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• • __
Uber die Brauchbarkeit der Oberflächen- 

spannungsmessimg zur Bestimmung 
der Netzfahigkeit von Spritzbrühen

V o n

Erich K a h l  und Hans W e n z 1

Zur Frage, ob der numerische Wert der Oberflächenspannung als 
brauchbares Maß für die Netzfähigkeit von Spritzbrühen angesehen 
werden kann, hat Z e u m e r  (1954) sehr aufschlußreiche Untersuchungen 
veröffentlicht. Seine Resultate stehen durchaus- mit den eigenen Unter
suchungsergebnissen im Einklang (W e n z 1 und K a h l  1950). Der Autor 
glaubt jedoch zu einer wesentlich positiveren Beurteilung der Verwend
barkeit der Oberflächenspannungsmessungen gelangen zu können als er 
sie in der Mitteilung von W e n z 1 und K a h l  ausgesprochen sieht und 
zieht zur Erklärung dieser unterschiedlichen Auslegung mehrere Punkte 
heran, z. B. einen Netzmittelüberschuß, der in den Handelspräparateu 
vorhanden sein soll. Demgegenüber verweisen wir jedoch auf die Tat
sache, daß an schwierig benetzbaren Objekten, z. B. wachsbereiften 
Pflaumenfrüchten, die meisten Spritzmittel ohne gesonderten Netzmittel
zusatz versagen.

D i e  v o r l i e g e n d e n  R e s u l t a t e  s c h e in e n  je d o c h  a u s r e i c h e n d  g e n u g ,  u m  m i t  

f o l g e n d e n  D a r l e g u n g e n  z u r  K l ä r u n g  d e r  a n g e s c h n i t t e n e n  F r a g e n  b e i 

z u t r a g e n :

Aus den von Z e u m e r  (1954) veröffentlichten Zahlen ergibt sich in 
Bestätigung älterer Erfahrungen mit voller Eindeutigkeit, daß zwischen 
Oberflächenspannung und Benetzungsfähigkeit ein gesicherter statistischer 
Zusammenhang besteht, das heißt im D u r c h s c h n i t t  nimmt mit ver
minderter Oberflächenspannung die Netzfähigkeit von Spritzbrühen zu, 
was selbstverständlich auch von W e n z l  und K a h l  (1950) keineswegs be
stritten wurde. Daraus ergibt sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, 
daß Brühen z. B. neuentwickelter Pflanzenschutzmittel mit geringerer 
Oberflächenspannung im allgemeinen eine bessere Netzfähigkeit zeigen 
werden als solche mit höherer Oberflächenspannung. Wie die von
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Z e u m e r mitgeteilten Zahlen in Bestätigung der Ergebnisse von W e n z 1 
und K a h l  (1950) und in Übereinstimmung mit neueren eigenen Erfah
rungen erweisen, erlaubt jedoch diese statistische Gesetzmäßigkeit nicht, 
im Einzelfall aus der Oberflächenspannung allein, ohne Prüfung an Test
pflanzen, verläßliche Schlüsse auf die Netzfähigkeit zu ziehen — mit 
Ausnahme eines bestimmten, verhältnismäßig engen Bereiches sehr 
geringer Ob'erflächenspannungswerte.

Es muß bezweifelt werden, daß dieser letztere Umstand die Annahme 
praktischen Bedürfnissen entsprechender auswertbarer Zusammenhänge 
rechtfertigt, wenn darunter verstanden wird, daß aus den Oberflächen
spannungswerten mit Sicherheit oder zumindest mit sehr hoher Wahr
scheinlichkeit auf das Netzvermögen der einzelnen Pflanzenschutzmittel- 
Brühen an bestimmten praktisch interessierenden Objekten geschlossen 
werden kann.

Z e u m e r  beweist an verschiedenen Testpflanzen, daß einerseits ein
zelne Brühen mit höherer Oberflächenspannung wesentlich besser benetzen 
als solche mit niedrigeren Werten und anderseits, daß Brühen, die sich 
in der Oberflächenspannung nur ganz unwesentlich unterscheiden (wenige 
Zehntel Dyn), ausgeprägte Unterschiede in der Benetzungsfähigkeit 
zeigen. Beides weist darauf hin, daß Adelfach ganz andere Momente als 
die Oberflächenspannung — vermutlich das Lösungsvermögen oder andere 
physikalisch-chemische Reaktionen zwischen Netzmittel und bestimmten 
Substanzen an der Pflanzenoberfläche — die Netzfähigkeit von Brühen 
entscheidend bestimmen.

Im folgenden seien aus den Ergebnissen von Z e u m e r  (1954), der mit 
31 verschiedenen Brühen an 7 Testpflanzen arbeitete, die aufschluß
reichsten einschlägigen Fälle hervorgehoben:

A. Bessere Benetzung trotz höherer Oberflächenspannung

Test
pflanzen Brühe _ i

d yn . cm
%

Benetzung

Birne Rhodandinitrobenzol I 0-75% 40-2 20
*) Thiuramspritzmittel 0-2 % 43-8 100
oder dest. Wasser 72'2 50

Bohne 2,4-D-Ester . 0-25% 38-3 20
oder Lindan Emulsion I 0T o/0 38-2 20

*) Thiuramspritzmittel 0-2 % 43-8 100
Rübe Kupferoxydul konz. 0-25% 38-4 10

Rhodandinitrobenzol I 0'75% 40-2 60
Getreide Kupferoxydul konz. 0-25% 38-4 0

u. Rhodandinitrobenzol. 1 0-75% 40-2 0
Toxaphen Emulsion 0-2 % 42-8 50

Kohlrabi Rhodandinitrobenzol I 075% 40-2 5
2,4-D-Salz fest I 0-25% 420 20

2
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B. Minimale Oberfläclienspannungsunterschiede bei wesentlichen Unter
schieden im Netzvermögen

Test
pflanzen Brühe d y n . cm " *

%
Benetzung

Kohlrabi Lindan Emulsion I o-i % 38-2 20
2,4-D-Ester 0-25 % 38-3 100

Kohlrabi Kupferoxydul konz. 0-25% 381 20
2,4-D-Ester 0-25% 38-3 100

Getreide Kupferoxydul konz. . 0-25 % 381 0
Lindan Emulsion 1 01 % 38-2 90

*) Die bezeichneten Brühen wurden in einer zweiten Versuchsreihe 
Z e u m e r s geprüft. Im Hinblick auf den Umstand, daß nur Fälle 
beträchtlicher Unterschiede im Netzvermögen, herausgegriffen wurden, ist 
es wohl berechtigt, Werte aus beiden Versuchsreihen in einem zu ver
gleichen.

Wenn man nach den Feststellungen von Z e u m e r  z. B. beim Vergleich 
von 0'25 Prozent Kupferoxydul konz. mit 01 Prozent Lindan Emulsion I 
an Getreide bei praktisch identischer Oberflächenspannung (eine Differenz 
von 0‘2 dyn cm-1 ist nur unter besonderen Voraussetzungen reproduzier
bar!) mit Unterschieden von fehlender bis praktisch restloser (90 Prozent) 
Benetzung rechnen muß, so werden die praktischen Erwartungen, die 
man mit der Bestimmung der Oberflächenspannung verbindet, zweifel
los nicht erfüllt.

Eine bestimmte Oberflächenspannung — zumindest eine solche über 
28 dyn cm-1 — kann also sowohl bei einer hohen als auch einer sehr 
geringen Benetzungsfähigkeit gegeben sein; die Einzelbeurteilung des 
Netzvermögens ist daher nur mit größerer oder kleinerer Wahrschein
lichkeit möglich, womit aber bei der laboratoriumsmäßigen Prüfung von 
Pflanzenschutzpräparaten wenig gedient ist.

Die gegebenen Fälle fehlenden Zusammenhanges zwischen Oberflächen
spannung und Netzfähigkeit kommen auch klar zum Ausdruck, wenn 
man aus den von Z e u m e r  (1954) mitgeteilten Zahlen, nach einzelnen 
Testpflanzen getrennt, die Korrelationskoeffizienten (r) errechnet:

r P%
Birne 016 50—60
Bohne 014 95—98
Rübe 050 99—999
Getreide 060 >  99 9
Kohlrabi 061 >  99 9
Lupine 063 95—98
Rose 071 99—999

Gerade bei jenen Objekten, die im allgemeinen als gut benetzbar 
gelten (Birne, Bohne, Rübe), sind die Korrelationskoeffizienten besonders
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niedrig. Bei Birne (27 Messungen) kann man nicht einmal von einem 
Zusammenhang im Sinne einer statistischen Gesetzmäßigkeit sprechen.

Neuere eigene Erfahrungen zeigen gleichfalls beträchtliche Diskrepanzen 
zwischen Oberflächenspannung (Tensiometer nach Lecomte du Noüy) und 
Netzfähigkeit (Tauchverfahren), vergl. Tabellen 1 und 2.

Tabelle 1

Ober
flächen- % Beneljung an

Spannung 
in dyn. cm'1 Birne Rübe Kohl

Kupferoxychlorid-Spritjmittel, 
Muster 1953, 0'5%ig 35-4 50 70 nahezu 0

dto., Muster 1954*) 68-8 50 70 nahezu 0

*) Laut Firmenmitteilung Haftfähigkeit gegenüber dem Muster 1953 
verbessert.

Trotz des wesentlichen Unterschiedes der Oberflächenspannung — 35‘4 
gegenüber 68'8 Dyn — war die Benetzung von Birne, Rübe und Kohl 
praktisch gleich.

Tabelle 2

Oberflächenspannung (dyn cm-1)
Netzmittel A B C
Neßmittel- 

zusat? % o-oo 0-05 010 0-20 o-oo 0-05 010 0-00 0-05 o-io

Gesarol-
Spri^mittel

l%ig 41-5 30'0 29-3 28-9 41-5 40-9 40-8 41-5 35-0 31-7

Kalk-
arseniat
UNRRA,

l%ig 67T 291 28-2 28-0 671 47-8 44-2 67-1 34-3 31-1

Kupfer
kalkbrühe

1% 64*9 521 47-5

Die Prüfung des Netzvermögens der in Tabelle 2 hinsichtlich der Ober
flächenspannung charakterisierten Brühen an Rübe und Kraut zeigte, daß 
Netzmittel A erst bei 0'2prozentigem, die Mittel B und C hingegen schon 
bei OTprozentigem Zusatz befriedigende Benetzung bewirkten.

Die Oberflächenspannung eben ausreichend benetzender Brühen (Ta
belle 2) lag somit bei folgenden Dyn-Werten:
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G e s a r o l s p r i t z m i t t e l  l % i g  

K a l k a r s e n i a t  U N R R A  l % i g  

K u p f e r k a l k b r ü h e  l % i g

M it t e l  A  M it t e l  B  M i t t e l  C  

28'9 40'8 31'7
28'0 44'2 31*1
— 47*5 —

Dagegen benetzten Brühen (mit geringem Netzmittelzusatz, 0'1% A  

bzw. 0'05% B oder C) mit folgenden dyn-Werten noch nicht aus 
reichend:

W ä h r e n d  a ls o  e i n e r s e i t s  K u p f e r k a l k b r ü h e  m i t  0 1 %  N e t z m i t t e l  B  

(47'5 d y n  c m - 1) a l s  a u s r e i c h e n d  g e l t e n  k o n n t e ,  w a r  m i t  e i n e r  B r ü h e  v o n  

28'2 d y n  c m - 1 O b e r f l ä c h e n s p a n n u n g  ( K a l k a r s e n i a t  m i t  0'1% N e t z m i t 

t e l  A ) n o c h  k e i n e  b e f r i e d i g e n d e  B e n e t z u n g  z u  e r z i e l e n .  D i e  O b e r f l ä c h e n 

s p a n n u n g s w e r t e  d e r  7 a u s r e i c h e n d  b e n e t z e n d e n  B r ü h e n  ( T a b e l l e  2) l i e 

g e n  z w i s c h e n  28'0 u n d  47'5 d y n  c m - 1, d ie  f ü r  d ie  n i c h t  m e h r  b e f r i e d i 

g e n d  b e n e t z e n d e n  z w i s c h e n  28'2 u n d  52T d y n  c m - 1 p r a k t i s c h  s o m i t  im  

g l e i c h e n  B e r e i c h ,  d a  f ü n f  v o n  d e n  s i e b e n  n i c h t  a u s r e i c h e n d  b e n e t z e n d e n  

B r ü h e n  e i n e  O b e r f l ä c h e n s p a n n u n g  h a b e n ,  d i e  im  B e r e i c h  d e r  W e r t e  d e r  

e r s t e r e n  s i e b e n  a u s r e i c h e n d  b e n e t z e n d e n  B r ü h e n  l i e g t .

D i e  in  T a b e l l e  1 u n d  2  n i e d e r g e l e g t e n  W e r t e  s in d  a u c h  im  H i n b l ic k  

a u f  d i e  F r a g e  b e d e u t s a m ,  u n t e r h a l b  w e l c h e s  D y n - G r e n z w e r t e s  B r ü h e n  

in  a l l e n  F ä l l e n  a u c h  a n  s c h w e r s t  b e n e t z b a r e n  O b j e k t e n  a u s r e i c h e n d  

s in d .

W e  n  z  1 u n d  K a h l  (1950) g a b e n  a u f  G r u n d  i h r e r  d a m a l i g e n  E r f a h r u n 

g e n  d i e s e n  G r e n z w e r t  m i t  23 d y n  c m - 1 a n .  N a c h  Z e u m e r  (1954) l i e g t  

d ie s e  G r e n z e  b e i  35 d y n  c m - 1.

D e r  U m s t a n d ,  d a ß  in  d e n  V e r s u c h e n  v o n  Z e u m e r  e in e  B r ü h e  m i t  

38'4 d y n  c m - 1 a n  G e t r e i d e b l ä t t e r n  ü b e r h a u p t  n i c h t  b e n e t z t e ,  m a c h t  e s  

w a h r s c h e i n l i c h ,  d a ß  d e r  G r e n z w e r t  n i c h t  n u r  f ü r  L ö s u n g e n  r e i n e r  N e t z 

m i t t e l  s o n d e r n  a u c h  f ü r  d ie  in  d e r  P r a x i s  in  B e t r a c h t  k o m m e n d e n  S p r i t z 

m i t t e l  e t w a s  t i e f e r  l i e g t  a l s  b e i  35 d y n  c m - 1.

D i e  in  T a b e l l e  1 a n g e f ü h r t e  B r ü h e  d e s  K u p f e r o x y c h l o r i d - S p r i t z m i t t e l s ,  

M u s t e r  1953 (0'5 P r o z e n t )  m i t  35'4 d y n  c m - 1 b e n e t z t e  w a c h s b e r e i f t e  K o h l 

b l ä t t e r  n a h e z u  ü b e r h a u p t  n ic h t ,  e b e n s o w e n ig  w ie  e in e  g l e i c h k o n z e n t r i e r t e  

B r ü h e  d e s  S p r i t z m i t t e l s ,  M u s t e r  1954 m i t  68'8 d y n  c m - 1 O b e r f l ä c h e n 

s p a n n u n g !  V o n  d e n  in  T a b e l l e  2  g e n a n n t e n  B r ü h e n  b e n e t z t e n  s o lc h e  m i t  

28'2 u n d  29'3, w i e  a u c h  s o lc h e  m i t  35'0 u n d  34'3 d y n  c m - 1 g l e i c h f a l l s  

n ic h t  a u s r e i c h e n d !

N a c h  d e n  in  T a b e l l e  1 u n d  2  n i e d e r g e l e g t e n  E r g e b n i s s e n  l i e g t  d ie  

G r e n z e  e i n e r  in  a l l e n  F ä l l e n  a u s r e i c h e n d e n  B e n e t z u n g  n ic h t  ü b e r  

28'0 d y n  c m - 1. D a ß  b e i  28'2 D y n  i n  e i n e m  F a l l  n o c h  k e i n e  a u s r e i c h e n d e  

B e n e t z u n g  g e g e b e n  w a r  s p r i c h t  d a f ü r ,  d a ß  d e r  G r e n z w e r t  n o c h  e t w a s

G e s a r o l s p r i t z m i t t e l  l % i g  

K a l k a r s e n i a t  U N R R A  l % i g  

K u p f e r k a l k b r ü h e  l % i g

M it te l  A  M i t t e l  B  M i t t e l  C  

29'3 409 35'0
28'2 47'8 34*3
— 52'1 —
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tiefer anzusetzen ist. W e n z l  und K a h l  (1950) bestimmten ihn mit 
etwa 23 dyn cm-1, wobei jedoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, 
daß dieser Grenzwert um wenige Dyn höher liegt; bei 28 dyn cm-1 war 
jedenfalls nicht mehr in allen Fällen ausreichende Benetzung gegeben.

Während sich die eigene Veröffentlichung ( We n z l  und K a h l  1950) 
darauf beschränkte, aufzuzeigen, daß bestimmte Werte der Oberflächen
spannung sehr unterschiedlich benetzenden Brühen zukommen können, 
gebührt den Mitteilungen von Z e u m e r  (1954) das Verdienst, die Not
wendigkeit einer gründlichen biologischen Testung als Voraussetzung 
einer Auswertung von Oberflächenspannungsmessungen bei den einzelnen 
Wirkstoffgruppen aufgezeigt zu haben.

D i e  N o t w e n d i g k e i t  z u r  K o n t r o l l e  d e r  N e t z f ä h i g k e i t  e in e  P r ü f u n g  a n  

v e r s c h ie d e n e n  w i r t s c h a f t l i c h  b e d e u t s a m e n  u n d  p r a k t i s c h  in  B e t r a c h t  k o m 

m e n d e n  T e s t p f l a n z e n  d u r c h z u f ü h r e n ,  w a r  ü b r i g e n s  a u c h  b e r e i t s  1952 v o n  

e in e m  d e r  V e r f a s s e r  a u f  e in e  A n f r a g e  v o n  S e i te n  d e r  P f l a n z e n s c h u t z 

m i t t e l i n d u s t r i e  b r i e f l i c h  b e t o n t  w o r d e n .

W e n n  m a n  t r o t z  d e r  v o r l i e g e n d e n  E r f a h r u n g e n  i m m e r  w i e d e r  b e i  d e r  

P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l p r ü f u n g  d ie  M e s s u n g  d e r  O b e r f l ä c h e n s p a n n u n g  z u r  

B e u r t e i l u n g  d e r  N e t z f ä h i g k e i t  v o n  S p r i t z b r ü h e n  a n z u w e n d e n  b e s t r e b t  i s t ,  

s o  g e s c h i e h t  d ie s  w o h l  d e s h a l b ,  w e i l  d ie s e  in  i h r e m  P r i n z i p  d e n  j e w e i l ig e n  

t a t s ä c h l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  n u r  m e h r  o d e r  m i n d e r  b e s c h r ä n k t  e n t 

s p r e c h e n d e  M e th o d e  s c h n e l l  d u r c h f ü h r b a r  i s t  u n d  Z a h l e n w e r t e  f ü r  s o n s t  

n u r  s u b j e k t i v  b e s c h r e i b b a r e  u n d  a b s c h ä t z b a r e  C h a r a k t e r i s t i c a  l i e f e r t .

Es ist Z e u m e r  (1954) bezüglich der Brauchbarkeit der Oberflächen
spannungsbestimmung bei der Entwicklung und Herstellung von Pflanzen
schutzmitteln beizupflichten, wenn bei gleicher Wirkstoffbasis nur ein 
Faktor, die Netzmittelmenge variiert. Aber auch in diesem Fall ist eine 
entsprechende biologische Testung unter Berücksichtigung der in der 
Praxis in Betracht kommenden pflanzlichen Objekte bzw. deren charak
teristischen Vertreter Voraussetzung, um die im Rahmen der Betriebs
kontrolle ermittelten Oberflächenspannungswerte richtig deuten zu 
können.

Bei der Auswertung der Oberflächenspannung von Spritzbrühen kommt 
noch komplizierend hinzu, daß das erforderliche Maß der Benetzungs
fähigkeit nicht nur nach dem Objekt sondern auch nach dem Verwen
dungszweck verschieden ist. So benetzt Kupferkalkbrühe mit einer Ober
flächenspannung (etwa 71 dyn cm-1), die von der des destillierten Was
sers nur unwesentlich verschieden ist, an Objekten, wie Rübenblättern 
noch vollkommen ausreichend, wobei aber bezüglich des Ausmaßes der 
Benetzung ein Maßstab gilt, welcher zweifellos nicht auch für alle 
anderen Gruppen von Pflanzenschutzmitteln Gültigkeit hat.

Zusammenfassung
Die Analyse der von Z e u m e r  (1954) mitgeteilten Untersuchungs

resultate zeigt in Übereinstimmung mit älteren und neueren eigenen 
Erfahrungen, daß die Oberflächenspannung von Spritzbrühen in vielen
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Fällen kein verläßliches Maß für deren Netzfähigkeit darstellt, da die 
durchschnittlichen Zusammenhänge zwischen Oberflächenspannung und 
Benetzung vielfach durchbrochen bzw. überlagert sind: Verschiedene 
Brühen gleicher Oberflächenspannung können an ein und demselben 
Objekt sehr unterschiedlich benetzen.

Der Grenzwert der Oberflächenspannung, welcher noch eine in allen 
bekannten Fällen gute Benetzung sichert, liegt bei etwa 23 bis 28 dyn . cm-1.

Zur Bestimmung der Netzfähigkeit ist es notwendig praktisch in Be
tracht kommende Testpflanzen zu verwenden.

Summary
The results of investigations by Z e u m e r (1954) are proving in corre

spondence with our previous and recent own experiences that the surface 
tension-data of sprays are in many cases not a reliable measure for 
their wetting capacity, as the average relations between surface tension- 
data and wetting power are not always present: Various washes of 
equal surface tension exhibited very different wetting results on the 
same test plants. Sprays with a surface tension of 23 (-28) dyn cm-1 or 
less showed in all tests a good wetting capacity.

It is necessary to use test plants which are of interest in plant protec
tion purposes for the estimation of the wetting power of washes.
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(Ans der Bundesanstalt für Pflanzenschutz in Wien)

Der Fadenkeimigkeits-Abbau der Kartoffel
Von

Hans W e n z 1

Für weite Gebiete hat die Gleiclisetzung der Begriffe „Kartoffel
abbau“ und „Kartoffelviruskrankheiten“ volle Gültigkeit. Dennoch 
darf nicht übersehen werden, daß es auch Kartoffelvirosen gibt, die 
ebensowenig mit Abbau zu tun haben wie etwa die Phytophthora- 
Kraut- und Knollenfäule.

„Abbau“ bedeutet einen unter den gegebenen Standortsverhältnissen 
durch das Saatgut bedingten fortschreitenden Leistungsverfall, wobei 
selbstverständlich ein Ertragsrückgang als Folge von Nährstoffmangel 
bereits definitionsgemäß ausschaltet.

Bei dem durch Viruskrankheiten verursachten Abbau kommt die 
Verminderung der Erträge dadurch zustande, daß die in Betracht 
kommenden Krankheiten knollenübertragbar sind, das heißt, mit den 
Knollen von der Mutterpflanze auf die Tochterpflanzen weitergegeben 
werden, wobei sich die Krankheitssymptome und die Auswirkungen 
auf den Ertrag immer mehr verstärken, die Erkrankung der Knollen 
an diesen aber nicht, direkt kenntlich ist. Das Fortschreiten des Lei
stungsverfalles kommt weiterhin dadurch zustande, daß die Krank
heiten mittels Insekten oder durch mechanische Übertragung von 
kranken Stauden auf gesunde übertragen werden und sich daher — 
wenn keine Gegenmaßnahmen erfolgen — im Nachbau von Jahr zu 
Jahr immer mehr ausbreiten.

Es ist klar, daß Viruskrankheiten der Kartoffel, welche nicht knollen- 
übertragbar sind, wie z. B. Purple top wilt ( Mac  L e o d 1954) in 
keinerlei Zusammenhang mit diesem „Virusabbau“ stehen, wie man 
auch bei samenvermehrten Kulturpflanzen nicht von „Abbau“ spricht, 
wenn eine Erkrankung durch Viren vorliegt, welche nicht mit dem 
Saatgut weitergegeben werden.

Wie eigene Untersuchungen (W e n z 1 1950, 1953) in den Trocken
gebieten im Osten Österreichs zeigten, ist an dem rasch fortschreiten
den Leistungsverfall der Kartoffel in diesen Gebieten außer den 
knollenübertnagbaren Virosen noch eine weitere Komponente mit
beteiligt, die kurz als „Fadenkeimigkeits-Abbau“ bezeichnet werden 
soll, welcher unabhängig neben dem Abbau durch knollenübertragbare 
Viren besteht und aufs engste mit der Fadenkeimigkeit und der nur 
graduell davon verschiedenen Schwachtriebigkeit der Kartoffelknollen 
zusammenhängt. Es konnten erste Beweise dafür erbracht werden 
(W e n z 1 1953), daß die Colletotrichum-Welkekrankheit — im folgen
den kurz als „Welkekrankheit“ bezeichnet —, welche ein starkes Auf
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treten der Fadenkeimigkeit verursacht (W e n z 1 1951) selbst wieder 
durch diese gefördert wird, indem in lückigen Beständen, einer Folge 
der Fadenkeimigkeit, die Welkekrankheit bei den normalentwickelten 
Stauden umso häufiger auftritt. Durch dieses ursächliche Ineinander
greifen ergibt sich aber auch für den Fadenkeimigkeits-Abbau das 
Merkmal eines sich unter den gegebenen Standortsverhältnissen stei
gernden, fortschreitenden Leistungsverfalles, wie es der Definition des 
Abbaues nach K l a p p  entspricht.

