine deutliche Abhangigkeit zwisehen dem
Infektionsdruck, d. h. der Anzahl der im Boden vorhandenen Larven und
der Anzahl der neugebildeten Zysten. Um festzustellen, wieweit das auch
fi.ir resistente Kartoffelsorten gilt, wurden Topfe mit gedampfter Ertle in ab
gestufter Reihe mit 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 400 und 800 Zysten des Kar
toffelnematoden besetzt und mit anfalligen bzw. resistenten Kartoffeln be
pflanzt. Aueh bei hohem Infektionsdruck ergab sieh bei den 11esistenten Sor
ten keine signifikant verstarkte Zystenbildung. (B. Weischer und M. Ebert)

9. Untersuchungen zur Populationsdynamik des Riibennematoden
(He t ero d e r a  scha c ht i i)

Die in 18 rheinischen Praktikerbetrieben angelaufenen Untersudmngen i.iber
den Einflul3 der Fruchtfolge auf das Vorkommen van Heterodera schachtii
wurden weitergefi.ihrt und die Ergebnisse der ersten 3 Untersuchungsjahre
zusammengefal3t. Der DurchsdJ.nittsbefall nach Anbau von Ri.iben lag in den
Jahren 1963 bis 1965 zwisehen 6 und 15 Zysten je 100 ccm Boden, wobei das
Jahr 1965 durch niedrigere Mittelwerte auffiel. Offenbar waren die Vermeh
rungsbedingungen weniger gi.instig als in den Vorjahren. Nach zweimaligem
Anbau von Getreide war die Zahl der Zysten auf etwa 10 0/o des Ausgangs-
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befalls gesunken. Im Jahre 1966 konnten erstmals Felder untersucht werden, 
auf denen zum zweitenmal nach Beginn der Arbeiten Ruben standen; die 
Ergebnisse stehen noch aus. Die weitere Untersuchung tieferer Bodenschichten 
ergab, daB der Befall von der bearbeiteten Bodenschicht nach unten zwar 
kontinuierlich abnimmt, aber bis zu einer Tiefe von 120 cm noch Zysten 
mit lebendem Inhalt gefunden werden, obwohl es sich um L6Bb6den handelt. 
Schwierigkeiten entstanden insbesondere bei Fruchtfolgen, die auch Kohlarten 
aufweisen, durch starke Vermehrung von Heterodera cruciferae. AuBer den 
genannten Arten wurden in den Proben auch Heterodera trifolii, H. avenae 
und H. carolae gefunden. (W. Steudel) 

10. Aussaatzeitversuche mit Brassicaceen-Zwischenfriichten zur Bestimmung
ihrer Eignung als Wirtspflanze von H e t e r o d e r a s c h a c h t i i

Ausgehend von der Empfehlung, einige Brassicaceen-Zwischenfruchte fruher
als bisher auszusaen, wurde auf unserem mit Heterodera schachtii verseuchten
Versuchsfeld ein Saatzeitversuch angelegt und ausgewertet. Dabei ergab
sich, daB auch die am 26. Juni ausgesaten Parz.ellen dem Schadling eine
starke Vermehrung ermi:iglicht batten. Die Versuche sollen weitergefiihrt
werden, um den EinfluB der Witterung auf die Vermehrung des Schadlings
in Abhangigkeit von der Saatzeit kennenzl.!lernen. (W. Steudel)

11. Untersuchungen von Wildpflanzen und Unkrautern auf Vorkommen von
Blattalchen ( A p h e I e n c h o i d e s f r a g a r i a e und A. r i t z e m a -
b o s i) (neu)

Die Beobachtung, daB Wildpflanzen und Unkrauter in und am Rande von mit
Blattalchen verseuchten Zierpflanzen- und Erdbeerkulturen gelegentlich stark
mit Blattalchen infiziert sind, gab Veranlassung, vVildpflanzen an ihren natiir
lichen Standorten auBerhalb von gartnerischen Kulturen zu untersuchen. Auch
hier wurde an zahlreichen Pflanzen Befall durch Blattalchen festgestellt, be
vorzugt wurden feuchte Standorte an Wiesen- und Grabenrandern. Am hau
figsten wurde bei diesen Untersuchungen Befall am Kriechenden HahnenfuB
(Ranunculus repens) festgestellt. An Wildpflanzen und Unkrautern wurden
5 neue Wirtspflanzen fur A rilzemabosi und 3 fur A fragariae nachgewiesen.

(F. Burckhardt) 

12. Anzuc:ht von homogenen Stammen der Blattalchen ( A p h e I e n c  h o i d e s

f r  a g a r i a e und A. r i t z e m a b o s i ) und PriHung von Wirtspflanzen
kreisen

Aus eingesandtem und selbstgesammelten, mit Blattalchen infizierten Pflan
zen verschiedener geographischer Herkunft konnten 11 homogene Stamme
von A fragariae und 14 von A ritzemabosi aus verschiedenen Wirtspflanzen
herangezogen werden. Fur die Infektionen von Wirtspflanzenkreisen ist es
erforderlich, mit homogenen Stammen (Nachkommenschaften eines Weib
chens) zu arbeiten, da in dem gesammelten Material Mischpopulationen vor
liegen konnen. Die Methodik der Einzelweibcheninfektionen konnte so ver
bessert werden (Ubertragung in dunnflussigen Agar und Kultur in einer
Feuchtkammer), dafl bei A ritzemabosi bis zu 40 °/o der Infektionen gelan
gen; die Populationen sind aber nur in einigen Fallen so groB, daB sie zur
Weiterzucht geeignet sind. Die Anzucht homogener Stamme von A fragariae
ist schwieriger, denn diese Art ist gegen Austrocknung sehr empfindlich,
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auBerdem legen die Weibchen eine geringere Zahl von Eiern ab. Die erfolg
reichen Einzeltierinfektionen liegen bei A fragariae im Hochstfall bei 20 °/o. 
Mit den homogenen Stammen wurden Wirtspflanzenkreise mit 20 Tieren 
je Pflanze infiziert; die Pflanzen verblieben in fiir Blattalchen giinstigen Ent
wicklungsbedingungen. Die rnikroskopische Auswertung ergab, daB in eini
gen Fallen bei sonst guten Wirtspflanzen keine Infektion erfolgt war oder 
nur eine schwache Entwicklung der Populationen vorlag, so daB auch bei den 
Aphelenchoiden physiologische Rassen zu vermuten sind, was bei dem brei
ten Wirtspflanzenspektrum durchaus moglich ist. (F. Burckhardt) 

13. Untersuchungen iiber biologische Rassen des Stengelalchens
(Di tyl e n chu s d i psaci )

Die Wirtspflanzenuntersuchungen an den in Kultur befindlichen verschiede
nen Rassen und Herkiinften van D. dipsaci wurden fortgesetzt und noch auf
einige zusatzliche Stengela.lchenherkiinfte (van Hortensie, Tabak, Weizen,
Erdbeere-, Tulpe) ausgedehnt; ferner wurden einzelne weitere Rassenbastar
dierungen erfolgreich durchgefiihrt. Daneben wurde mit Untersuchungen
iiber das Eindringungsvermogen verschiedener bialagischer Ras.sen in Nicht
wirte begonnen. Mehrere Inzuchtreihen zur Erzielung einer weitgehenden
Homozygotie als Varaussetzung fiir die geplanten Untersuchungen zur Ge
netik des Wirtspflanzenverhaltens wurden weitergefiihrt. {D. Sturhan)

14. Untersuchungen Uber Miflbildungen bei Nematoden

Die starken KorpermiBbildungen, die bei auf Katyledonen van Gurken und
Melonen vermehrten Stengelalchen (Ditylenchus dipsaci) festgestellt warden
waren, erwiesen sich als Mutatianen. Es gelang bisher, durch vielfache Selek
tian auf Ackerbohne einen einheitlich stark abnormen Nematodenstamm her
auszuziichten. Fertile Bastardierungen mit narmalen Individuen waren mog

lich. Die mutierten Merkmale werden rezessiv vererbt. Der mutagene EinfluB
scheint lediglich auf die Keimblatter der Cucurbitaceen beschrankt zu sein.
Bei den Blattalchen Aphelenchoides ritzemabosi und A fragariae lieBen sich
auf Gurkenkeimblattern bislang keine erkennbaren Mutationen induzieren. -
In Inzuchtreihen traten bei Ditylenchus dipsaci verschiedentlich verstarkt MiB
bildungen auf. Versuche zur Weiterziichtung verliefen bisher samtlich nega
tiv. Es wird vermutet, daB auch in narmalen Populationen gelegentlich vor
kammende Anomalien ebenfalls - zumindest teilweise - genetisch bedingt
sind. (D. Sturhan)

15. Vorkommen und Verbreitung von Nematodenarten aus der Familie der
Hop I o l  a i  m i d  a e (neu)

Eingehendere Untersuchungen zur Erfassung der in Westdeutschland varkam
menden Arten der zahlreiche Pflanzenparasiten stellenden Gattungen Roty
lenchus, Helicotylenchus und Scutellonema sowie zur Klarung ihrer Verbrei
tung und Haufigkeit wurden eingeleitet. Untersuchungen iiber weitere zur
Familie Hoplolaimidae gehorende Gattungen sallen sich anschlieBen.

(D. Sturhan) 

16. Versuch zur Bekampfung des Hafernematoden

Auf einem mit Hafernematoden (Heterodera avenae) verseuchten Feld wur
den Versuche mit systernischen Nematiziden sawie mit Haferzuchtstamm.en
unterschiedlicher Resistenz durchgefiihrt. Bei terrningerechter Anwendung
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der Mittel konnten die Nematodenschaden weitgehend vermieden werden. 
Zu friihe oder verspatete Anwendung verminderte die Wirksamkeit der 
Behandlung. Die Haferstamme zeigten bei friiher Aussaat ein sehr unter
schiedliches Wachstum, wahrscheinlich als Reaktion auf den Nematoden
befall. Bei spaterer Aussaat waren die Wachstumsunterschiede wesentlich 
geringer, offensichtlich bedingt durch die bereits abnehmende Aktivitat der 
Nematoden. Auf den spater ausgesaten Parzellen war auch die Zystenbildung 
geringer. (W. Steudel und M. Ebert) 

17. Versuche Uber die selektive Wirkung systemischer Nematizide

Aus den vorjahrigen Versuchen, die in groBen Reagenzglasern durchgefiihrt
worden waren, ergaben sich bei den angewandten relativ hohen Aufwand
mengen keine klaren Hinweise auf eine selektive Wirkung der gepriiften
Verbindungen. Die Versuche wurden im Berichtsjahr in Tontopfen mit 6
Nematodenarten, 10 Pflanzenarten und 4 Praparaten in jeweils 3 verschiede
nen Aufwandmengen wiederholt. Die Auswertung ist noch nicht abgeschlos
sen, doch weisen die beobachteten Unterschiede in der Wirksamkeit der
einzelnen Mittel nicht unbedingt auf eine selektive Wirkung hin.

(B. Weischer) 

18. Feldversuche zur Bekampfung von virusilbertragenden Blattlausen und von
H e t e r o d e r a s c h a c h t i i  bei Zuckerriiben mit Hilfe innertherapeutisch

wirksamer Granulate

Die Versuche wurden mit dem Carbamoyloxim-Granulat KSM 52 in eiriem
Parzellenfeldversuch fortgesetzt. Das Granulat wurde bei der Saat in die
Reihe oder nach dem Zustreichen der Reihe auf sie gestreut. Mit steigender
Aufwandmenge ,,in die Reihe" wurde der Aufgang etwas verzogert, wahrend
,, auf die Reihe" keine negativen Einflusse auf den Aufgang zeigte. Bei Kom
bination des Granulats mit den ublichen Herbiziden (Pyramin und Avadex)
wurden keine wesentlichen Schaden festgestellt. Das Granulat bewirkte - in
Abhangigkeit von der Starke des Vorbefalls mit Heterodera schachtii - ein
erheblich freudigeres Wachstum der Ruben und zeigte auBerdem einen lang
anhaltenden aphiziden Effekt auf die im Berichtsjahre an den Ruben domi
nierende Blattlausart Aphis fabae. Da der Nematodenbefall sehr schwankte,
war es moglich, die Abhangigkeit des Ertragsverlustes von der Starke des
Vorbefalls mit diesem Schadling zu ermitteln. Mit zunehmender Starke des
Vorbefalls sank der Rubenertrag rasch ab und erreichte seinen Grenzwert
bei etwa 2000 gesunden Eiern und Larven je 100 ccm Boden. In den mit
Granulat behandelten Parzellen wurde schon bei einer Menge von 50 kg/ha
praktisch der Normalertrag - unabhangig von der Hohe des Vorbefalls -
erreicht. Auch nach Anwendung des Granulats wurden Zysten gebildet; nur
bei geringem Vorbefall und hohen Aufwandmengen war die Vermehrung
des Schadlings im Berichtsjahre geringer als in den Kontrollen. Ein zweiter
Feldversuch, bei dem das Granulat im Juni in Nestern mit durch Heterodera

sichtbar geschadigten Ruben angewendet wurde, ergab gegenuber der Kon
trolle einen Mehrertrag von 10 °/o an Rubenmasse. Weitere Versuche zur Be
statigung dieser Befunde sind erforderlich, wobei vor allem Boden- und Wit
terungsverhaltnisse berucksichtigt werden mussen. Im Vergleich zu Disulfoton
wurde die Wirkung des KSM 52 und eines Dimethoatgranulats gegen die
virusubertragenden Blattlause untersucht. Im Gegensatz zu den Erfahrungen
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der Jahre 1963 und 1964 verursachte die Kombination der Granulate mit dem 
Herbizid Pyramin 1966 keine Auflaufschaden. Die Besiedlung der Ruben mit 
Blattlausen begann im Mai, erreichte um den 20. Juni ihr Maximum und ging 
dann rasch zuruck. Es zeigten sich deutliche Unterschiede in der Dauerwirkung 
der einzelnen Wirkstoffe, die sich jedoch nicht bei den Ertragen bemerkbar 
machten. Den Hauptanteil an der Blattlauspopulation stellte Aphis fabae; 
Myzus persicae trat nur sehr schwach auf. Infolgedessen blieb der Befall mit 
Vergilbungsviren sehr gering. (W. Steudel und R. Thielemann) 

19. Untersuchungen zur B<:!kampfung des Moosknopfkafers mit Hilfe von Saa.t
schutzmitteln, die in die Hiillmasse pillierten Zuckerriibensaatgutes eing-e
arbeitet sind (neu)

Infolge ihres besseren Feldaufgangs im Zuckerrubenbau wird zunehmend Pil
lensaatgut verwendet. Der Schutz gegen Keimschadiger wie Atomaria linearis
ist schwierig, weil der sonst ubliche Saatpuder an der Pille nur schwer haftet.
Daher wurden Versuche mit Pillen angelegt, bei welchen verschiedene Men
gen van Heptachlor in die Hullmasse der Pille eingearbeitet warden waren,
und der Feldaufgang im Vergleich zu unbehandeltem und normal gepuder
tem, segmentiertem Saatgut beobachtet. Moosknopfkaferschaden traten nicht
auf; der EinfluB des Insektizids auf den Feldaufgang konl'-te demnach ohne
Schwierigkeiten verfolgt werden. Im allgem€inen wurde der Aufgang der
Keimlinge nicht beeintrachtigt. Nur bei hohen Aufwandmengen (700 g Hepta
chlor je dz Saatgut) beobachteten wir einen um 9 °/o niedrigeren Feldaufgang.
Das vergleichsweise mituntersuchte genetische Monogermsaatgut einer Zuch
terfirma (kalibriert und pilliert) zeigte einen erheblich besseren Feldauf
gang und rasches Jugendwachstum, so da.B auch bei Pillenabstanden von 8
und 10,5 cm bei der Saat noch volle Bestande erzielt wurden. Bei der Emte
ergab sich jedoch gegenuber dem normalen Saatgut ein Minderertrag van
12 °/o. (R. Thielemann)

Institut fiir Gemiisekrankheiten und Unkrautiorschung in Fischenich 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Zurn Auftreten von A I t e r n a r i a p I u r i s e p t a t a an Freilandgurken

Seit 1960 wurde im Gemuseanbaugebiet des Koln-Bonner Vorgebirges regel
ma.Big in jedem Jahr eine Blattfleckenkrankheit beobachtet, deren Epidemio
logie untersucht und deren pilzlicher Erreger bestimmt wurde. Die syste
matische Stellung des Pilzes ist umstritten. Der z. Z. korrekte Name fur den
Erreger durfte Alternaria pluriseptata sein.
(G. Cruger in Zusammenarbeit mit W. Gerlach vom Institut fur Mykologie)