Wie bereits betont wurde (W e n z 1 1950 a, Seite 339) soll die Bezeich
nung „Colletotrichum-Welkekrankheit“ mehr ein Symptom als die 
Ursache bezeichnen, da der mit dieser Krankheit vergesellschaftet auf
tretende Pilz C o ll e t o t r i c h u m  a t r a m e n t a r iu m  (B. e t  Br.) T a u b e n h., 
nur als Schwächeparasit gelten kann. Die Ursache der Krankheit 
wurde bisher in ungünstigen Bodenverhältnissen bzw. in Trockenheit 
und Hitze vermutet. Die ausgesprochene Abhängigkeit des Auftretens 
dieser Krankheit von den Boden- und Klimaverhältnissen, welche 
schon auf verhältnismäßig geringe Entfernungen von einigen Kilo
metern sehr beträchtliche Unterschiede im Welkeauftreten bedingen 
sowie die Erfahrungen über den günstigen Einfluß einer Strohbedeckung 
des Bodens, wurden als Hinweise auf eine direkte Wirksamkeit dieser 
Außenfaktoren angesehen.

Auf Grund der weitgehenden Ähnlichkeit der Krankheitssymptome 
sprach ( K o v a c h e w s k y  1954) die Vermutung aus, daß diese Welke
krankheit mit der aus Südosteuropa bekannten nicht-knollenübertrag
baren Stolbur-Virose identisch ist; dies soll noch für die Gegebenheiten 
des Kartoffelbaues in Österreich eingehend geprüft werden. Auch für 
den Fall, daß sich die von K o v a c h e w s k y  ausgesprochene Ansicht 
bestätigt, bleiben die erarbeiteten Erkenntnisse über die Abhängigkeit 
der Welkekrankheit von Anbauzeit und Rodetermin (noch unver
öffentlicht) sowie über die Möglichkeit einer Bekämpfung durch Stroh
abdeckung des Bodens nach dem Häufeln (W e n z 1 1953 a) aufrecht. 
Die als unmittelbar angesehene Auswirkung von Witterungs- und 
Bodenverhältnissen würde zu einer mittelbaren, über das übertragende 
Insekt bzw. über die Virusausbreitung und -auswirkung in der Pflanze.

E s  d a r f  e r w ä h n t  w e r d e n ,  d a ß  a u c h  i n  d e n  e i g e n e n  U n t e r s u c h u n g e n  

b e r e i t s  e i n z e l n e  E r g e b n i s s e  g e w o n n e n  w u r d e n ,  w e l c h e  a l s  H i n w e i s e  a u f  

e i n e  i n f e k t i ö s e  E r k r a n k u n g  g e w e r t e t  w e r d e n  k ö n n e n ,  a l s  d i r e k t e  A u s 

w i r k u n g e n  v o n  A u ß e n f a k t o r e n  w i e  B o d e n  u n d  W i t t e r u n g  a b e r  n u r  

s c h w e r  z u  d e u t e n  s in d .

D i e  E r k e n n t n i s s e  ü b e r  d a s  I n e i n a n d e r g r e i f e n  v o n  W e l k e k r a n k h e i t  

u n d  F a d e n k e i m i g k e i t ,  v o r  a l l e m  ü b e r  d i e  S t e i g e r u n g  d e s  W e l k e a u f 

t r e t e n s  d u r c h  d i e  f a d e n k e i m i g k e i t s b e d i n g t e  L ü c k i g k e i t  v o n  K a r t o f f e l 

b e s t ä n d e n  s in d  e i n s t w e i l e n  n u r  f ü r  d i e  in  d e n  T r o c k e n g e b i e t e n  im  

O s t e n  Ö s t e r r e i c h s  g e g e b e n e n  V e r h ä l t n i s s e  g ü l t i g ,  d o c h  d a r f  a n g e n o m 

m e n  w e r d e n ,  d a ß  z u m i n d e s t  in  d e n  k l i m a t i s c h  ä h n l i c h e n  a n g r e n z e n d e n
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G e b i e t e n  U n g a r n s  u n d  d e r  T s c h e c h o s l o w a k e i  d i e  g l e i c h e n  G e g e b e n 

h e i t e n  b e s t e h e n .

F ü r  d i e  ü b r i g e n  U r s a c h e n  v o n  F a d e n k e i m i g k e i t ,  z . B .  P u r p l e  t o p - w i l t  

in  N o r d a m e r i k a  u n d  S t o l b u r - Y i r o s e  in  S ü d o s t e u r o p a  i s t  e i n  s o l c h e s  

I n e i n a n d e r g r e i f e n  v o n  F a d e n k e i m i g k e i t  a l s  K r a n k h e i t s f o l g e  u n d  z u 

g l e i c h  a l s  U r s a c h e  e i n e s  v e r s t ä r k t e n  A u f t r e t e n s  d e r  z u g e h ö r i g e n  K r a n k 

h e i t s e r s c h e i n u n g ,  d i e  s e l b s t  w i e d e r  U r s a c h e  d e r  F a d e n k e i m i g k e i t  i s t ,  

—  s o w e i t  e i n s c h l ä g i g e  L i t e r a t u r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h t  —  b i s h e r  n i c h t  

n a c h g e w i e s e n .

Weitere Untersuchungen über die Auswirkung der Lückigkeit von
Kartoffelbeständen

Z u r  S i c h e r u n g  d e r  B e o b a c h t u n g e n  a u s  d e n  J a h r e n  1949 u n d  1950 ü b e r  

e i n  v e r s t ä r k t e s  A u f t r e t e n  d e r  W e l k e k r a n k h e i t  in  B e s t ä n d e n  e i n e r  

A n z a h l  S o r t e n ,  d i e  i n f o l g e  F a d e n k e i m i g k e i t  u n g l e i c h m ä ß i g  u n d  l ü c k i g  

a u f g i n g e n ,  u n d  d e r  p o s i t i v e n  E r g e b n i s s e  e i n e s  e i n s c h l ä g i g e n  S t a n d 

w e i t e n v e r s u c h e s  im  J a h r e  1951 w u r d e  im  J a h r e  1952 im  W e l k e k r a n k 

h e i t s g e b i e t  ( F u c h s e n b i g l ,  N . - ö . )  a u f  e i n e m  z u  V e r d i c h t u n g  n e i g e n d e n  

B o d e n  n e u e r l i c h  e in  s o l c h e r  V e r s u c h  d u r c h g e f ü h r t .  D i e s e  S t a n d w e i t e n 

v e r s u c h e  1952 w u r d e n  a u f  10 R e i h e n  b r e i t e n  ( =  6'25 M e t e r )  u n d  8  M e t e r  

l a n g e n  P a r z e l l e n  in  1 2 f a c h e r  W i e d e r h o l u n g  u n t e r  V e r w e n d u n g  d e r  in  

N i e d e r ö s t e r r e i c h  v i e l g e b a u t e n  S o r t e  A l l e r f r ü h e s t e  G e l b e  a n g e l e g t .

Der Anbau erfolgte aus äußeren Gründen jedoch verspätet (29. April 
1952) auf einem erst im Frühjahr geackerten, sehr schlecht vorberei
teten Boden. Dementsprechend war die Entwicklung der Stauden voll
kommen ungenügend und schwächlich. Auch der Normalbestand deckte 
bei weitem nicht den Boden. Bei Kontrolle des Welkeauftretens am
26. August 1952, das nur verhältnismäßig schwach war — es erinnerte 
an das geringe Welkevorkommen in Beständen aus fadenkeimigen 
Saatknollen — zeigte sich bei den Normal-Parzellen und den nur zu 
ein Drittel der Pflanzstellen bebauten Parzellen ungefähr der gleiche 
Anteil welkekranker Stauden: 1'63% bei Normalstand und 175% bei 
Drittelstand. Daneben wurden noch 1‘25% blattdürre Pflanzen in den 
Normalbeständen und 0‘63 % bei lückigem Anbau festgestellt.

E s  i s t  v e r s t ä n d l i c h ,  d a ß  s i c h  u n t e r  d i e s e n  n i c h t  d e n  d u r c h s c h n i t t 

l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  d e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  P r a x i s  e n t s p r e c h e n d e n  

G e g e b e n h e i t e n  e i n e r s e i t s  i n f o l g e  d e r  s c h w a c h e n  S t a u d e n e n t w i c k l u n g  

u n d  a n d e r s e i t s  i n f o l g e  d e s  F e h l e n s  e i n e s  a u s g e p r ä g t e n  U n t e r s c h i e d e s  

im  A u s m a ß  d e r  B o d e n a b d e c k u n g  b z w .  B o d e n b e s c h a t t u n g  k e i n  U n t e r 

s c h i e d  z e i g t e .

U m s 'o  k l a r e r  w a r e n  d i e  E r g e b n i s s e  a u s  d e n  J a h r e n  1953 u n d  1954, d i e  

e i n e  v o l l e  B e s t ä t i g u n g  d e r  R e s u l t a t e  d e s  J a h r e s  1951 b r a c h t e n .

V e r s u c h  1 9 5 3

Von 24 Parzellen mit je 360 Pflanzstellen Größe (62'5 X 40 cm Pflanz
weite) wurden zwölf normal bepflanzt, die anderen jedoch nur zu ein 
Drittel, indem von je 3 Pfianzstellen nur eine verwendet wurde.
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Nach üppiger Entwicklung der Kartoffeln infolge der feuchten 
Witterung des Frühsommers brachte die Trockenheit und Hitze des 
August und September ein beträchtliches Auftreten der W elke
krankheit.

T a b e l l e  1
Einfluß der Bestandesdichte auf die Welkekrankheit

Fuchsenbigl, Niederösterreich, 1953 und 1954 
Allerfrüheste Gelbe (Original)

Versuch 1953 (Anbau 16. April 1953)
Normaler V3 der Pflanz

Stand stellen bebaut
Anteil (Prozent) 

welkekranke Stauden 106 330
Ertrag relativ 100 41

(=  367 dz/ha)
Anteil (Gewichtsprozent)

gummiartig weicher Knollen 
gesamt 2‘49 6'22
über 5 cm 0'83 3T6
3 bis 5 cm 3‘06 lO’O?
2 bis 3 cm 9'86 17‘27

Versuch 1954 (Anbau 3. Mai 1954) 
Anteil (Prozent) 

welkekranke Stauden 
Original 11T 29'2
1. Nachbau 10T 23'9

Unterschiede zwischen normalem und Va-Stand hoch gesichert (P99%  
und höher).

Auf den vollständig bepflanzten Parzellen waren 10‘6% der Stauden 
welkekrank, auf den nur zu ein Drittel bepflanzten, also sehr stark 
lückigen Flächen, denen eine ausreichende Beschattung des Bodens 
mangelte, gab es aber 33‘0% welkekranke Stauden (Tabelle 1). Trotz 
der Bepflanzung nur eines Drittels der Pflanzstellen waren auf den 
lückigen Parzellen absolut mehr welkekranke Stauden festzustellen als 
auf den geschlossen bepflanzten.

Bei der Aberntung wurde innerhalb jeder Größengruppe (über 
5 cm, 3 bis 5 cm, 2 bis 3 cm) nach normal-turgeszenten und gummiartig
weichen Knollen unterschieden.

Setzt man den Ertrag der normal bepflanzten Parzellen gleich 100, 
so brachten die nur zu ein Drittel bepflanzten Lückigkeitsparzellen 
41% der Ernte der Normalparzellen. Obwohl nur ein Drittel der 
Stauden vorhanden waren, erreichte also der Ertrag mehr als vier
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Zehntel des Vollertrages, eine Folge der besseren Frühentwicklung 
infolge des größeren Standraumes.

Von der Ernte der Normal-Parzellen waren 2'5% der Knollen gummi
artig-weich, von der Ernte der Lückigkeits-Parzellen fast das dreifache.

Der Unterschied im Anteil weicher Kartoffeln bei verschiedener 
Bepflanzungsdichte kommt bei den großen Knollen am stärksten zum 
Ausdruck (Tabelle 1).

Versuche 1954
Von 36 Parzellen zu 201 Pflanzstellen wurde je die Hälfte normal 

bzw. nur an jeder dritten Pflanzstelle bebaut.
Der Unterschied im Welkekrankheits-Befall unterschiedlich dicht 

bepflanzter Parzellen war ungefähr der gleiche wie in den Versuchen 
des Jahres 1953 (Tabelle 1). Bemerkenswert ist, daß mit Originalsaatgut 
der Krankheitsbefall etwas höher war als mit dem ersten örtlichen 
Nachbau, der mehr Pflanzen mit Befall durch die üblichen knollen- 
übertragbaren Viren enthielt. Dies bestätigt ältere einschlägige Ergeb
nisse (W e n z 1 1953); der Unterschied war allerdings nur bei den zu 
ein Drittel bepflanzten Parzellen ausreichend gesichert (P>95% ). 
Original- und Nachbausaatgut waren in jeder einzelnen Parzelle 
reihenweise abwechselnd nebeneinander gebaut.

S i m o n  hatte vorerst (1933) die gegenteilige Ansicht vertreten und 
angegeben, daß viruskranke Stauden stärker von Welke betroffen 
waren. 1947 berichtet jedoch dieser Autor — allerdings ohne Zahlen
material beizubringen — daß viruskranke Stauden weniger häufig 
erkrankt waren, wie es auch in den eigenen Untersuchungen fest
gestellt wurde.

Mit diesen besonders klaren Ergebnissen eines vierten und fünften 
Versuchsjahres ist die Förderung der Welkekrankheit durch einen 
lückigen Stand, wie er durch das Auftreten der Fadenkeimigkeit ver
ursacht wird, wohl eindeutig erwiesen.

Daß die Zunahme der Häufigkeit der Welkekrankheit selbst aber 
wieder ein gesteigertes Auftreten der Fadenkeimigkeit bedingt, steht 
bereits fest (W e n z 1 1951). Damit ist auch der fortschreitende
Charakter des mit Welkekrankheit und Fadenkeimigkeit verbundenen 
Leistungsverfalles aufgezeigt — auch wenn man berücksichtigt, daß 
Stauden aus fädigen Saatknollen infolge der langsamen Entwicklung 
und des späten Reifens weniger von Welkekrankheit betroffen werden 
als normalentwickelte Pflanzen.

Es muß vorläufig als offen gelten, wodurch das gesteigerte Auftreten 
der Welkekrankheit und damit auch der Fadenkeimigkeit bei lückigem 
Stand der Kartoffeln bedingt ist. Vom Standpunkt einer ökologischen 
Erklärung kann man auf die stärkere Erhitzung des Bodens und die 
mangelnde Schattengare bei starker Lückigkeit verweisen, die zn ver
stärkter Verkrustung bzw. Bodenverdichtung führt, was durch die 
Auswirkung einer Abdeckung des Bodens mit Stroh gestützt wird: Die
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günstigen einschlägigen Ergebnisse aus den Jahren 1951 und 1952 
(W e n z 1 1953 a) konnten in weiteren Versuchen (1953), über welche 
im folgenden berichtet wird, bestätigt werden.*) Durch die Stroh
bedeckung wird nicht nur die Bodenfeuchtigkeit wesentlich besser 
erhalten bzw. der Pflanze verfügbar gemacht, sondern auch die Boden
struktur erfährt eine deutliche Verbesserung, wie an der lockeren 
Beschaffenheit leicht zu erkennen ist.

Strohbedeckung des Bodens zur Verminderung der Welkekrankheit
Der Versuch 1953 wurde in Fuchsenbigl auf einem schweren, zu Ver

dichtung neigenden Boden in 11 facher Wiederholung angelegt, mit 
Einzelparzellen von 14 Reihen Breite (875 Meter) und 11 Meter Länge.

Die Strohausbringung am 25. Juni 1953 erfolgte unmittelbar nach 
dem Anhäufeln, das allerdings etwas verspätet durchgeführt worden 
war; es wurden etwa 200 Kilogramm zweijähriges Stroh je  100 m2 ver
wendet.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 wiedergegeben:
T a b e l l e  2

Strohbedeckungsversuch
Fuchsenbigl, Niederösterreich, 1953 

Allerfrüheste Gelbe (Original)
Ohne Stroh- Mit Stroh- P (%) 

bedeckung
Anteil (Prozent)

welkekranker Stauden 4'50 0'97
Gesamtertrag (relativ) 100 11T6

(=  24T5 dz/ha)
Ertrag normal-turgeszente

Knollen über 3 cm 100 1143
(= 216'6 dz/ha)

Gewichtsprozent weiche Knollen:
gesamt 2'54 056
über 5 cm 105 075
3 bis 5 cm 2'55 063
2 bis 3 cm 9'02 278

Anteil (Prozent) Fadenkeimer (1954) 
bei den 3 bis 5 cm großen normal- 
turgeszenten Knollen 
(600 bis 700 je Parzelle) 30‘2

9 9 9

26'2 99—99'9%
(chi2 korrig. 

= 27'9)
Es darf angenommen werden, daß die beträchtliche Verminderung 

des Welkeauftretens als Auswirkung der Strohabdeckung bei früh-

*) Kruzilin (nach Blattny und Mitarbeiter, 1954) empfiehlt das Mul
chen allerdings auch zur Bekämpfung der Stolburvirose.
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zeitigerer Durchführung infolge besserer Bewahrung der Bodenfeuch
tigkeit noch ausgeprägter ausgefallen wäre.

Der Gesamtertrag wurde durch die Strohbedeckung um H‘6%, der 
Ertrag an gesunden Knollen über 3 cm Größe aber um 14'3% erhöht. 
Der Gewichtsanteil kleiner Knollen (unter 3 cm) wurde durch die 
Strohbedeckung von 8'6% auf 6'4% vermindert; die Strohabdeckung 
wirkt sich somit nicht nur durch eine Verminderung des Anteils welke
kranker Stauden und in einer Erhöhung des Gesamtertrages sondern 
insbesondere auch in einer Erhöhung des Anteils brauchbarer 
Ware aus.

%

a>
.o
Qj
*

o

o

3

2
o

o
o

QO

o

1
o

* * . welkekranke Stauden
____________i____________ i____________ i____________ i____________ i____________ i_________1 2  3 4 5 6 %

Abb. 1. Zusammenhang zwischen Anteil welkekranker Stauden und 
gummiartig-weicher Knollen, 

o =  Parzellen ohne Strohbedeckung 
* =  Parzellen mit Strohbedeckung.

Abbildung 1 zeigt für die einzelnen Parzellen des Strohabdeckver- 
suches die klaren Zusammenhänge zwischen Gewichtsanteil gummi- 
artig-weicher Knollen und dem Prozentsatz welkekranker Pflanzen, 
auf die übrigens bereits früher hingewiesen wurde (W e n z l  1950 a). 
Der Korrelationskoeffizient von 0'83 ist Ausdruck dieser engen
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Zusammenhänge. Bei den einzelnen welkekranken Stauden bestehen 
allerdings große Unterschiede; zum Teil wurden alle Knollen durch 
Wasserentzug weich, teils aber nur ein sehr geringer Anteil — je  nach 
dem Stadium, in welchem die Krankheit auftrat.

Von jeder Parzelle wurden etwa 600 bis 700 normal-turgeszente 
Kartoffeln von Saatknollengröße aufbewahrt und im Frühjahr 1954 auf 
das Keimverhalten geprüft: Während von den Stroh-Parzellen 26'2% 
der Knollen fädig oder sehr schwächlich keimten, waren es bei den 
Normal-Parzellen 30'2%. Der Unterschied im Anteil fädig keimender 
Knollen ist verhältnismäßig gering. Bei Beurteilung dieses Unter
schiedes ist jedoch zu berücksichtigen, daß nicht nur die infolge der 
Welkekrankheit gummiartig-weichen Knollen, welche zum allergrößten 
Teil fädig keimen, ausgeschaltet waren, sondern auch die zahlreichen 
kleinen Knollen, die gleichfalls zu einem überdurchschnittlich hohen 
Anteil fadenkeimig sind und die beide in den nicht mit Stroh abge
deckten Parzellen einen höheren Anteil ausmachten als in den Stroh- 
Parzellen.

Der Einfluß der Standweite auf die Ausbreitung knollenübertragbarer
Viruskrankheiten

Die Steigerung von Welkekrankheit und Fadenkeimigkeit in lückigen 
Beständen kann nicht als Beweis für eine direkte ökologische Verur
sachung herangezogen werden, da die im folgenden zusammengestellten 
Erfahrungen über eine Begünstigung der Ausbreitung knollenübertrag
barer Viruskrankheiten der Kartoffel ebenso wie die gleichartigen, 
noch eindeutigeren Ergebnisse über eine Begünstigung der Vergil- 
bungskrankheit der Rübe durch einen lockeren Stand (S t e u d e 1 und 
H e i l i g  1954) darauf hinweisen, daß ähnliche Verhältnisse auch bei 
einer nicht-knollenübertragbaren Virose der Kartoffel vorliegen könn
ten.

K l a p p  (1950) stellt für die Abbaukrankheiten der Kartoffel zusam
menfassend fest: „Eine alte Erfahrung zeigt ferner, daß große Stand
räume mit üppiger, langlebiger Staudenentwicklung den Abbau fördern, 
enger Standraum der Stauden ihn einschränkt.“ Auch R o z a 1 i n (nach 
S c h u s t e r  1953) berichtet über ähnliche Erfahrungen aus der UdSSR.

Nach unseren bisherigen Kenntnissen können dabei die folgenden 
Momente wirksam sein:

1. Bei gleicher Zahl von Infektionsträgern ist die Wahrscheinlichkeit 
einer Infektion bei einer kleineren Pflanzenzahl pro Flächeneinheit 
höher als bei einer größeren Zahl.

2. Kartoffelstauden mit großem Standraum reifen später ab als Stau
den mit kleinerem Standraum. Im ersteren Fall tritt daher die Ver
minderung der Vermehrungs- und Ausbreitungsgeschwindigkeit der 
Viren, die zusammenfassend als Altersresistenz bezeichnet wird, später 
ein, die Wahrscheinlichkeit der Verseuchung eines höheren Anteils 
der Tochterknollen in der Erde ist daher gegeben.
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3. Lückigkeit von Beständen könnte auch bei Kartoffeln als Aus
wirkung der Farbkontraste (grünes Laub — braune Erde) im Sinne 
ähnlicher Erfahrungen bei der Ausbreitung der Vergilbungskrankheit 
der Rübe auf die Überträger (geflügelte Blattläuse) besonders attraktiv 
wirken. Andererseits ist es nicht ausgeschlossen, daß Nachbarinfektio
nen, die durch ungeflügelte Blattläuse Zustandekommen sowie Erkran
kungen durch das nur mechanisch übertragbare X-Virus bei dichtem 
Stand gefördert werden.

Im einzelnen sei auf folgende Angaben aus dem Schrifttum über 
Bestandesdichte und Viruskrankheiten verwiesen:

S c h ä n d e r  (1925) meinte, daß ein enger Stand sich nur insoferne 
auswirke, daß die zwischen den gesunden Stauden stehenden kranken 
nicht zur vollen Entwicklung gelangen könnten. W e l l e n s i e k  (1932) 
berichtet, daß sich in Versuchen mit 30, 60, 90 und 120 cm Reihen
abstand die Viruskrankheiten (Blattroll) mit steigendem Standraum 
der Pflanzen stärker vermehrten und erklärt dies durch einen stärkeren 
Blattlausbefall der bei größerer Reihenweite besser entwickelten 
Stauden. S c h n e i d e r  (1932) stellte in Versuchen mit Abständen in 
der Reihe von 30, 40, 60 und 80 cm eine eindeutige Steigerung der 
Abbaukrankheiten mit vergrößertem Standraum fest, und zwar sowohl 
für Blattroll- als auch für Mosaik- und für Kräuselkrankheit. In den 
Versuchen von D o n c a s t e r  u n d  G r e g o r y  (1948) war dagegen der 
Einfluß der Standweite (23 und 46 cm) auf den Gesundheitszustand des 
Saatgutes nur verhältnismäßig wenig ausgeprägt, doch deutet sich auch 
hier ein etwas geringerer Blattrollbefall bei engerem Stand an. Eine 
neuere schwedische Mitteilung (E in i 1 s s o n 1953) berichtet über
raschenderweise von einer geringeren Ausbreitung des Y-Virus bei 
lückigem Stand.

Insgesamt ist aber festzustellen, daß in vielen zusammenfassenden 
Darstellungen über Bekämpfung der Viruskrankheiten der Kartoffel 
die Bedeutung der Bestandesdichte überhaupt nicht berücksichtigt wird.

Der Fadenkeimigkeits-Abbau
Mit dem Ausdruck „Fadenkeimigkeits-Abbau“ soll keineswegs be

hauptet oder auch nur angedeutet werden, daß jedes Auftreten der 
Fadenkeimigkeit bzw. der damit verwandten Schwachtriebigkeit das 
Bestehen eines fortschreitenden Leistungsverfalles bedeutet.

Fadenkeimigkeit ist nur dann ein Glied eines fortschreitenden Lei
stungsverfalles, wenn der durch die Fadenkeimigkeit bedingte lückige 
Bestand jene Erkrankung fördert oder begünstigt, welche selbst wieder 
Fadenkeimigkeit zur Folge hat.