2. Nachweis der Hauptfrudltform ( L e p t o  s p h a e r i a m a c u 1 a n s )  des
Erregers der Umfallkrankheit des Kohls

An den Strunken van Kohlsamentragern wurde die Hauptfruchtform des Er
regers der Umfallkrankheit des Kohls festgestellt. Meldungen uber deren
Vorkommen lagen bisher fur Deutschland nicht var. Laboratoriumsunter
suchungen bestatigten den Zusammenhang zwisd1en der Hauptfruchtform (L.
maculans) und der Nebenfruchtform (Phoma lingam). (G. Cruger)
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3. Nabam als Gieflmittel gegen die Korkwurzelkrankheit der Tomate

Bei Gewa.chshaustomaten kann mit Nabam im GieBverfahren - Anwendung
in der stehenden Kultur - der Ertragsausfall durch die Korkwurzelkrank
heit vermindert werden. Der Ertrag lag in den dreijahrigen Versuchen um
etwa 20 °/o hoher als in der Kontrolle, aber niedriger als bei Tomaten, die
auf resistente Unterlagen gepfropft wurden. (G. Criiger)

4. Zur Frage der mutagenen Wirkung von Herbiziden

Nach zweijahrigem Nachbau von 2 Weizensorten (,Werla' und ,Heine VII'),
die rnit Trichlorbenzoesaure (TBA) und 2-Methoxy-3,6-dichlorbenzoesaure
(Mediben) behandelt warden waren, konnten keine van der normalen Form
abweichenden Typen festgestellt werden, so daB die van anderer Seite be
hauptete erbliche Veranderung durch di.ese Wirkstoffe bezweifelt werden
muB. (H. Orth)

5. Brauchbarkeit von Ramrod als Herbizid im Gemiisebau

In erster Linie kann Ramrod als Herbizid (Nachauflaufverfahren) in Blumen
kohl, Kohlrabi, Wirsing, WeiB-, Rot-, Griin- und Rosenkohl eingesetzt wer
den. Aber auch in Buschbohnen, Erbsen und Zwiebeln vernichtet Ramrod als
Vorauflaufmittel die meisten Unkrauter, ohne den Kulturen zu schaden.
Nach den vorliegenden Ergebnissen ist Ramrod ein im Gemiisebau vielseitig
einsetzbares Mittel. (H. Orth)

6. Zur chemischen Unkrautbekampiung in Gurken

An Stelle des in den USA empfohlenen, aber in Deutschland bisher nicht er
haltlichen Alanaps wurde Diphenamid auf seine Eignung als Herbizid in
Freilandgurken gepriift. Die empfohlenen Aufwandmengen reichten zur be
friedigenden Unkrautbekampfung nicht aus; mit den Testpflanzen Hafer und
Gerste IieB sich der Wirkstoff noch 4 Monate nach der Anwendung im Boden
nachweisen. Auf Grund dieser Persistenz erscheint Diphenamid

a) als Herbizid in Gurken wenig aussichtsreich und
b) allgemein wegen seiner Persistenz im Boden auch in anderen Gemiise-

kulturen nicht anwendbar zu sein. (H. Orth)

b) Im Berichtsjahr Iaufende Forschungsvorhaben:

1. Verhinderung der Dbertragung des Salatmosaiks durch Blattlause mittels

eines Olfilms in Kombination mit lnsektiziden (neu)

Ein pflanzliches 01 wurde kombiniert mit Insektiziden in Freilandkopfsalat
kulturen eingesetzt. Nach den bisherigen Ergebnissen scheint es auf diese
Weise, bei nicht zu starkem Befallsdruck, mi:iglich, die Ausbreitung des
Salatmosaiks zu verlangsamen. (G. Criiger)

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

Im Vordergrund der Unt.ersuchungen steht z. Z. die Frage nach der primaren
Infektionsquelle fur den Befall an den Samentragem. Da mit keinem der
bisher bekannten Beizverfahren die vollige Ausschaltung der Samenuber
tragung zu erreichen ist, miissen mit neuen Methoden befallsfreie Samen
triigerbestiinde angestrebt werden. (G. Criiger)
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3. Entwicklung von Verfahren zur Priifung der Eignung von Fungiziden zum
Einsatz gegen Bodenpilze (neu)

In Weiterfuhrung der Arbeiten zrn Priifung der Einsatzmoglichkeiten von
Bodenfungiziden gegen die Korkwurzelkrankheit der Tomate sollen weitere
Testverfahren entwickelt werden, die es gestatten, die Wirksamkeit van
Fungiziden gegen im Gemusebau wichtige Bodenpilze unter praxisnahen
Bedingungen zu priifen. (G. Criiger)

4. Die Bedeutung der Samenilbertragung fiir das Auftreten der S e p t o r i a -
Blattfleckenkrankheit des Selleries

Die Untersuchungen van Handelssaatgut auf den Besatz mit Septoria apiicola
wurden fortgesetzt. An nahezu allen Saatgutproben wurden die Sporenlager
des Pilzes gefunden. Obwohl die Mehrzahl der Sporen baid nacn der Saai
guternte abstirbt, hat die Saatgutverseudmng fur das primare Auftreten der
Blattfleckenkrankheit im Anzuchtbeet grofle Bedeutung. (G. Cruger)

5. Untersuchungen iiber die Bekampfungsmoglichkeiten von Gemiisefliegen
an Wurzelfrilchten unter besonderer Beriicksichtigung der lnsektizidrilck
stande Im Erntegut

Die Wirkstoffe Birlane und Bromophos scheinen in erster Linie geeignet, an
die Stelle der chlorierten Kohlenwasserstoffe zu treten, die im Gemusebau
wegen der Ruckstande im Erntegut nicht mehr eingesetzt werden konnen.
Birlane und Bromophos waren auch dort wirksam, wo sich eine Resistenz ge
genuber den chlorierten Kohlenwasserstoffen entwickelt hatte (z. B. Kohl
fliege). Da jedoch die Dauerwirkung van Birlane und Bromophos geringer
als die der chlorierten Kohlenwasserstoffe ist, mussen die Anwendungs
termine mehr auf die Flugzeiten der Gemusefliegen ausgerichtet werden.

(G. Cruger) 

6. Harnstoffderivate als Herbizide im Kohlanbau

In 7 Kohlarten (Blumen-, Wirsing-, Weifl-, Rot-, Grun-, Rosenkohl und Kohl
rabi) bewahrten sich auch im 2. Versuchsjahre Unterblattspritzungen mit
Linuron und Mdnolinuron nach dem Anwachsen der Pflanzen. Bei gleichzeitig
guter Unkrautwirkung kann Linuron wegen besserer Pflanzenvertraglichkeit
dem Monolinuron vorgezogen werden. (H. Orth)

7. Prilfung von Vorauflaufmitteln mit Hilfe eines Wurzeltestes (neu)

Fast alle Herbizide, die im Vorauflaufverfahren gespritzt oder gestreut wer
den, wirken auch auf die Kulturpflanze phytotoxisch, wenn sie an die Wurzel
gelangen. Maflgebend fur den Grad der Schadigung sind die Hohe der Boden
schicht uber dem Samen und die Durchlassigkeit des Bodens. Durch ein do
siertes Eintauchen der Wurzeln in die Herbizidflussigkeit soll versucht wer
den, die Empfindlichkeit der Kulturpflanzen gegen herbizide Wirkstoffe zu
ermitteln. Bisher liegen aussichtsreiche Versuche mit Buschbohnen (28 Sor
ten), Erdbeeren (2 Sorten) und Spargel vor. (H. Orth)

8. Unkrautbekampfungsversuche in Tulpen
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An Stelle des im Tulpenanbau meist empfohlenen Chlorprophams sollen an
dere Herbizide eingesetzt werden, nachdem sich gezeigt hat, dafl die Unkraut
wirkung besonders bei Vorkommen von Kamille (Matricaria chamomilla)

nicht ausreicht. Als Ersatz scheinen Monolinuron und Ramrod geeignet zu



sein. In den vorliegenden Versuchen wurde verstarktes Auftreten des Tul
penfeuers (Botrytis tulipae) in den mit Chlorpropham bespritzten Parzellen 
beobachtet. Es soll versucht werden, die Zusammenhange zwischen Herbizid
wirkung und dem Auftreten des Pilzes zu klaren. (H. Orth) 

9. Veranderung der Phytotoxizitat von Herbiziden bei Anwesenheit von In
sektiziden und Fungiziden (neu)

In Versuchen rnit Tomaten wurde festgestellt, dafl sich die selektive Wirkung
des Herbizids Solan beachtlich verringerte, wenn die Pflanzen 24 Stunden
vorher mit einem Parathionpraparat bespritzt worden waren, wahrend das
Fungizid Maneb keinen Einflufl auf die Herbizidspritzung ausiibte. Weitere
Versuche mit den Herbiziden Lenacil zu Spinat und rnit Pyrazon zu Zucker
riiben lieflen erkennen, dafl die Gefahr der Scbadigung durch diese Herbizide
erhoht wurde, wenn auf den Blattern noch Reste von Insektiziden vorhanden
waren. (H. Orth)

10. Versuche mit neuen Wirkstoffen in Gemilsekulturen

Die Moglichkeiten chemischer Bekampfung von Unkrautern im Gemiisebau
werden unter den Gesichtspunkten ,,Nachwirkung im Boden" und ,,Riick
stande in Pflanzen" iiberpriift. Diese Untersucbungen erstrecken sich auch auf
persistente Herbizide, wie z. B. Picloram, die in landwirtschaftlichen Kultu
ren angewandt und deren Produkte (z. B. Getreidestroh) im Gemiisebau ver
wendet werden konnen. (H. Orth)

Institut ftir Obstkrankheiten in Heidelberg 

a) Im Beric:htsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Nachweis der Pfefiinger Krankheit der Sil8kirsche mit krautigen Pflanzen

Bei einer Untersuchung von Siiflkirschen aus Siidbaden und Hessen im Jahre
1965 konnte von 23 Baumen das Virus der Pfeffinger Krankheit auf Cheno
podium quinoa iibertragen werden. An den meisten dieser Baume waren be
reits 1964 Symptome der Virose aufgetreten. Bei einer Nachkontrolle der
Baume im Sommer 1966 waren 7, die urspriinglich starken Befall gezeigt
hatten, bereits gerodet, 12 Baume wiesen deutliche Symptome auf, wahrend
4 Baume keine Symptome der Pfeffinger Krankheit entwickelt hatten. Baume,
die 1965 im Test mit Ch. quinoa keine Reaktion hervorgerufen hatten, waren
symptomfrei.

Da die Pfeffinger Krankheit in einigen Kirschanbaugebieten des Rheinlan
des, Hessens und Siidbadens verbreitet ist, wird auf Grund der Versuche

ein Vortest mit Ch. quinoa empfohlen, wenn in diesen Gebieten Mutterbaume
fur den Reiserschnitt ausgesucht werden miissen. Das gilt besonders, wenn
nach einem warmen Friihjahr (z. B. 1966) mit einer Symptommaskierung
zu rechnen ist. Mit Hilfe dieses Vortestes kann einer Ausbreitung des nema
todeniibertragbaren Virus mit Veredlungsreisern oder seiner .Einschleppung
in Testquartiere vorgebeugt werden. (L. Kunze)

2. Versuc:h zum Nachweis der Scharkakrankheit mit Ch e n  op o d i um
fo e t i d um

1965 war bei der Untersuchung von 11 Pflaumen- und Pfirsichbaumen mit
Scharkakrankheit die Ubertragung des Virus mit Knospenpreflsii.ften auf
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Chenopodium foetidum nur bei 6 Baumen gelungen. Eine ahnliche Versuchs
reihe wurde 1966 mit getopften 2jahrigen Renekloden angesetzt, die im Fri.ih
jahr 1965 mit verschiedenen Herki.inften der Scharkakrankheit infiziert wor
den waren. Dabei konnte das Scharkavirus nur in 5 von 10 Proben mit dem 
Knospenpreflsaft der Renekloden auf Ch. foetidum i.ibertragen werden, ob
wohl alle gepri.iften Renekloden schon 1965 Symptome entwickelt hatten. Im 
Gegensatz hierzu gelang aber einige Monate spater bei allen 10 Proben die 
Virusi.ibertragung auf Ch. foetidum, wenn als Infektionsmaterial symptom
tragende Blatter verwendet wurden. Auch a.Here Blatter mit verblaflten, un
deutlichen Symptomen waren als Infektionsmaterial geeignet. Preflsafte aus 
symptomlosen Blattern erkrankter Versuchsbaume verursachten dagegen 
kaum Infektionen. Eine allgemeine Anwendung von Ch. foetidum als Indi
kator fur den Nachweis eines latenten Scharkabefalls kann deshalb nicht emp
fohlen werden. Dagegen ist die Virusi.ibertragung auf Ch. Ioetidum als Er
ganzung einer Diagnose anwendbar, wenn zweifelhafte Symptome an holzi
gen Indikatoren auftreten oder wenn die Bestatigung einer Freilanddiagnose 
gewi.inscht wird. Allerdings haben in diesen Fallen nur gelungene Infektionen 
auf Ch. Ioetidum eine Aussagekraft. (L. Kunze) 

3. Untersuchungen Uber die Bedeutung von Narbe und Griffel als Infektions

wege filr parasitische Pilze

Die Auffassung von J u n g  (Phytopath. Ztschr. 27. 1956, 405-426), im Griffel
vorhandene, fungistatisch wirksame Stoffe wi.irden eine Pilzinfektion i.iber
dieses Organ unmoglich machen, konnte durch Infektionsversuche mit Sclero

tinia-Arten an Si.ifl- und Sauerkirschen widerlegt werden. Pilzstamme ver
schiedener Herkunft drangen ohne Schwierigkeit i.iber Narbe und Griffel in
Fruchtknoten ein und durchwuchsen den Bli.itenstiel bis zur Ansatzstelle.
Der Nachweis wurde durch Reisolationen und rnit Hilfe histologischer Pra
parate unter Anwendung selektiver Farbungen erbracht. Bei hoher relativer
Luftfeuchtigkeit kann eine lnfektion aber auch i.iber Staub-, Bli.iten- und
Kelchblatter sowie iiber Nektarien am Bli.itenboden erfolgen. Das Myzel
durchwachst die genannten hinfalligen Organe schneller als den massiveren
Griffel. Der Fruchtknoten wird dann von zwei Seiten - von der Narbe und
vom Bli.itenboden her - angegriffen. Diese Ergebnisse stehen in Einklang
mit den Befunden zahlreicher anderer Autoren, die sich speziell mit dem
Problem der ,,Monilia-Krankheiten" befaflt haben, ohne bisher jedoch einen
direkten, mikroskopischen Nachweis zu liefern. (K.-H. Willer)

4. Einflufi von Bliitespritzungen auf den Fruchtertrag

Die Untersuchungen i.iber den Einflufl von Bli.itespritzungen auf den Frucht
ertrag von ,Goldparmane', ,Golden Delicious' und ,Cox Orange' wurden
1965 und 1966 durchgefiihrt. In beiden Jahren ergab sich eine gute Uberein
stimmung der Ergebnisse.

Der Fruchtbehang von ,Goldparrnane' wurde durch ein TMTD-. Captan- und
Dinocap-Praparat nicht nennenswert beeinfluflt. Die Erntegewichte der be
handelten Pflanzen lagen etwa 10 0/o hoher gegeni.iber den Kontrollen, be
dingt durch den deutlich hoheren prozentualen Anteil an grofleren Fri.ichten
bei gespritzten Baumen. Bei Anwendung von Dinocap war die Forderung
der Groflfri.ichtigkeit geringer.
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Fast in gleicher Weise reagierte auch ,Golden Delicious·. Dinocap erwies sich 
bei dieser Sorte als kraftiges Ausdi.innungsmittel, ohne die GroBfri.ichtigkeit 
zu fordern. Am unterschiedlichsten und empfindlichsten verhielt sich ,Cox 
Orange·. Der Ausdi.innungseffekt der angewandten Mittel war am geringsten 
bei TMTD, am starksten bei Captan, wahrend Dinocap hier eine Mittelstel
lung einnahm. Die GroBfri.ichtigkeit wurde von TMTD und Caplan starker 
als bei den anderen Sorten gefordert. Dinocap i.ibte auch hier den geringsten 
EinfluB aus. Die Erntegewichte lagen bei allen behandelten Baumen niedri
ger als bei den Kontrollen. 

Samtliche angewandten Mittel wirkten mehr oder weniger reduzierend auf 
den Fruchtbehang. Die Reihenfolge in der Intensitat des Ausdi.innungseffek
tes ist sortenabhangig. Jedoch ergibt sich selbst bei herabges.etztem Ernte
gewicht in keinem Falle eine Wertminderung der Ernte, da die durch die 
Mittel geforderte GroBfri.ichtigkeit bzw. Qualitatssteigerung der Fri.ichte 
den reduzierten Fruchtansatz kompensiert. (K.-H. Willer) 

b) Im Berichtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Beobachtungen Uber die Fruchtberostung von ,Golden Delic ious' in Ab
hangigkeit von der StickstoffdUngung (neu)

In einem Stickstoffdi.ingungsversuch wurde 1963 und 1965 festgestellt, daB
bei sonst gleicher Behandlung die Fruchtschalenberostung bei ,Golden Deli
cious' in der stickstofffreien ParzeUe wesentlich geringer war als bei den
mit steigenden Stickstoffgaben versorgten Versuchsreihen. Diese Beobach
tungen weisen darauf hin, daB bei dem empfindlichen ,Golden Delicious·
die Berostung der Fruchtschale auBer durch verschiedene andere Faktoren
(niedere Temperaturen um und nach der Blute, Pflanzenschutzmittel u. a.)
auch durch Stickstoffgaben beeinfluBt wird. Die Untersuchungen werden fort
gefi.ihrt. (A. Schmidle)

2. Untersuchungen Uber die Virose Triebsucht des Apfels

Die Pfropfversuche mit Wurzelsti.icken erkrankter Baume wurden fortgesetzt.
Dabei entwickelten in den meisten Versuchen die gesunden Reiser der Sorte
,Golden Delicious', die unmittelbar auf die Wurzelsti.icke gesetzt wurden,
auch dann typische Triebsuchtsymptome, wenn die Wurzelsti.icke von Bau
men mit leichtem oder maskiertem Befall stammten. Da die entnommenen
·wurzelproben aber nur schlecht neue Wurzeln bildeten, war die Zahl der
Ausfalle in diesen Versuchsreihen recht hoch, so daB das Verfahren fur
Testzwecke noch verbessert werden muB. Es wurden ferner Versuche ange
setzt, in denen das Virus der Triebsucht durch Einpfropfen von Wurzel
rindenschildchen auf gesunde Pflanzen i.ibertragen werden soll. Ein weiterer
Versuch dient dem Vergleich der Anfalligkeit von 12 Apfelsorten. Die Be
obachtungen von Befallsherden in si.iddeutschen Apfelanlagen wurden fort
gefi.ihrt. (L. Kunze)

3. Untersuchungen Uber den Mineralstoffgehalt der Blatter von Apfelbaumen,
die von der Virosen Triebsucht befallen sind

Die 1963
° 

begonnenen Analysen wurden fortgefi.ihrt und insbesondere der 
Stickstoffgehalt der Blatter viruskranker und gesunder Baume untersucht.
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Die irn Juli 1966 entnommenen Blattproben triebsuchtkranker Baume der 
Sorte ,Jonathan' zeigten einen niederen Sti.ckstoffgehalt als die Proben ge
sunder Baume, die unter vergleichbaren Bedingungen aufgewachsen waren. 
Dieser Unterschied war z. T. hoch signifikant. (A. Schmidle) 

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

Wie in Nordarnerika nachgewiesen wurde, erfolgt die natiirliche Ausbreitung
des Nekrotischen Kirschenringfleckenvirus (Cherry necrotic ringspot virus),
das auch die Stecklenberger Krankheit hervorruft, hauptsachlich durch Uber
tragung mit dem Pollen, wahrend Insekten rnit stechend-saugenden Murid
teilen als Ubertrager for dieses Virus nicht in Betracht kommen. Die Fort
setzung der eigenen Beobachtungen in einer Sauerkirschenanlage des Rhein
Main-Gebietes ergab, daB auch bei uns die Virusubertragung mit dern Pol
len fur die natiirliche Ausbreitung der Stecklenberger Krankheit von erheb
licher Bedeutung ist. In der untersuchten Anlag,e mit 414 Baumen der Sorte
,Schattenmorelle' war 1965 die Zahl der sichtbar kranken Baume von 26 auf
106 angestiegen. 1966 erhohte sich die Zahl dagegen nur um 7 Baume. Die
Zunahme des Befalls umfaBte also 1965 19,3 °/o des Gesamtbestandes, im
folgenden Jahr aber nur 1,7 °/o. Diese starken Schwankungen in der Befalls
zunahme !assen sich am besten mit einer Ausbreitung der Stecklenberger
Krankheit uber den Pollen erklaren. Die starke Zunahme des Befalls 1965
folgte narnlich einer sonnenreichen Bliiteperiode und einern guten Frucht
ansatz im Jahre 1964. Dagegen waren die Wetterbedingungen 1965 fur die
Bestaubung nicht gunstig, auBerdem wurden viele Bluten durch eine Bluten
fi:i.ule geschadigt. Dementsprechend blieb auch die Zahl der neu erkrankten
Baume im folgenden Fruhjahr (1966) gering. Ware die Ubertragung des
Virus in den vorangegangenen J ahren hauptsachlich im Boden erfolgt, so
hatte nach der Zunahme der Infektionsquellen im Jahre 1965 irn folgenden
Jahre der Befall erheblich starker ansteigen mussen, als es geschehen ist.

(L. Kunze) 

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

1966 wurde vor allem das Auftreten von Himbeervirosen im Raum von Hei
delberg untersucht, und zwar in einer Gemeinde mit einem traditionellen Er
werbsanbau der Himbeere. Die Uberprufung der Anlagen ergab einen star
ken Virusbefall, der moglicherweise mit den dort rucklaufigen Ertragen im
Zusammenhang steht. In der sudbadischen Ertragsanlage, in der 1965 das
Arabismosaikvirus festgestellt wurde, konnte nun auch der Ubertrager dieses
Virus, der Nematode Xiphinema diversicaudatum, nachgewiesen werden.

(H. Krczal in Zusammenarbeit rnit B. Weischer 
vorn Institut fur Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung) 

6. Untersuchungen iiber die Vektorleistungen der Erdbeerblattlaus Pe n t  a -

t r ich o p u s  fr a g a efo l i i

Im Verlauf fruherer Versuche wurden unter anderem die Saugzeiten er
rnittelt, die die Erdbeerblattlaus zur Aufnahrne bzw. Ubertragung des Erd
beervirus 1 benotigt. Fur die Ubertragung des Krankheitserregers auf eine
gesunde Erdbeere genugt wahrscheinlich bereits der Einstich der Laus in das
Blatt. Fur die Aufnahme des Erdbeervirus durch den Ubertrager ist dagegen
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eine Saugzeit von 15 Minuten erforderlich. Aus diesem Grunde wurde unter
sucht, ob die Virusaufnahme beschleunigt wird, wenn das Insekt zuvor ge
hungert hat. Trotz einer Verlii.ngerung der bisherigen Hungerzeiten auf 15 
bzw. 20 Stunden konnte keine raschere Aufnahme des Krankheitserregers 
durch die Laus nachgewiesen werden. (H. Krczal) 

7. Untersuchungen iiber Schaden durch Ps e ud o  m on a s  m or s p r u n  o -

r u m bei der Birne

Die Untersuchungen i.iber das Auftreten von Pseudomonas morsprunorum bei 
der Birne wurden fortgesetzt. AuBer dem Befall an Bli.iten wurden auc:h
Seba.den an Blii.ttern, an Kurz- und Langtrieben sowie an Birnenfri.ichten
durch den Erreger festgestellt, und zwar schon ab Anfang Juni. Seba.den von
wirtschaftlicher Bedeutung zeigten sich bei ,Lucas·, doch waren auch andere
Sorten, wie ,Bose·, ,Gellerts', ,Lebnms·, ,Morettmi', ,Vereinsdec:hant' und
,Herzogin Elsa· stark befallen. Infektionsversuc:he an Birne, Sauer- und SiiB
kirsche sowie an Pfirsic:h und Pflaume wurden eingeleitet. Die Bekii.mpfungs
versuc:he mit verschiedenen Fungiziden und einigen Antibiotika brachten bei
Herbst- und Friihjahrsspritzungen keine durchschlagenden Erfolge.

(A. Schmidle in Zusammenarbeit mit D. MaBfeller 
vom Institut fur Bakteriologie) 

8. Untersudmngen iiber das Himbeerrutensterben (neu)

Das Problem des Himbeerrutensterbens ist trotz zahlreicher Bearbeitungen
immer noch ungeklii.rt und eine Bekii.mpfung unbefriedigend. Auf Grund unse
rer bisherigen Kenntnisse handelt es sic:h dabei um das Zusammenwirken oko
logischer und physiologischer Faktoren, die die Voraussetzungen fur einen
Befall durch die Pilze Didymella applanata, Elsinoe veneta, Leptosphaeria
coniolhyrium und manc:hmal Verticillium albo-atrum schaffen. Die Rolle der 
Gailmiicke Thomasiniana theobaldi bei der Pilzinfektion der Himbeertriebe
ist auc:h noch nic:ht endgiiltig geklii.rt. Nach neueren Untersuchungen van
S t  a 1 d e  r (Ztschr. Pfl.krankh. 72. 1965, 531-544) fordern starke Froste
ebenfalls das Auftreten dieser Krankheit. Zur Vorbeugung empfohlene Kul
turmaBnahmen, wie Abdeckung des Bodens mit Laubstreu u. a., brachten in

eigenen Vorversuchen keinen Erfolg. Die einzelnen Sorten zeigen eine unter
schiedliche Anfii.lligkeit gegeni.i.ber dem Rutensterben. An umfangreic:hem
Material soll versucht werden, die Infektionsbedingungen zu erforschen, um
eine sinnvolle Bekii.mpfung dieser stark verbreiteten Krankhe,it zu ermog
lichen. (K.-H. Willer)

9. Untersuchungen iiber Triebschaden an Brombeeren, verursacht durch
G n o m o n i a r u b i (neu)

Als pathogener Pilz an der Brombeere wurde Gnomonia rubi bisher wenig
beachtet. Er ist jedoch in der Lage, Brombeertriebe im Verlauf einer Vege
tationsperiode zum Absterben zu bringen. Kiinstliche Infektionen mit Koni
dien und Myzel an der Sorte ,Theodor Reimers' erbrachten zwischen Marz
und April 1966 einen lnfektionserfolg van 90-100 °/o. Die Erkrankung ii.uBert
sich in einer rasch voranschreitenden Brii.unung und Erweichung der Stengel
gewebe. Die Epidermis reiBt auf, die offene Wunde kann von den Rii.ndern
her nicht roehr i.iberwallt werden. Im Endstadium erreicht die nunmehr krebs-
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artige Wunde eine Ausdehnung bis zu 15 cm. Der Trieb stirbt oberhalb der 
Infektionsstelle ab. Nunmehr sollen die Infektionsbedingungen unter nati.ir
lichen Verhaltnissen untersucht und BekampfungsmaBnahmen erprobt wer
den. 
(K.-H. Willer in Zusammenarbeit mit R. Schneider vom Institut f. Mykologie) 

Abb. 9. Schaden an Brombeertrieben durch Gnomonia rubi. Von links nach rechts: 3, 6 
und 12 Wochen nach kiinstlicher Infektion. 

10. Infektionsversuche mit der San-Jose-Schildlaus ( Q u a d r a s p i d i o tu s
p e r n i c i o s u s ) an Rebe und Apfel

Die bisherigen Versuche ergaben, daB sich die San-Jose-Schildlaus (SJS) an
der Rebe zu entwickeln vermag, obwohl ihre Fortpflanzungsfahigkeit an
dieser Wirtspflanze gemindert erscheint. Im weiteren Verlauf der Versuche
wurden mit dem Schadling besetzte Reben gemeinsam mit befallsfreien
Apfeljungbaumen aufgepflanzt. Auf diese Weise sollte gepruft werden, ob
ein Ubergang der SJS von Rebe auf Apfel erfolgen kann. Bei der nach Ab
schluB der diesjahrigen Vegetationsperiode durchgefiihrten Bonitierung
wurde an zahlreichen Apfelbaumen SJS-Befall festgestellt, und zwar auch
an solchen Baumen, die zum Schutze gegen unkontrollierten Befall aus der

Umgebung mit den Reben unter ,,Sarankafigen" gehalten wurden. Die bis
herigen Untersuchungsergebnisse weisen darauf hin, daB eine Verschlep
pung der SJS mit der Rebe moglich ist und die Tiere von solchen Pflanzen

auf Obstbaume ubergehen konnen. (H. Krczal)
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11. Untersuchungen ilber die Anffilligkeit verschiedener Sorten der Schwarzen
Johannisbeere fiir die Johannisbeergallmilbe ( P h y t o p t u s r i b i s )

Wie in den vorhergehenden J ahren zahlte ,Resister' zu den weniger fiir die
Milbe anfal!.igen Sorten. ,Triple X', ,Daniel September' und ,Davidson's
Eight' wiesen wiederum einen hohen Prnzentsatz befallener Knospen auf.
Bei den Sorten ,Baldwin Champignon', ,Silvergieters Schwarze' und ,Consort'
wurde im Unterschied zu friiheren Beobachtungen nur ein mittlerer Befall
festgestellt. (H. Krczal)

12. Untersuchungen ilber die Biologie und Bekampfung der Brombeergallmilbe
Er iop h y e s  e s s i g i

Durch die Saugtatigkeit der Brombeergallmilbe an den Brombeerfriichten
reifen diese nicht mehr aus. Da die Milbe in den letzten Jahren in den An
lagen in verstarktem Mafle auftritt, entstehen Ernteverluste von wirtschaft
licher Bedeutung. Nachdem es bereits im ersten Versuchsjahr gelang, durch
eine zweimalige Spritzung mit Netzschwefel bzw. Endosulfan den Befall
erheblich zu mindern, wurden 1966 die Versuche zur Absicherung der Er
gebnisse wiederholt. Unter Einhaltung der gleichen Versuchsbedingungen
wurde der Befall rnit Netzschwefel (0,50/oig), Endosulfan-Spritzpulver (0,25-
0/oig) und Endosulfan-Emulsion (0,2 0/oig) von 87 auf 2, 1,5 und 2 °/o gesenkt.
Die gute Eignung der genannten Wirkstoffe zur Bekampfung des Schadlings
wurde somit bestatigt. (H. Krczal)

13. Untersuchungen ilber die Wirkung des Synergids beim Spritzen und Spril
hen von Pflanzenschutzmittel.n (neu)

Es wurden Untersuchungen eingeleitet, um festzustellen, ob durch einen Zu
satz von Synergid zu Insektiziden und Fungiziden eine bessere Wirkung ge
gen einige Schadlinge und Pilze im Obstbau erzielt wird. Die Wirkun.g des
Synergids wird sowohl im Spritz- als auch im Spruhverfahren iiberpriift.
Die bisherigen Ergebnisse lassen noch keine endgiiltigen Aussagen zu.· 

(G. Singer) 

14. Untersuchungen ilber die Pflanzenvertraglichkeit von Methylbromid

Das Ziel der Untersuchungen war festzustellen, ob Methylbromid zur Ent
seuchung von Baumschulmaterial geeignet ist. Zu diesem Zweck wurden
Typenunterlagen, Sarnlinge sowie Edelreiser mit Methylbromid begast und
dana.ch zur weiteren Beobachtung aufgepflanzt bzw. veredelt. Die Versuche
hatten folgendes Ergebnis. Nach einer vierstiindigen Begasung mit 40 g
Methylbromid/cbm bei 20° C von Typenunterlagen und Samlingen, die sich
in der Winterruhe befanden, wurden keine bzw. geringe Ausfalle festge
stellt. Auf die Entseuchung unter gleichen Bedingungen reagierten die zur
Okulation bestimmten Edelreiser wesentlich empfindlicher als die zur Kopu
lation verwendeten. Die unterschiedliche Empfindlichkeit der Reiser ist, da
die beiden Veredlungsarten und damit auch die Entseuchung zu den ver
schiedenen Jahreszeiten (August hzw. Marz) durchgefiihrt werden, wahr
scheinlich auf den physiologischen Zustand des Materials zur Zeit der Be
gasung zuriickzufiihren.

Die Untersuchungen iiber eine eventuelle Beeintrachtigung der Wuchskraft
durch das Gas ergaben keine Hemmung des Triebwachstums bei den behan-
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delten und danach kopulierten Edelreisern. Bei einigen Unterlagen wurden 
in der der Entseuchung folgenden Vegetationsperiode etwas ki.irzere Jahres
triebe gemessen. 

Es konnte ferner gezeigt werden, dafl das Gas die i.ibliche Transportver
packung des Baumsdmlmaterials sehr gut durchdringt und dafl alle Entwick
lungsstadien der San-Jose-Schildlaus zuverlassig abgetotet werden. 