Der Einfluß der Fadenkeimigkeit auf die Welkekrankheit hängt 
weitestgehend von den Außenverhältnissen ab: Nur unter jenen Be
dingungen, die eine Auswirkung der Lückigkeit ermöglichen, ist auch 
mit einem fortschreitenden Leistungsverfall, einem Fadenkeimigkeits- 
Abbau zu rechnen, im allgemeinen also nur in jenen Gebieten, in wel-
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dien die Fadenkeimigkeit in praktisch bedeutsamem Ausmaß auftritt. 
Auf Grund der bisherigen Erfahrungen steht fest, daß die Wirksamkeit 
des Fadenkeimigkeits-Abbaues örtlich wesentlich enger begrenzt ist 
als die der knollenübertragbaren Viruskrankheiten.

Durch die Möglichkeit der Erkennung der Fadenkeimigkeit, wenn 
schon nicht an der ungekeimten so doch an der gekeimten Knolle, ist 
gegenüber den knollenübertragbaren Viruskrankheiten auch eine 
praktisch brauchbare einfache Möglichkeit der Bekämpfung bzw. Aus
schaltung dieser Art fortschreitenden Leistungsverfalles durch ein 
Sortieren der gekeimten Knollen vor dem Anbau gegeben.

Es darf übrigens in diesem Zusammenhang darauf verwiesen werden, 
daß Fadenkeimigkeit zweifellos auch auf den Abbau durch knollenüber
tragbare Virosen von großem Einfluß ist, da nach allen Erkenntnissen 
es zumindest als sehr wahrscheinlich gelten muß, daß in lückigen Be
ständen auch die Gefährdung durch knollenübertragbare Viruskrank
heiten verstärkt ist.

Zusammenfassung
1. Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse muß angenommen werden, 

daß der Kartoffelabbau auf zwei grundverschiedene Arten Zustande
kommen kann:

a) Durch knollenübertragbare Viruskrankheiten.
b) Durch Fadenkeimigkeits-Abbau, bei welchem eine gesteigerte 

Fadenkeimigkeit als Folge der Welkekrankheit selbst wieder als 
Ursache eines stärkeren Welke-Auftretens wirkt.

Es ist zu klären, ob die Ursache der Welkekrankheit ökologischer 
Natur ist — unter Mitwirkung von Colletotrichum atramentarium als 
Schwächeparasiten — oder ob es sich um die Auswirkung einer Infek
tion durch das Stolbur-Virus handelt.

2. Es werden neue Untersuchungsergebnisse über die Steigerung der 
Welkekrankheit durch Lückigkeit des Bestandes und die Verminderung 
dieser Krankheit durch Strohbedeckung des Bodens mitgeteilt.

Summary
1. According to our present experiences we must assume that the 

deterioration of potatoes can be caused by two different factors:
a) by virus diseases transmissible by tubers, and
b) by deterioration by spindle sprouting which gives rise to a greater 

incidence of the Colletotrichum-wilt disease and in consequence to 
increased spindle sprouting.

2. Recent results of investigations referring to the increase of wilt 
disease by incomplete stands of the potato crops and to its decrease by 
straw mulch are being communicated.

3. The question has to be cleared up whether the wilt disease is 
caused by ecological factors, assisted by C o ll e t o t r i c h u m  a t r a m e n t a r iu m  
as weakness parasite, or by an infection with the stolbur virus.
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Referate
Mc Cubbin (W. A.): The Plant Quarantine Problem. (Das Pflanzenqua

rantäneproblem). Ann. Crypt. Pbytopath. 11, 1954. 255 Seiten. E. Munks- 
gaard, Kopenhagen.

In diesem Buch hat ein langjähriger Mitarbeiter des Pflanzenquaran
tänedienstes der Vereinigten Staaten von Nordamerika versucht, eine 
zusammenfassende Darstellung des Pflanzenquarantäneproblems zu 
geben, „eine allgemeine Übersicht über seine biologische, gesetzliche, ver
waltungstechnische und öffentlich-rechtliche Seite unter besonderer 
Berücksichtigung der Verhältnisse in den Vereinigten Staaten“. Der zu
letzt genannte Hinweis bedeutet keine Einschränkung, da den meisten 
an lokalen Beispielen erörterten Tatsachen allgemeine Bedeutung zu
kommt. Entsprechend ihrem im Untertitel gezeichneten Rahmen bespre
chen die einzelnen Kapitel nach einer kurzen Einführung die biologi
schen Grundlagen der Pflanzenquarantäne, soziale und wirtschaftliche 
Erwägungen und gesetzliche und administrative Maßnahmen. Aus den 
biologischen Gegebenheiten resultieren vier Hauptarbeitsrichtungen: 
Erforschung der Natur der Parasiten, Schaffung eines Kontrollsystems 
über alle Einfuhrstellen, Einrichtung eines Überwachungsdienstes zur 
rechtzeitigen Erkennung eingeschleppter Krankheits- oder Schädlings
herde und schließlich Aufbau einer staatlichen Organisation zur schlag
kräftigen Bekämpfung der Seuchenherde. Von großer praktischer Bedeu
tung sind die Rentabilitäts- und die Kostenfrage, wovon erstere durch
aus positiv gesehen wird. Für die nordamerikanischen Verhältnisse ist 
für 25 Kulturpflanzen eine wirksame Quarantäne dringend erforderlich 
und für weitere 80 Pflanzenarten eine solche sehr wünschenswert. Die 
Quarantäne hat auch für die Forstkulturen Bedeutung. Ein weiteres Pro
blem sind exotische und sonstige spezielle Importe. An Hand der Kar
toffelälchenfrage vermittelt uns der Autor im Rahmen eines einzelnen 
Beispiels einen Einblick in die Werkstatt der Pflanzenquarantäne und 
beweist damit die Möglichkeit, diesen schwer bekämpfbaren Schädling 
durch geeignete Quarantänemaßnahmen zu lokalisieren. Einem kurzen 
Ausblick über die Weltlage auf dem Gebiete der Pflanzenquarantäne 
folgt schließlich eine historische Überschau über die bisher phytosanitär 
bedeutendsten Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschädlinge, wobei Kar
dinalproblemen, wie Puccinia graminis, Endothia parasitica, Ceratosto- 
mella ulmi, Spongospora subterranea, Synchytrium endobioticum u. a. 
noch eine Liste verschiedener anderer Krankheiten und Schädlinge, wie 
Ditylenchus destructor, Meloidogyne spp., Corynebacterium sepedoni- 
cum, Chalara quercina u. a. vorangestellt wird, die ebenfalls gelegent
lich Bedeutung erlangten. O. Böhm

Moore (W. C .): Principles underlying plant import and export regu- 
lations. (Uber die Prinzipien zur Erstellung von Pflanzenverkehrsver
ordnungen.) — Plant Pafhol. 1, 1852, 15.

Es ist bekannt, wie gefährlich verschleppte Pflanzenkrankheiten und 
Pflanzenschädlinge in ihrer neuen Heimat werden können, während sie 
in dem Land, in dem sie ursprünglich beheimatet waren, oft kaum 
besondere Bedeutung besitzen. Die Ausbreitung kann, wie beispiels
weise bei Insekten und Pilzsporen, durch Luftbewegungen, aber auch 
durch die Einfuhr von infiziertem Pflanzenmaterial erfolgen. Es wurden 
daher von den einzelnen Staaten besondere Verordnungen bzw. Quaran
tänemaßnahmen für die Einfuhr von Pflanzenmaterial zum Schutze 
gegen die Einschleppung von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen 
erlassen. Nach der im November 1951 abgeschlossenen Internationalen
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P f l a n z e n s c h u t z k o n v e n t i o n  s t e h t  a n  e r s t e r  S t e l l e  d i e  V e r h ü t u n g  d e r  
A u s f u h r  v o n  g e f ä h r l i c h e n  I n s e k t e n ,  P i l z e n  o d e r  a n d e r e n  K r a n k h e i t s 
e r r e g e r n .  D i e s  s e t z t  d a s  B e s t e h e n  e i n e s  e n t s p r e c h e n d  g e s c h u l t e n  u n d  
e i n s a t z b e r e i t e n  P f l a n z e n s c h u t z d i e n s t e s  im  E x p o r t l a n d  v o r a u s .  D a s  
I m p o r t l a n d  p r ü f t  s o d a n n  d i e  R i c h t i g k e i t  d e r  d ie  S e n d u n g  b e g l e i t e n d e n  
Z e u g n i s s e  a n  H a n d  d e s  e i n g e f ü h r t e n  P f l a n z e n m a t e r i a l s .  A ls  d r i t t e s  
w i c h t i g e s  P r i n z i p  w i r d  d i e  N o t w e n d i g k e i t  d e r  E i n f ü h r u n g  p r a k t i s c h  
u n d  a l l g e m e i n  d u r c h f ü h r b a r e r  M a ß n a h m e n  e r ö r t e r t .  P f l a n z e n v e r k e h r s 
b e s c h r ä n k u n g e n  v e r m ö g e n  b e k a n n t l i c h  n i e m a l s  v o l l s t ä n d i g  d i e  V e r 
s c h l e p p u n g  v o n  P f l a n z e n k r a n k h e i t e n  u n d  S c h ä d l i n g e n  z u  v e r h i n d e r n .  
D e r  W e r t  d e r  P f l a n z e n s c h u t z z e u g n i s s e  l i e g t  o f t  n i c h t  s o  s e h r  im  a b s o 
l u t e n  F e r n h a l t e n  e i n e r  b e s t i m m t e n  K r a n k h e i t  o d e r  e i n e s  S c h ä d l i n g s ,  
s o n d e r n  v i e l m e h r  in  d e r  V e r h i n d e r u n g  s e i n e r  d a u e r n d e n  E i n s c h l e p 
p u n g  in  g r ö ß e r e n  M e n g e n .  P f l a n z e n s c h u t z z e u g n i s s e  s in d  d a h e r  
n u r  e i n e  „ n ü t z l i c h e  K o m p r o m i ß l ö s u n g “ D i e  B e u r t e i l u n g  d e r  V e r m e h 
r u n g s k r a f t  e i n e s  O r g a n i s m u s  u n t e r  d e n  in  e i n e m  b e s t i m m t e n  L a n d e  
g e g e b e n e n  V o r a u s s e t z u n g e n  i s t  e b e n f a l l s  e i n e  s c h w i e r i g e  A n g e l e g e n 
h e i t .  U n t e r  d e m  G e s i c h t s p u n k t  i n t e r n a t i o n a l e r  V e r a n t w o r t u n g  m ü s s e n  
d ie  I m p o r t b e s t i m m u n g e n  m ö g l i c h s t  e i n h e i t l i c h  u n d  a u f  w i s s e n s c h a f t 
l i c h e r  B a s i s  e r s t e l l t  w e r d e n .  B e i  d e r  A u s s t e l l u n g  e i n e s  a l l g e m e i n e n  
p h y t o s a n i t ä r e n  Z e u g n i s s e s  m ü s s e n  u n b e d i n g t  d i e  b e s o n d e r e n  V e r h ä l t 
n i s s e  d e s  I m p o r t l a n d e s  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n .  D i e  E i n f u h r v e r o r d n u n 
g e n  s in d  u n t e r  s t r e n g e r  B e u r t e i l u n g  d e r  b i o l o g i s c h e n  E r f o r d e r n i s s e  zu  
e r l a s s e n .  W e n n  b e i s p i e l s w e i s e  d ie  E i n s c h l e p p u n g  e i n e s  S c h ä d l i n g s  a u s  
v e r s c h i e d e n e n  L ä n d e r n  n u r  z u  b e s t i m m t e n  a b e r  v e r s c h i e d e n e n  Z e i t e n  
d e s  J a h r e s  m ö g l i c h  i s t  ( K i r s c h f l i e g e  n a c h  E n g l a n d ! ) ,  w e r d e n  d i e  V e r 
o r d n u n g e n  f ü r  d i e  e i n z e l n e n  L ä n d e r  v e r s c h i e d e n ,  j e w e i l s  d e r  N o t w e n 
d i g k e i t  g e m ä ß ,  e r s t e l l t .  D i e  e i n z e l n e n  P u n k t e  e i n e r  P f l a n z e n v e r k e h r s 
v e r o r d n u n g  s in d  g e n a u  z u  p r ä z i s i e r e n .  W i r d  z . B .  f ü r  e in  b e s t i m m t e s  
z u r  E i n f u h r  z u g e l a s s e n e s  P f l a n z e n m a t e r i a l  v e r l a n g t ,  d a ß  e s  a u f  e i n e m  
v o n  K a r t o f f e l n e m a t o d e n  f r e i e m  B o d e n  g e w a c h s e n  s e i ,  m ü ß t e  d a b e i  d ie  
T a t s a c h e  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n ,  d a ß  k e i n e  d e r  ü b l i c h e n  U n t e r s u c h u n g s 
m e t h o d e n  e i n  v ö l l i g e s  F r e i s e i n  d e s  B o d e n s  v o n  N e m a t o d e n z y s t e n  g a r a n 
t i e r e n  k a n n .  V e r f a s s e r  s c h l ä g t  a b s c h l i e ß e n d  d ie  S c h a f f u n g  e i n e s  i n t e r 
n a t i o n a l e n  K o d e x  v o r ,  d e r ,  g e g r ü n d e t  a u f  w i s s e n s c h a f t l i c h e  P r i n z i p i e n ,  
d ie  U m s t ä n d e  f e s t z u l e g e n  h ä t t e ,  u n t e r  d e n e n  s p e z i e l l e  E i n f u h r b e s c h r ä n 
k u n g e n  w ü n s c h e n s w e r t  u n d  n ö t i g  e r s c h e i n e n .  O . B ö h m

Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomo
logie e. V. auf der zwölften Mitgliederversammlung zu Frankfurt a. M.
vom 27. bis 29. Oktober 1952. Herausgegeben von H. W. Frickhinger und
G . Becker. 79 Abbildungen, 203 Seiten. Verlag Paul Parey, Berlin, 1954.

D i e  e i n f ü h r e n d e n  W o r t e  v o n  W . Z w ö l f e r  g i p f e l t e n  in  d e m  A p p e l l ,  d e r  
a n g e w a n d t e n  E n t o m o l o g i e  d u r c h  E r h ö h u n g  d e r  f i n a n z i e l l e n  Z u w e n d u n 
g e n  u n d  i n t e n s i v e r e  A u s b i l d u n g  d e s  N a c h w u c h s e s  a u c h  in  D e u t s c h l a n d  
j e n e  F ö r d e r u n g  z u t e i l  w e r d e n  z u  l a s s e n ,  d ie  d ie s e s  w i c h t i g e  S a c h g e b i e t  
s e lb s t  in  r e l a t i v  k l e i n e n  S t a a t e n  g e n ie ß t .

D i e  l a n g e  R e ih e  v o n  F a c h v o r t r ä g e n  e r ö f f n e t e  H . D r e e s  m i t  A u s f ü h 
r u n g e n  ü b e r  „ I n t e r n a t i o n a l e  M a ß n a h m e n  z u r  B e k ä m p 
f u n g  d e s  K a r t o f f e l k ä f e r  s “ . D i e  E i n r i c h t u n g  e in e s  K a r t o f f e l 
k ä f e r a b w e h r d i e n s t e s  in  D e u t s c h l a n d  im  J a h r e  1936 b a h n t e  e in e  z w i s c h e n 
s t a a t l i c h e  Z u s a m m e n a r b e i t  a n ,  d ie  n a c h  e in e r  z e i t b e d i n g t e n  U n t e r b r e 
c h u n g  1947 z u r  G r ü n d u n g  e in e s  I n t e r n a t i o n a l e n  K a r t o f f e l k ä f e r - K o m i 
t e e s  u n d  s c h l i e ß l i c h  1951 z u m  A u f b a u  e i n e r  e u r o p ä i s c h e n  P f l a n z e n -  
s c h u t z o r g a n i s a t i o n  f ü h r t e .

D e n  A u s f ü h r u n g e n  E .  S c h i m i t s c h e k s  „ Ü b e r  d e n  a m e r i k a n i 
s c h e n  W e b e b ä r  H y p h a n t r i a  c u n e a  D r u r y “ s e ie n  d ie  fo l-
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senden Details entnommen. In Europa ist die Eizahl des Falters wesent
lich größer als in seiner nordamerikanischen Heimat und das Klima 
im Osten von Österreich, in Ungarn und Jugoslawien für ihn optimal. 
Um die tierischen Parasiten des Weißen Bärenspinners zu fördern, wurde 
im Burgenland und in Niederösterreich verfügt, die im H. cunea-Ver- 
breitungsgebiet auftretenden Forstschädlinge als Wirte dieser Parasiten 
weitgehend zu schonen. Hinweise auf die wirtschaftliche Bedeutung des 
Webebären leiten über zur Besprechung seiner Bekämpfung. Der Vor
tragende rechnet mit einer weiteren Ausbreitung des Schädlings und sei
ner Eingliederung in die europäische Fauna.

Über die „ V e r b r e i t u n g  d e r  S a n  J o s e - S c h i l d l a u s  in 
D e u t s c h l a n d “ referierte H. Thiem. Erwähnenswert erscheint 1. die 
weiträumige Ausbreitung und 2. die meist sehr späte Entdeckung die
ses Großschädlings. Die Verlangsamung der Ausbreitung wird als Erfolg 
von Kontroll- und Bekämpfungsmaßnahmen angesehen. Die Möglichkei
ten einer Anwendung von Insektiziden gegen die Schildlaus im Sommer 
werden ausführlich diskutiert und positiv beurteilt. Weniger günstige 
Erfolgsaussichten werden dem Einsatz von Parasiten und der Züchtung 
resistenter Obstsorten zugebilligt.

W. Kruel befaßte sich mit dem A u f t r e t e n  u n d  d e r  B e k ä m p 
f u n g  d e r  D o u g l a s i e n w o l l a u s ,  Giletteella cooleyi (Gill.), in 
d e r  DDR .  Die Wollaus ist in den letzten 25 Jahren in Mitteleuropa 
rasch nach Osten vorgedrungen und pflanzt sich nun unter Einbezie
hung dreier Stechfichtenarten amerikanischer Herkunft auch holozy- 
klisch fort. Bei Hamburg wird auch Rotfichte befallen. Bei Douglasie 
gibt es derzeit höchstens eine Teilresistenz gegen die Wollaus; tierische 
Feinde des Schädlings kommen nicht wesentlich zur Geltung, dessen Mas
senentwicklung jedoch durch die Witterung beträchtlich beeinflußt wird. 
Als Bekämpfungsmittel haben sich Nikotin-, DDT-, Hexa- und Phos
phorsäureesterpräparate bewährt.

D ie  E i n s c h l e p p u n g  v o n  V o r r a t s s c h ä d l i n g e n  i n  
D e u t s c h l a n d  würde nach F. Zacher durch die Verhältnisse der 
ersten Nachkriegszeit $ehr gefördert. Zwischen 1949 und 1952 waren nur 
20—40% des Importgetreicles befallsfrei. Der Vortragende schätzt den 
Schaden nach Ablauf eines Lageriahres auf 160 Millionen DM. Die wei
teren Ausführungen galten Schädlingen in Hülsenfrüchten und anderen 
Produkten. Eine allgemeine Quarantäne wird nicht für erfolgverspre
chend gehalten, die Überwachung sollte nur auf die Einfuhr von Mas
sengütern beschränkt werden.

H. Weidner gab einen Überblick über A u f t r e t e n  u n d  B e k ä m p 
f u n g  d e r  B o d e n t e r m i t e  R e t i c u l i t e r m e s  f l a v i p e s  in 
H a m b u r g ,  einer im Osten der USA beheimateten Art, die vermutlich 
mit Schiffsballastholz in die deutsche Hafenstadt eingeschleppt worden 
ist. Sie wurde in Hamburg erstmalig 1957 festgestellt und hat sich dort in 
verbautem Holz vermehrt, sich also an das örtliche Klima angepaßt. 
Die Bekämpfung erfolgte durch Verbrennen des befallenen Holzes und 
seinen Ersatz durch ungefährdete Baustoffe. Es ergibt sich die Notwen
digkeit einer Verschärfung der Einfuhrkontrollen auf Vorratsschädlinge.

Das gegenwärtige V o r k o m m e n  f r e m d l ä n d i s c h e r  F a u n e  n- 
e l e m e n t e  i n d e u t s c h e n  G e w ä c h s h ä u s e r n  und Erfahrun
gen über deren Bekämpfung hatte sich H. P. Plate als Thema gewählt. 
Aus der Fülle der in Betracht kommenden Tiere erwähnte der Vortra
gende den Gladiolenblasen fuß, einige Blattlausarten, den Fliederknos
penrüßler, die Veilchenblattrollmücke, die Chrysanthemengallmücke 
sowie einige Nackt- und Gehäuseschnecken. Vorkommen, Lebensweise, 
Bedeutung und Bekämpfung der angeführten Arten werden erörtert.
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Eine Diapositiv-Vorführung von G. Krause — S c h ä d l i n g e  a u f  
i m p o r t i e r t e m  O b s t  — beschloß die Darlegungen zum Rahmen
thema „Einschleppung ausländischer Schädlinge“. Die folgenden Vor
träge betrafen meist andere Probleme der angewandten Entomologie.

B e o b a c h t u n g e n  a n  d e r  p u p i p a r e n  D i p t e r e  C r a t a e -  
r i n a  p a l l i d a ,  der Mauerseglerlausfliege, teilte H. Kemper mit. Dieses 
Insekt ist nicht nur als wichtigster Feind des Mauerseglers, sondern auch 
als Lüstling in Wohnräumen von Bedeutung; den Untersuchungen über 
Entwicklung und Vermehrung der Fliege begegnet daher auch prakti
sches Interesse.

G. Becker gab eine Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  R ä u b e r  u n d  P a r a 
s i t e n  de s  H a u s b o c k k ä f e r s  u n d  d e r  A n o b i e n ,  speziell 
A. punctatum. Besonders auf die Lebensweise und Umweltabhängigkeit 
der wichtigeren parasitierenden Hymenopteren wird eingegangen. Die 
natürlichen Feinde der Holzschädlinge in Gebäuden sind jedoch nicht 
imstande, eine stärkere Holzzerstörung zu verhindern, daher verspricht 
auch ihr recht komplizierter planmäßiger Einsatz keine Verhütung von 
Bauschäden.

Die Frage, ob s i c h  d i e  Z u n a h m e  e i n e s  B e f a l l e s  v o n  V o r 
r a t s s c h ä d l i n g e n  b e r e c h n e n  l ä ß t ,  erörterte W. Ganter an 
Hand der Methoden von Gray und Andersen. Da derartige Berechnun
gen, denen bestenfalls der Genauigkeitsgrad von Schätzungen zukommt, 
an eine möglichst genaue Ermittlung des Anfangsbefalles gebunden sind, 
kommt dieser besondere Bedeutung zu.

Die Aufzeichnungen der Berliner Feuerwehren über E i n s ä t z e  z u r  
B e s e i t i g u n g  v o n  B i e n e n ,  W e s p e n  u n d  H o r n i s s e n  von 
1945 bis 1952 zeigen, wie E. Döhring ausführte, daß 1950 und 1952 in 
Berlin ausgesprochene Wespenplagen herrschten. Erläuterungen über die 
Wirkung des in den menschlichen Körper gelangten Hymenopterengiftes 
und über die hygienische Bedeutung der Wespen begründeten die For
derung nach Bekämpfungsmaßnahmen.

E. Kirchberger berichtete über h y g i e n i s c h  w i c h t i g e  T a c h i -  
ne n in B e r l i n .  Mehrjährige Untersuchungen haben unter anderem 
ergeben, daß einander morphologisch sehr nahestehende Formen ganz 
verschiedene Ansprüche an ihren Lebensraum stellen; eine genaue Art
bestimmung wird daher als Voraussetzung für die richtige Einschätzung 
und Bekämpfung von Schmeißfliegen erachtet.

„Zur  L e b e n s w e i s e  u n d  B e k ä m p f u n g s m ö g l i c h k e i t  de s  
E i c h e n k e r n k ä f e r s ,  Platypus cylindrus Fbr.“ betitelte F. Groschke 
seine Ausführungen. Eine Massenvermehrung des Schädlings in den 
Donauwäldern bei Ingolstadt im Jahre 1949 bot Gelegenheit zu Unter
suchungen, die ergaben, daß derzeit mit chemischen Mitteln kein Erfolg 
gegen den Käfer zu erringen ist. Die einzige Abwehr besteht darin, das 
befallene Holz umgehend zu Schlägern und zu verarbeiten; außerdem 
müssen die frischen Eichen- und Buchenstöcke gerodet oder mit Erde 
bedeckt werden.

H. Francke-Großmann sprach über „ P o p u l a t i o n s d y n a m i s c h e  
F a k t o r e n  b e i  d e r  M a s s e n v e r m e h r u n g  des  D e n d r o c t o -  
n u s  m i c a n s  Kug .  a n  d e r  S i t k a f i c h t e  i n S c h l e s w i g - H o l 
s t e i n “. Die Gradation des Riesenbastkäfers setzte im mittleren Schles
wig-Holstein ein, wo die Sitkafichte zur Aufforstung von Ödland mit
eingesetzt wurde. Der Käfer befiel zunächst vorwiegend vom Wurzel
pilz Fornes annosus Fr. infizierte Bäume, sucht aber seit einigen Jahren 
auch völlig intakte Stämme heim. Da die natürlichen Feinde von 
D. micans kein genügendes Gegengewicht bilden, bleibt als einzige 
Bekämpfungsmöglichkeit der Einsatz chemischer Mittel, über den aller
dings noch keine Erfahrungen vorliegen.
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J. Franz berichtete über die bisherigen Ergebnisse der am Institut für 
biologische Schädlingsbekämpfung und Kartoffelkäferforschung in 
Darmstadt laufenden Arbeiten, die den Endzweck verfolgen, die von 
Europa nach Nordamerika verschleppte und dort an der Balsamtanne 
schädliche T a n n e n s t a m m l a u s ,  Adelges (Dreyfusia) priceae (Ratz.), 
durch Nachfuhr von Feinden erfolgreich zu bekämpfen.

„ U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  s t o f f l i c h e n  G r u n d l a g e n  
d e r  G a l l e n b i l d u n g “ hat H.-W. Nolte durchgeführt. Sie habeu 
ergeben, daß in Larven von Gallmücken, die Pflanzengallen hervorrufen, 
und in den durch den Befall beeinflußten Pflanzenteilen wahrscheinlich 
die gleichen Stoffe vorhanden sind. Offen ist, ob diese wuchsstoffähn
lichen Substanzen von der Pflanze oder vom Schädling produziert 
werden.

Durch „ U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  W i r k u n g s w e i s e  v o n  
I n s e k t i z i d e n “ hat F. Duspiva gezeigt, daß Phosphorsäureesterprä
parate den Tod von Insekten durch Hemmung der Cholinesterase her
beiführen. Die Fähigkeit einer chemischen Verbindung, die Cholineste
rase in vitro zu hemmen, entspricht aber nicht dem Grad der insekti
ziden Wirksamkeit der betreffenden Substanz.

Über „M e t h y l b r o m i d  in d e r  S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g  
referierten L. Hüter, der feststellte, daß das Gas auf Grund seiner phy
sikalisch-chemischen Eigenschaften für Bekämpfungszwecke hervor
ragend geeignet ist, und R. Wolfram, die sich mit den Einsatzmöglich
keiten der Substanz auseinandersetzte.

E. Heidenreich bekannte sich in seinen Ausführungen über „S c h ä  d- 
l i n g s b e k ä m p f u n g  a u f  n e u e n  W e g e n “ zu der heute vorherr
schenden Auffassung, daß die biologische Schädlingsbekämpfung allein 
unzureichend ist, aber eine wertvolle Ergänzung der mit Umsicht anzu
wendenden chemischen Bekämpfungsmittel darstellt.

Dem Bericht von H. Gäbler über „D ie G i f t s p r i t z r i n g m e t h o d e  
in d e r  F o r s t s c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g “ zufolge hat sich das 
ringförmige Bespritzen von Kiefernstämmen mit einem Insektizid bei der 
Bekämpfung von Kiefernspinner- und Nonnenraupen in Ostdeutschland 
gut bewährt. Diese Methode wurde in Ermangelung brauchbarer Rau
penleime nach dem Krieg ausgearbeitet.

G. Wellenstein teilte „ Ne ue  E r f a h r u n g e n  m i t  a r s e n f r e i e n  
F r a ß g i f t e n in d e r  F o r s t s c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g “ mit, 
die besagen, daß die nach Anwendung von DDT- und HCH-Präparaten 
eintretende Störung der Biozönose im Forst bei Gebrauch von clilorier- 
ten Nitrokarbazolen und Thiodiphenylaminen vermieden werden kann. 
Die genannten Mittel wirken artspezifischer, schonen Nützlinge, haben 
aber eine geringere Sofortwirkung.

„ Üb e r  Ö k o l o g i e  u n d  M a s s e n w e c h s e l  d e s  H o p f  e n z ü n s -  
l e r  s Pyransta nubilalis (Hübn.)“ sprach K. Andersen. Durch Lagerung 
befallener Hopfenreben entstanden im Hopfenbaugebiet der Hallertau 
(1941) und von Hersbruck (1943) zwei Befallsherde von P. nubilalis, deren 
Auswirkungen untersucht wurden.

Starker Befall durch Laspeyresia janthinana Dup. an Apfel im Boden
seegebiet im Jahre 1951 bot E. Bender Material für „ V e r g l e i c h e n d e  
U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  A u f t r e t e n ,  E n t w i c k l u n g  u n d  
S c h a d e n  d u r c h  L a s p e y r e s i a  j a n t h i n a n a  Dup.  u n d  C a r -  
p o c a s p a  p o m o n e l l a  L.“ Es werden Angaben über Schadensbild, 
Lebensweise der Schädlinge und morphologische Unterschiede der Rau
pen gemacht.

In seinen programmatischen Ausführungen über „D ie  W a l d b i e 
n e n w e i d e  u n d  i h r e  N u t z u n g  a l s  f o r s t e n t o m o l o g i s c h e s  
P r o b 1 e m“ weist H. Zwölfer auf die große wirtschaftliche Bedeutung
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d e s  W a l d h o n i g t a u s  f ü r  d ie  B i e n e n h o n i g p r o d u k t i o n  u n d  a u f  d i e  N o t w e n d i g 
k e i t  h i n ,  d ie  W a l d i m k e r e i  d u r c h  w i s s e n s c h a f t l i c h e  K l ä r u n g  e i n s c h l ä g i 
g e r  P r o b l e m e  z u  f ö r d e r n .  E i n e n  B e i t r a g  in  d i e s e r  R i c h t u n g  s t e l l t e  d ie  
M i t t e i l u n g  v o n  H . S c h m u t t e r e r  ü b e r  „ E r g e b n i s s e  n e u e r e r  U n t e r 
s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  F i c h t e n  q u i r l - S c h i l d l a u s  P h y s o k e r -  
m e s  p i c e a e  ( S c h r k . ) “ d a r .  D a n a c h  i s t  e s  b e r e i t s  j e t z t  m ö g l i c h ,  f ü r  
b e s t i m m t e  P l ä t z e  v o r a u s z u s a g e n ,  o b  e s  z u  e i n e r  s t a r k e n  H o n i g t a u e r z e u -  
g u n g  d u r c h  d ie  b i e n e n w i r t s c h a f t l i c h  s e h r  w i c h t i g e ,  a l s  F i c h t e n s c h ä d l i n g  
a b e r  k a u m  in  B e t r a c h t  k o m m e n d e  S c h i l d l a u s a r t  k o m m e n  w i r d .  „ D  e  r  
W i r k s t o f f g e h a l t  v o n  B l ü t e n p o l l e n  u n d  W a l d h o n  i-  
g  e  n “ w a r  G e g e n s t a n d  v o n  U n t e r s u c h u n g e n ,  ü b e r  d ie  A . K o c h  u n d
I . S c h w a r z  b e r i c h t e t e n ,  w ä h r e n d  H .  G o n t a r s k i  d ie  T a g u n g s t e i l n e h m e r  
ü b e r  s e in e  f e r m e n t b i o l o g i s c h e n  S t u d i e n  a n  B i e n e n  i n f o r 
m i e r t e .

F o l g e n d e  V o r t r ä g e  w u r d e n  a n  a n d e r e r  S t e l le  p u b l i z i e r t :

S . B o m b o s c h : V e r s u c h  e i n e r  „ s e l e k t i v e n “ B e k ä m p f u n g  d e s  
M a i k ä f e r s  m i t  e i n e m  p o l y t o x i n e n  K o n t a k t g i f t .  
M e r c k - B l ä t t e r ,  B e i t r ä g e  z u r  S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g .

E .  G r o s c h k e : D e r  „ s c h w a r z e  N u t z h o l z b o r k e n k ä f e r “ X y l o -  
s a n d r u s  g e r m a n u s  B l a n d f . ,  e i n  n e u e r  S c h ä d l i n g  i n  D e u t s c h 
l a n d .  Z e i t s c h r i f t  f ü r  a n g e w a n d t e  E n t o m o l o g i e .

W .  K a e s e r : N e u e r e  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  M ö g l i c h k e i t  
e i n e r  B e k ä m p f u n g  d e r  M i l b e n s e u c h e  d e r  H o n i g 
b i e n e  m i t  c h e m i s c h e n  M i t t e l n .  Z e i t s c h r i f t  f ü r  B i e n e n f o r 
s c h u n g .

H . - J .  W a s s e r b u r g e r :  B i o l o g i s c h e  N a c h w e i s m e t h o d e n  s y n 
t h e t i s c h e r  K o n t a k t i n s e k t i z i d e .  P h a r m a z i e  u . a .

R . W i e s m a n n  ¡ U n t e r s u c h  u n g e n ü b e r P r ä d a t o r e n d e r B a u  m -  
w o l l i n s e k t e n  i n  Ä g y p t e n .  A c t a  t r o p i c a .  O . S c h r e ie r

S c h a r r e r  ( K . ) : Biochemie der Spurenelemente. V e r l a g  P a u l  P a r e y ,  
B e r l i n  u n d  H a m b u r g ,  1955, B e r l i n  S W  6 8 ,  L i n d e n s t r .  44—47, 3. A u f l a g e ,  
404 S ., 8  F a r b t a f e l n .

D i e  g r o ß e  B e d e u t u n g  g e w i s s e r  S p u r e n e l e m e n t e  f ü r  d i e  p f l a n z l i c h e  
u n d  t i e r i s c h e  E r n ä h r u n g  i s t  h e u t e  u n u m s t r i t t e n .  D a n k  d e r  V e r f e i n e 
r u n g  a n a l y t i s c h - c h e m i s c h e r  s o w i e  p h y s i k a l i s c h e r  M e t h o d e n  k o n n t e n  
i n n e r h a l b  w e n i g e r  J a h r e  w e r t v o l l e  E r k e n n t n i s s e  a u f  d i e s e m  G e b i e t e  
g e w o n n e n  w e r d e n ,  d o c h  i s t  d i e  F o r s c h u n g  h e u t e  n o c h  in  v o l l e m  F l u s s e .

I n f o l g e  d e s  s t ä n d i g e n  A n s c h w e l l e n s  d e r  e i n s c h l ä g i g e n  L i t e r a t u r  w u r d e  
e s  a l s b a l d  n o t w e n d i g ,  d a s  z e r s t r e u t e  i n t e r n a t i o n a l e  S c h r i f t t u m  in  S a m 
m e l w e r k e n  z u s a m m e n z u f a s s e n .

E i n  s o l c h e s  s t e l l t  a u c h  d a s  b e k a n n t e  d e u t s c h e  S t a n d a r d w e r k ,  d ie  
„ B i o c h e m i e  d e r  S p u r e n e l e m e n t e “ d a r ,  w e l c h e s  k ü r z l i c h  in  d r i t t e r ,  v ö l 
l i g  n e u  b e a r b e i t e t e r  A u f l a g e  e r s c h i e n e n  i s t .  I n  m ü h e v o l l e r  A r b e i t  h a t  
h i e r  d e r  V e r f a s s e r ,  d e r  d u r c h  s e i n e  e i g e n e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  o f t  
m a ß g e b l i c h  z u  u n s e r e m  h e u t i g e n  W i s s e n  b e i t r u g ,  d i e  b i s h e r i g e n  F o r 
s c h u n g s e r g e b n i s s e  z u  e i n e m  e i n h e i t l i c h e n  G a n z e n  v e r e i n i g t .  N a m e n t 
l i c h  d i e  n e u e r e  a m e r i k a n i s c h e  u n d  e n g l i s c h e  L i t e r a t u r  k o n n t e  n u n m e h r  
m i t b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n .

A u c h  d i e s m a l  w u r d e n  n i c h t  n u r  d i e  f ü r  d i e  O r g a n i s m e n w e l t  l e b e n s 
n o t w e n d i g e n  M i k r o n ä h r s t o f f e  b e s p r o c h e n ,  s o n d e r n  e in  Ü b e r b l i c k  ü b e r  
s ä m t l i c h e  S p u r e n e l e m e n t e  g e g e b e n .  D i e s e  w u r d e n  w i e d e r  a l p h a b e t i s c h  
g e o r d n e t  a b g e h a n d e l t  u n d  d a b e i  i h r e  j e w e i l i g e  B e d e u t u n g  f ü r  B o d e n ,  
P f l a n z e ,  T i e r  u n d  M e n s c h  e n t s p r e c h e n d  g e w ü r d i g t .  E i n e  e r f r e u l i c h e  
B e r e i c h e r u n g  e r f u h r  d a s  B u c h  d u r c h  a c h t  a u s g e z e i c h n e t  g e l u n g e n e  
F a r b t a f e l n ,  d i e  d e m  L e s e r  d i e  w i c h t i g s t e n  E r n ä h r u n g s s t ö r u n g e n  in  
a n s c h a u l i c h e r  W e i s e  v o r  A u g e n  f ü h r e n .
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Wie der Verfasser einleitend betont, konnte nicht das gesamte 
Schrifttum angeführt und verwertet werden, da sonst der Rahmen 
eines Handbuches gesprengt worden wäre. Dennoch wird uns an Hand 
von mehr als 2.600 Literaturangaben alles Wesentliche über die Spuren
elemente in kurzer, prägnanter Form und didaktisch vorbildlicher Art 
vermittelt.,

F ü r  F o r s c h u n g ,  S t u d i u m  u n d  P r a x i s  w i r d  d i e s e s  W e r k  e in  u n e n t 
b e h r l i c h e r  R a t g e b e r  s e i n .  G . V u k o v i t s

Zwei Verbündete: Kalium und Magnesium (Beiträge zur Frage der 
Kali- und Magnesiumdüngung). Berlin 1955, 204 S., Deutsche Waren- 
Vertriebsgesellschaft m. b. H., Berlin W 8.

E i n e  L a n d w i r t s c h a f t ,  d ie  n a c h  H ö c h s t e r t r ä g e n  s t r e b t ,  d a r f  s i c h  n i c h t  
m it  d e n  e r z i e l t e n  E r g e b n i s s e n  z u f r i e d e n  g e b e n ,  s o n d e r n  i h r  Z ie l  i m m e r  
w e i t e r  s t e c k e n .  A u f  d e m  W e g  d a h i n  l i e g t  a u c h  e i n e  d e n  j e w e i l i g e n  
U m s t ä n d e n  a n g e p a ß t e  D ü n g u n g ,  a u f  G r u n d  d e r  n e u e s t e n  F o r s c h u n g e n .

E s  i s t  d a h e r  e r f r e u l i c h ,  d a ß  h i e r  in  e i n e m  k o m p e n d i ö s e n  u n d  s e h r  
s a u b e r  a u s g e s t a t t e t e n  B ä n d c h e n  v o n  ü b e r  2 0 0  S e i t e n  i n  12  A b h a n d l u n 
g e n  ü b e r  B o d e n ,  D ü n g u n g ,  W a s s e r h a u s h a l t  u n d  P f l a n z e n w a c h s t u m ,  d ie  
E r f a h r u n g e n  e i n e r  R e i h e  n a m h a f t e r  F a c h l e u t e  z u s a m m e n g e t r a g e n  w o r 
d e n  s in d . D i e  A r b e i t e n  b e z i e h e n  s i c h  d u r c h a u s  n i c h t  a l l e ,  w i e  d e r  T i t e l  
d e s  B u c h e s  e r w a r t e n  l i e ß e ,  n u r  a u f  K a l i u m  u n d  M a g n e s i u m ,  o b z w a r  
d i e s e n  N ä h r e l e m e n t e n  e in  e t w a s  b r e i t e r e r  R a u m  z u g e m e s s e n  w o r d e n  
i s t .

I m  H i n b l i c k  d a r a u f ,  d a ß  m a n c h e  m i t  d e m  N a m e n  „ C h l o r o s e “ a b g e 
t a n e  B l a t t g r ü n k r a n k h e i t  in  W i r k l i c h k e i t  a u f  e i n e n  M a g n e s i u m m a n g e l  
z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t ,  k a n n  d a s  E r s c h e i n e n  d i e s e s  B ü c h l e i n s ,  a u c h  v o m  
p h y t o p a t h o l o g i s c h e n  S t a n d p u n k t e  a u s ,  n u r  w ä r m s t e n s  b e g r ü ß t  w e r d e n ,  
w e i l  e s  d i e  K r a n k h e i t s s y m p t o m e  d e r  M a g n e s i u m m a n g e l - K r a n k h e i t e n  
in  m e h r e r e n  A b h a n d l u n g e n  m i t  b e r ü c k s i c h t i g t .  I n  d i e s e m  Z u s a m m e n 
h a n g  s e i  b e s o n d e r s  a u f  G . M u l d e  r  ( W a g e n i n g e n ) :  M a g n e s i u m m a n g e l  
i m  O b s t b a u ,  h i n g e w i e s e n ,  w e l c h e r  A b h a n d l u n g  a u c h  v i e r  a u s g e z e i c h n e t  
b e b i l d e r t e  F a r b t a f e l n  m i t  M g - M a n g e l e r s c h e i n u n g e n  a n  B l ä t t e r n  v o n  
K i r s c h e ,  Z w e t s c h k e ,  B i r n e  u n d  A p f e l  b e i g e g e b e n  s in d .

R .  F i s c h e r

E i c h l e r  ( W . ) : Insektizide heutzutage. V E B  V e r l a g  V o l k  u n d  G e s u n d 
h e i t ,  B e r l i n  C  2 , 1954, 592 S . m i t  81 A b b . u n d  6  F a r b t a f e l n .  P r e i s  
DM 48’—.

D i e  E i n f ü h r u n g  s y n t h e t i s c h e r  K o n t a k t i n s e k t i z i d e  in  d ie  P r a x i s  d e r  
H u m a n -  u n d  V e t e r i n ä r m e d i z i n ,  u n d  i n s b e s o n d e r e  d e s  P f l a n z e n s c h u t z e s ,  
g a b e n  d e n  A n s t o ß  z u  e i n e r  I n s e k t i z i d f o r s c h u n g  v o n  e i n e m  v o r h e r  n i c h t  
g e k a n n t e n  A u s m a ß .  D i e  v e r s c h i e d e n s t e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  D i s z i p l i n e n  
b e f a s s e n  s i c h  m i t  d e n  e i n z e l n e n  T e i l f r a g e n  d e s  I n s e k t i z i d p r o b l e m s ,  s o  
d a ß  e s  a u c h  f ü r  d e n  s p e z i a l i s i e r t e n  F a c h m a n n  s c h w i e r i g  i s t ,  d a s  g a n z e  
k o m p l e x e  G e b i e t  z u  ü b e r s c h a u e n .

D e r  H e r a u s g e b e r  v e r s u c h t  in  v o r l i e g e n d e m  W e r k ,  m i t  H i l f e  e i n z e l 
n e r ,  v o n  F a c h s p e z i a l i s t e n  v e r f a ß t e r  D a r s t e l l u n g e n  a u s g e w ä h l t e r  T h e 
m e n ,  e i n e n  Q u e r s c h n i t t  d u r c h  d i e  I n s e k t i z i d f o r s c h u n g ,  a b e r  a u c h  e i n e n  
R a t g e b e r  f ü r  d e n  p r a k t i s c h e n  S c h ä d l i n g s b e k ä m p f e r  z u  g e b e n .

D a s  in  z e h n  T e i l e  g e g l i e d e r t e  B u c h  b e h a n d e l t  im  1. T e i l  in  5 A b h a n d 
l u n g e n  A l l g e m e i n e s  u n d  G e s c h i c h t l i c h e s  s o w i e  d e n  C h e m i s m u s  d e r  
I n s e k t i z i d e .  H a n s  S e e l  s t e l l t  z u n ä c h s t  d i e  i m m e r  a k t u e l l e  F r a g e  „ C h e 
m i s c h e  o d e r  b i o l o g i s c h e  S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g ? “ . U n t e r  H i n w e i s  a u f  
d i e  h o h e n  E r j i t e v e r l u s t e ,  d i e  d u r c h  P f l a n z e n s c h ä d l i n g e  h e r v o r g e r u f e n  
w e r d e n ,  b e t o n t  V e r f a s s e r  d ie  u n b e d i n g t e  N o t w e n d i g k e i t  s y s t e m a t i s c h e n  
P f l a n z e n s c h u t z e s ,  f ü r  d e s s e n  D u r c h s e t z u n g  e r  e i n e  o r g a n i s i e r t e  S c h ä d 
l i n g s b e k ä m p f u n g  a u f  g e s e t z l i c h e r  G r u n d l a g e  f ü r  u n e r l ä ß l i c h  h ä l t .  M it
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Seel verfügen wir zur Durchführung prinzipiell über zwei Wege: Die 
Anwendung chemischer Methoden und die Durchführung biologischer 
Schutz- und Vorsorgemaßnahmen. Da er neben der Parasitenbekämp- 
fung in der Human- und Veterinärmedizin doch auch der Bekämpfung 
der Pflanzenschädlinge breiten Raum gewährt und vor allem gegen 
diese eine systematische Bekämpfung fordert, muß bemängelt werden, 
daß neben den beiden genannten prinzipiellen Wegen zur Eliminie
rung der Schädlinge nicht auch die wirksamsten und grundlegendsten 
Maßnahmen, nämlich die pflanzenhygienischen Vorkehrungen, als drit
ter Weg genannt sind, die wir als kulturtechnische Pflanzenschutz
methoden bezeichnen und die wohl die Basis jeden sinnvollen Pflan
zenschutzes bilden müssen. Allerdings führt Seel im Rahmen seiner 
Abhandlung verschiedene Kulturmaßnahmen mit Recht als entschei
dend für die Schädlingsunterdrückung an, die der von ihm selbst ver
wendeten Begriffsabgrenzung für „biologische Schädlingsbekämpfung“ 
zufolge nicht zu dieser zu zählen sind.

Von der Tatsache ausgehend, daß die Entdeckung der insektiziden 
Eigenschaften von DDT den Ausgangspunkt der modernen Insektizid
forschung bildete, ist eine Abhandlung aus der Feder Ludwig E m m e 1 s 
einem kurzen Rückblick auf die DDT-Forschung auf dem Gebiete der 
hygienischen Zoologie gewidmet. Die in Deutschland ausgeführten Ver
suche zur Feststellung der Wirkung und Anwendungsmöglichkeiten 
von DDT gegen Anopheles maculipennis, Aedes Aegypti, Musca dome
stica usw. werden geschildert. Ebenfalls von der Erkennung der insek
tiziden Eigenschaften des von Z e i d l e r  schon 1873 erstmalig herge
stellten Dichlordiphenyltrichlormethylmethan (den Referent allerdings 
als ö s t e r r e i c h i s c h e n  Chemiker reklamieren muß) ausgehend, 
stellt L .  B r i t z  die Auswirkungen dieser umwälzenden Entdeckung 
auf die Insektenbekämpfungsmethodik, mit besonderer Berücksichti
gung der Hausinsektenbekämpfung, dar. Der Aufsatz „Abgrenzung und 
Anwendungsbereich der Insektizide“ von H. J. W a s s e r b u r g e r  soll 
den Praktiker „durch das Labyrinth der Handelspräparate“ hindurch
führen, was, soweit es den Pflanzenschutz betrifft, kaum als gelungen 
bezeichnet werden kann. Abgesehen von der allzu lakonischen, wesent
liche Gesichtspunkte unberücksichtigenden Darstellung, entspricht 
di ese nicht mehr dem neuesten Stand; so sind die für Warmblüter 
harmlosen Estermittel, wie Chlorthion, Metasystox, Malathion und Dia- 
zinon ebenso unberücksichtigt wie Toxaphen, das schon seit einigen 
Jahren, nicht zuletzt wegen seiner geringen Bienengiftigkeit, zu den 
wertvollsten Insektiziden im Pflanzenschutz zählt. Einen Einblick in 
den Chemismus der Insektizide gewährt H. P a u l  mit seinem „Abriß 
zur Chemie der Insektizide“, wobei auffallend ist, daß den natürlichen 
Insektiziden pflanzlicher Herkunft, wie Nikotin, Pyrethrum, Rotenon 
usw., die doch heute in ihrer Bedeutung gegenüber den synthetischen 
Produkten weit zurückstehen, ein sehr breiter Raum eingeräumt wird, 
während manche interessante synthetische Insektizide fehlen oder kurz 
abgetan werden.