Die Ergebnisse zeigen, dafl eine Entseuchung van Baumschulmaterial und 
Edelreisern im Ruhezustand mit Methylbromid moglich ist. Zur Behandlung 
van Edelreisern, die zur Okulation bestimmt sind, ist das Gas dagegen weni
ger geeignet. Das gute Durchdringungsvermogen van Methylbromid ist fi.ir 
die rasche Abfertigung der Ware an den Einlaflstellen van Vorteil, weil ein 
Auspacken vor der Entseuchung nicht erforderlich ist. (H. Krczal) 

Institut fiir Rebenkrankheiten in Bernkastel-Kues 

a} Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen iiber Ausfalle in Ertragsweinbergen durch Fehler bei der
Bodenbearbeitung

Bei der mechanischen Bodenbearbeitung in zu eng gepflanzten Weinbergen
werden die Stammchen in Bodennahe haufig verletzt. Bleiben die Wunden
langere Zeit van feuchtem Boden bedeckt, wird der nackte Holzkorper van
Pilzen befallen und angemorscht. Der oberhalb der Verletzung gelegene Teil
der Rebe vertrocknet in der Falge trotz intakter Wurzeln. Das Schadbild der
durch Bodenbearbeitungsgerate geschadigten Reben erinnert an Wachstums
storungen, die durch Dickmaulri.iBlerfrafl an Wurzeln oder Wurzelstange ent
stehen oder sich bei mangelhafter Verwachsung an Edelreis und Unterlage
sowie nach starkem Maukebefall (Agrobacterium tumefaciens) einstellen.

(W. Gartel) 

2. Untersuchungen zur Behebung von Zinkmangel durch Blattdiingung

Durch i.ibertriebene Phosphatdi.ingung treten, hesonders in alteren Reb
anlagen, in zunehmendem Mafle Zinkmangelerscheinungen auf. Sie beein-
1:rachtigen das Wachstum der Rebe und fi.ihren zu schweren Ertragseinbuflen.
Spritzungen mit 0,5-1,0 0/oigen Zinksulfatlosungen, denen 0,5-1,0 °/o
Spritzkalk zugesetzt wurde, fi.ihrten schon nach einmaliger Anwendung zu
sichtbaren Erfolgen. Wo starker Zinkmangel auftritt, mufl die Blattdi.ingung
mit Zinksulfat mindestens einmal vor und einmal nach der Blute durch
gefi.ihrt werden. Je nach Entwicklung der Triebe und Trauben kann dann im
Laufe des Sommers eine weitere Spritzung erfolgen. Leichte Verbrennungen
an Blattern lassen sich nicht vermeiden. Ihnen kommt aber im Vergleich zu
den durch Zinkmangel verursachten Seba.den keine wirtschaftliche Bedeutung
zu. (W. Gartel)

3. Methode zur Priifung in vitro von Fungiziden auf Wirksamkeit gegen
B o t r y t i  s c i n e r e a Pers.

Filtrierpapierscheibchen von 6 mm Durchmesser werden in eine Losung oder
Suspension der zu priifenden Substanz getaucht, van tropfenformiger Fli.issig
keit befreit und in 14-cm-Petrischalen auf Kartoffel-Agar-Nahrboden aus-
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gelegt. Von gleichgroflen Platten mit fruktifizierenden Botrytis-Kulturen wer
den durch Klopfen Konidien aufgestaubt. Schon nach 48 Stunden ist, falls die 
geprufte Substanz botrytizid wirkt, um das Blattchen ein Hemmhof erkenn
bar (s. Abb. 10). 

Die Grenzkonzentration kann durch eine geeignete Verdunnungsreihe ermit
telt werden. Bei formulierten Fungiziden, wie sie bei der Mittelprufung zur 
Anwendung kommen, geht man von der empfohlenen Konzentration K aus 
und stellt sich die Prufreihe 5 K, K, K/5, K/25 und K/125 her. Die Bewertung 
erfolgt nach einem Ser Schema. Ausgehend von der geringsten Konzentration 
zahlt man in Richtung auf die hochste Konzentration bis zum ersten Hemm
hof, der dann die Wirksamkeit bezeichnet (1-5). Weist schon die geringste 
Konzentration einen Hemmhof auf, wird das Mittel mit 1 (= sehr gut) be
wertet. Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist sehr gut, die Uberein
stimmungen mit den Freilandversuchen befriedigend. (W. Cartel) 

Abb. 10. Wirkung van Captan (rechts) und Maneb (links) auf Botrylis cinerea. Die 
Papierscheibe oben = O (Wasser). Die Konzentration der gepruften Mittel 
nirnmt in Ridltung des Uhrzeigers von K/125 bis 5 K zu. K Captan = 0,15 %; 
K Maneb = 0,2 %. Bewertung: Captan = 1 (sehr gut); Maneb = 4 (schledlt).

4. Untersuchungen ilber durch E r i o p h y e s v i t  i s Pgst. verursachte
Schadigungen an Rebknospen

Mangelhafter Austrieb, der im Su.den des chilenischen Weinbaugebietes zu
erheblichen Ertragseinbuflen fuhrt, wird haufig durch Gallmilben verursacht,
die in den Knospen unter bestimmten Bedingungen den Vegetationskegel der
Triebanlage -schiidigen. Je nach Ausmafl des Befalls track.net entweder die
ganze Knospe ein, oder es entwickelt sich ein kummerlicher Trieb mit zahl
reichen seitlichen Verzweigungen als Folge des Wegfalls der Dominanz der
Endknospe. In Weinbergen, die ungeniigend mit Bor versorgt sind, machen
sich die durch Eriophyes verursachten Schiiden besonders stark bemerkbar,
da die Triebe dann ohnehin schon zu Verzweigungen neigen. Die bei uns
durch Eriophyes vitis an Bliittern verursachten Packen treten im chilenischen
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Weinbau nur selten auf. Wahrend des trockenen Sommers sind die Lebens
bedingungen fiir die Milben auflerhalb der Knospen ungi.instig, Nur im 
Herbst, etwa nach dem Weichwerden der Beeren, treten an den Triebspitzen 
und z. T. auch an den Geiztrieben vergallte Blatter auf. Die ersten 5-10 
Blatter an den Trieben bleiben dagegen frei von den typischen blasigen Auf
treibungen, auch wenn die Knospen dicht von Milben bevolkert sind. Dies 
la.flt darauf schlieflen, dafl die in Knospen lebenden Milben keine besondere 
Eriopliyes-vitis-Rasse darstellen, sondern dafl sie angesichts der besonderen 
klimatischen Verhaltnisse in den ersten zwei Dritteln der Vegetationszeit 
nicht in der Lage sind, au£ Blattern zu leben und Pocken zu bilden. 

(W. Ga.rte!) 

5. Untersudmngen iiber die bei der Abschlu6spritzung an Trauben haften
bleibende Briihemenge

Tauchversuche mit Kupfer-, Captan-, Zineb- und DPTD-Bri.ihen zeigten, dafl
die zuriickgehaltene Fli.issigkeitsmenge dem Traubengewicht proportional ist.
Ihre Grofle hangt von der Beschaffenheit der Bri.ihe ab. Sie ist am hochsten
bei der Kupfervitriolkalkbriihe; es folgen die Captan-Bri.ihe und in beacht
lichern Abstand die Zineb- und DPTD-Bri.ihe. Bei einem Ertrag von 12,5 t/ha
konnen rund 330 bis 515 kg Bri.ihe je ha zuri.ickgehalten werden. Klein
beerige, lockere Trauben halten je Gewichtseinheit mehr Bruhe zuriidc als
gepackte, weil das Verhaltnis Oberflache : Volumen bei kleineren Beeren,
wie sie bei lockeren Trauben vorherrschen, grofler ist als bei gepackten.
Auflerdem ist bei gepackten Trauben die Benetzung unvollstandig, da zwi
schen die stark aneinander gepreflten Beeren keine Briihe eindringt. Von
dem auf den Trauben haftenden Spritzmittel gelangt nur ein geringer Teil
in den Most, weil die meist wenig loslichen Substanzen im Tresterkuchen
zuriickgehalten werden. Das Verfahren des Kelterns (Machtigkeit des Tre
sterkuchens, Haufigkeit des Kriimelns) und der Weinbereitung (Maische:
oder Mostgarung) spielt hierbei eine wichtige Rolle. (W. Gartel)

b) Im Berichtsjahr laufende Forsdmngsvorhaben:

1. Untersuchungen iiber den Nahrstoffgehalt von Weinbergsboden verschiede
ner geologischer Herkunft und verschiedenen Kulturzustandes

Die bereits in den vergangenen J ahren festgestellte Anreicherung der Krume
von Weinbergsboden mit Phosphaten greift immer mehr auch auf den Wur
zelbereich iiber. Vor allem gilt dies fiir feinerdearrne Tonschiefer-Verwitte
rungsboden. In rnehreren Gemarkungen des Moselweinbaugebietes konnte
durch Phosphati.iberschufl induzierter Zinkmangel, der schwere wirtschaft
liche Schaden verursacht, nachgewiesen werden. Im Hinblick auf die Stiel
lahme werden die Boden auch auf ihren Chloridgehalt untersucht.

(W. Ga.rte!) 

2. Untersuchungen iiber die Bedeutung des mit Diingemitteln und Pflanzen
schutzmitteln in den Boden gelangenden Schwefels fiir die Rebenernahrung
sowie fiir den Verlauf der Mostgarung

In Mosten korinte die Bildung von Sulfit aus Sulfat durdJ. Reduktion wahrend
des Garprozesses erneut na.chgewiesen werden. 1966er Jungweine enthielten
bis zu 120 mg S02 je I. Da der S02-Gehalt in Weinen ges.etzlich beschrankt
ist, kommt der bisher zu wenig beachteten Sulfitsynthese eine grofle Be-
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deutung zu. Die Menge des bei der Ga.rung gebildeten S02 schwankt in er
heblichen Grenzen. Bisher konnte noch nicht festgesteilt werden, worauf die 
Unstetigkeit dieses Vorgangs zuriickzufuhren ist. Untersuchungen hieriiber 
sind im Gange. 

· 
(W. Gartel) 

3. Untersuchungen iiber die Aufnahme von Chlorid durch die Rebe und dessen
Verteilung in den verschiedenen Organen

Eine unzureichende Chloridversorgung der Reben wurde von F. S t e 11 -
w a a g - K i t t I e r als Ursache der Stiellahmeerscheinungen an Trauben
angenommen. Zur Uberpriifung dieser Vermutung wurden umfangreiche Un
tersuchungen iiber die Verteilung des Chlorids, insbesondere in der Traube,
eingeleitet. Hierbei konnte auf Diingungsversuche mit verschiedenen Ka
Iiumsalzen, darunter auch Chloriden, zuriickgegriffen werd�n. Bisher war
zwischen dem Chloridgehalt der Beeren und Traubenstiele und der Stiel
lii.hme keine Korrelation erkennbar. Die Chloridaufnahme scheint mit den
Unterlagen erheblich zu schwanken. Da Grenzwerte iiber den normalen
Chloridgehalt in Reborganen bisher nicht bekannt sind, ist es erforderlich,
Material aus verschiedenen Weinbaugebieten und verschiedenen Anbau
bedingungen zu untersuchen. (W. Cartel)

4. Untersuchungen iiber die Ursachen der StielUihme

Bisher erzielte Ergebnisse deuten darauf hin, daB die Stiellahme als Folge
eines gestorten Gleichgewichts zwisdlen den vegetativen Organen und der
Traube entsteht. In der kritischen Phase zur Zeit des Weidlwerdens der
Beeren entsteht besonders bei starkwuchsigen Reben zwischen dem Trieb
und den Trauben ein negativer Wuchsstoffgradient, der die Bildung von
Trennzonen induziert. Betroffen sind vor allem Trauben, deren Beeren und
Beerenstiele infolge mangelhafter Befrudltung klein geblieben sind. Durch
Einfiihren oxydierender Substanzen in die Beeren gelang es, das Symptom
der Stiellahme zu induzieren. Weitere Untersudlungen, insbesondere zur
Ausarbeitung praktikabler Vorbeugungsmethoden, sind erforderlich.

(W. Cartel) 

5. Untersuchungen iiber die Ursachen einer plolzlichen Absterbeerscheinung
der Reben

Im Laufe der bisherigen Untersuchungen konnte in einer im Jahre 1957 und 
1958 gegriindeten Pfropfrebanlage eine betrachtlidle Anzahl abgestorbener
Reben festgestellt werden. Isolierungsversudle ergaben bis jetzt u. a. Verti

cilJium albo-atrum, aber audi in gleicher Haufigkeit einige Fusarium-Arten,
die gleichfalls als Grund fur ein Absterben der Reben in Frage kommen kon
nen. In weiteren Untersuchungen soll gepriift werden, ob die gefundenen
Pilze und deren Stoffwechselprodukte oder besondere Standortfaktoren Ur
sache fiir die Absterbeerscheinungen sind. (G. Brendel)

6. Untersuchungen iiber die Biologie von P h o m o p s i s v i t i c o I a Sacc.,
den Erreger der Schwarzfleckenkrankheit (dead-arm disease) der Reben (neu}

T h a t e  wies nach, daB mehrere Arten von Plwmopsis viticola Sacc. a-Sporen
und �-Sporen besitzen. Da seit dem Jahre 1961 die Schwarzfleckenkrankheit
der Rebe fur den deutschen Weinbau immer mehr an Bedeutung gewinnt,
wird untersucht, ob die Bildung der beiden Sporenformen vom Standort ab
hangig ist und welchen von den beiden Sporen fiir die Verbreitung und In-
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fektion besondere Bedeutung zukommt. In bisher durchgefiihrten Unter
suchungen konnte festgestellt werden, daB unter Laboratoriumsbedingun
gen nur die a-, jedoch nicht die �-Sporen keimten. (G. Brendel) 

7. Untersuchungen iiber die Wirksamkeit von Fungiziden gegen Pe r o n  o -
s po r a v i t  i c o  I a de Bary in Abhangigkeit von Menge und Verteilung
des Wirkstofies auf den zu schiitzenden Organen
Es hat sich gezeigt, da.13 bei den Arbeitsmethoden und den Applikations
geraten, die aus Gri.inden der Rationalisierung im modemen Weinbau an
gewendet werden mussen, ein genugender Schutz der Reben moglich ist,
ohne daB die traditionelle Forderung einer vollstandigen Bedeckung der
Rebteile mit Rebschutzmitteln gegeben ist. ,Es sind deshalb Untersuchungen
in die Wege geleitet worden, mit denen festgestellt werden soll, wie weit
man von der Forderung der totalen Abdeckung abweichen kann. Zahlen
uber Menge und Verteilung der Wirkstoffe auf den Reben sollen erarbeitet
werden. Solche Werte werden nicht nur fur die Konstruktion von Pflanzen
schutzgeraten, bei der Entwicklung und Prufung neuer Applikationsmethoden
und Rebschutzmittel benotigt, sondem sollen auch dem Praktiker als Hinweis
fur die Genauigkeit, mit der er bei seinen Arbeiten vorgehen muB, dienen.
Laufende Laboratoriumsversuche lassen erkennen, daB a.Here, aber noch vie!
verwendete Prapa.rate z. T. eine ganz andere Applikationstechnik erfordem
als modeme. (W. Gartel und M. Hering)

8. Untersuchungen iiber den EinfluB der Fungizide auf die Schadl.inge der Rebe
Die Arbeiten sind weitergefiihrt worden, jedoch konnten in diesem Jahre
keine Auswertungen vorgenommen werden, da im Beobachtungsbereich
Schadlinge nicht in dem MaBe aufgetreten sind, daB sich brauchbare Unter
lagen ergeben batten. (M. Hering)

9. Virologische Analyse der Reisigkrankheit der Rebe
Zahlreiche Virusisolate aus reisigkranken und panaschierten Reben lieHen
sich an Hand von Symptombeobachtungen an krautigen Testpflanzen nicht
gegeneinander a.bgrenzen. Serologisch.e Untersuchungen lie.Ben ebenfalls
noch keine klaren Beziehungen zwischen der Symptomauspragung virus
kranker Reben bzw. krautiger Pflanzen und dem nachgewiesenen Virus
spektrum (fanleaf-virus, Arabismosaik-Virus und Tomatenschwarzringflek
ken-Virus), das in verschiedener Zusammensetzung beobachtet wurde, er
kennen. Desha.lb sind Ruckubertragungen von definierten Viren und Virus
gemischen auf virusfreie Reben begonnen worden mit dem Ziel, die von
ihnen ausgelosten Symptome zu erfassen. Um Anhaltspunkte fur die Anfa.1-
ligkeit von Reben fur das Tomatenschwarzringflecken-Virus zu gewinnen,
wurden Pfropfversuche unter Verwendung viroser Unterlagen und Edel
reiser verschiedener Sorten hergestellt. Im Verlauf der Vegetation wurden
wiederholt gleichzeitig Wurzeln und Blatter der Pfropfreben auf Virusbefall
untersucht. Von den auf nachweislich mit dem Tomatenschwarzringflecken
Virus verseuchten Unterlagen wachsenden Sorten konnte in der ersten Vege
tationsperiode nur im kleineren Teil das Virus auch in den Blattern nachge
wiesen werden. Es bleibt zu prufen, ob und wann die Ausgangs-Pfropfreben
auch im Blatt viros werden und inwieweit Reben aus dem Holz der nega
tiven Reagenten eine nachweisbare Viruskonzentration erreichen.
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10. Versuche zum Nachweis der Virusnatur der einheimisdien Rollkrankheit der
Rebe

Die im Vorjahre wegen Einbruchs eines Friihfrostes nicht auswertbaren
Pfropfkombinationen mit einheimischen ,.rollkranken" Unterlagen und der in
Kalifornien als ,.leafroll"-Indikator erprobten Hybride Baco 22 A sind er
neut im Freiland (in gro13en Topfen) kultiviert worden. Die Reben reiften
vollstandig aus. Bis zum natilrlichen Blattfall konnten gegentiber den Kon
trollen keine virusverdachtigen Erscheinungen beobachtet werden. Einige
Reben IIJ.it dem ,.leafroll" -Indikator Mission als Edelreis zeigten auch im
Berichtsjahre wieder frtih einsetzende Blattverfarbungen, die gro13e A.hn
lichkeit mit den in Kalfornien als leafroll-typisch bezeichneten Frtihverfar
bungen hatten. Diesen Reben wurden im Sommer Griintriebe a.u13erlich ge
sunder Reben aufgepfropft mit dem Ziel, auch auf den Pfropfpartnern Frtih
verfarbungen des Blattes zu induzieren. Die Sorten ,Cesar' und ,Spatburgun
der· reagierten mit Friihverfarbung, wogegen die Sorte ,Silvaner' wenig
deutliche Syrnptome zeigte. Es ist vorgesehen, einen Spatburgunder-Klon,
der seit mehreren Jahren auf .,Spatverfarbung" selektioniert ist, durch
Pfropfen mit .,rollkrankem" Material zur Fruhverfarbung zu veranlassen.