D e r  2 . T e i l  i s t  d e r  T e c h n i k  u n d  M e t h o d i k  d e r  I n s e k t i z i d a n w e n d u n g  
im  a l l g e m e i n e n  g e w i d m e t .  D i e  A n w e n d u n g s w e i s e  d e r  I n s e k t i z i d e  s c h i l 
d e r t  H . J .  W a s s e r b u r g e r .  B e m e r k t  s e i ,  d a ß  d i e  B e s c h r e i b u n g  d e s  
im  P f l a n z e n s c h u t z  i m m e r  m e h r  i n  d e n  V o r d e r g r u n d  t r e t e n d e n  S p r ü h 
v e r f a h r e n s  w e d e r  d e m  W e s e n  n o c h  d e m  Z w e c k  d i e s e s  V e r f a h r e n s  
g e r e c h t  w i r d ;  e t w a s  e i n g e h e n d e r  g e h t  d e r  g l e i c h e  R e f e r e n t  im  f o l g e n 
d e n  R e f e r a t  ü b e r  G e r ä t e t e c h n i k  d e r  I n s e x t i z i d - A n w e n d u n g  a u f  d ie  
S p r ü h g e r ä t e  e in ,  o h n e  d a ß  j e d o c h  d e m  P r a k t i k e r  e in  H i n w e i s  g e g e b e n  
w i r d ,  d a ß  e s  s i c h  b e i  d e r  h i e r  g e s c h i l d e r t e n  A p p l i k a t i o n s t e c h n i k  u m  
d i e  im  v o r h e r g e h e n d e n  A u f s a t z  a l s  S p r ü h v e r f a h r e n  b e z e i c h n e t e  M e t h o d e
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handelt. Spezialfragen der Schädlingsbekämpfung sind die drei fol
genden Aufsätze gewidmet, und zwar der Flugzeugstäubung in der 
Malariabekämpfung (W. D. E i c h  l er ) ,  der Heuschreckenbekämpfung 
durch Flugzeugsprühung (G. G o l d m a n n  und R. H y p a) und der 
Flugzeugstäubung in der Forstschädlingsbekämpfung (H. G ä b l e r ) .  
Einen guten Überblick über die Anwendung insektizider Nebel im 
deutschen Pflanzenschutz vermittelt H. W. N o l t e ;  er weist auf die 
Gefahren der biologischen Nebenwirkungen der großräumigen Insekti- 
zid-Nebelanwendung und auf die Notwendigkeit, diese nur unter ein
wandfreier fachmännischer Kontrolle vorzunehmen, hin. Eine kurze 
Skizze über Mückenabschreckmittel von F. S o ß d o r f  bildet den 
Abschluß des 2. Teiles.

Im 3. Teil wird die Anwendung der Insektizide in Pflanzenschutz 
und Schädlingsbekämpfung behandelt. An Hand einiger Beispiele zeigt
K. M a y e r  die Leistungsfähigkeit von DDT, HCCH und Estermitteln 
in der Anwendung gegen Pflanzenschädlinge. R. K e i l b a c h  bespricht 
eingehend die praktische Anwendung von Insektiziden gegen Woh- 
nungs- und Gesundheitsschädlinge, während O. J a n c k e  das aktuelle 
Problem der innertherapeutischen Schädlingsbekämpfung kurz skiz
ziert und hierbei auch die interessante Möglichkeit einer inner
therapeutischen Bekämpfung pilzlicher Krankheitserreger streift. 
M. L ü d i c k e referiert umfassend über eine Spezialfrage, und zwar 
über die Aufnahme von E 605 und Parathion bei Pflanze und Tier. Wie 
H. G ä b l e r  berichtet, ist das Giftspritzring-Verfahren berufen, das 
Raupenleim-Verfahren gegen Forstschädlinge zu verdrängen. DDT- 
Schranken bilden einen Schutz gegen Raupen des Kiefernspinners, 
der Nonne und des Kiefern-Prozessionspinners; ein hufeisenförmiges 
Düsenrohr erlaubt die Anbringung dieser Insektizidringe ohne großen 
Arbeitsaufwand. Den Inkrustierungs- und Beidrillverfahren als pro
phylaktische Maßnahme zur Zwiebelfliegenbekämpfung durch Kontakt
insektizide ist ein weiteres Spezialreferat gewidmet, dessen Verfasser 
W. E i c h l e r  ist. Die biologischen Nebenwirkungen der Insektizid
anwendung sind ein ernstes Problem, dem sich die Pflanzenschutzfor
schung gegenübergestellt sieht. H. K e l l e r  referiert aus diesem Pro
blemkomplex über die wichtige Teilfrage der Wirkung einiger Insek
tizide auf die Collembolen- und Milbenfauna im Boden. Seinen Dar
legungen ist zu entnehmen, daß die Anwendung von DDT und HCCH 
einen viel weniger schwerwiegenden Eingriff darstellt, als z. B. die 
Arsenanwendung, da die Arsenikalien für fahre die Humifizierung 
unmöglich machen, während die genannten Synthetika bei Beachtung 
gewisser Vorsichtsmaßnahmen diesen Prozeß nur für kurze Zeit unter
brechen. Die Möglichkeit, synthetische Insektizide auch als Nemato
zide zu verwenden, legt L. K ä m p f e  dar. Vor allem kommen Phos
phorsäureestermittel zur Bekämpfung von Blattälchen in Frage, wäh
rend bodenbewohnende Nematoden und besonders zystenbildende 
Arten einer Bekämpfung mit Insektiziden schwer zugänglich sind.

Der 4. Teil des Buches umfaßt die Anwendung der Insektizide in der 
Parasitologie.

B e s o n d e r e s  I n t e r e s s e  a u c h  d e s  P f l a n z e n s c h u t z f a c h m a n n e s  d a r f  d e r
5. T e i l  b e a n s p r u c h e n ,  d e r  d ie  N a c h w e i s m e t h o d e n  v o n  I n s e k t i z i d s p u r e n  
b e h a n d e l t .  H . J .  W a s s e r b u r g e r  b e s p r i c h t  z u n ä c h s t  g r u n d s ä t z l i c h  
d i e  b i o l o g i s c h e n  N a c h w e i s m ö g l i c h k e i t e n  f ü r  K o n t a k t i n s e k t i z i d e ,  m i t  b e 
s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  S p u r e n n a c h w e i s e s ,  d e r  f ü r  d i e  B e 
s t i m m u n g  i n s e k t i z i d e r  R ü c k s t ä n d e  a u f  b e h a n d e l t e n  O b j e k t e n ,  w i e  a u c h  
z u m  N a c h w e i s  v o n  I n s e k t i z i d - V e r g i f t u n g e n  (z . B .  B i e n e n v e r g i f t u n g e n )  
v o n  g r ö ß t e r  p r a k t i s c h e r  B e d e u t u n g  i s t .  W  E i c h l e r  z e i g t  e in  S c h e m a  
f ü r  d i e  B e u r t e i l u n g  d e s  D r o s o p h i l a t e s t e s  z u m  K o n t a k t i n s e k t i z i d n a c h -
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weis, H. B e n t z beschreibt einen chemischen und biologischen Unter
suchungsgang zum Nachweis von Insektizid - Intoxikationen. II. 
S ch  w e r d t n e r  zeigt die mikroskopischen Differenzierungsmöglich
keiten von DDT in Handelspräparaten und Rückständen von Sprüh
behandlungen auf. Die interessante Methode der Bestimmung von 
Kontaktinsektiziden durch enzymatische Effektoranalyse unter Benüt
zung einer Warburgapparatur beschreibt H. K e l l e r ,  den fluoreszenz
mikroskopischen Nachweis von DDT und HCCH K. S t ü b n e r.

Der 6. Teil umfaßt die Wirkungsprüfung der Insektizidanwendung 
und Laboratoriumstechnik der Insektizidforschung. Insbesondere wer
den die verschiedenen Fliegenteste und Fliegenzuchtmethoden berück
sichtigt.

Der 7. Teil ist dazu bestimmt, einige biologische Fragen im Zusam
menhang mit den Insektiziden dem Leser näher zu bringen. Das hoch
aktuelle Resistenzproblem in der Insektizidanwendung behandelt H. 
L ü e r s, indem er einige Möglichkeiten der Resistenzentstehung an
deutet. Eingehender befaßt sich L. B r i t z  mit dem gleichen Problem, 
mit besonderer Berücksichtigung der Stubenfliege. Den neueren Insek
tiziden Aldrin und Dieldrin ist die Abhandlung von W. E i c h l e r  und 
LI. J. W a s s e r b u r g e r  gewidmet, die die im Drosophilatest beob
achteten Vergiftungserscheinungen beschreiben. Über die Wirkung von 
DDT auf Ameisen berichtet H. A. K e t z, über das Verhalten der 
Psoroptes-Milben nach Berührung mit Kontaktinsektiziden V. P e- 
c h e r ,  über Photosensibilisatoren als Insektizide H. S c h i l d m a c h e r ,  
über den Aufbau der Insektenkutikula und den Eindringungsweg der 
Insektizide nach einer Arbeit von W. Pfaff L. B r i t z .

Die Toxikologie der Insektizide bei Pflanzen und Kaltblütern bilden 
den Inhalt des 8. Teiles. U. S e d l a g  referiert über die phytotoxischen 
Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln und vermittelt vor allem einen 
Überblick über die vorliegenden Erfahrungen hinsichtlich der Phyto- 
toxizität der wichtigsten organischen Insektizide. H. T i e l e c k e  er
örtert den Einfluß der Insektizide, insbesondere der modernen Synthe- 
tika, auf die Bienenzucht und F S c h w a r z  berichtet über messende 
Versuche an Fischen, Fröschen und Molchen über die Wirkung insek
tizider Stoffe.

Im 9. Teil wird die Toxikologie der Insektizide für Warmblüter be
handelt. Die Toxikologie der wichtigsten anorganischen und organi
schen Insektizide wird eingehend besprochen. H. J. W a s s e r b u r g e r  
schildert ausgewählte Kontaktinsektizid-Vergiftungsfälle bei Mensch 
und Tier, wobei die große Zahl der angeführten DDT- und HCCH-Fälle 
und die geringe Zahl von durch Parathion verursachter Vergiftungen 
auffällt.

Der Teil 10 stellt den Anhang dar, in dem die Fachausdrücke und 
das Schrifttum aufgenommen sind.

Wer in dem Buch schon im Hinblick auf dessen Umfang eine ge
schlossene, systematische Darstellung des Insektizidgebietes erwartet, 
wird enttäuscht werden. Es stellt eine Zusammenfassung von Einzel
darstellungen ganz verschiedenen Gehaltes dar, die zum Teil eine gute 
Orientierung über Detailfragen bieten, zum Teil aber die behandelten 
Probleme nur skizzenhaft andeuten. F Beran

Weyreter (B.): Der hauptberufliche Pflanzenschutzwart des Dorfes.
Verlag: Deutsche Raiffeisen-Warenzentrale, Frankfurt 1955, 321 S.

Im Pflanzenschutz bewegt heute die Frage „individueller Pflanzen
schutz“ oder „kollektiver Pflanzenschutz“ die Gemüter. Während ur
sprünglich alle Bemühungen dahingehend gerichtet waren, den pflan
zenbautreibenden Produzenten selbst für die Durchführung der not-
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wendigen Pflanzenscliutzarbeiten zu gewinnen, ihm das hiefür notwen
dige geistige Rüstzeug zu vermitteln und ihn bestenfalls bei der Durch
führung der Arbeiten materiell zu unterstützen, dringt heute immer 
mehr die Erkenntnis durch, daß für den breiten Durchschnitt der Land
wirte zumindest für bestimmte Bekämpfungsprobleme eine kollektive 
Durchführung der Bekämpfungsarbeiten, oder richtiger ausgedrückt, 
eine organisierte Durchführung durch spezialisierte Fachkräfte im Lohn 
das Gegebene ist.

V o r l i e g e n d e  D i s s e r t a t i o n s a r b e i t  h a t  d a s  S t u d i u m  d e r  M ö g l i c h k e i t e n  
z u r  I n t e n s i v i e r u n g  d e s  p r a k t i s c h e n  P f l a n z e n s c h u t z e s  z u m  G e g e n s t a n d ,  
e in  P r o b l e m ,  d a s  w o h l  a l l e  f ü r  d e n  P f l a n z e n s c h u t z  v e r a n t w o r t l i c h e n  
S t e l l e n  b e s c h ä f t i g t  u n d  b e i  d e s s e n  B e h a n d l u n g  d e r  F r a g e  d e r  S e l b s t 
d u r c h f ü h r u n g  v o n  P f l a n z e n s c h u t z m a ß n a h m e n  o d e r  d e r e n  Ü b e r t r a g u n g  
a n  D r i t t e  b e s o n d e r e  B e d e u t u n g  z u k o m m t .

Einleitend werden die Faktoren erläutert, die für die langsame und 
nur sehr beschränkte Durchsetzung des Pflanzenschutzgedankens ver
antwortlich zu machen sind: Unterschätzung des Ausmaßes der Schäden, 
mangelnde Kenntnis der Schadensursachen und Bekämpfungsmöglich
keiten, Überschätzung des Geldaufwandes, das heißt, mangelhafte Be
rechnung der Rentabilität von Pflanzenschutzmaßnahmen, Zeit- und 
Gerätemangel, Mißtrauen und Trägheit der Produzenten. Dazu kommt 
der Umstand, daß der bäuerliche Mensch der schriftlichen Aufklärung 
weniger zugänglich ist als dem praktischen Beispiel. An letzterem fehlt 
es vielfach, da das Netz von Menschen, die in der Fach auf klärung tätig 
sind, viel zu weit gespannt ist. So verweist Verfasser darauf, daß im 
Gebiet der Bezirksstelle Gießen des Pflanzenschutzamtes Hessen- 
Nassau für 12.000 Hektar Ackerland (ohne Wiesen, Weiden und Gärten) 
ein Pflanzenschutztechniker zur Verfügung steht. Im Bereich des 
Pflanzenschutzamtes Stuttgart betreuen 21 staatliche Pflanzenschutz
techniker 614.787 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche von Betrieben 
über 0'5 Hektar.

Die meisten Vorschläge zur Behebung des beklagten Übelstandes 
laufen darauf hinaus, die Pflanzenschutzarbeiten in der Praxis durch 
Fachkräfte ausführen zu lassen, die sich auf der Gemeindeebene mit 
allen Fragen des Pflanzenschutzes zu befassen hätten, wobei der Fest
anstellung hauptberuflicher Pflanzenschutzwarte und der Bildung ört
licher Pflanzenschutzgenossenschaften besondere Bedeutung zukommen 
wird. Der Verfasser übernahm die Aufgabe, 2 Jahre hindurch in einer 
Gemeinde Württembergs als hauptberuflicher Pflanzenschutzwart 
praktisch zu arbeiten, mit der Zielsetzung, alle Erfahrungen in arbeits
technischer, organisatorischer und wirtschaftlicher Hinsicht festzuhalten 
und diese nach Beendigung der praktischen Tätigkeit bezüglich Wert 
und Auswirkung auszuwerten. Die für diese Untersuchungen gewählte 
Gemeinde F l e i n  im Landkreis Heilbronn a. N. in Baden-Württemberg 
ist gekennzeichnet durch ausgesprochene Klein- und Kleinstbesitze, 
durch eine große Zahl von landwirtschaftlichen Nebenbetrieben und 
durch starke Besitz- und Flurzersplitterung. 544% der Betriebe sind 
Zwergbetriebe von 0'5 bis 2 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, 
22'3% kleinbäuerliche Betriebe mit 2 bis 5 Hektar und 23‘3% mittel
bäuerliche Betriebe mit 5 bis 20 Hektar. Die Auswahl einer solchen 
Gemeinde wurde in Hinblick darauf getroffen, da gerade in den klein
bäuerlichen Betrieben eine Intensivierung des Pflanzenschutzes 
dringend erforderlich wäre. Das Untersuchungsgebiet ist ferner gekenn
zeichnet durch einen großen Anteil des Weinbaues (20% der landwirt
schaftlichen Nutzfläche) und einen geringen Anteil des Grünlandes 
(11*15% der landwirtschaftlichen Nutzfläche). Verfasser widmete sich 
nun der Aufgabe, die Landwirte zur Neuaufnahme von Pflanzenschutz-
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maßnahmen, die bisher in der Gemeinde noch nicht durchgeführt wur
den, zu gewinnen, ferner eine Steigerung des Umfanges bereits einge
führter Pflanzenschutzmaßnahmen zu erreichen, den Pflanzenschutz
gedanken zu verbreiten und selbst die praktische Ausführung von 
Pflanzenschutzmaßnahmen zu übernehmen bzw. solche zu organisieren.

Der vorliegende Bericht über die Untersuchungen behandelt arbeits
technische Fragen, organisatorische Fragen, die Entwicklung wichtiger 
Pflanzenschutzmaßnahmen in der Versuchsgemeinde und wirtschaftliche 
Fragen. Bei seiner Tätigkeit als Pflanzenschutzwart im Rahmen einer 
oereits bestehenden landwirtschaftlichen Genossenschaft stand die 
Beratung der Produzenten in allen Fragen des Pflanzenschutzes und 
die Organisation und Ausführung praktischer Arbeiten im Vorder
grund. Besonders bewährt hat sich hierbei die Einzelberatung, während 
die schriftlichen Hinweise z. B. in Form öffentlicher Bekanntmachungen 
nicht immer die nötige Beachtung fanden. Gemeinschaftliche Maßnahmen 
mit Hilfskräften wurden organisiert zur Unkrautbekämpfung im 
Getreide, Kartoffelkäferbekämpfung, Cercosporabekämpfung, für 
Spritzung und Lanzendüngung im Obstbau und zur Lohnkalkung. An 
Arbeiten in Einzelbetrieben ohne Hilfskräfte (Lohnarbeit) wurden aus
geführt: Wühlmausbekämpfung, Rattenbekämpfung, Kornkäferbekämp
fung, Anlegen von Leimringen zur Frostspannerabwehr, Pflanzenschutz
maßnahmen in Hausgärten, Entnahme von Bodenproben und Obstbaum
pflege.

Besondere Berücksichtigung fanden Maßnahmen, die den Rahmen 
des Einzelbetriebes aus fachlichen Gründen übersteigen, deren Aus
führung jedoch im allgemeinen Interesse gelegen ist: Begehungen zur 
Feststellung der San Jose-Schildlaus, Feldmausbekämpfung, Sperlings
bekämpfung, Krähenbekämpfung, Reblausbekämpfung, Maikäfer
bekämpfung, Entrümpelung im Obstbau. Auf die Zweckmäßigkeit der 
Heranziehung der Landjugend für derartige größere Arbeiten wird 
hingewiesen

Es konnten beispielsweise durch die Tätigkeit des Pflanzenschutz- 
wartes folgende Steigerungen der Pflanzenschutzmaßnahmen erzielt 
werden:

Gerstenbeizung 5’6%
Haferbeizung 13‘3%
Phytophthorabekämpfung 40'3%
Winterspritzung im Obstbau 34‘5%
Vorblütespritzung im Obstbau 52'2%
1. Nachblütespritzung im Obstbau 75'8%
2. Nachblütespritzung im Obstbau 90'6%
F rostspannerbekämpfung 124'4%
Rattenbekämpfung 227'9%
Kornkäferbekämpfung 282’8%
Wühlmausbekämpfung 431‘8%

Die neueingeführte Cercosporabekämpfung wurde bereits im Jahre 
ihrer Einführung von 44‘9% der zuckerrübenbauenden Betriebe durch
geführt. Schließlich wird die Rentabilität des Einsatzes von Pflanzen
schutzwarten erörtert. Es wird gezeigt, daß schon im 1. Versuchsjahr 
mit dem gesamten Rohertrag aus der praktischen Arbeit des Pflanzen- 
schutzwartes nicht weniger als 727% der Festkosten des Pflanzen- 
schutzwartes gedeckt werden konnten. Wenn auch die zweijährige 
Versuchsdauer zu kurz war, um ein endgültiges Urteil über die wirt
schaftlichen Auswirkungen der Tätigkeit des Pflanzenschutzwartes zu 
gewinnen, so berechtigt doch die in diesem kurzen Zeitraum erzielte 
Steigerung des Umfanges der durchgeführten Pflanzenschutzmaßnahmen 
zu dem Schluß, daß ein aussichtsreicher Weg zur Intensivierung des
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praktischen Pflanzenschutzes beschritten wurde. Nicht weniger als 
52 Tabellen und 3 Übersichten vervollständigen diese lesenswerte Dar
stellung einer wertvollen Arbeit, die unter Leitung von Prof. Dr. Rade
macher zur Ausführung gelangte. F. Beran

Guttenberg v. (H.): Lehrbuch der allgemeinen Botanik. 4. Auflage, 
708 S., 637 Abbildungen und 7 Tafeln, Akademie-Yerlag, Berlin 1955, 
Preis gebunden 25 DM.

Das Werk des bekannten Botanikers H. v. Guttenberg, o. Professor 
an der Universität Rostock, liegt nunmehr in der 4. Auflage vor. Dem 
Titel entsprechend will es als L e h r  buch für Studierende der Biologie 
einen Überblick über die gesamte Botanik geben. Als charakteristisch 
mag angesehen werden, daß Zytologie, Histologie, Morphologie und 
Darstellung der Fortpflanzung einen relativ breiten Raum einnehmen, 
was allerdings auch durch die in diesen Kapiteln verhältnismäßig sehr 
zahlreichen Abbildungen bedingt ist. Für die Darstellung der Physio
logie einschließlich der Vererbung sind aber immerhin etwa 250 Seiten 
reserviert, was eine gute zusammenfassende Behandlung auch dieses 
Teiles der Botanik ermöglicht.

Die Viren werden anschließend an die Parasiten im Abschnitt über 
Ernährung der heterotrophen Pflanzen besprochen. Mißdeutungen wer
den aber durch den ausdrücklichen Hinweis verhütet, daß sich Viren 
nicht vermehren, sondern, daß sie durch das Plasma der Wirtspflanzen 
vermehrt werden. Da die Bakteriophagen eine Größe von etwa 10 bis 
100 mfj, haben, ein Größenbereich, der sich mit dem der Pflanzenviren 
deckt, kann man dem Verfasser nicht zustimmen, wenn er schreibt, 
die Bakteriophagen „sind nur etwa 1000 mfx groß, stehen also den Ei
weißmolekülen in ihrer Größenordnung nahe“. In den strittigen Fragen 
der Vererbungslehre, besonders in der Frage der Vererbung erworbener 
Eigenschaften bewahrt sich der Verfasser ein maßvolles zurückhaltendes 
Urteil.

Literaturhinweise am Schluß der einzelnen Abschnitte verweisen auf 
die zusammenfassenden Spezialdarstellungen. Ein umfangreiches Sach
register macht das reiche in der vorliegenden Buchveröffentlichung 
enthaltene Tatsachenmaterial leicht verfügbar. Die Wiedergabe der 
zahlreichen gut ausgewählten Abbildungen muß als durchaus entspre
chend bezeichnet werden. H. Wenzl

CATALOGUS FAUNAE AUSTRIAE. Herausgegeben von der öster
reichischen Akademie der Wissenschaften. Schriftleitung: Univ.-Prof. 
Dr. Hans Strouhal. Springer-Verlag Wien. Teil XVIn: Hymenoptera- 
Tubulifera: Cleptidae, Chrysididae. Bearbeitet von Dr. Stephan Zimmer
mann, Wien 1954, 10 S., Teil XIXz: Siphonaptera. Bearbeitet von F. G. 
A. M. Smit, Tring, England, Wien 1955, 10 S.

Die seit 1954 erschienenen Teile XVIn und XIXz des Catalogus Faunae 
Austriae bringen in systematischer Anordnung die Arten der Gold
wespen im weiteren Sinn und der Flöhe des österreichischen Faunen
gebietes. Für den Pflanzenarzt ist das von dem Wiener Facharzt für 
Äugenkrankheiten Dr. Stephan Zimmermann zusammengestellte Arten
verzeichnis der Hymenopterenfamilien Cleptidae und Chrysididae von 
einigem Interesse, da die Vertreter der ersten Gruppe wohl ausschließ
lich, von den Chrysididen wenigstens mehrere Gattungen, ihre Ent
wicklung bei Blattwespen als Nestparasiten durchmachen. An Hand 
ausführlich zitierter Litejraturbelege werden 9 'Arten derj Gattung 
Cleptes, sowie 97 Chrysididenarten, die auf 17 Gattungen verteilt sind, 
für Österreich nachgewiesen und bei jeder Art Autorenname und Erst
beschreibung, wichtige Synonyma, Verbreitung in der Palaearktis und
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Vorkommen in den einzelnen österreichischen Bundesländern auf 
knappstem Raum angegeben.

Die meist als temporäre Ektoparasiten bei Mensch und Haustieren, 
aber auch bei wildlebenden Säugetieren und Vögeln blutsaugenden 
Flöhe dürfen nicht bloß als lästiges Ungeziefer aufgefaßt werden, son
dern spielen als ausschließliche oder gelegentliche Überträger von 
murinem Fleckfieber, Tularaemie, Beulenpest, Protozoeninfektionen 
und Wurminvasionen eine verhängnisvolle Rolle bei der Entstehung 
von Epidemien, die zum Teil auch in Österreich auftreten können. Eine 
Zusammenstellung der in unserem Gebiet vorkommenden Floharten 
interessiert daher nicht nur den Entomologen, sondern darüber hinaus 
auch den Human- und Veterinärmediziner. Dieser Arbeit hat sich 
dankenswerterweise F. G. A. M. Smit, Tring, England, unterzogen. Es 
werden 57 Arten von Siphonapteren für die Fauna Austriae auf ge
führt. Allein von 30 Arten werden zum ersten Mal österreichische Fund
orte angegeben. Freilich ist gerade bei parasitischen Tieren eine Ver
schleppung durch ihre Wirte und damit eine oft spontane Ausbreitung 
leicht möglich. Auf die Liste der Wirte der österreichischen Flöhe im 
Anhang sei besonders hingewiesen. A. Kaltenbach

Holmes, E.: P r a c t i c a l  P l a n t  P r o t e c t i o n  (Praktischer Pflanzenschutz). 
Verlag Constable & Company Ltd, London, 1955, 252 S., 9 Abb., Preis 
15 s (engl.).

Gestützt auf mehr als zwanzigjährige Erfahrungen im praktischen 
Pflanzenschutz faßt der Autor die bewährtesten Pflanzenschutzmethoden 
in diesem für den praktischen Pflanzenbauer — vor allem Englands — 
bestimmten Ratgeber zusammen. Nach einer einleitenden Würdigung 
der wirtschaftlichen Bedeutung des Pflanzenschutzes werden zunächst 
einige allgemeine Gesichtspunkte, für jene die erfolgreich Pflanzen
schutz betreiben wollen, dargelegt. Vor allem rät der Verfasser dem 
Praktiker seinen eigenen Erfahrungen nur zu 90% zu trauen, den Rat
schlägen des N. A. A. S. (National Agricultural Advisory Service) zu 
80% zu folgen, die Empfehlungen renommierter Firmen zu 70% anzu
nehmen und Vorschläge unbekannter Konzerne nur zu 10% zu akzep
tieren. Die Pflanzenschutzmethoden werden an Hand von Beispielen 
besprochen. Ein eigenes Kapitel ist den Pflanzenschutzmitteln im allge
meinen, ein anderes verschiedenen Zubereitungen bekannter Pflanzen
schutzmittel gewidmet. Die Darstellung der Pflanzenschutzmittel ent
spricht wohl nicht dem neuesten Stand, wird aber praktischen Bedürf
nissen bestimmt gerecht. Die folgenden Kapitel behandeln die Schäd
linge und Krankheiten der Ackerfrüchte, des Grünlands, der Obst
gehölze, des Hopfens und der Gartenkulturen. Breiten Raum nimmt die 
Besprechung der Unkrautbekämpfung ein, wobei die wichtigsten 
modernen chemischen Herbizide Berücksichtigung gefunden haben. 
Besonders willkommen ist eine Tabelle, aus der die Empfindlichkeit 
der wichtigsten Unkräuter gegenüber MCPA und 2,4-D und der zweck
mäßigste Anwendungszeitpunkt dieser Herbizide zu ersehen ist. Was 
der Pflanzenbauer über Virusprobleme wissen soll, ist ebenso ausge
führt wie das Wesentliche über schädliche Älchen und Mangelkrank
heiten. Kurze Behandlung' erfuhren auch die Probleme der Beein
flussung von nützlichen Organismen durch Pflanzenschutzmittel. Die 
Methoden der Applikation von Pflanzenschutzmitteln einschließlich der 
modernen Sprühverfahren fanden ebenfalls eine sachkundige Darstel
lung. Abschließend wird der Praktiker mit den Vorsichtsmaßnahmen, 
die bei Anwendung gefährlicher Chemikalien getroffen werden müssen, 
vertraut gemacht.
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Ein Buch, von einem britischen Pflanzenschutzfachmann in erster 
Linie für den britischen Farmer geschrieben, das aber darüber hinaus, 
dank seiner klaren und straff gegliederten Darstellung, als willkommene 
Bereicherung unserer pflanzenschutzlichen Aufklärungsliteratur ange
sprochen werden kann. F. Beran

Fürst (H.): Chemie und Pflanzenschutz, SYT Schriftenreihe des Ver
lages Technik, 36, 1952, 100 S., Verlag Technik, Berlin.

Die Pflanzenschutzchemie ist im Verlauf der letzten Jahrzehnte zu 
einer wirtschaftlich bedeutungsvollen und wissenschaftlich hochinter
essanten Disziplin angewachsen. Diese Entwicklung findet in einer 
steigenden Zahl monographischer Darstellungen dieses Gebietes ihren 
Niederschlag. Der beschränkte Umfang solcher Schriften zwingt natur
gemäß zu einer Auswahl des Stoffes, deren Zweckmäßigkeit den Wert 
der Darstellung bestimmt. Die vorliegende Broschüre soll vor allem 
der Orientierung über die chemischen Pflanzenschutzmittel dienen. Im 
einleitenden Teil werden die Aufgaben des Pflanzenschutzes, der 
Schädlingsbekämpfung, die wirtschaftliche Bedeutung des Pflanzen
schutzes, die Organisation des Pflanzenschutzdienstes, die Pflanzen
schutzforschung und die Produktion der Pflanzenschutz- und Schäd
lingsbekämpfungsmittel kurz besprochen.

Im „biologischen Teil“ wird der Versuch unternommen, in Tabellen
form die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten der Kulturpflanzen 
und die zweckentsprechendsten Bekämpfungsmethoden zusammenzu
stellen. Es ist selbstverständlich, daß mit der Aufzählung von 16 tieri
schen Schädlingen und 7 Pflanzenkrankheiten nur ein sehr bescheidener 
Bruchteil der wichtigsten Schädlinge und Krankheiten aller Kultur
pflanzen erfaßt werden kann. Der Wert der Angaben über die Bekämp
fung wird beeinträchtigt, wenn bei Nennung der Bekämpfungsmittel 
die optimal wirkenden Produkte unberücksichtigt bleiben.

Die Bekämpfungsmittel, denen die folgenden Kapitel gewidmet sind, 
werden in ungewöhnlicher Art eingeteilt, indem die Insektizide als 
„Schädlingsbekämpfungsmittel“ und die Fungizide als „Pflanzenschutz
mittel“ bezeichnet werden, in welcher Gruppe dann auch die Herbizide 
untergebracht sind. Unter den Insektiziden erscheinen die gebräuch
lichsten Produkte berücksichtigt. Dem Hexachlorcyclohexan wird zu 
unrecht eine geringere Giftigkeit gegenüber Warmblütern als dem DDT 
zugeschrieben. Ungebräuchlich ist die der englischen Aussprache folgende 
Bezeichnung Toxaphin. Unter den Fungiziden fehlt noch das jetzt im 
Vordergrund stehende Captan (Orthocid). Außer Insektiziden, Fungi
ziden und Herbiziden werden auch Bodendesinfektionsmittel, Bega- 
sungs- und Räuchermittel, Mittel gegen Schädlinge in Haus und Hof, 
Nagetierbekämpfungsmittel und Beistoffe der chemischen Pflanzen
schutzmittel behandelt. Den Abschluß bildet eine sehr kurze Bespre
chung der Pflanzenschutzgeräte. Im Literaturverzeichnis sind auch aus
gewählte Arbeiten der neueren sowjetischen Literatur berücksichtigt.

F. Beran

Heller (E.), unter Mitarbeit von Emmel (L.): Taschenbuch für den 
Vertrieb giftiger Pflanzenschutzmittel. Raiffeisendruckerei Ges. m. b. H., 
Neuwied, 1955, 3. erweiterte Auflage, 147 S.

Die Notwendigkeit Pflanzenschädlinge mit chemischen Stoffen zu 
bekämpfen, die nicht nur Schädlinge töten, sondern auch für Mensch 
und Tier nicht harmlos sind, zwingt zur gesetzlichen Regelung des Ver
triebes und der Handhabung giftiger Pflanzenschutzmittel. Die stürmi
sche Entwicklung, die gerade auf dem Gebiete der chemischen Pflanzen
schutzmittel, insbesondere der Insektizide, in den letzten Jahren zu ver-
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zeichnen war, erforderte auch die Ergänzung der bestehenden Gift
vorschriften, weshalb die Herausgabe einer neuen (3.) Auflage dieser 
Broschüre besonders willkommen sein wird. Diese Schrift bietet aber 
wesentlich mehr als eine Zusammenfasung der gesetzlichen Giftbestim
mungen. Für die gebräuchlichsten gifthältigen Pflanzenschutzmittel 
werden neben Angabe der Zugehörigkeit zu den verschiedenen Gift
gruppen, die Eigenschaften, das Anwendungsgebiet, die Vergiftungs
gefahren, Vergiftungserscheinungen und die Behandlung im Falle von 
Vergiftungen angeführt. Die Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung 
giftiger Pflanzenschutzmittel, die Frage der Bienengefährlichkeit solcher 
Produkte, die Vorschriften zur Anwendung von Phosphorwasserstoff 
zur Kornkäferbekämpfung, für die Sperlingsbekämpfung mit Giftweizen 
und für die Rattenbekämpfung sowie die feuergefährlichen Pflanzen
schutzmittel sind in eigenen Abschnitten behandelt. Sehr willkommen 
dürfte auch die Berücksichtigung giftiger Holzschutzmittel und Des- 
infekionsmittel sein. Den Abschluß bilden ein Verzeichnis und eine 
Übersicht über die wichtigsten Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp
fungsmittel und ein Arbeitsplan für deren Verwendung. F. Beran

Festschrift zum 23jährigen Bestehen des gärtnerischen Hochschul
studiums in Deutschland. Herausgegeben v. Bund d. Diplomgärtner in 
Verb. m. d. Abt. Gartenbau d. Fakultät f. Landbau, Techn. Univ. Berlin- 
Charlottenburg, Berlin 1955, 190 S.

Die 190 Seiten umfassende Broschüre ist ein stolzer Nachweis für den 
hohen Stand des gärtnerischen Hochschulstudiums in Deutschland. 
Unter den 14, vorwiegend gartenbaulichen, züchterischen und physiolo
gischen Arbeiten sind auch zwei pflanzenschutzliche.

W. G e r l a c h  berichtet über seine „Untersuchungen über die Morpho
logie des Erregers der Cyclamenwelke, Fusarium oxysporum Schl. f. 
cyclaminis n. f. Die Untersuchungen wurden an 19 Stämmen des Pilzes, 
die verschiedener Herkunft waren, durchgeführt. Auf Grund variations
statistischer Untersuchungen wird auf die Unzuverlässigkeit der Unter
scheidungsmerkmale, wie Größe und Zahl der Septen von Fusarium
sporen, die zur Abgrenzung nahe verwandter Arten herangezogen 
werden, hingewiesen. Diese Unzuverlässigkeit hängt damit zusammen, 
daß die Variationsbreite und die Wirkung der Umweltsfaktoren auf die 
Ausbildung der Merkmale, bei Aufstellung von Sektionen oder Arten 
früher zu wenig berücksichtigt worden sind. Nicht mehr die Artgrenzen 
sind heute das Wesentliche, sondern die Artmittelpunkte samt ihrem 
Streuungsbereich, was zur Folge hat, daß sich atypische Individuen 
einer Art mit ebensolchen einer verwandten in ihren Merkmalen über
schneiden.

G. L i e b s t e r  bringt eine programmatische Arbeit über „Notwendig
keit und Möglichkeiten der Rationalisierung im obstbaulichen Pflanzen
schutz“. In dieser Arbeit wird vor allem dem pflanzenschutzlichen 
Warndienst unter dem Motto „Die biologisch untermauerte und gezielte 
Schädlingsbekämpfung ist unerläßliche Voraussetzung zur Rationalisie
rung des Pflanzenschutzes“ mehr Raum gewidmet. Als Beispiele werden 
in diesem Zusammenhänge die wichtigsten Schädlinge des Apfels: 
Blütenstecher, Schorf, Sägewespe und Obstmade besprochen. Die 
Meinung des Verfassers deckt sich mit der auch in Österreich herr
schenden Auffassung, daß ein Warndienst nur innerhalb kleiner, ökolo
gisch einheitlicher Gebiete mit Erfolg organisiert werden könne, was 
allerdings zur Voraussetzung hat, daß dem praktischen Obstbauer eine 
bessere theoretische Berufsausbildung zuteil wird, als bisher, er in 
einer solchen seinen praktischen Vorteil erkennt und am Warndienst 
gerne mitarbeitet.
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Der Beitrag von F. H i l k e n b ä u m e r  und G. B u c h l o c h  zur 
Frage der Entstehung und Wirkung des Aethylens beim Reifen der 
Äpfel, zeigt interessante Zusammenhänge zwischen Atmung und 
Äthylenbildung während der Lagerung an Zuccalmaglio-Früchten auf.

R. Fischer
Pflanzenschädlinge und Pflanzenkrankheiten. Große Sowjet-Enzy

klopädie, Reihe Biologie und Agrarwissenschaft, Heft 6, Deutscher 
Bauernverlag, Berlin 1953, 66 S.

In der bis jetzt aus zehn Einzelheiten bestehenden Großen Sowjet- 
Enzyklopädie werden im Heft Nr. 6 die Pflanzenschädlinge und Pflan
zenkrankheiten behandelt.

Die Broschüre ist in vier Abschnitte (Schädlinge der landwirtschaft
lichen Kulturpflanzen, Forstschädlinge, Pflanzenkrankheiten und 
Schädlinge der Körnerfrüchte und Getreideerzeugnisse) gegliedert. In 
knapper Form gehalten, vermittelt sie einen Überblick über die wich
tigsten Pflanzenschädlinge und -krankheiten in der Sowjetunion. Dar
über hinaus werden kurze Beschreibungen der Biologie einiger Schäd
linge und Anweisungen für deren Bekämpfung gegeben. Jeden Ab
schnitt beschließt ein Literaturverzeichnis mit Arbeiten sowjetrussi
scher Autoren. Zur Veranschaulichung dienen fünf Bildtafeln und eine 
Bildseite im Text.

Fast die Hälfte des Heftes nimmt der erste Abschnitt ein, in welchem 
Schädlinge von Getreide, Leguminosen, Kartoffel, Zuckerrübe, Baum
wolle, Lein, Hanf, Sonnenblume, Kautschukpflanzen, Gemüsepflanzen, 
Obstbäumen und Beerensträuchern Erwähnung finden. Die Besprechung 
der Forstschädlinge und Pflanzenkrankheiten (nichtparasitäre Krank
heiten, Virus-, Bakterien- und Pilzkrankheiten sowie deren Verhütung 
und Bekämpfung) ist mehr allgemein gehalten, jene der Speicher
schädlinge hingegen wieder ausführlicher behandelt. Wenn auch die 
Abhandlung im Hinblick auf die Fülle des zu verarbeitenden Stoffes 
keine tieferen Einblicke in das Fachgebiet der Phytopathologie ver
mittelt, so werden wir immerhin mit verschiedenen Problemen des 
russischen Pflanzenschutzes und deren Lösung in der Sowjetunion 
durch diese Lektüre bekannt gemacht. G. VuKovits

Wehsarg (O.): Ackerunkräuter. Biologie, Allgemeine Bekämpfung 
und Einzelbekämpfung. Akademie-Verlag, Berlin 1954, 294 S., 189 Abb. 
im Text und 19 achtfarbige Offsettafeln. Preis DM 18'—.

Nachdem die erste Auflage dieses Buches, welche als Arbeit der 
D. L. G. im Jahre 1931 erschienen war, seit langem vergriffen ist, muß 
seine Herausgabe besonders begrüßt werden. In dieser zweiten, vom 
Verfasser neu bearbeiteten und verbesserten Auflage sind überdies 
Ergebnisse seiner in den Jahren 1912 und 1916 erschienenen Arbeiten 
stärker verarbeitet, was das Buch um so wertvoller macht, als auch 
diese Arbeiten längst vergriffen sind. Wie bereits aus dem Untertitel 
hervorgeht, ist der Inhalt in drei Teile gegliedert. Der erste Teil behan
delt die Biologie der Unkräuter und bringt eine Fülle von Tatsachen 
und Forschungsergebnissen, vor allem auch aus der Versuchstätigkeit 
des Verfassers. In diesem ersten Teil, welcher besonders die Vermeh
rung der Unkräuter eingehend behandelt, zeigt der Verfasser, „wo die 
Achillesferse des Unkrautes jeweils liegt und wo dementsprechend mit 
den Bekämpfungsmaßnahmen erfolgreich einzusetzen ist“ Der zweite 
Teil befaßt sich mit den Bekämpfungsmaßnahmen im allgemeinen, bei 
welchen, ihrer Wichtigkeit entsprechend, besonders auf die Vorbeu- 
gungs- und Kulturmaßnahmen Wert gelegt wird. Im dritten Teil, Einzel
bekämpfung, werden die Unkräuter in systematischer Reihenfolge
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besprochen. Um eine Heranziehung der Unkräuter zur Beurteilung des 
Bodens zu erleichtern, wird bei jedem Unkraut auch auf seine 
Ansprüche in bezug auf Bodenbeschaffenheit, Feuchtigkeit usw. einge
gangen. Jedes Unkraut wird nicht nur beschrieben, sondern möglichst 
auch abgebildet. Sämtliche Abbildungen sind so wie in den früheren 
Veröffentlichungen des Verfassers sehr anschaulich und kennzeichnend. 
Besonders hervorzuheben ist die am Schluß des Buches gebrachte ver
gleichende Gegenüberstellung einiger leicht zu verwechselnder Un
kräuter in Bunttafeln.

Auch dieses jüngste Werk des bekannten Unkrautforschers kann 
sowohl dem Wissenschaftler als auch dem Praktiker, welcher beruflich 
mit der Unkrautbekämpfung zu tun hat, wärmstens empfohlen werden.

J. Schönbrunner
30. Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen med Bijlagen 

1955. (30. Beschreibende Sortenliste für landwirtschaftliche Kultur
pflanzen. 1955.) Herausgegeben von der Staatlichen Kommission für die 
Zusammenstellung der Sortenliste der landwirtschaftlichen Kulturpflan
zen in Wageningen, Niederlande, N. V. Leiter-Nypels, Maastricht Giro 
Nr. 37.754, 328 S. Preis fl T90.

Die Ausgabe 1955 der jährlich erscheinenden „Sortenliste für land
wirtschaftliche Kulturpflanzen“, ein Büchlein von nicht weniger als 
328 Seiten, ist in erster Linie für den niederländischen Landwirt 
bestimmt, dem es durch die alljährliche Neuredaktion durch erste 
Fachkräfte einen verläßlichen Führer bedeutet, umso mehr, als auch 
die verschiedenen Ansprüche der einzelnen Sorten hinsichtlich der 
recht unterschiedlichen Bodenverhältnisse in den Niederlanden berück
sichtigt sind. Neben den eigentlichen landwirtschaftlichen Kulturpflan
zen, Gräsern und sonstigen Futterpflanzen sind auch Erbse, Bohne, 
Lein, Zichorie und Zwiebel berücksichtigt.

Gleichzeitig bietet diese Broschüre eine Leistungsschau der hochent
wickelten niederländischen Saatgutproduktion, wenn auch nicht nur 
niederländische Züchtungen berücksichtigt werden, sondern auch aus
ländische Sorten, die für die niederländische Landwirtschaft von Bedeu
tung sind.

Was diese Publikation für den Phytopathologen besonders wertvoll 
macht, sind die ausführlichen Angaben über die Resistenz gegen ver
schiedene Krankheiten und bestimmte Schädlinge, die in Tabellenform 
durch Zahlen wiedergegeben werden. Der in niederländischer Sprache 
abgefaßten Broschüre ist eine deutschsprachige Beilage von 23 Seiten 
Umfang beigegeben, die eine Benützung der besonders wertvollen Tabel
len über Sorteneigenschaften und Krankheitsresistenz ermöglicht.

H. Wenzl
Faworow A. M. und Kotow A. W.: Die Sommerpflanzung der Kartof

fel. Deutscher Bauernverlag, Berlin 1955, 303 Seiten, 21 Abbildungen.
Das vorliegende Buch — eine Übersetzung des 1952 in russischer 

Sprache erschienenen Originals — kann als eine der interessantesten 
Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Kartoffel der letzten Jahre 
bezeichnet werden. Die Autoren geben einen wertvollen Einblick in 
viele Fragen des Kartoffelbaues und der Kartoffelzüchtung in der 
UdSSR.

Der Sommeranbau der Kartoffel ist unter den klimatischen Verhält
nissen der trockenheißen Anbaugebiete im Süden der Sowjetunion 
zweifellos ein sehr wertvolles Kulturverfahren, sowohl zur Produk
tion von brauchbarem Saatgut wie zur Steigerung der Erträge und — 
gekoppelt mit der Frühjahrspflanzung — zur gleichmäßigen Versor
gung des Marktes mit hochwertiger, frischer Ware.
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Weit über das im Titel angedeutöte engere Gebiet des Sommeranbaues 
hinaus, benutzten Faworow und Kotow dieses Thema auch als Ausgangs
punkt einer eingehenden und ausführlichen Darstellung der Ansichten 
der Schule von Lyssenko, wozu speziell der Kartoffelabbau und Fragen 
der Züchtung reichlich Gelegenheit geben.

Die Autoren vertreten selbstverständlich den Standpunkt der Ver
erbung erworbener Eigenschaften — ohne allerdings aus dem Kartof
felsektor Wesentliches beitragen zu können. Hinsichtlich der Virus
krankheiten wird kompromißlos die Theorie der direkten Verursachung 
durch Hitzeeinwirkung verfochten und die Ansicht — richtiger: Tat
sache —, daß es sich um infektiöse Krankheitserscheinungen handelt, 
strikte abgelehnt, wobei sich die Autoren aber nicht ausreichend mit 
dem Umstand auseinandersetzen, daß auch in der Sowjetunion die 
Bereinigung als Grundlage der Pflanzkartoffelerzeugung gilt, und zwar 
gerade in guten Kartoffelbaugebieten. Die einschlägige Polemik der 
beiden Autoren richtet sich dabei vor allem gegen die beiden bekann
ten sowjetrussischen Virologen Professor Ryschkow und Professor 
Suchow, wobei die Angriffe mitunter eine Form annehmen, wie wir 
sie in der mitteleuropäischen wissenschaftlichen Literatur nur noch 
aus dem vorigen Jahrhundert kennen.

In dem Bestreben der Autoren die zweifellos anerkennenswerten 
Verdienste Lyssenkos — der Einführung des Sommeranbaues auf 
großen Flächen — möglichst herauszustellen, fällt die damit verbun
dene Tendenz unangenehm auf, die Leistungen anderer Länder unge
rechtfertigt herabzusetzen. So wird (S. 171) von einer katastrophalen 
Lage in bezug auf die Qualität des Saatgutes früher Kartoffelsorten 
in Frankreich gesprochen, „wie sie noch heute dort zu beobachten ist“ 
und als Beleg dafür eine russische Literaturzusammenstellung aus dem 
Jahre 1933 sowie zwei Werke von Charles Darwin (gestorben 1882!) 
allerdings in Ausgaben aus 1937 und 1941, zitiert. Bekanntlich aber 
produziert Frankreich seit Jahren große Mengen ausgezeichneten Kar
toffelsaatgutes. Autoren und Verlag müssen sich darüber klar sein, 
daß solche Behauptungen die Gefahr in sich bergen, daß das Buch 
wissenschaftlich nicht ernst genommen wird — was freilich unberech
tigt wäre, da es umfangreiche Erfahrungen enthält, die gerade deshalb 
besonders wertvoll sind, weil sie zur Hauptsache aus Gebieten mit 
extremen Witterungsverhältnissen stammen.

Der Umstand, daß Faworow und Kotow die infektiöse Natur der 
Kartoffelvirosen leugnen, hat für die vorliegende deutsche Ausgabe 
ein Vorwort von Professor Kreß veranlaßt, in dem mit aller Klarheit 
ausgesprochen wird, daß wir in diesem Punkt den Verfassern nicht 
folgen können.

Wünschenswert wäre eine strengere Gruppierung des Buchinhaltes; 
immer wieder findet man Themen eingestreut, die zur Hauptsache 
an anderer Stelle behandelt werden. Diese Wiederholungen bedeuten 
auch eine Erschwernis für das Verständnis. Man hat den Eindruck, 
daß das Buch eine Zusammenfassung voneinander unabhängiger Vor
träge darstellt.

Endlich darf auch noch auf die völlig unbefriedigende Art der Ab
bildungen hingewiesen werden (retuschierte Photos?), die nicht sehr 
überzeugend wirken.

Trotz all dieser Vorbehalte muß das Erscheinen der deutschen Über
setzung dieses Buches außerordentlich begrüßt werden. Man kann 
zwar den Autoren nicht in allen Belangen folgen; das beigebrachte 
Material ist jedoch außerordentlich umfangreich, aufschlußreich und 
interessant und die Lektüre dieses Buches ungemein anregend.

H. Wenzl
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Saburow N. und Antonow M.: D i e  L a g e r u n g  u n d  V e r a r b e i t u n g  v o n  
O b s t  u n d  G e m ü s e .  Deutscher Bauernverlag, Berlin 1953 (Übersetzung 
aus dem Russischen), 460 S.

Das 460 Seiten umfassende Buch enthält den Stoff über den gleich
namigen Vorlesungszyklus der Obst- und Gemüsebaufakultäten an 
höheren landwirtschaftlichen Lehranstalten Rußlands. Es besteht aus 
drei Teilen. Der erste Teil enthält die Grundlagen der Chemie der 
Obst- und Gemüsearten, wobei die Grundlagen aus Chemie und deren 
Grenzgebieten als bekannt vorausgesetzt werden. Die Chemie der 
Obst- und Gemüsearten wird in einem Umfang behandelt, insoweit 
dies für die wissenschaftliche Fundierung und das Verständnis von 
Lagerungs- und Verarbeitungsfragen erforderlich ist. Der zweite Teil 
umfaßt die Theorie und Praxis der Lagerung von Obst, Gemüse und 
Kartoffel. Erfreulich ist, daß auch die einfachsten Lagerungsverfah
ren, insoweit sie sich bewährt haben, Berücksichtigung gefunden 
haben. In diesem Teil werden auch die wichtigsten Lagerkrankheiten 
zum Teil — wie z. B. das Schwarzwerden der Kartoffeln — recht aus
führlich besprochen. Im dritten Teil werden die wissenschaftlichen 
Grundlagen und die Technik der Verarbeitung von Obst und Gemüse 
abgehandelt. Auch hier werden neben moderneren Verfahren die ein
fachsten mit berücksichtigt, während die industriellen Konservierungs
verfahren, als etwas aus dem Rahmen fallend, nur gestreift werden.