(G. Stellmach) 

11. Versudie zur Ubertragung der .,Flavescence doree" auf krautige Pflanzen

Zur Prtifung der Infektiositat der Nukleinsaure kranker Reben wurden wei
tere Isolierungsversuche unternommen. Es gelang nicht, krautige Pflanzen zu
infizieren, obgleich wahrend der ganzen Vegetationsperiode Blattproben
entnommen und in der Kalte aufgearbeitet wurden.

(W. GarteI und G. Stellmach) 

12. Versudie zur Thermotherapie viruskranker Reben
Fur das Wachstum der Reben wahrend der Temperaturbehandlung (38° C)
haben sich Temperaturschwankungen im Klimaraum als nachteilig erwiesen.
Durch Einbau einer empfindlich reagierenden Bodenheizung konnten diese
Schwankungen ausgeschaltet werden. Rebentriebspitzen, die nach vorauf
gegangener Warmebehandlung in einem Sandbeet zur Bewurzelung gebracht
werden sollten, starben als Folge von Bakterien- und Pilzbefall in gro13er
Anzahl ab. Wegen beschrankter raumlicher Verhaltnisse konnten keine ge
nugend gro13en Ansatze der Warmebehandlung unterworfen werden. Es er
gab sich deshalb die Notwendigkeit, nach einem Verfahren zu suchen, nach
welchem eine gr613ere Ausbeute an bewurzelungsfahigen Spro13spitzen im
Anschlu13 an die Warmebehandlung zu erwarten war. In Anlehnung an die
von W. H u t h  benutzte Technik wurden temperaturbehandelte Triebspitzen
auf grtine Triebe virusfreier Reben gepfropft. Dort sollen die Triebspitzen
zur Holzreife kommen, um dann als Harthoizstecklinge zur Bewurzelung
gebracht zu werden. (G. Stellmach)

13. Untersuchungen ilber den Enzymgehalt von Weinbergsboden als Kriterium
zur Beurteilung der Aktivitat der Bodenorganismen
Zur Festsetzung von Grenzwerten zwecks Beurteilung von Weinbergsboden
soll an Hand von enzymatischen Untersuchungen gepriift werden, welchen
Einflu13 die mineralische und organische Dungung auf die Aktivitat der
Mikroorganismen ausubt. Insbesondere soll ein Uberblick uber den Gehalt
und die Verteilung der Enzyme in Weinbergsboden erarbeitet werden.

(W. Ga.rtel und G. Brendel) 
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14. Beobachtungen zur Phanologie der Reben, Rebenkrankheiten und Reben
feinde

Die phanologischen Beobachtungen fiir die allgemeine Prognose und zur Be
stimmung der zeitgerechten Anwendung der Rebschutzmittel bei der Mittel
pri.ifung wurden weiter durchgefi.ihrt. Sie sind aufierdem wichtig fi.ir den
rechtzeitigen Einsatz von Schadlingsbekampfungsmafinahmen in anderen,
nicht dem Rebschutz dienenden Versuchen und im Ertragsweinbau. Sie haben
Bedeutung fi.ir das rechtzeitige Erkennen von Zunahmen schon bekannter
Rebenkrankheiten und -schadlinge und das Auffinden neuer. So konnten
1966 bisher nicht bekannte Schadbilder an Rebtrieben beobachtet und als
von Nacktschnecken hervorgerufen erkannt werden. (M. Hering)

Institut fiir Zierpilanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

a) Im Beridttsjahr abgesdtlossene Forsdtungsvorhaben:

Untersuchungen iiber die Ve r t  i c i 11 i um - Welkekrankheit der Chrysanthe

men: Infektion und Grundziige des Krankheitsverlaufes

Die Verticillium-Welkekrankheit der Chrysanthemen lafit sich nur durch um
fassende hygienische Mafinahmen bekampfen, die einen hohen Aufwand 
erfordern. Im Vordergrund stehen die Bodenentseuchung und die nur in 
Spezialbetrieben mi:igliche Selektion gesunder Mutterpflanzen mit Hilfe 
mikrobiologischer Untersuchungsmethoden. Uber Einzelheiten des Krank
heitsverlaufes und die Abhangigkeit des Befalls von okologischen Faktoren 
ist bisher kaum etwas bekannt. Unsere Arbeiten gehen davon aus, daB es 
bei besserem Einblick in die biologischen Zusammenhange mi:iglich sein 
mi.ifite, die Bekampfung zu vereinfachen.
In dem jetzt abgeschlossenen ersten Teil der Untersuchungen konnte eine
Reihe grundlegender Fragen geklart werden. Bei umfangreichen Isolierungs
versuchen wurde als Erreger der Krankheit stets nur der mikrosklerotiale
Typ von Verticillium alboatrum nachgewiesen, der jetzt von den meisten
Mykologen als V. dahliae bezeichnet wird. Es wurde festgestellt, daB der 
Pilz zwar in unverletzte Chrysanthemenwurzeln einzudringen vermag, dafi
aber die Infektion durch Wurzelverletzungen sehr stark gefi:irdert wird. Im
Gefafisystem des Stengels breitet sich der Erreger mit einer Geschwindigkeit
aus, die etwa 20mal gr6Ber ist als die Wachstumsgeschwindigkeit auf ki.inst
lichen Nahrbi:iden. Dies deutet darauf hin, daB die Ausbreitung im wesent
lichen nicht durch Wachstum, sondem mit Hilfe von Konidien erfolgt, die
im Transpirationsstrom trnnsportiert werden. Dafiir spricht auch der Befund,
daB sich im oberen Teil der vom Pilz besiedelten Zone kurze Stengel
abschnitte finden, aus denen der Erreger nicht zu isolieren ist. Es geht also
dem Bereich des Stengels, in dem der Pilz li.ickenlos nachzuweisen ist, eine
,,Li.ickenzone" voraus. Der direkte Nachweis von Konidien in der Pflanze ist
bisher allerdings nicht gelungen. Es ist bemerkenswert, daB die im Langtag
gehaltene und deshalb vegetativ bleibende Pflanze auch bei starker Infek
tion nicht abstirbt. Der zunachst sehr schnellen Ausbreitung folgt namlich
eine Phase der Stagnation. Wenn der Pilz die Spitzenregion der Pflanze
erreicht hat, geht die weitere Ausbreitung nur noch sehr langsam vor sich,
so dafi die Triebspitze dem Erreger davonwachst und ein immer gri:ifier wer
dender Teil des Zuwachses pilzfrei bleibt. Hier bieten sich Ansatzpunkte fi.ir
praktische Li:isungen, insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung gesun
den Vermehrungsmaterials. (W. Sauthoff)
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b) Im Berkhtsjahr laufende Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen iiber die Ve r t  i c i l l  i um -Welkekrankheit der Chrysan
themen: Unterschiede in der Anfalligkeit der Sorten
Beobachtungen in der Praxis deuten darauf hin, dafi innerhalb des Chrysan
themensortimentes Unterschiede in der Anfiilligkeit gegeniiber Verticillium

bestehen. Es ist jedoch schwierig, auf Grund solcher Beobachtungen ein
klares Bild zu gewinnen, da in den Betrieben eine einheitliche Verseudmng
nidlt vorausgesetzt werden kann. Deshalb wurde die Anfalligkeit von 22
Chrysanthemensorten, die in der gesteuerten Kultur eine wichtige Rolle
spielen, in Infektionsversuchen gepriift. Stark anfiillig sind ,Yellow Fred
Shoesmith', ,Personality·, ,Indianapolis', ,Jetfire', ,Jubilation' und ,Golden
Shasta'. Schwach anfallig sind ,Mefo', ,Friendly Rival', ,Criterion', ,Galaxy·,
,White Taffeta' und ,Memento'. Sorten mit mittlerer Anfalligkeit sind ,Gol
den Boy', ,Dark Orchid Queen', ,Crimson Robe', ,Iceberg', ,Po-rtrait', ,Delmar',
,Copperhead', ,Tokyo', ,Beauregard Supreme' und ,Bluechip'. (W. Sauthoff)

2. Untersudmngen iiber WadJ.stumsstorungen und Blattmiflbildungen bei
Chrysanthemen

An der Aufklarung der Atiologie dieser Krankheitserscheinungen (Abb. 11
und 12), die fiir die Praxis betrachtliche Bedeutung besitzen, wird schon seit
mehreren Jahren gearbeitet, ohne daB es bisher gelungen ware, die Sym
ptome experimentell zu reproduzieren oder Bedingungen zu finden, unter
denen sie vollig fehlen. Auf Grund bestimmter Beobachtungen wurde vor
iibergehend Thrips-Befall als mogliche Ursache erwogen; doch konnte diese
Hypothese, fiir die auf den ersten Blick vieles zu sprechen schien, im Experi
ment nicht verifiziert werden: Jungpflanzen, die aus befallenen und aus nicht
befallenen Stecklingen hervorgingen, zeigten die Mil3bildungen gleich haufig
und gleich stark. (W. Sauthoff)

Abb. 11. Wadistumsstorungen unbekannter Ursache bei der Chrysanthemensorte ,Yel
low Fred Shoesmith'. Die apikale Knospe ist nidit mehr vorhanden; die Achsel
knospen treiben aus. 
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Abb. 12. 
Blattmillbildungen unbe
kannter Ursache bei der 
Chrysanthemensorte ,Yellow 
Fred Shoesmith'. Abgebildet 
sind die Blatter vom 11. 
(oben links) bis zum 22. 
Blatt (unten rechts). Alle 
iibrigen Blatter der Pflanze 
und die Triebspitze waren 
normal. 

3. Untersuchungen Uber Welkeerscheinungen an Pelargonien (neu)

Im Januar 1965 traten in einer Berliner Gartnerei an Pelargonium zonale der
Sorte ,Rubin' Welke- und Vergilbungserscheinungen auf. Aus den kranken
Pflanzen wurde Verticillium isoliert. Dieser Pilz ist in den USA bereits an
Pelargonien festgestellt worden; Meldungen aus Deutschland liegen bisher
jedoch anscheinend nicht vor. Im Mai 1966 wurden an ,.Englischen Pelar
gonien" (Pelargonium grandiflorum) in einer norddeutschen Gartnerei alrn
liche Symptome beobachtet. Die Schaden waren betrachtlich. Auch aus diesen
Pflanzen konnte Verticillium isoliert werden. Die Pathogenitat der Isolate
wird noch gepriift. (W. Sauthoff in Zusarnmenarbeit mit H. Kuhne

vom Pflanzenschutzamt Oldenburg)

4. Untersuchungen Uber eine Wurzelfaule an E u p h o  r bi a f u I g e n  s (neu)

Bei Euphorbia tulgens kommen haufig Wurzelfaulen vor, die eine von unten
nach oben fortsdueitende Vergilbung der Blatter zur Folge haben. Der Gartner
sucht diesen Erscheinungen durch betontes Trockenhalten der Pflanzen und
groBte Vorsicht beim Diingen zu begegnen. Im Herbst 1966 bot sich die Ge
!egenheit, einen solchen Krankheitsfall in einer Berliner Gartnerei eingehend
zu studieren. Aus den Grenzzonen braun verfarbter Wurzelpartien wurde
vollig einheitlich Thielaviopsis basicola isoliert. Der Pilz ist als Erreger einer
Wurzelfaule an Euphorbia pulcherrima bereits bekannt. Ein Thielaviopsis

Befall la.Bt sich im allgemeinen an Hand der im Gewebe gebildeten, sehr auf
falligen Chlamydosporen des Pilzes recht gut mikroskopisch diagnostizieren.
Es ist bemerkenswert, daB der optische Nachweis in Wurzeln von Euphorbia
iulgens haufig nicht gelang, und zwar auch nicht in Wurzelpartien, aus denen
der Pilz dann miihelos isoliert werden konnte. (W. Sauthoff)
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5. Untersuchungen iiber Krankheitserscheinungen an E r i c a g r a c i I i s

In mehreren norddeutschen Gartnereien treten an Erica gracilis Krankheits
erscheinungen auf, die dort in friiheren Jahren nicht beobachtet und in der
Literatur offenbar bisher nicht beschrieben warden sind. An den Wurzeln
finden sich 1 bis 3 mm grofle unregelma.Big geformte Knollchen. Diese sind
zunachst gelblich und werden spater braun. Pikierte Jungpflanzen, an denen
die Knollchen angetroffen werden, fallen im Bestand haufig durch eine hel
lere Farbung und eine veranderte Blatthaltung auf. Altere Pflanzen lassen
in manchen Fallen an einzelnen Langtrieben einen verstarkten Austrieb der
Achselknospen erkennen. Ob zwischen den Wurzelknollchen und den am
SproB beobachteten Symptomen ein ursachlicher Zusammenhang besteht,
muB vorerst off en bleiben. Untersudmngen von B. W e i s c h e ::: (Institut
fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung) !assen den SchluB zu,
daB die Wurzelknollchen nicht auf Nematoden zuriickzufiihren sind. Infek
tionsversuche mit verschiedenen aus den Wurzelknollchen isolierten Mikro
organismen fiihrten noch nicht zu einem klaren Ergebnis. Die Moglichkeit,
daB es sich um eine Viruskrankheit handelt, wird in Betracht gezogen.
CW. Sauthoff in Zusammenarbeit mit H. Stolp vom Institut fiir Bakteriologie)

Institut fiir Forstpflanzenkrankheiten in Hann. MUnden 

a) Im Berichtsjahr abgeschlossene Forschungsvorhaben:

1. Untersuchungen ilber Blattschaden an Pappeln durch M a r s s o n i n a -Arten

Es hat sic:h gezeigt, daB auch im Jahre 1966 - ahnlich wie 1965 - die
Marssonina-Schaden sehr erheblic:h waren. Die starksten Schaden wurden
durch M. brunnea verursacht, welche die meisten PopuJus-euramericana
Sorten zu befallen vermag. Durch mehrjahrige Beobachtung von Versuchs
pflanzungen anderer Institute soll geklart werden, welche · Sorten als resistent
anzusehen sind. Bisher war P. ,Robusta' am schwachsten befallen, doc:h ist
diese Pappel besonders anfollig gegeniiber Dothichiza populea. (H. Zyc:ha)

2. Gefahrdung von Douglasienholz durch den Hausbockkafer

Douglasienholz bietet den Larven des Hausbocks unter vergleichbaren Auf
zuc:htbedingungen keineswegs schlechtere Entwicklungsmoglichkeiten als
die Kiefer, die von dem Kafer stark befallen wird. Das AusmaB der Zersto
rungen war bei Haltung der Larven in Douglasien ebenfalls betrac:htlich.
Man muB daher bei der Verwendung dieser Holzart im Bauwesen durchaus
mit Hausbockschaden rechnen. (A. Korting)

b) Im Berichtsjahr laufende Forsdmngsvorhaben:

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

Die langfristigen Arbeiten bezwecken, die Ausbreitung dieses gefahrlichen
Rotfaulepilzes und den Umfang der entstandenen Seba.den zu ermitteln. Es
wird ferner nach der Moglic:hkeit einer Bekampfung des Pilzes gesucht.