Das Buch enthält über 130 mehr oder weniger schematische Strich
zeichnungen, zahlreiche Tabellen und Diagramme, die der Erläute
rung des Textes dienen, sowie eine Reihe wertvoller Tatsachen und 
Anregungen. Als Lehrbuch ist es in apodiktischer Form und ohne 
Literaturhinweise abgefaßt. R. Fischer

M a t h y s  (G .)  : L e  p r o b l è m e  d e  l a  l u t t e  c o n t r e  l e s  a r a i g n é e s  r o u g e s  d e  l a  
v i g n e .  ( D a s  P r o b l e m  d e r  S p i n n m i l b e n b e k ä m p f u n g  a m  W e i n .)  R e v .  R o 
m a n d e  ( L a u s a n n e )  10, 1954, 81.

Metatetranychus ulmi wird seit einigen Jahren ein immer bedeuten
derer Schädling an Wein. Der Schaden entsteht teils kurz nach dem 
Austrieb, teils im Sommer. Bei der näheren Untersuchung des Schadens
falles fanden sich auf den befallenen Blättern, und zwar vorwiegend in 
den an der Abzweigungsstelle der Blattseitennerven gebildeten spitzen 
Winkeln, zahlreich Raubmilben der Gattung Typhlodromus, deren Eier 
sich von denen der Tetranychide durch ihre langovale Gestalt unter
scheiden. Typhlodromus geht vom Ei bis zur erwachsenen Spinnmilbe 
alle Entwicklungsstadien an; ein Individuum vernichtet in 2 Tagen 
20 bis 25 Schädlinge. Die Entwicklungsgeschwindigkeit des Räubers ist 
etwas geringer als die des Schädlings. Es wurden zwei Räubergenera
tionen pro Jahr beobachtet, doch wird das Auftreten einer dritten Ge
neration bei günstigem Wetter nicht für ausgeschlossen gehalten. Ty
phlodromus wandert bei Futtermangel durchaus nicht von den Blättern 
ab, sondern ernährt sich in solchen Zeiten von Pflanzensäften. (Über die 
aus diesem Verhalten möglicherweise entstehenden Pflanzenschäden 
wird allerdings nicht gesprochen. Anm. Ref.) In Versuchen mit chemi
schen Mitteln gegen die Spinnmilben- und gegen die Spinnmilbenräuber- 
Populationen hat sich in ersteren Fällen Systox gegenüber Diazinon und 
Parathion besser bewährt. Systox vernichtet jedoch in gleicher Weise 
wie Parathion den Räuber, allerdings mit dem Unterschied, daß Systox 
auf Grund der langen Dauerwirkung auch die Spinnmilbenpopulation 
im Zaume hält, während nach Parathionbehandlung ein rasantes An
steigen des Schädlingsbefalles über die Menge der Kontrolle hinaus be
obachtet wurde. Diazinon dagegen hatte eine gute Wirkung gegen die
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Spinnmilben und schonte dabei den Räuber. Letzterer wird auch durch 
Spritzungen mit organischen Schwefelmitteln stark dezimiert. Yerf. emp
fiehlt daher gegen die Spinnmilbe Schonung der Raubmilben durch 
Verwendung selektiver Acarizide im Frühjahr bei einer Trieblänge von 
4 bis 5 cm und bei Sommerbefall in zwei Behandlungen in zehntägigem 
Intervall und Anwendung von Kupferkalkbrühe an Stelle organischer 
Schwefelverbindungen. DDT beeinflußt die Raubmilbenpopulation nicht.

O. Böhm

Meyer (E.): B e o b a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  D r e h h e r z m ü c k e  ( C o n t a r i n i a  
n a s t u r t i i  K i e f f e r )  im  D i t h m a r s c h e r  K o h l a n b a u g e b i e t .  Zeitschr. Pflanzen- 
krankh. u. Pflanzensch. 61, 1954, 562.

Die hier mitgeteilten Beobachtungen gehen auf Untersuchungen im 
Jahr 1945 zurück. Durch ihre biologische Ausrichtung sind sie auch 
heute noch interessant. Schon frühere Autoren haben die Bedeutung des 
unregelmäßigen Überliegens der verpuppungsreifen Larven im Boden für 
den Massenwechsel erkannt. Aus diesen Arbeiten geht auch eine hohe 
Inkonstanz des Entwicklungsverlaufes am gleichen Ort in den einzelnen 
aufeinanderfolgenden Jahren hervor. Im Beobachtungsgebiet konnten 
die ersten beiden Generationen gut getrennt, die folgenden jedoch nicht 
mehr sicher auseinander gehalten werden. Insgesamt werden minde
stens vier Generationen pro Jahr angenommen. Die erste Generation 
trat ausschließlich im Saatbeet auf. Die zweite und stärkste Larven
generation wurde auf den Kohlsamenträgern beobachtet; dieser Wirts
pflanze wird für das Schadauftreten der Drehherzmücke große Bedeu
tung zugeschrieben. Die Hauptschäden wurden stets im Windschutz von 
Gehöften, Deichen usw. festgestellt, wo die Saatbeete bzw. Samenträger
kulturen i. d. R. angelegt werden. In der freien Feldmark trat der 
Befall erst relativ spät im Jahr und nur schwach in Erscheinung. Die 
an den Pflanzen entstehenden Schadensbilder richten sich nach dem 
Ort der Eiablage und dem Wachstumsverlauf der Pflanzen. Die in 
Dithmarschen beobachteten Fälle werden beschrieben. O. Böhm

Boucek (Z.) & Sedivy (J.): B l a n o k ;f i d l i  c i z o p a s n i c i  p f ä s t e v n i c k a
a m e r i c k e h o  ( H y p h a n t r i a  c u n e a  D r u r y )  v  c e s k o s l o v e n s k u .  ( D i e  H y m e -  
n o p t e r e n - P a r a s i t e n  v o n  H y p h a n t r i a  c u n e a  D r u r y  i n  d e r  T s c h e c h o 
s l o w a k e i . )  Zoolog. Entom. Listy III, 1954, 169—189.

In dieser Arbeit wird ausführlich über die Lebensweise der Hymeno- 
pteren-Parasiten von Hyphantria cunea Drury, die in der Tschechoslo
wakei bis 1953 festgestellt wurden, berichtet. Patasson sp. wurde als 
Eiparasit in einem einzigen Falle beobachtet. In den Raupen konnte man 
bisher keine Hymenopteren-Parasiten vorfinden. Als Puppenparasit konn
ten folgende Ichneumoniden festgestellt werden:

Pimpla turionellae L.
Pimpla instigator Fab.
Theronia atalantae Poda.

Zufällige Parasiten waren:
Paniscus testaceus Grav.
Trychosis ingratus Tschek.
Hemiteles inaequalis Forst.

An Chalcididen sind folgende Arten als Puppenparasiten beobachtet 
worden:

Psychophagus omnivorus Walk.
Dibrachys cavus Walk.
Monodontomerus aereus Walk.
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Zufällig kamen die Arten:
Brachymeria intermedia Nees.
Eurytoma sp.
Conomorium eremita Forst.
Pteromalus planiscuta Thoms.

vor.
Der häufigste Chalcidier Psychophagus omnivorus parasitierte in den 

Winterpuppen nur in 2 Prozent, in den Sommerpuppen der ersten Gene
ration war er häufiger aufzufinden.

Nach Ansicht der Verfasser ist das Vorkommen der genannten Para
siten zu gering, als daß sie im biologischen Kampf gegen Hyphantria mit 
Erfolg eingesetzt werden könnten. H. Böhm

Glass (E. H.): F i e l d  E v a l u a t i o n  o f  I n s e c t i c i d e s  a g a i n s t  C o d l i n g  M o t h .  
( F r e i l a n d v e r s u c h e  m i t  I n s e k t i z i d e n  g e g e n  O b s t m a d e .)  Journal of Ec. Ent., 
4?, 1954, 1093—1101.

Mehrjährige in der Stadt Geneva, im Staate New York, USA, ausge
führte Versuche zur Bekämpfung der Obstmade zeigten die Überlegen
heit von DDT gegenüber anderen Insektiziden in der Bekämpfung von 
Garpocapsa pomonella. DDT wurde in einer Dosierung Aron 2 pounds 
eines 50%igen Spritzpulvers in 100 Galonnen (rund 0'2%), und zwar 
dreimal gegen die 1. und zweimal gegen die 2. Generation der Made ver
wendet und ergab mit Ausnahme des Jahres 1949 maximal 2% wur
mige Früchte. Der Witterungsverlauf des Jahres 1949 begünstigte das 
Auftreten und die Entwicklung des Apfelwicklers in ungewöhnlichem 
Maße, so daß in diesem Jahre DDT einen 75%igen Erfolg brachte, wo
bei es aber auch in diesem Jahre alle anderen Insektizide in der Wir
kung übertraf. Bleiarseniat brachte wesentlich schlechtere Abtötungser
gebnisse; ebenso erwiesen sich Phosphorsäureester, unter denen Para- 
thion relativ am besten wirkte, dem DDT unterlegen. Auch Kombina
tionen von DDT mit Estermitteln und anderen Produkten wurden mit 
wechselndem Erfolg verwendet. In einjährigen Versuchen erwies sich 
Diazinon und das Produkt 4389 (ein Thiophosphorsäureester der Ameri
can Cyanamid Co.) als ausgezeichnet wirksam.

Die Ergebnisse bestätigten DDT als bestes Bekämpfungsmittel gegen 
Obstmade im Staate New York. F. Beran

Frömming (E.): E i n  n e u e r  K u l t u r p f l a n z e n s c h ä d l i n g  i n  M i t t e l e u r o p a :  
d i e  N a c k t s c h n e c k e  M i l a x  ( T a n d o n i a )  b u d a p e s t e n s i s  H a z a y .  Anz. Schäd- 
lingskde. 28, 1955, 42—46.

Milax budapestensis Haz. war ursprünglich ein südalpin-karpathisches 
Tier. In den letzten zwei Jahrzehnten wurde die Art wiederholt an ver
schiedenen Stellen Mitteleuropas nachgewiesen. Im Zusammenhang mit 
einem stärkeren Schadauftreten in Schweizer Gärten hat der Autor nun
mehr Untersuchungen über die Lebensweise angestellt und sie hier zu
sammen mit morphologischen Angaben veröffentlicht. O. Böhm

Heddergott (H.) und Pauck (P.): Z u r  B i o l o g i e  u n d  B e k ä m p f u n g  d e r  
Z w i e b e l f l i e g e .  Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 
?, 1955, 37—42.

Die Zwiebelfliege befällt in Westfalen vor allem Zwiebel- und Porree
kulturen. Die gefährlichste erste Generation des Schädlings tritt jahr
weise verschieden stark auf. Regelmäßig wird auch eine dritte Gene
ration beobachtet. Die jährlich unterschiedlichen Witterungsbedingungen 
lassen eine kalendermäßige Voraussage des Generationsablaufes nicht 
zu. Unter den chemischen Bekämpfungsmöglichkeiten kommen in erster 
Linie Chlordan-Streumittel für die Flächenbehandlung vor der Aussaat
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und Dieldrin als Saatgutinkrustierungsmittel in Frage. Das nur auf klei
neren Flächen rentable Angießverfahren ist auch von den Bodenverhält
nissen abhängig. Gut bewährt hat sich das sogenannte „Vordrillverfah
ren“, bei welchem unmitelbar vor der Aussaat gekörnte Streumittel 
3—5 cm tief mittels einer mit Druckrollen versehenen Drillmaschine, 
die knapp vor der Sämaschine geführt wird, „vorgedrillt“ werden. Pflau- 
zenschäden drohen besonders bei Lindan-Mitteln und bei Chlordan. 
DDT, Aldrin und Dieldrin dagegen erwiesen sich in den gegen Zwiebel
fliege nötigen Aufwandmengen als nicht phytotoxisch. O. Böhm

Jancke (O .)  und Becker (H.): Ü b e r  d i e  o v i z i d e  W i r k u n g  v e r s c h i e d e n e r  
I n s e k t e n g i f t e  a u f  R e b l a u s e i e r  ( V i t e u s  [ P h y l l o x e r a ]  v i t i f o l i i  S h i m e r ) .
Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch. 62, 1955, 61—67.

Es wurde mittels besonderer Versuchsmethode der Einfluß verschiede
ner Insektizide auf die aus den Blattgallen genommenen Eier der Reb
laus zum Teil unter verschiedenen Umweltbedingungen studiert. Niko- 
pren (0'5%) und Systox (0'3%) erzielten eine 100%ige ovizide, Perfektan 
fluid (0‘3%), Derropren (0'4%) und Geigy 26.142 (0'5%) 100%ige ovi- 
zide und ovolarvizide Wirkung. Andere synthetische Insektizide (z. B. 
Potasan, E 605, Dieldrin, Aldrin u. a.) waren unterschiedlich weniger 
wirksam. Verschiedene Temperaturen (18 Grad bzw. 50 Grad Celsius) 
und unterschiedliche relative Luftfeuchtigkeit hatten auf die Wirkung 
der sehr gut wirksamen Präparate keinen Einfluß. Nikopren und Per
fektan fluid erfaßten auch als Gas den größten Teil der Eier und die 
restlichen geschlüpften Larven. Nach diesen Ergebnissen ergeben sich 
neue Möglichkeiten zur Desinfektion von Schuhwerk und Geräten.

O. Böhm
Müller (H. W. K.): Zum Auftreten und zur Bekämpfung des Wurzel

spinners Hepialus lupulinus L. in Maiblumenkulturen. Nachrichtenbl. 
Deutsch. Pflanzenschutzdienst 7, 1955, 34—37.

Hepialus lupulinus L. trat im Vierländer Maiglöckchenanbaugebiet 
durch Fraß, an Wurzeln und an den Knospen der Triebkeime stellen
weise als Großschädling auf. Die Ermittlung biologischer Bekämpfungs
verfahren bedarf noch weiterer Untersuchungen, weshalb" zur Verbes
serung der augenblicklichen Situation die Wirksamkeit der syntheti
schen Insektizide als Streu- und Gießmittel erprobt wurde. Unter allen 
Witterungsbedingungen erwies sich die DDT-Emulsion, als Gießmittel 
in doppeltstarker Normalkonzentration in einer Aufwandmenge von 
2,5 lt/m2 in der 2. Julihälfte angewendet, als überlegen. Phosphorsäure
estermittel und chloriertes Inden fielen in ihrer Wirkung in dem abnorm 
nassen und kühlen Sommer 1954 gegenüber DDT stark ab. Endrin war 
weniger wirtschaftlich. Lindan, Aldrin, Dieldrin, Toxaphen, Chlordan 
und Malathion erzielten nur Teilerfolge oder versagten weitgehend. Dia- 
zinon war nicht sicher beurteilbar. O. Böhm

Solomon (M. E .): D a s  G l e i c h g e w i c h t  v o n  I n s e k t e n b e v ö l k e r u n g e n  u n d  
d i e  c h e m i s c h e  S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g .  S c h ä d l i n g s v e r m e h r u n g  a l s  F o l g e  
v o n  I n s e k t i z i d b e h a n d l u n g e n .  Z. f. ang. Entomologie, 37, 1955, 110—121.

Das Problem der Nebenwirkungen chemischer Pflanzenschutzmittel 
auf den Bestand und die Wirksamkeit von Nützlingen wird an Hand 
von Literatur diskutiert. Aus den einzelnen Arbeiten, die vor allem in 
Nordamerika durchgeführt wurden, geht hervor, daß besonders DDT 
mit seinen ungünstigen Nebenwirkungen auf die Nützlingsfauna schwere 
Schädlingskalamitäten hervorrufen kann. So konnten D e B a c h  und 
seine Mitarbeiter zeigen, daß durch DDT-Behandlungen innerhalb von 
Citruskidturen ein drastischer Rückgang an räuberischen Coccinelliden 
stattfand und daß dadurch bedingt die Citrus-Wollschildlaus eine beson-
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c le rs  s t a r k e  V e r m e h r u n g  e r f u h r .  A u c h  K r y o l i t  u n d  Z i n k s u l f a t  w i r k t e n  
s i c h  e b e n s o  n a c h t e i l i g  a u s ,  d e n n  n a c h  d e r  B e h a n d l u n g  m i t  d ie s e n  M it te ln  
f o l g t e  e in e  G r a d a t i o n  d e r  C i t r u s m i l b e  P a r a t e t r a n y c h u s  c i t r i .

N a c h  P  i c  k  e 1 1  k a m  e s  n a c h  A n w e n d u n g  m i l d e r  S c h w e f e l p r ä p a r a t e  
z u  e r n s t e n  K a l a m i t ä t e n  d u r c h  S p i n n m i l b e n  u n d  d u r c h  d ie  K o m m a 
s c h i l d l a u s  ( L e p i d o s a p h e s  u l m i ) ,  d ie  b i s h e r  e in  S c h ä d l i n g  v o n  g e r i n g e r e r  
B e d e u t u n g  w a r .  F e l d v e r s u c h e  e r g a b e n ,  d a ß  d ie s e  u n d  v e r s c h i e d e n e  a n d e r e  
S p n t z m i t t e l  w i c h t i g e  u n d  n a t ü r l i c h e  F e i n d e  d e r  b e i d e n  S c h ä d l i n g e  m i t 
v e r n i c h t e t e n .  W i e  D e  B a c h  u n d  B a r t e i l t  f e s t s t e l l e n  k o n n t e n ,  f ü h r t e  
d ie  c h e m i s c h e  S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g  a n  C i t r u s g e w ä c h s e n  z u r  V e r m e h 
r u n g  f o l g e n d e r  S c h ä d l i n g s a r t e n :  P s e u d o c o c c u s  c i t r i ,  P s e u d o c o c c u s  l o n g i -  
s p in u s ,  A o n i d i e l l a  c i t r i n a ,  L e p i d o s a p h e s  b e c k i i ,  C h r y o m p h a l u s  a o n i d u m ,  
C o c c u s  h e s p e r i d u i n ,  P h y l l o c o p t e s  o l e i v o r u s ,  T e t r a n y c h u s  b i m a c u l a t u s  
u n d  A r g y r o t a e n i a  c i t r a n a .  N a c h  p e r i o d i s c h e n  S p r i t z u n g e n  m i t  R e i n s t -  
p e t r o l e u m  (K e r o s e n e )  a n  C i t r u s b ä u m e n  b e o b a c h t e t e  C l a u s e n  ü b e r a u s  
s t a r k e n  B e f a l l  d u r c h  d ie  M o t te n s c h i l d la u s  A l e u r o c a n t h u s  w o g l u m i ,  h i n 
g e g e n  w a r  a n  d e n  u n b e h a n d e l t e n  B ä u m e n  d u r c h  d ie  T ä t i g k e i t  v o n  P a r a 
s i te n  n u r  e in  g e r i n g e r  B e f a l l  f e s t z u s t e l l e n .

V e r f a s s e r  g i b t  z u s a m m e n f a s s e n d  a u s  d e n  d i s k u t i e r t e n  A r b e i t e n  f o lg e n d e  
M it te l  a l s  U r s a c h e  f ü r  G r a d a t i o n e n  v o n  A p f e l -  o d e r  C i t r u s s c h ä d l i n g e n  a n :  
D D T . H e x a ,  C h l o r d a n ,  P a r a t h i o n ,  K r y o l i t ,  v e r s c h ie d e n e  S c h w e f e l - u n d  S c h w e 
f e l k a l k b r ü h e n ,  Z in k -  u n d  v e r m u t l i c h  K u p f e r s p r i t z m i t t e l .  T e e r ö l e ,  R e i n s t -  
p e t r o l e u m  u n d  B l a u s ä u r e .  D i e  d a r a n  b e t e i l i g t e n  S c h ä d l i n g e  s in d :  S e c h s  
M i l b e n a r t e n .  B l u t l a u s .  C i t r u s - B l a t t l ä u s e ,  z w e i  A r t e n  S c h m i e r l ä u s e ,  a c h t  
A r t e n  S c h i l d l ä u s e ,  d i e  A p f e l z i k a d e  T y p h l o c y b a  p o m a r i a ,  O r a n g e n w i c k 
l e r  u n d  d ie  K n o s p e n m o t t e  S p i l o n o t a  o c e l l a n a .  D i e s e  L i s t e  is t  n a c h  d e r  
M e in u n g  d e s  V e r f a s s e r s  s i c h e r l i c h  n i c h t  v o l l s t ä n d i g .  Z u  d e r  u n g ü n s t i g e n  
A u s w i r k u n g  o b e n  g e n a n n t e r  M it t e l  k o m m t  n o c h  d ie  G i f t w i r k u n g  f ü r  
M e n s c h  u n d  L T a u s t ie r , d ie  s t ä n d i g e  V e r m e h r u n g  d e r  v o r g e s c h r i e b e n e n  
S p r i t z u n g e n  in f o l g e  d e r  F ö r d e r u n g  v o n  b e s t i m m t e n  S c h ä d l i n g s a r t e n  u n d  
d i e  d a m i t  v e r b u n d e n e  V e r t e u e r u n g  d e r  p f l a n z e n s c h u t z l i c h e n  A r b e i t e n ,  
s o w ie  d ie  B e h i n d e r u n g  ö k o l o g i s c h e r  S t u d i e n  z u r  E r f o r s c h u n g  d e r  n a t ü r 
l i c h e n  G e g e b e n h e i t e n  i n n e r h a l b  e in e s  b e s t i m m t e n  B i o t o p s .

F ü r  d ie  G r u n d l a g e n f o r s c h u n g  a u f  d e m  G e b ie t  d e r  b i o l o g i s c h e n  S c h ä d 
l i n g s b e k ä m p f u n g  u n d  d e r  F r a g e  d e r  u n l i e b s a m e n  N e b e n w i r k u n g e n  v e r 
s c h i e d e n e r  I n s e k t i z i d e  a u f  d ie  N ü t z l i n g s f a u n a  s c h l ä g t  d e r  V e r f a s s e r  e in e  
g a n z h e i t l i c h e  B e t r a c h t u n g s w e i s e  u n d  s o m it  ö k o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g  
a l l e r  j e n e r  F a k t o r e n  o d e r  F a k t o r e n k o m p l e x e  v o r ,  d ie  d u r c h  i h r e  v e r 
s c h ie d e n e n  W e c h s e l b e z i e h u n g e n  u n d  V e r k e t t u n g e n  d ie  E x i s t e n z  o d e r  
N i c h t e x i s t e n z  e i n z e l n e r  S c h ä d l i n g s a r t e n  f e s t le g e n .  V o r  a l l e m  s e i  e s  w i c h 
t ig ,  q u a n t i t a t i v e  A n g a b e n  z u  m a c h e n  u n d  w o m ö g l i c h  n e u e  M e th o d e n  
zu  f in d e n ,  u m  d ie s e  P r o b l e m e ,  d e r e n  S t u d i u m  o f t m a l s  J a h r e  in  A n s p r u c h  
n e h m e n  k a n n ,  e in e r  L ö s u n g  z u z u f ü h r e n .  A b s c h l i e ß e n d  m e i n t  V e r f a s s e r ,  
d a ß  d u r c h  s e in e  A u s f ü h r u n g e n  k e i n e s w e g s  g e s a g t  w e r d e n  s o l l  o h n e  
I n s e k t i z i d e  d a s  A u s l a n g e n  f in d e n  z u  w o l le n ,  s o n d e r n  d a ß  v i e l m e h r  d u r c h  
e i n g e h e n d e  U n t e r s u c h u n g e n  a u f  d i e s e m  G e b ie t  d ie  M ö g l i c h k e i t  e in e r  
K o m b i n a t i o n  z w i s c h e n  c h e m i s c h e r  u n d  b i o l o g i s c h e r  S c h ä d l i n g s b e k ä m p 
f u n g  g e f u n d e n  w e r d e n  s o ll . K . R u ß .

R e i c h a r t  ( G . ) : A d a t o k  a  p o l o s k a s z a g ü  k ö r t e d a r ä z s ,  H o p l o c a m p a  b r e v i s  
K l u g .  ( H y m e n .  T e n t h r e d i n i d a e )  k ä r t e t e l e h e z  M a g y a r o r s z ä g o n .  ( A n g a b e n  
ü b e r  d i e  S c h ä d e n  d e r  B i r n e n s ä g e w e s p e ,  H o p l o c a m p a  b r e v i s  K l u g .  [ H y -  
m e n o p t e r a ,  T e n t h r e d i n i d a e ]  i n  U n g a r n .  D e u t s c h e  Z u s a m m e n f a s s u n g .)
Növenyvedelmi Kutato intezet evkönyve. 6., 1951, 168—176.