(H. Zycha und F. Kato) 
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2. Anfalligkeit verblauten Nadelholzes gegeniiber hoizzerstorenden Pilzen

Es wird untersucht, ob verblautes Nadelholz in gleichem Mafle van Holzzer

storern angegriffen wird wie unverblautes. Die Ergebnisse sollen dazu bei
tragen, die Moglidikeit der Verwendung verblauten Holzes im Hodibau zu
klaren.

Die Versuche, weldie einer langen Einwirkungszeit bediirfen, werden mit
verschiedenen Pilzarten angesetzt. (H. Butin)

3. Untersudmngen Uber die biologische Bedeutung iungistatischer Stoiie in der
Pappelrinde

Das Vorkommen van Trichocarpin in der Rinde verschiedener Pappelarten
wurde quantitativ bestimmt. Die Versuche miissen zur Absicherung der Er
gebnisse in mehreren Vegetationsperioden wiederholt werden. Mit Riicksicht
auf die Beurlaubung des Sachbearbeiters konnen die Arbeiten erst nadi des
sen Riickkehr fortgesetzt werden. (H. Butin)

4. Forschungen iiber Auftreten und Bedeutung von P o I I a c c i a r a d i o s a
an Wei8pappein

Es wurde der Entwicklungsgang des genannten Pilzes studiert und fest
gestellt, dafl im Laufe des Winters Perithezien nicht nur an Blattern, sondern
auch an befallenen Trieben gebildet werden. Es gelang nicht, in Reinkulturen
groBere Mengen van Konidien zu gewinnen, doch konnten Jungpflanzen mit
natiirlich befallenen Pflanzenteilen infiziert und damit auf ihre Anfalligkeit
gepriift werden. Zahlreiche Pappelsorten wurden auf ihren natiirlichen Pilz
befall getestet. Das umfangreiche Material wird rechentechnisch ausgewertet.

(H. Zycha, H. Weisgerber) 

5. Untersuchungen iiber das Buchenrindensterben

Um nachzuweisen, dafl fiir die Erscheinung des Buchenrindensterbens ein
Pilzbefall nicht ausschlaggebend ist, wurde die Rinde einzelner Baume lokal
durch Warme- oder Kaltebehancllung beschadigt. Es ergaben sidi dabei die
gleichen Ersdieinungen, wie sie in der Natur auftreten. Zur weiteren Klarung
des Problems wurden die physikalischen Rindeneigenschaften untersucht.

(H. Zycha, L. Dimitri) 

6. Bakterienkrebs an Pappein (neu)

Es wurde begonnen, friiher angelegte Infektionsversuche mit dem Erreger des
Pappelkrebses Aplanobacterium populi auszuwerten. Ferner konnten neue
Versuche mit verschiedenen Infektionsdaten angelegt werden. Ziel der Ar
beiten ist die Priifung einer groflen Zahl van Pappelsorten auf ihre Krebs
resistenz. (H. Zycha)

1. Auitreten und Ursache von HalLimasch-Schaden an Waidbaumen (neu)

Es hat sich gezeigt, dafl der Hallimasch ( Armillaria mellea) in vielen Fallen
neben dem Rotfaulepilz Fames annosus auftritt und sich wahrscheinlich an der
chronisch.en Holzzerstorung beteiligt. Die Richtigkeit dieser Annahme soll
iiberpriift werden. (H. Zycha, D.-E. Lesemann)
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Abb. 13. 
Krebs, verursad1t durch 
Aplanobacterium populi an 
Populus x euramericana cv 
,Brabantica'. 

8. Wirkungsdauer vorbeugender Holzschutzmaflnahmen im Bauwesen

Im Rahmen der rein praktischen Fragestellung wurde eine gr6Bere Zahl von
Dachsti.ihlen auf Hausbockbefall untersucht, die vor etwa 8-12 Jahren eine
vorbeugende chernische Schutzbehandlung erfahren batten. Aus etlichen
Dachkonstruktionen genornmene Gebii.lkproben wurden dari.iber hinaus labo
ratoriumsmii.Big biologisch auf die noch vorhandene Schutzwirkung gepri.ift.
Die bislang vorliegenden Ergebnisse lieferten hinsichtlich letzterer ein gi.in
stiges Bild. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. (A. Korting)

9. Untersuchungen iiber den Blauen Scheibenbock ( C a 11 i d i u m v i o 1 a -

c e u m L.} (neu}

Die Lebensgewohnheiten des Blauen Scheibenbockes sowie insbesondere die
Bedingungen fur sein Schadauftreten an lagemdem und verbautem Holz sind

in vielen Einzelheiten noch ungeklii.rt. Es wurden daher entsprechende Unter
suchungen in Angriff genommen. (A. Korting)
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10. Versuche zum biologischen Nachweis chemischer Holzschutzmittel im Holz
(neu)

Bei friiheren Untersuchungen war festgestellt warden, dafl auf chemisch
geschiitztem Holz lagerndes Saatgut mehr oder minder sd1were Beeintrachti
gungen der Keimfahigkeit und Triebkraft, und zwar auch langere Zeit nach
Durchfuhrung der Schutzmaflnahmen, erleiden kann. Es wird daher gepriift,
ob und in welchem Ausmafle der Schadigungsgrad von Saatgutproben nach
Unterbringung au£ unterscbiedlich behandeltem Holz Riickschliisse au£ die
angewendete Dosierung bei gewissen Scbutzmitteln gestattet. Derartige
Nachweismoglicbkeiten waren zur Erganzung der vorhandenen, jedoch sehr
aufwendigen und kostspieligen chemischen Methoden unter praktischen Ge
sichtspunkten erwunscbt. (A. Korting)

Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 
in Berlin-Dahlem 

Der Dokumentationsschwerpunkt befaflte sich - in enger Zusammenarbeit mit 
der Zentralstelle fur Dokumentation beim Forschungsrat fur Ernahrung, Land
wirtschaft und Forsten und anderen Dokumentationsstellen der Landbauwissen
scbaften - mit der Erfassung und Auswertung der Literatur der Gebiete Pflan
zenscbutz einschliefllich Vorratsschutz, Phytopathologie und deren Grenzgebie
ten. Die lnformationstatigkeit fur diese Fachgebiete konnte erheblich erweitert 
werden. Die Arbeiten am Pflanzenscbutzthesaurus wurden fortgesetzt. Entspre
chend den Vereinbarungen innerhalb der kooperativen Landbaudokumentation 
wurden die auf Lochstreifen aufgenommenen Literaturzitate dem Deutschen 
Rechenzentrum in Darmstadt zur Weiterverarbeitung in elektronischen Daten
verarbeitungsgeraten geliefert. 

Dienststelle fiir Grundsatziragen in Berlin-Dahlem 

Die Dienststelle war auf folgenden Gebieten tatig: 

Wissenschaftlich-techniscbe Mitarbeit bei der Vorbereitung von Rechts- und Ver
waltungsvorschriften iiber Pflanzenkrankheiten und Schadlinge, insbesondere des 
Entwurfs eines Pflanzenschutzgesetzes, der Verordnung iiber die Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln und einschlagiger EWG-Richtlinien; Beratung der mit der 
gesetzlichen Regelung und Durchfuhrung des Pflanzenschutzes betrauten Stellen; 
Bearbeitung von Fragen, die mit der Pflanzenquarantane in Zusammenhang ste
hen, sowie Erstellung von Richtlinien und Anleitungen fur die Untersuchung und 
phytosanitare Abfertigung von Pflanzensendungen bei der Ein-, Aus- und 
Durchfuhr; 

Sammlung der im In- und Ausland erlassenen einschlagigen Gesetze und Ver
ordnungen, deren Auswertung sowie ihre Veroffentlichung in den .,Amtlichen 
Pflanzenschutzbestimmungen". 

Dienststelle fiir Melde- und Warndienst in Berlin-Dahlem 

Die Dienststelle wirkte auf folgenden Gebieten: 

Sammlung von Meldungen und Beobachtungen und Erarbeitung von Ubersichten 
iiber das Auftreten und die Verbreitung der wichtigsten Krankheiten und Schad
linge an Kulturpflanzen; 
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wissenschaftliche Auswertung des irn Pflanzenschutzrneldedienst vorliegenden 
Materials zur Erforschung der Beziehungen zwischen dem Auftreten von Krank
heiten und Schadlingen und den jeweiligen Umweltbedingungen irn Hinblic:k auf 
das epidemiologische Geschehen sowie c1uf die Moglichkeiten der Prognose; Be
arbeitung zentraler Warndienstfragen. 

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

Sammlung und Auswertung von Unterlagen (Literatur, Meldungen, Beobachtun
gen) iiber Pflanzenkrankheiten und -schadlinge sowie deren Bekampfung in 

warmeren Landern; 

Auskunfts- und Beratungsdienst fiir tropischen und subtropischen Pflanzenschutz. 
insbesondere fiir die Entwicklungslander. 

IV. Wissenschaitliche Zusammenarbeit

a) Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und Organisationen;

Lehrtatigkeit

aa) Inlandische Einrichtungen 

Mit den auf dem Gebiete der Phytopathologie tatigen Universitats- und Hochschul
instituten besteht eine enge Zusammenarbeit, die in der Teilnahme der Ordinarien fur 
Phytopathologie und Pflanzenschutz an den regelma.Bigen Arbeitssitzungen des Deut
sd:J.en Pflanzenschutzdienstes und in der Tatsache zum Ausdruck kommt, daB wissen
sd:J.aftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt Vorlesungen und Ubungen an Universitaten 
und Hochsd:J.ulen halten. 

Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berid:J.tsjahr 

a) als auBerplanma.Bige Professoren:

Wiss. Oberrat Prof. Dr. rer. nat. Fr a n z  , 
Leiter des Instituts fur biologische Schadlings
bekampfung,

Techn. Hochschule Darmstadt
Fakultat fur Chemie

Darmstadt

Ltd. Dir. u. Prof. Dr. rer. techn. H a s s e b r a u k , Ted:J.n. Hochschule Braunschweig
Leiter der botani,schen und zoologischen Naturwiss.-philos. Fakultat
Abteilung,
Braunschweig

Prof. Dr. phi!. H e i n  z e , 
wissenschaftlid:J.er Mitarbeiter beim Institut 
fi.ir gartnerische Virusforschung,
Berlin-Dahlem

Techn. Universitat Berlin
Fakultat fur Landbau

Wiss. Oberrat Prof. Dr. phi!. habit. Zych a ,  Universitat Gottingen
Leiter des Instituts fur Forstpflanzenkrankheiten Forstliche Fakultat Hann. Munden
Hann. Munden

b) als Privatdozenten:

Dr. rer. nat. B u t  i n  ,
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut fur
Forstpflanzenkrankheiten,
Hann. Munden

Wiss. Oberrat Dr. agr. K I o k e ,
Leiter des Instituts fur nichtparasitare
Pflanzenkrankheiten,
Berlin-Dahlem

Universitat Gottingen 
Forstliche Fakultat Hann. Munden 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fur Landbau 
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Dr. rer. nat. 0 h n e s o  r g e ,  
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der 
Dienststelle fur Melde- und Warndienst, 
Berlin-Dahlem 

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

Freie Universitat Berlin 
Math.-naturwissenschaftliche 
Fakultat 

Techn. Universitat Berlin 
Fakultat fur Landbau 

c) als Lehrbeauftragter:

Wiss. Rat Dr. rer. hort. S a u  t h o  f f  , Techn. Universitat Berlin 
Leiter des Instituts fur Zierpflanzenkrankheiten, Fakultat fur Landbau 
Berlin-Dahlem 

Mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken mit im Rahmen des 
laufenden (einjahrigen) Seminars fiir Eniwickiungshilfe des Instituts fur auslandische 
Landwirtschaft an der Technischen Universitat Berlin und vertreten dort Spezialge
biete des Pflanzenschutzes. 

Zwischen dem Institut fur nichtparasitare Pflanzenkrankheiten der Bundesanstalt und 
dem Hahn-Meitner-Institut fiir Kernforschung in Berlin-Wannsee hat sich eine engere 
Zusammenarbeit ergeben durch die Benutzung des Reaktor,s fur Zwecke der Indikator
Aktivierung,sanalyse. 

Die praktische Durchfiihrung des Pflanzenschutzes obliegt den Pflanzenschutzamtern 
(der Lander) und ihren Bezirksstellen. Die enge Zusammenarbeit mit diesen fuhrt zu 
standigen Kontakten der Institute der Bundesanstalt mit den an ihren Forschungen 
besonders interessierten Pflanzenschutzamtern und zu regelmafiigen Arbeitssitzungen 
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, in denen Fragen und Wiinsche, die sich bei der 
Durchfuhrung des Pflanzenschutzes ergeben, an die Bundesanstalt herangetragen und 
die Pflanzenschutzamter iiber die neuesten Fo�schungsergebni,sse unterrichtet werden. 
Auch mit den Fachinstituten auf den Gebieten der Landwirtschaft, des Garten-, Obst
und Weinbaus sowie der Forstwirtschaft besteht, z. B. durch deren Beteiligung an der 
amtlichen Priifung von Pflanzenschutzmitteln rund -geraten, eine gute Zusammenarbeit, 
ebenso mit dem Deutschen Wetterdienst und mit den zahlreichen am Pflanzen- und 
Vorratsschutz interessierten Fachverbanden und den von diesen gebildeten Arbeits
gemeinschaften. 

Der bei der Bibliothek der Bundesanstalt in Berlin-Dahlem gebildete Dokumentations
schwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz pflegt im Rahmen der koopera
tiven Landbaudokumentation mit der Zentralstelle fiir Dokumentation beim Forschungs
rat fur Ernahrung, Lan<lwirtschaft un<l Forsten in Bad Godesberg und anderen Doku
mentationsstellen auf <lem Gebiet der Landbauwissenschaften eine enge Zusammen
arbeit. 

Der Leiter der botanischen und zoologischen Abteilung der Bundesanstalt, Leitender 
Direktor und Professor Dr. H a  s s e b r a u k  , wirkt als Hauptgutachter fur Pflanzen
schutz und Phytopathologie im Forschungsrat fiir Ernahrung, Landwirtschaft und 
Forsten; zwei weitere Wissenschaftler der Bundesanstalt sind bei der gleichen Insti
tution als Fachgutachter tatig. 

Im Rahmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft wirkten im Berichtsjahr: 

Prof. Dr. Dr. h. c .  R i c h t e r , 
Prasident der Bundesanstalt 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Z e u m  e r ,
Leiter der Abteilung fur 
Pflanzenschutzmittel und -gerate 

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

Wiss. Oberrat Prof. Dr. Z y c h a , 
Leiter des Instituts fur Forstpflanzen
krankheiten 
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als Mitglied der Kommission fur 
Ernahrungsforschung 

als Mitglied der Kommission fur Pflanzen
schutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorrats
schutzmittel 

als Fachgutachter fur Pflanzenpathologie 
im Fachausschu13 fur Landwirtschaft und 
Gartenbau 

als Fachgutachter fur Naturwissenschaftliche 
Grundlagen im Fachausschu13 fur Forst- und 
Holzwissenschaft 



bb) Auslandische und internationale Einrichtungen 

Internationale Beziehungen werden von der Bundesanstalt und 1hren Instltuten zu den 
entsprechenden Fachinstituten und Fachorganisationen in der ganzen Welt unterhal
ten. Na.here Angaben hieruber enthalten die vorausgegangenen Jahresberichte, ins
besondere der Jahresbericht 1962 (S. A 122). 

b) Mitgliedschaft bei deutschen, auslandischen und internationalen wissenschaft

lichen Organisationen

Keine Veranderungen gegenuber den Vorjahren (vgl. Jahresbericht 1962). 

V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt

1. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (erscheint monatlich, Aufl. 1 300)
1966 erschien der 18. Jahrgang (192 S.)

2. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft Berlin
Dahlem
(erscheinen nach Bedarf, Auflage unterschiedlich)
1966 sind erschienen: 

Heft 117 "Untersuchungen uber die physiologische Spezialisierung von TiJJetia caries
(DC.) Tul. und Tilletia controversa Kuhn in Deutschland und das Resistenz
verhalten von Weizensorten" von Dr. G. Schuhmann. 95 S. 

Heft 118 ,.Beitrage zur Nematodenforschung". (Vortrage, gehalten auf der 2. Arbeits
tagung uber Gegenwartsfragen der Nematodenforschung vom 23. bis 24. Marz 
1965 in Munster/Westf.). 137 S. 

Heft 119 "Untersuchungen uber die Biologie und phytopathologische Bedeutung der 
Holunderblattlaus, Aphis sambuci L., einer der Aphis-iabae-Gruppe nahe 
verwandten Art (Homoptera: Aphididae)" von Dr. I. Iglisch. 32 S. 

Heft 120 ,.6 Jahre Blauschimmelkrankheit des Tabaks in der Bundesrepublik Deutsch
land (1959-1964)". 117 S. 

3. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen 
(erscheinen nach Bedarf, Auflaqe 750) 
1966 sind erschienen 

Band XXIII, Nr. 2 bis 4, S. 69�237 
Band XXIV, Nr. 1 bis 4, S. 1-224
Band XXV, Nr. 1, S. 1-· 60 

4. Anleitungen zur Bestimmung und Bekampfung der wichtigsten Schadigungen der
Kulturpflanzen, Teil I Ackerbau und Teil II Gemuse- und Obstbau
(erscheinen nach Bedarf in langeren Zeitabstanden neubearbeitet, Aufl. 20 OOO)

5. Flugblatter
(erscheinen nach Bedarf, Auflage je nach Inhalt 5 OOO bis 20 OOO)

6. Merkblatter
(erscheinen nach Bedarf, Aufl. 10 OOO bis 15 OOO)
1966 wurden neu aufgelegt: 

Merkblatt Nr. 1 Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis. Verzeichnis amtlich geprufter und 
anerkannter Pflanzenschutz- und Vorratsschutzmittel. 19. Aufl. 1966. 
111 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 2 Verzeichnis amtlich geprufter und anerkannter Getreide-Universal
Beizmittel sowie der amtlich gepruften und anerkannten Beizgerate. 
18. Aufl. 1966. 4 S. DIN A 4. 

Merkblatt Nr. 3 Verzeichnis amtlich geprufter und anerkannter Rattenbekampfungs
mittel. 18. Aufl. 1966. 6 S. DIN A 5. 
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Merkblatt Nr. 4 Rebschutzmittel-Verzeichnis. Verzeichnis amtlich gepriifter und an
erkannter Rebschutzmittel mit Erliiuterungen zu den Bekiimpfungs
maflnahmen. 21. Aufl. 1966. 12 S. DIN A 4. 

Merkblatt Nr. 10 Forstschutzmittelverzeichnis. Verzeichnis amtlich gepriifter und an
erkannter Forstschutzmittel. 14. Aufl. 1966. 12 S. DIN A 5. 

Merkblatt Nr. 13 Organisation des Pflanzenschutzes in der Bundesrepublik und Berlin 
(West). 8. Aufl. 1966. 4 S. DIN A 4. 

Merkblatt Nr. 15 Pflanzenschutz im Gemiisegarten. 3. und 4. Aufl. 1966. Je 8 S. 
DIN A 5. 

7. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur
Ein bisher 42 Berichtsjahre umfassendes Standardwerk von internationaler Bedeutung,
das die gesamte Weltliteratur iiber Phytopathologie und Pflanzenschutz seit 1914 
erfaflt (Aufl. 500).

8. Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
(erscheinen in Jahresbiinden, Aufl. 1200)
1966 erschien der 13. Jahrgang 1964 (404 S.). 

b) Veroffentlichungen der wissenschaftLichen Mitarbeiter

Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

L a ux, W.: La doc umentation cooperative pour l'alimentation, !'agriculture et la sylvi-
culture dans la Republique r02derale Allemande. Fruits d'Outre Mer 21. 1966, 512 bio 
514. 

Dienststelle iiir Melde- und Warndienst in Berlin-Dahlem 

H ii r 1 e , A. (unter Mitarb. von B. 0 h n e s o r g e J : Die wichtigsten Krankheiten und 
Schiidlinge an Kulturpflanzen in der Bundesrepublik Deutschland im Anbaujahr 1964 
(November 1963 bis Oktober 1964). 
Jahresber. d. Deutsch. Pflanzenschutzdienstes 13. 1964 (Braunschweig 1966). 7-38. 

0 h n e s o r g e , B.: Das Auftreten des Kartoffelkiifers in der Bundesrepublik im Zeit
raum 1949-1964. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 18. 1966, 
41-43.

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und -gerate 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelpriifung 

Laboratorium iiir botanische Mittelpriifung 

W i n k e l m a n n, A. (t). J o h a n n e s , H., und G o o fl e n ,  H. (t): Weitere Unter
suchungen zum Feuchtbeizverfahren. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 18. 1966, 51-59. 

J o h a n n e s, H.: Unkrautbekiimpfung in der Landwirtschaft und an Gewiissern. Fode
ration Europiiischer Gewiisserschutz (FEG). Informationsblatt Nr. 13. 1966, 27-32. 

lnstitut fiir Geratepriifung in Braunschweig 

Ko c h, H.: Anerkannte Pflanzenschutzgeriite und -geriiteteile (Ausziige aus den Prii
fungsberichten 1965) I. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 18.

1966, 129-138. 

Ko c h, H.: Anerkannte Pflanzenschutzgeriite und -geriiteteile (Ausziige aus den Prii
fungsberichten 1965) II. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 18.

1966, 145-151. 

Ko c h, H.: BBA-anerkannte Pflanzenschutzqeriite. Landmaschinen-Markt 45. 1966, 1538 
bis 1542. 

Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

E b i n  g, W.: Stand und Zukunftsaufgaben der Pestizidanalytik. Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 18. 1966, 73-78. 
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S c h m i d t , G.: Dber Miiglichkeiten, Fehlerquellen und Grenzen der Biotestmethode beim 
Nachweis von Pflanzenschutzmittelruckstanden. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 18. 1966, 87-9 2. 

Sc h m i d t, G.: Gaste und Neuburger in unserer heimischen Tierwelt. Berliner Natur
schutzblatter 10. 1966, 87-9 1. 

Sc h m i d t, G.: Laufende Bearbeitung der Sachgebiete .,Insekten" und .,Schadlinge", fur 
die .,Brockhaus Enzyklopadie in 20 Bdn" (17. Aufl. des GroBen Brockhaus). Wies
baden 1966 ff. 

Sc h u h m a n n, G.: Untersuchungen uber die physiologische Spezialisierung von Tilletia 
caries (DC.) Tu!. und Tilletia controversa Kuhn in Deutschland und das Resistenz
verhalten von Weizensorten. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 117. 1966 . 9 5  S. 

Botanische und zoologische Abteilung 

Institut iiir Botanik in Braunschweig 

Fu c h s ,  E.: Physiologic races of Puccinia striiiormis on wheat identified in the glass
house. Proceedings of the Cereal Rust Conferences 1964. Cambridge 1966, p. 39-46 . 

H a s s e  b r a  u k ,  K.: Untersuchungen uber die physiologische Spezialisierung des Wei
zenschwarzrostes (Puccinia graminis tritici) im Jahre 1964. Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 18. 1966, 6 9-73. 

H i  11 e, M.: Das Verhalten deutscher Kartoffelsorten gegenuber den Rassen 2, 6 und 8 
des Kartoffelkrebserregers (Synchytrium endobioticum [Schilb.J Pere.). Nachrichtenbl. 
Deutsch. Pf!anzenschutzd. (Braunschweig) 18. 1966, 152-153. 

N o  11 , A.: Anbauversuche mit 13 schorffesten Kartoffelsorten an 38 Orten der Bundes
republik Deutschland. Zur Frage der lokalen Abhangigkeit des Befalles mit Strepto
myces scabies. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 18. 1966, 
16 5-174. 

Sc h r ii d t e r, H., und U 11 ric h, J.: Weitere Untersuchungen zur Biometeorologie und 
Epidemiologie von Phytophlhora infestans (Mont.) de By. Ein neues Konzept zur 
Losung des Problems der epidemiologischen Prognose. Phytopath. Ztschr. 56. 1966, 
265-278.

St u b b s, R. W., and Vec h t, H., and Fu c h s, E.: Report on the .,Yellow Rust Trials 
Project" in 1964. Wageningen 1966 . 112 pp. (Techn. Ber. Nederlands Gra.an-Centrum 
15.) 

U 11 r i c h, J., und Sc h r 6 d t e r, H.: Das Problem der Vorhersage des Auftretens der 
Kartoffelkrautfaule (Phylophthora infestans) und die Moglichkeit seiner Losung durch 
eine .,Negativprognose". Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 18. 
1966, 33-40. 

Professor Dr. Hassebrauk gibt als 1. Schriftfuhrer der Vereinigung fur angewandte Bo
tanik im Auftrage des Vorstandes die Zeitschrift .,Angewandte Botanik" heraus. 

Institut iiir Zoologie in Berlin-Dahlem 

G o d  a n, D.: Untersuchungen uber die molluskizide Wirkung der Carbamate. 2. Ab
hangigkeit von Art, GriiBe und Ernahrung der Schnecke. Ztschr. angew. Zool. 53. 

1966, 417-430. 

G o d  a n, D.: Uber Schnecken. Berliner Naturschutz-Blatter 10. 1966, 64-73. 

G o d  a n, D.: Entstehung der Insektengallen. Umschau 66. 1966, 26 2-26 3. 

G o d a n  , D.: Erfahrungen bei der Aufzucht von Maulwurfsgrillen, Frucht- und Tau
fliegen sowie Gallmucken. Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 25. 1966, 4-8. 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

Fr e y  , W.: Richtlinien fur die Prufung von Spruhmitteln und Spruhautomaten gegen 
Kleidermotten (Tineola bisselliella Hum.). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 18. 1966, 6-12. 

Fr e y, W.: Der Koprakafer (Necrobia rufipes Deg.), seine Biologie und Bedeutung fur 
den Vorratsschutz in Deutschland. Gesunde Pflanzen 18. 1966, 125 -128, 131-132. 
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Fr e y, W.: Die Bedeutung des Koprakafers (Necrobia ruiipes Deg. ) fur die Lagerhaltung. 
Miihle 103. 1966, 6 59 -66 0. 

Fr e y, W.: Uber das Auftreten van Trogoderma glabrum (Herbst) als Vorratsschadling 
in Deutschland und das Vorkommen anderer schadlicher Trogoderma-Arten. Anz. 
Schadlingskde. 39. 1966, 177-182. 

Fr e y, W.: Die Schadlinge in Getreidevorraten und ihre Bekampfung. In: .,Brat in 
unserer Zeit". Ergebnisse und Probleme der Getreideforschung. Hrsg. van Dr. W. 
Schafer. Detmold 1966 . 249 S. 

A n o n  y m: Standardverfahren fur die Prufung und Bewertung van Wollschutzaus
riistungen gegen den dunklen Pelzkafer Attagenus piceus (Oliv. ). International Wool 
Secretariat. London 1966 . 16 . S. (Gemeinschaftsveroffentlichung des .,Mothproofing 
Sub-Committee" der Internationalen Wollvereinigung [IWTO]*). 

Mikrobiologische und chemische Abteilung 

lnstitut fiir Bakteriologie 

B o  r t e  Is, H.: Bodenbiologie und Bodenfruchtbarkeit. Universitas 21. 1966, 735-744. 

B o  r t e  1 s, H.: Mikrobiologische Verfahren. In: Handbuch der Pflanzenernahrung und 
Diingung, Band 2: Boden und Dungemittel. Wien und New York 1966, S. 874-89 3. 

B o r t  e 1 s , H., F r i c k e , E., und O r t  h , H.: Die phytotoxische Wirkung de,s Simazins in 
Abhangigkeit van seiner Sorption im Boden. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 18. 1966, 6 5-6 9 .  

B a r t e l s, H., M aBf e l l e r, D., und W e d l e r, E.: Inkonstantes Verhalten mikro
biologischer und physikalisch-chemischer Reaktionen. Umscha,u 66. 1966, 570. 

M a B f e 11 e r, D., un,d S c h m id I e , A.: Pseudomonas morsprunorum an Birnbaumen in 
Deutschland. (Vorlaufige Mitteilung). Nachrichtenbl. Deut?ch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 18. 1966, 49 -51. 

M a  Bf e 11 e r, D., und S chm i d  I e, A.: Pseudomonas morsprunorum, ein neuer Krank
heitserreger der Birne. Landwirt (Bozen) 20. 1966 . 509-510. 

M a B f e 11 e r  , D., und S c h m i  d I e , A.: Fruchtsterben an Birnbaumen durch Pseudo
monas morsprunorum (Kurze Mitteilung). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. 
/Braunschweig) 18. 1966, 153-154. 

S c h m i d  I e, A., und M a  Bf e 11 e r, D.: Uber eine neue Bakterienkrankheit an der 
Birne. Bad. Obst- und Gartenbauer 59. 1966, H. 10, 45-47. 

S c h m i d  I e, A., und M a  Bf e 11 e r, D.: Farblichtbilder-Serie iiber Pseudomonas mors
prunorum. Heidelberg: V-Dia Verl. 1966 . 

S t  o Ip , H.: Lysis van Bakterien durch rauberische Ektoparasiten (Bdellovibrio bacterio
vorus). Zentralbl. Bakt., I. Abt., Orig. 204. 1966, 174-176 .  

Institut fiir Mykologie in Berlin-Dahlem 

C r u g  e r, G., und Ge r I a c h, W.: Eine verbreitete Blattfleckenkrankheit im Freiland
gurkenanbau des Koln-Bonner Vorgebirges (Erreger: Alternaria pluriseptata). Nach
richtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 18. 1966, 84-87. 

Ge r I a c h, W.: Auftreten, Ausbreitung und Auswirkungen der Blauschimmelkrankheit 
in der Bundesrepublik. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 120. 1966, 7-16 . 

Ge r I a c h, W.: Erfahrungen mit der Blauschimmelkrankheit und Versuche der Pflanzen
schutzamter zur praktischen Bekampfung. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 120. 
1966, 41-73. 

Ge r I a c h, W., und BI a s  z y k, P.: Das Uberdauern des Erregers der Fusarium-Faule 
der Tulpenzwiebeln in Lagerraumen. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 18. 1966, 1-2. 

G e r I a c h , W., und S c h n e i d e r , R.: Infektionsversuche mit Pyrenochaeta terrestris 
und der Korkwurzel-Pyrenochaeta an Tomate und Kiichenzwiebel. Phytopath. Ztschr. 
56. 1966, 19-24.

") Wiss. Rat Dr. Frey ist Komiteemitglied und war seit 1957 an den Untersuchungen, die der Veroffentlichung 
zugrunde liegen, beteiligt. 
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K r i:i b e  r, H.: Untersuchungen iiber die Blauschimmelkrankheit, ihren Erreger und Mi:ig
lichkeiten der Bekampfung. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 120. 1966, 17-40. 

P a e t z  h o  1 d t, M., und Sc h n e i d e r, R.: Absterbeerscheinungen bei jungen Sandbir
ken, verursacht <lurch Myxosporium devastans. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 18. 1966, 1 8-20. 

PI a t e, H. -P., und Sc h n e i d e r, R.: PeniciJ/ium-Zwiebelfaule an Iris hollandica. Eine fi.ir 
Deutschland neue Pilzkrankheit. Gartenwelt 66. 1966, 417-41 8. 

PI a t e, H. -P., und Sc h n e i d e r, R.: Ein bemerkenswerter Bliitenbefall <lurch Stagono
spora curtisii an Nerine bowdenii .. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 18. 1966, 177-17 8. 

Sc h n e i d e r, R., und A r  x, J. A. von: Zwei neue, als Erreger von Zweigsterben nach
gewiesene Pilze: Kabatina thujae n. g., n. sp. und K. juniperi n. sp, Phytopath. 
Ztschr. 57. 1966, 176- 1 82. 

Sc h n e i d e r, R., und G e  r 1 a c h, W.: Pyrenochaeta lycopersici nov. spec., der Erreger 
der Korkwurzelkrankheit der Tomate. Phytopath. Ztschr. 56. 1966, 117-122. 

Sc h n e i d e r, R., und P 1 a t e, H. -P.: Nachweis einer PeniciJJium-Zwiebelfaule an Iris 
hollandica in Deutschland. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 
18. 1966, 13 8-140.

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

K 1 o k e, A., und Le h, H. -0.: Untersuchungen iiber die Beeinflussung der Pflanzen
entwicklung <lurch Verunreinigungen des Bodens mit Heiz- und Treibi:ilen. Wasser 
und Boden 18. 1966, 324-328. 

K 1 o k e, A., und Le h, H. -0.: Untersuchungen uber das Verhalten von Heiz- und Treib
i:ilen im Boden. Wasser und Boden 18. 1966, 422-425 . 

K I o k e, A., und R i e b  a r t s  c h, K.: Weed seed labelling with rare earth elements. In: 
Isotopes in weed research. Proc. of the Symposium, Vienna Oc t. 1965 (1966), 16 5-171 . 

K I o k e, A., R i e b  a r t s  c h, K., und Le h, H. -0.: Verunreinigungen von Kultur
pflanzen mit Blei aus Kraftfahrzeugabgasen. Landw. Forsch. Sonderh. 20. 1966, 119 
bis 123 . 

Le h, H.-0.: Verunreinigung von Kulturpflanzen mit Blei aus Kraftfahrzeugabgasen. Ge
sunde Pflanzen 18. 1966, 21-24 . 

Le h, H.-0.: Wachstumsregulatoren im Zierpflanzenbau. Die deutsche Gartenbauwirt
schaft 14. 1966, 57-60. 

Le h, H.-0.: Verunreinigung von Kulturpflanzen mit Blei aus Kraftfahrzeugabgasen. 
Verbraucherdienst, Ausg. B, 11. 1966, 53---57 . 

Le h, H. -0.: Versuche zur Frage der ,,Napfbildung" bei Knollensellerie. Gemiise 2. 1966, 
124-126 . 

Le h, H.-0.: Orientierende Versuche zur Frage derWirkung von Chlorcholinchlorid (CCC) 
auf Entwicklung und Ertrag von Gemiisepflanzen und Erdbeeren. Nachrichtenbl. 
Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 18. 1966, 3-5 . 

Institut fiir Biochemie in Hann. Munden 

Le r c h, B., und St e g e m a n n, H.: .Athanolamin, ein verbreiteter Inhaltsstoff der 
Blatter hi:iherer Pflanzen. Ztschr. Naturforschg. 21b. 1966, 216-21 8. 

Lo e s c h c k  e , V., und St e g e m  a n  n, H. : Proteine der Kartoffelknollen in Abhangig
keit von Sorte und Virosen (Polyacrylamid-Elektrophorese).Phytochemistry 5. 1966, 
9 85-991. 

Lo e s c h k e, V., und St e g e m a n n, H.: Polyac rylamid-Elektrophorese zur Beurtei
lung von Proteinen der Kartoffel (Solanum tuberosum L.). Ztschr. Naturforschg. 21b. 

1966, 879- 888. 

Abteilung fiir pflanzliche Virusforschung 

Institut fiir landwirtschaftliche Virusforschung in Braunschweig 

B o d e, 0., und V o g e  I, F.: Trennung und Nachweis tabakpathogener Viren mittels 
Testpflanzen. Der deutsche Tabakbau 46. 1966, 57-60. 
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B r a n d  e s , J.: Identification of plant viruses by electron microscopy. In: Viruses of 
plants. Proc. Intemat. Conf. Plant Viruses, Wageningen 196 5 (Amsterdam 1966 ), p. 
218-229 .

B r a n  d e s  , J. , und L u.i s o n  i ,  E.: Untersuchungen uber einige Eigenschaften von zwei 
gestreckten Sellerieviren. Phytopath. Ztschr. 57. 1966, 277-288. 

M i  1 i c i c, D., P 1 e s e, N., B e  r c k  s, R., B r a n d e s ,  J., Ca s p e r ,  R. und Ch e s s  i n ,
M.: Vergleichende serologische und elektronenmikroskopische Untersuchungen an 
Isolaten des Kakteen-X-Virus. Phytopath. Ztschr. 55. 1966 , 211-217. 

Institut fiir gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem 

H e i n z e , K.: Uber das Auftreten von Blattla.usen im Bereich. von Weinberg en und ihre 

Bedeutunq fur die Ubertragung von Viruskrankheiten in Weinbaugebieten. Wein
berg und Keller 13. 1966, 211-216 .  

I g 1 i s  c h, I.: Untersuchungen uber die Biologie und phytopathologisch.e Bedeutung der 
Holunderblattlaus, Aphis sa.mbuci L., einer der Aphis-fabae-Gruppe nahe verwandten 
Art (Homoptera: Aphididae). Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 119. 1966. 32 S. 

S t e 11 m a c h , G., und H e i n  z e , K.: Bericht uber die Internationale Konferenz iiber 
Virus und Ubertra.ger an langlebigen Pflanzen unter besonderer Beriicksichtigung 
der Gattung Vitis. Weinberg u. Keller 13. 1966 , 126 -136. 

Institut fiir Virusserologie in Braunschweig 

B a r t e  1 s, R., und Vii 1 k, J.: Versuche zur Ubertragung von Kartoffel-M-Virus und 
verwandten Isolaten und der serologische Nachweis des M-Virus in Tomaten. Europ. 
Potato J. 9. 1966 , 19 7-207. 

B e  r c k  s, R.: The significance of weak cross-reactions with hightitre antisera. In: 
Viruses of plants. Proc. Internat. Conf. Plant Viruses, Wageningen 196 5 (Amster
dam 1966 ), 205-212. 

B e  r c k  s, R., und S t  e 11 m a c  h , G. : Nachweis verschiedener Viren in reisigkranken 
Reben. Phytopath. Ztschr. 56. 19 26, 288-296 . 

M i  1 i c i c, D., P 1 e s e, N., B e  r c k  s, R., B r a n d e s, J., Ca s p e r, R., und Ch e s s  i n, 
M.: Vergleichende serologische und elektronenmikroskopische Untersuchungen an 
Isolaten des Kakteen-X-Virus. Phytopath. Ztschr. 55. 1966, 211-217. 

Aufleninstitute 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Fe r r o n, P., Hu g e r ,  A. M., et Mu l l e r-Kog l e r, E. : Sur la coloration histologique 
contrastee des hyphes chez les insectes atteints de mycose. Ent. exp. et appl. 9. 
1966, 433-443. 

Fr a nz, J. M.: Integrierte Beka.mpfung von Forstscha.dlingen. Nachrichtenbl. Deutsch. 
Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 18. 1966, 9 7-103. 

Fr a nz , J. M. : Praktische Aspekte der mikrobiologischen Bekampfung von Schadinsekten. 
Meded. Rijksfacult. Landbouwwetensch., Gent, 31. 1966, 512-525. 

Fr a nz, J. M. : Bibliographie uber biologische Beka.mpfung. Entomophaga. 11. 1966, 
11-113. 

Fr a nz, J. M.: Kolloquium der Arbeitsgruppe der 0. I. L. B . .,Populationsdynamik und 
biologische Bekampfung des Kartoffelkafers". Entomophaga, 11. 1966, 470. 

H u g e r , A. M.: Untersuchungen iiber mikrobielle Begrenzungsfaktoren von Populatio
nen des Indischen Nashornkafers, Oryctes rhinoceros (L.). in SO-Asien und in der 
Sudsee. Ztsch.r. angew. Ent., 58. 1966, 89 -9 5. 

Hu g e r ,  A. M.: A virus disease of the Indian rhinoceros beetle Oryctes rhinoceros 
(Linnaeus), caused by a new type, Rhabdionvirus oryctes gen. n., sp. n. J. Inverte
brate Path. 8. 1966, 38-51. 

Kr i e g, A.: Uber den Biotest von Bacillus thuringiensis-Exotoxin mit Drosophila melano
gaster. Ent. exp. et appl. 9. 1966, 185--19 0. 

K r i e g, A.: Ultrahistologische Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Problem 
einer vertikalen Ubertragung von Rickettsien bei Scarabaeiden. Naturw.issenschaften 
53. 1966, 484-485.
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N i k  1 a s, 0. F.: Die Bedeutung des inteqrierten Pflanzenschutzes. Lohnunternehmen in 
Land- u. Forstwirtsch. 21. 1966, 20-21 . 

Sick e r, W., und K r i e g, A.: Die Wirkung von Bacillus-thuringiensis-Exotoxin auf 
Plutella maculipennis (Curtis). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 18. 1966, 103-105. 

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

B o ck m a n  n, H.: Zur Frage der Sortenresistenz des Weizens gegen die FuBkrank
heiten. Ztschr. Pflanzenkrankh. 73. 1966, 513-522 . 

B o ck m a n  n, H.: Zurn Auftreten der Spelzenbraune am Weizen im Erntejahr 1966 . 
Versuchsbericht der Bezirksarbeitsqemeinschaft Steinburg 18. 1966, 25-28. 

B o ck m a n  n, H.: Die Ahrenkrankheiten des Weizens. Bauernpost/Landpost Schleswig
Holstein 20/116. 1966, 4024--40�7 . 

B uh 1, C.: Welche Faktoren beeinflussen das unterschiedliche Auftreten der Brachfliege? 
Umschau 66. 1966, 637-638. 

D o m  s c h, K. H., und G a  m s, W.: Bodenmikrobiologische Untersuchungen in Weizen
feldern. Um6chau 66. 1966, 671 . 

Sc h I i:i s s e r, U.: Enzymatisch gesteuerte Freisetzung von Zoosporen bei Chlamydo
monas reinhardii Dangeard in Synchronkultur. Arch. Mikrobiol. 54. 1966, 129-159 . 

S c  h ii t t e, F.: Beobachtungen zum Zug von Faltern der Gattung Pieris Schrk, Ztschr. 
angew. Ent. 58. 1966, 131-138. 

S c  h ii t t e, F.: Ein einfaches Verfahren zur Ermittlung des Schadens der Kohlschoten
miicke (Dasyneura brassicae Winn. ) und zur Schatzung der Rapsernte. Anz. Schiid
lingskde. 39. 1966, 167-171. 

Institut fiir Griinlandschadlinge in Oldenburg i. 0. 

Fra nk, F.: Verschiebung des Geschlechtsverhaltnisses in der Wiihlmaus-Gruppe (Micro-
tidae). Naturwissenschaften 53. 1966, 90 . 

F r a n k, F.: Deichschaferei verhindert Feldmausbefall. Landwirtschaftsbl. Weser-Ems 
113. 1966, 1142 .

R i cht e r, W.: Erfahrungen mit 4-Amino-3,5,6-trichlorpicolinsaure (.,Tordon") bei Ver
suchen zur Unkrautbekampfung im nordwestdeutschen Dauergriinland. ·Gesunde 
Pflanzen 18. 1966, 108, 110-111. 

lnstitut fiir Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Munster 

mit Aufienstelle Elsdorf 

S t  u r ha n, D.: Wirtspflanzenuntersuchungen an Bastardpopulationen von DityJenchus
dipsaci-Rassen. Ztschr. Pflanzenkrankh. 73. 1966, 168-174. 

S t  u r h a  n, D.: Rassen bei phytoparasitaren Nematoden. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin
Dahlem 118. 1966, 40-53 . 

S t  u r ha n, D.: Uber Verbreitung, Pathogenitat und Taxonomie der Nematodengattung 
Tylenchorhynchus. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 118. 1966, 82-99 . 

S t  u r h a  n, D.: Vorkommen virusiibertragender Nematoqen in Bayern. Gesunde Pflan
zen 18. 1966, 93-96 . 

W e i  s c h e r  , B.: Die Phytonematoiogie im Rahmen der gesamten Nematodenforschung. 
Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 118. 1966, 1-5 . 

W e i s c h e r , B.: Ein Beitrag zur geographischen Verbreitung und Okologie von Arten 
der Gattungen Xiphinema und Longidorus. Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 
118. 1966, 100---106 .

Institut fiir Gemiisekrankheiten und Unkrautforschung in Fischenich 

C r ii g e r  , G.: Saatgut als Ubertrager von Gemiisekrank heiten. Gartnerischer Fachhandel 
5. 1966, 94-96 .

C r ii g e r, G.: Wissenswertes iiber die Korkwurzelkrankheit der Tomate. Rhein. 
Monatsschr. Gemiise, Obst, Schnittblumen 54. 1966, 169--170, 172 . 

C r ii g er, G.: Vordringliche Aufgaben der Pflanzenschutzforschung zur Knollensellerie
kultur. Gemiise 2. 1966, 121-122. 
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C r ii g e r  , G.: Experiments with soil fungicides for control of brown root rot of tomato. 
In: Symposium on Vegetable Growing under Glass, The Hague 31. 5.-4. 6. 1965 
(Techn. Commun. Internat. Soc. Hortic. Sci. 4). 1966, p. 136-140. 

C r ii g e r , G., und G e r l  a c h ,  W.: Eine verbreitete Blattfleckenkrankheit im Freiland
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J a e g e r , S.: Milch als Infektions hemmstoff mec:hanisch iibertragbarer Viren in Tomaten
und Gurkenkulturen. Phytopath. Ztsc:hr. 56. 1966, 340-352. 

0 r t  h ,  H.: Neue Wege zur Unkrautbekampfung, insbesondere von Matricaria chamo
milla, in Zwiebeln. Ztschr. Pflanzenkrankh. Sonderh. 3. 1965; 105-107. 

0 r t  h ,  H.: Untersuchungen iiber Wirkung und Nachwirkung der 2-Methoxy-3,6-dic:hlor
benzoesaure (Mediben). Ztschr. Pflanzenkrankh. Sonderh. 3. 1965, 145-147. 

0 r t  h , H.: Erfahrungen iiber Herbizide im Kohlanbau. Ztschr. Pflanzenkrankh. Sonderh. 
3. 1965, 305-307.

E o r t  e 1 s , H., F r  i c k e , E., und O r t h , H.: Die phytotoxisc:he Wirkung des Simazins, 
in Abhangigkeit von seiner Sorption im Boden. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 18. 1966, 65-69. 
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fung. Bad. Obst- u. Gartenbauer, Beilage .,Erwerbsanbau von Obst und Gemiise" 59. 
1966, 37-39. 

K r c z a I, H.: Untersuchungen zur Bekampfung der Brombeergallmilbe Eriophyes essigi 
Hassan. Bad. Obst- u. Gartenbauer, Beilage .,Erwerbsanbau von Obst und Gemiise" 
59. 1966, 53-54.
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werbsobstbau 8. 1966, 232-234. 

K r c z a l ,  H.: Der Apfelbliitenstecher. Reihe K 26003. Heidelberg: V-Dia-Verlag. 6 S. 

K u n z e  , L.: Trials with two sources of flat limb on three apple varieties. Zastita bilja 
(Beograd) 85/88. 1965, 255-260. 

M a  B f e 11 e r ,  D., und S c h m  i d 1 e , A.: Pseudomonas morsprunorum an Birnbaumen in 
Deutschland. (Vorlaufige Mitteilung). Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 18. 1966, 49-51. 

M a  Bf e 11 e r ,  D., und S c h m i d  l e ,  A.: Pseudomonas morsprunorum, ein neuer Krank
heitserreger der Birne. Landwirt (Bozen) 20. 1966, 509-510. 

M a B f e 11 e r  , D., und S c h m i d  1 e , A.: Fruchtsterben an Birnbaumen durch Pseudo
monas morsprunorum. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 18. 
1966, 153-154. 

M i s c h k e ,  W.: Der ,Shirofugen'-Test zum Nachweis von Ringfleckenviren des Stein
obstes. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig} 18. 1966, 20-25. 

S c h m  i d 1 e , A.: Die Kragenfaule des Apfels. Fachberater f. d. deutsch. Kleingartenwes. 
16. 1966, 16-19.

S c h m  id I e , A., und M a  B f e 11 e r , D.: Uber eine neue Bakterienkrankheit an der Birne. 
Bad. Obst- u. Gartenbauer, Beilage .,Erwerbsanbau von Obst u. Gemiise" 59. 1966, 
45-47.

S c h m i  d I e , A., und K r c z a I , H.: Krankheiten und Sc:hadlinge im Obstbau. Tei! I: 
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B e r c k s , R., und S t e 11 m a c h , G.: N achweis verschiedener Viren in reisigkranken 
Reben. Phytopath. Ztschr. 56. 1966, 288-296 . 
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Weinberg u. Keller 13. 1966, 419-425 . 
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bleibende Briihemenge. Weinberg u. Keller 13. 1966, 463-471 . 

H e r i n g, M.: Auftreten der Wiesenschaumzikade Philaenus spumarius L. an Reben. 
Weinberg u. Keller 13. 1966, 459-462 . 
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Weinberg u. Keller 13. 1966, 491-500. 
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