I n  U n g a r n  h a t  s ic h  d ie  B i r n e n s ä g e w e s p e  ( H o p l o c a m p a  b r e v i s  K lu g .)  
i n n e r h a l b  d e r  l e t z t e n  J a h r e  in  v e r s c h ie d e n e n  G e b i e t e n  s e h r  s t a r k  v e r 
m e h r t .  I n  d e r  U m g e b u n g  v o n  B u d a p e s t  b e t r u g e n  d ie  E r n t e a u s f ä l l e  b is  z u
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100%. Spritzungen sofort nach Abfall der Blütenblätter mit 0'5% bis 
1% Kalkarseniat oder einer 1—2%igen Lösung eines 10%igen DDT-Präpa- 
rates hatten sich in der Praxis nicht bewährt. Tn weiteren Untersuchungen 
soll die Lebensweise dieses Schädlings in Ungarn genau beobachtet und 
auf den biologischen Grundlagen fußend eine Bekämpfungsmaßnahme 
ausgearbeitet werden. H. Böhm

N e u m a n n  ( P . ) : G e h ä u s e - S c h n e c k e n  a l s  S c h ä d l i n g e  i m  O b s t b a u .  Z .
P f l a n z e n s c h u t z ,  M ü n c h e n ,  6 . ,  1954, 119—121.

Im Landkreis München kam es in einer Erwerbsobstanlage mit ange
schlossener Baumschule zu stärkeren Fraßschäden an Obstbäumen, die von 
Schnecken verursacht wurden. 4 verschiedene Schneckengattungen, nämlich 
die Gartenschnecke (Cepaea hortensis Müll.), die kleine tmd große Frucht
schnecke (Fruticicola strigella DRAP, und Eulota frnticum Müll.) sowie 
die Weinbergschnecke (Helix pomatia L.) waren Urheber der Schäden. 
Besonders stark wurden die Kirschen, in erster Linie Sauerkirschen, be- 
fressen. Es kam nicht selten zu totalem Kahlfraß, auch die Früchte blieben 
nicht verschont und vielfach wurden nur noch die Steine an den Frucht
stielen übrig gelassen. Apfel- und Birnenbäume standen an zweiter Stelle. 
Auch die Blätter von Zwetschken, Pfirsichbäumen und von Stachel- und 
Johannisbeeren wurden benagt, jedoch war der Schaden nicht bedeutend. 
Bekämpfungsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt.

Für die starke Schneckenplage dürfte das außergewöhnlich feuchte 
Jahr 1954, die besonders für die Entwicklung dieser Tiere günstige Lage 
der Obstanlage und Baumschule sowie die einseitige Stickstoffüberdün
gung ausschlaggebend gewesen sein, da eine zu reiche Stickstoff gäbe die 
Ausbildung eines zarten, besonders plasmareichen Pflanzengewebes, das 
von Schnecken gerne aufgenommen wird, fördert. H . Böhm

B l u n c k  (H .)  u n d  M a r t i n  ( C h r . ) : D a s  M a s s e n a u f t r e t e n  d e s  B a u m w e i ß 
l i n g s  ( A p o r i a  c r a t a e g i  L . )  G e s u n d e  P f l a n z e n ,  6 , 1954, 264—266.

Tm R h e i n l a n d  b e i  O p p e n h e i m ,  G u n t e r s b l u m  u n d  G i b s h e im  u n d  a u c h  
s p ä t e r  im  G e b i e t  z w is c h e n  G a u  A lg e s h e im  u n d  I n g e l h e i m  t r i t t  d e r  B a u m 
w e i ß l i n g  w i e d e r  s t ä r k e r  in  E r s c h e i n u n g .  V e r f a s s e r  g e b e n  e in e n  Ü b e r b l i c k  
ü b e r  d ie  L e b e n s w e i s e  u n d  W i r t s p f l a n z e n .

Z u r  B e k ä m p f u n g  w i r d  d a s  S p r i t z e n  m i t  P h o s p h o r s ä u r e e s t e r p r ä p a r a t e n  
e m p f o h l e n ,  d ie  a u c h  n o ch  g e g e n  ä l t e r e  R a u p e n s t a d i e n  w i r k s a m  s in d . D u r c h  
d ie s e  S p r i t z u n g  w e r d e n  d ie  f r ü h e r  g e ü b te n  z e i t r a u b e n d e n  m e c h a n is c h e n  
M a ß n a h m e n ,  w ie  A b le s e n  d e r  W i n t e r n e s t e r  o d e r  d a s  S a m m e l n  d e r  P u p p e n ,  
v o l l  e r s e t z t .  H .  B ö h m

U n t e r s t e n h ö f e r  ( G . ) : F r e i l a n d v e r s u c h e  m i t  „ S y s t o x “  z u r  B e k ä m p f u n g  
d e r  O b s t b a u m s p i n n m i l b e  ( P a r a t e t r a n y c h u s  p i l o s u s  C a n .  &  F r a n z ) .  H ö f -  
c h e n - B r i e f e ,  7, 1954, 67—77.

Die Spinnmilben haben sich innerhalb der letzten Jahre auch im Obst
bau zu Großschädlingen entwickelt. An den Obstgehölzen wurden folgende 
Tetranyehidenarten, Paratetranychus pilosus, Bryobia praetiosa, Tetra- 
nychus urticae sowie eine neue Art von Septanychus festgestellt. Die 
wichtigste Rolle in den Obstanlagen spielt die Art Paratetranychus pilosus. 
Der Verfasser prüfte nun in zweiiährigen Freilanduntersuchungen die 
Wirkung von Systox 0'05% gegen diesen Obstbaumschädling und stellte 
gleichzeitig auch den günstigsten Behandlungstermin fest. Am günstigsten 
erwies sich die Kurzvorblütenbehandlung, da es dann möglich ist den 
Spinnmilbenbesatz an den Befallsbäumen auch während der ganzen 
Vegetationszeit auf einem Minimum zu halten und Schäden an den 
Bäumen zu verhindern. Bei der Nachblütenspritzung, die gleich gute 
Wirkung bringt, müssen bereits Schäden, die während der Blütezeit ent
stehen, in' Kauf genommen werden. H. Böhm
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Pruthi (H. S.) and Bhatia (D. R .): T h e  D e s e r t  L o c u s t  a n d  i t s  C o n t r o l .  
( D i e  ä g y p t i s c h e  W a n d e r h e u s c h r e c k e  u n d  i h r e  B e k ä m p f u n g .)  J. Bombay 
Nat. hist. Soc. 50, 1952, 734.

Die Verfasser geben nach einer einführenden, teilweise farbig illustrie- 
ten Besprechung der Biologie und Schadensbedeutung der ägyptischen 
Wanderheuschrecke eine gute Übersicht über die Möglichkeiten der Be
kämpfung. Das empfindlichste Stadium bilden die sogenannten „hoppers“ 
das sind die jüngeren Larvenstadien. Man geht gegen sie mit Fanggräben 
und durch Abbrennen, sowie mit Giftködern und Spritz- bzw. Stäube
mitteln vor. Als Köder findet Kleie Verwendung, die mit BHC, Natrium- 
arsenit oder Natriumflnosilikat vergiftet ist. Der Anwendung des Gift
köderverfahrens sind allerdings durch die hohen Kosten und durch Trans
portschwierigkeiten Grenzen gesetzt. Als Spritz- oder Stäubemittel hat 
sich vor allem BHC bewährt. Weniger gute Erfolge brachte die Anwen
dung von DNOC iincl Aldrin. In gleicher Weise werden auch die gelegent
lich auftretenden Schwärme erwachsener Tiere bekämpft. Unter den natür
lichen Feinden spielen vor allem Vösrel, Reptilien, bestimmte Säuger, unter 
den wirbellosen Tieren Asiliden, Mantis und Milben eine Rolle. Große 
Mengen der Heuschrecken dienen im Orient dem menschlichen Genuß. 
Bakterien und Pilze sind für die Dezimierung des Schädlings bedeu
tungslos. O. Böhm

M ü l l e r  ( F .  P . ) : H o l o z y k l i e  u n d  A n h o l o z y k l i e  b e i  d e r  G r ü n e n  P f i r s i c h 
b l a t t l a u s ,  M y z o d e s  p e r s i c a e  ( S u l z . ) .  Z. angew. Ent. 3 6 ,  1954, 369—380.

Es wurden zwei Stämme der Pfirsichblattlaus zwei .fahre lang bei 
parthenogenetischer Vermehrung an verschiedenen Wirtspflanzen in Zucht 
gehalten. Stamm A von geflügelten Pfirs'ch-Fundatrigenien, Stamm B von 
anholozvklisch an Kohl überwinterten Ungeflügelten. Männchen sind nur 
an einigen Wirtspflanzen in den A-Zuchten aiifgetreten. Virginopare 
Geflügelte, die in den A-Zuchten oft zahlreich auftraten, waren in den 
B-Zuehten immer nur selten. Während die A-Zuchten lange Zeit strohgelbe
gelblichgrüne und erst spät auch rein grüne Apteren hervorbrachten, 
waren die Ungeflügelten von B meist rein grün. Das Längen Verhältnis 
Prozessus terminalis: Basis des 6. Fühlergliedes der ungeflügelten Erwach
senen betrug im ersten Zuchtjahr bei A meist unter, bei B über 4. Im
2. Zuchtiahr war dieser Unterschied bei Zucht auf Raps bereits gelöscht. 
Der A-Stamm hat sich demnach weitgehend an den B-Stamm angeglichen. 
Auch wurden Zwischen formen zwischen den Läusen des A- und B-Types 
nachgewiesen. ..Die B-Eorm ist ein Endstadium einer noch in rezenter 
Zeit existierenden Entwicklungsreihe in Richtung auf die permanente 
anholozyklische Lebensweise. Ihre taxonomische Abtrennung als Art oder 
besondere Rasse wird deshalb als nicht berechtigt angesehen.“ O. Böhm

V a n  d e n  B r a n d e  ( J . ) ,  K i p s  (R . H .)  u n d  D ’H e r d e  ( J . ) :  I n v l o e d  v a n  d e  
V o c h t i g h e i d  b i j  d e  s c h e i k u n d i g e  B e s t r i f  d i n g  v a n  h e t  a a r d a p p e l c y s t e n -  
a a l t j e  H e t e r o d e r a  r o s t c h i e n s i s  W o l l .  ( E i n f l u ß  d e r  F e u c h t i g k e i t  b e i  d e r  
c h e m i s c h e n  B e k ä m p f u n g  d e s  K a r t o f f e l ä l c h e n s ,  H e t e r o d e r a  r o s t o c h i e n s i s
W o l l . ) .  M e d e d .  L a n d b o u w h o g e s c h o o l  G e n t  19, 1954, 353—372.

In den in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Versuchen wurde mit 
Chlorpikrin, DD, Chlorbromproben und Aethylendibromid als Emulsion 
oder als Gas gearbeitet. Aethylendibromid war gegenüber den anderen 
Präparaten nur wenig wirksam. Von großer Wichtigkeit für gute Wirkung 
ist die Feuchtigkeit der Zysten zur Zeit der Behandlung. Bloßes Ein
tauchen genügt bereits, unabhängig von der Tauchzeit und von eventuell 
verwendeten Emulgatoren. Eintauchen behandelter Zysten in Wasser 
verminderte jedoch die Wirksamkeit bedeutend, wenn die Begasung nicht 
allzu gründlich war. Ein derartiger Effekt konnte bei Chlorpikrin und
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Chlorbrompropen nicht beobachtet werden. Der Einfluß des Wasser
gehaltes des Bodens auf die Wirksamkeit von DD wurde in Holzkisten, 
die mit Dünensand gefüllt waren, untersucht. In lufttrockenem Boden 
mit 07%  Wassergehalt wurde auch in unmittelbarer Nähe des Injektions
punktes kein Abtötungserfolg erzielt. Auch in wassergesättigtem Boden 
bei 18'2% Wassergehalt war die nematizide Wirkung, ausgenommen in 
der Nähe der Injektionsstellen, gering. Doch konnte 100%ige Abtötung 
in dem relativ weiten Bereich von 4-2 bis H‘8% Wassergehalt erreicht 
werden. Die Bodenfeuchtigkeit wirkt sich in doppelter Weise aus: Durch 
den Feuchtigkeitsgehalt der Zysten und durch die Ausbreitungsgeschwin
digkeit der Gase in Abhängigkeit vom Wassergehalt des Bodens. Die 
größte Schwierigkeit bereitet die vollständige Entseuchung der obersten 
Bodenschichten. Sie kann jedoch unter günstigen Feuchtigkeitsbedingungen 
mit einer Aufwandmenge von 800 1/ha bei 20 Grad Celsius auch ohne 
nachfolgendes Überbrausen oder eine andere Bodenabdeckung erreicht 
werden. Der günstigste Behandlungszeitpunkt ist daher nach dem Feuch
tigkeitsgrad des Bodens zu wählen. Die Wirkung der Behandlung tritt 
bereits innerhalb von 1 bis 2 Tagen ein. Selbst bei Temperaturen von 
minus 8 Grad Celsius konnten mit DD, günstige Feuchtigkeitsverhältnisse 
vorausgesetzt, gute Abtötungserfolge erzielt werden. Für die Wirksam
keit einer chemischen Bekämpfung des Kartoffelnematoden ist daher der 
Faktor Bodenfeuchtigkeit wichtiger als der Temperaturfaktor. O. Böhm

S p e y e r  ( W . ) : I s t  d i e  K o h l s c h o t e n - G a l l m ü c k e  a n  d e n  K o h l s c h o t e n r ü ß l e r  
g e b u n d e n ?  N a c h r i c h t e n b l .  D e u t s c h .  P f l a n z e n s c h u t z d i e n s t  ( B r a u n s c h w e i g )  
6, 1954, 149.

B ö r n e r  u n d  S p e y e r  h a t t e n  1920 f e s t g e s t e l l t ,  d a ß  D a s y n e u r a  b r a s s i c a e  
W in n . i h r e  E i e r  n u r  in  v e r l e t z t e  S c h o te n  v o n  R a p s  u n d  K o h l  le g e n  k ö n n e ;  
M ü h le  v e r s u c h t e  d ie s e  A u f f a s s u n g  1951 z u  r e v i d i e r e n .  S e in e  A n s i d i t  w u r d e  
n e u e r d i n g s  v o n  N o l te  u n d  F r i t z s c h e  ü b e r n o m m e n .  V e r f a s s e r  w e i s t  in  d e r  
v o r l i e g e n d e n  N o t iz  n a c h , d a ß  d ie  G a i l m ü c k e  a l l e i n  s c h o n  a u f  G r u n d  d e s  
B a u e s  d e r  L e g e r ö h r e  i h r e r  W e ib c h e n  n i c h t  b e f ä h i g t  s e in  k a n n ,  u n v e r l e t z t e  
S c h o t e n w ä n d e  b e i  d e r  E i a b l a g e  z u  d u r c h b o h r e n  u n d  w i d e r l e g t  a u c h  d ie  
a n d e r e n  v o n  M ü h le  z u r  S t ü t z e  s e in e r  A n s i c h t  a n g e f ü h r t e n  B e o b a c h t u n g e n  
d u r c h  H i n w e i s e  a u f  d ie  L e b e n s w e i s e  d e r  b e i d e n  S c h ä d l i n g e .  O . B ö h m

Q u a n t z  (L .)  u n d  V o l k  ( J . ) :  D i e  B l a t t r o l l k r a n k h e i t  d e r  A c k e r b o h n e  
u n d  E r b s e ,  e i n e  n e u e  V i r u s k r a n k h e i t  b e i  L e g u m i n o s e n .  N a c h r i c h t e n b l .  
D e u t s c h .  P f l a n z e n s c h u t z d .  ( B r a u n s c h w e i g )  6 ,  1954, 177—182.

A u s  d e n  v o r l i e g e n d e n  U n t e r s u c h u n g e n  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  p h l o e m l o k a l i 
s i e r t e  B l a t t r o l l -  u n d  V e r g i l b u n g s k r a n k h e i t e n  v i r ö s e r  N a t u r  a u c h  b e i  d e n  
L e g u m i n o s e n  v o n  B e d e u t u n g  s in d . D i e  h i e r  e r s t m a l s  a l s  B l a t t r o l l k r a n k 
h e i t  b e i  P i s u m  s a t i v u m  b e z e i c h n e t e  V i r u s k r a n k h e i t  w u r d e  b i s h e r  n i c h t  
a ls  s o l c h e  e r k a n n t  u n d  z ä h l t e  z u  d e n  F u ß k r a n k h e i t e n  (S t .  J o h a n n i s 
k r a n k h e i t ) ,  b e s i t z t  a b e r  in  D e u t s c h l a n d  u n d  H o l l a n d  w e i t e  V e r b r e i t u n g .

V o n  d e r  B l a t t r o l l k r a n k h e i t  w e r d e n  im  F r e i l a n d  z a h l r e i c h e  S o r t e n  d e s  
G e m ü s e -  u n d  T r o c k e n s p e i s e e r b s e u s o r t i m e n t e s ,  a b e r  a u c h  d ie  F u t t e r e r b -  
s e n  u n d  P i s u m  m e l a n o c a r p u m  e r f a ß t .  F ü r  d ie s e  E r k r a n k u n g  d e r  E r b s e  
i s t  e in e  a l l g e m e i n e ,  g r ü n l i c h g e l b e  A u f h e l l u n g  d e r  B l a t t -  u n d  S t e n g e l 
f a r b e  s o w i e  S p a r r i g k e i t  d e s  g e s a m t e n  W u c h s e s  c h a r a k t e r i s t i s c h ,  w o b e i  
d ie  F i e d e r b l ä t t c h e n  v - f ö r m i g  g e g e n e i n a n d e r  a u f g e r i c h t e t  s in d  u n d  R o l l 
e r s c h e i n u n g e n  a u f w e i s e n .  S t e n g e l b a s i s  u n d  W u r z e l h a l s  s in d  d u r c h  s e k u n 
d ä r  h i n z u t r e t e n d e  P i l z e  o f t m a l s  d u n k e l  v e r f ä r b t .

A u f  A c k e r b o h n e n  r u f t  d e r  g l e i c h e  V i r u s  v o r w i e g e n d  d ie  M e r k m a l e  
e i n e r  B l a t t r o l l k r a n k h e i t  h e r v o r  u n d  v e r u r s a c h t  e in  v o r z e i t i g e s  A b s t e r b e n  
u n d  A b f a l l e n  d e r  F i e d e r b l ä t t c h e n  s o w i e  a l l g e m e i n e  W a c h s t u m s d e p r e s 
s io n e n . D e n  K r a n k h e i t s s y m p t o m e n  n a c h  i s t  d ie s e  E r k r a n k u n g  m i t  d e r
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v o n  B ö n i n g  b e s c h r i e b e n e n  B l a t t r o l l k r a n k h e i t  d e r  A c k e r b o h n e  i d e n t i s c h ,  
d e r e n  v i r ö s e  N a t u r  a b e r  d a m a l s  n i c h t  n a c h g e w i e s e n  w e r d e n  k o n n te .

Die Blattrollkrankheit auf Erbse und Ackerbohne ist durch verschie
dene Blattläuse, insbesondere durch Acyrthosiphon onobrychis und 
Macrosiphon solanifolii, nicht aber mit dem Preßsaft übertragbar.

Die Möglichkeit, wechselseitige Infektionen zwischen Erbse und Acker
bohne durchzuführen, läßt auf eine enge Verwandtschaft oder Identi
tät der beteiligten Viren schließen.

Im Phloem befallener Pflanzen ruft das Blattrollvirus Zellnekrosen 
hervor, der Fuchsintest ist auch bei diesen Nekrosen anwendbar. Nach 
den bis jetzt vorliegenden Ergebnissen ist das Blattrollvirus der Legu
minosen in die Gruppe der persistenten Viren einzuordnen.

J. Henner
Zähner (H.): Ü b e r  d e n . E i n f l u ß  d e r  E r n ä h r u n g  a u f  d i e  T o x i n e m p f i n d 

l i c h k e i t  v o n  T o m a t e n p f l a n z e n .  Phytopath. Ztschr. 2 3 ,  1955, 49—88.
Zur Untersuchung über den Einfluß der Ernährung auf die Toxin

empfindlichkeit wurde die durch Fusarium lycopersici Sacc. verursachte 
Welkekrankheit der Tomate ausgewählt. An der mittelanfälligen Toma
tensorte Tuckswood konnte festgestellt werden, daß die Empfindlichkeit 
für die geprüften Welketoxine durch die Ernährung maßgeblich beein
flußt werden kann. Besonders trifft dies für die Fusarinsäure zu, aber 
auch für Lycomarasmin und Eisen-Lycomarasmin wird die Empfind
lichkeit verändert.

Normal ernährte Tomatenpflanzen weisen die höchste Empfindlich
keit auf. Allgemeine Unter- und Überernährung setzt die Empfindlich
keit herab. Hiebei spielen Stickstoffmangel und hohe Salzkonzentration 
eine entscheidende Rolle, während die Phosphorsäureversorgung der 
Testpflanzen auf die Toxinresistenz keinen Einfluß ausübt. Die Resi
stenz der Stickstoffmangel-Pflanzen gegen die Fusarinsäure steht mit 
dem Atmungssystem der Versuchspflanzen in keinem Zusammenhang. 
Untersuchungen zeigten, daß die Fusarinsäure sowohl die Atmung der 
normal ernährten Pflanzen als auch die der Stickstoffmangel-Pflanzen 
zu hemmen vermag.

Höhere Konzentrationen dieses Welketoxins führen zu einer Koagu
lation des Protoplasten, diese Erscheinung ist durch Stickstoffmangel 
gleichfalls nicht zu beeinflussen. Hingegen findet bei Stickstoffmangel- 
Pfianzen keine Erhöhung der Wasserpermeabilität statt, es treten auch 
keine Nekroseerscheinungen ein, wie es bei normalernährten Pflanzen 
bereits bei geringen Fusarinsäurekonzentrationen der Fall ist. Verfas
ser vermutet, daß die permeabilitätserhöhende Wirkung primär für das 
Zustandekommen der Nekrosen verantwortlich ist. J. Henner

Arenz (B.) und Elkar (G.): N a c h b a u v e r h ä l t n i s s e  u n d  E r t r a g s e i n f l u f i  b e i  
d e r  B u k e t t k r a n k h e i t  d e r  K a r t o f f e l .  Ztschr. f. Pflanzenb. u. Pflanzensch. 
4 9 ,  1954, 257—265.

Die Bukettkrankheit tritt in deutschen Kartoffelanbaugebieten mit 
wechselnder Stärke auf, ihre Vermehrungsquote ist im Vergleich zu 
anderen Viruskrankheiten der Kartoffel aber relativ gering. Aus den 
Untersuchungen im Freiland geht hervor, daß zur Zeit des Auf lauf ens 
noch eindeutig bukettkranke Kartoffelpflanzen bis zu etwa 50 Prozent 
bereits in der gleichen Vegetation äußerlich wiedergesunden können. 
Ungeklärt bleibt, warum unter gleichen Verhältnissen etwa ein Drittel 
dieser Pflanzen Teilregenerierungen aufweisen können und der Rest der 
bereits im Jugendzustand bukettkranken Kartoffeln zugrunde geht.

Die Ertragsausfälle durch die Bukettkrankheit richten sich nach dem 
Auswirkungsgrad der Erkrankung. Trotz äußerlich völliger Wiederge
sundung bleibt eine durchschnittliche Ertragsdepression von etwa 36 Pro
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zent bestehen, der Minderertrag nichtgesundeter Pflanzen bewegt sich 
durchschnittlich um 64 Prozent.

Beim Nachbau eines sekundärkranken Klones wurden im Gefäßver
such unter gleichen Umweltbedingungen sowohl gesundes, als auch 
schwer krankes Knollenmaterial geerntet. Auch eine zweitjährige Nach
baugeneration ergab die gleichen Ergebnisse. Der Nachbau eines wie
dergesundeten Klones blieb weiterhin gesund.

Charakteristisch für gesundete Nachkommenschaften war der normale 
Auflauf, während bukettkranke Pflanzen eine Verzögerung des Auflau- 
fens bis zu durchschnittlich 34 Tagen aufwiesen. J. Henner

Blumer (S.): Ü b e r  d i e  E i g n u n g  v o n  P e n i c i l l i u m  e x p a n s u m  f ü r  e i n e  
b i o l o g i s c h e  B e k ä m p f u n g  v o n  S c h w a r z f u ß p i l z e n .  Phytopatholog. Zeit
schrift 21, 1953, 163.

Eine durchgreifende Wirkung gegen pathogene Bodenpilze ist bekannt
lich nur durch eine Bodendämpfung zu erzielen. Chemische Erdentseuchung 
und Samenbeizung wirken oft ungenügend. Beide Verfahren kommen 
jedoch sehr teuer. Aus diesem Grund versucht man immer wieder Wege 
zu finden, um die bodenbewohnenden Krankheitserreger auf biologischem 
Wege durch ihre Antagonisten zu bekämpfen. Verfasser arbeitete in seinen 
Versuchen mit Rhizoctonia solani, einem der verbreitetsten pathogenen 
Bodenpilze; als Antagonisten dienten Penicillium expansum und Tricho- 
derma viride. Patulin, ein Stoffwechselprodukt von Penicillium expansum 
sowie Kulturfiltrate von Trichoderma wirken in vitro gegen Rhizoctonia 
und auch gegen Moniliopsis sehr stark, trotzdem kommen die Pilze für 
eine biologische Bekämpfung nicht in Betracht, da diese Stoffwechsel
produkte eine starke Hemmung auf die Samenkeimung ausübeü.

T. Schmidt
Gerlach (W.): U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  W e l k e k r a n k h e i t  d e s  A l p e n 

v e i l c h e n s  ( E r r e g e r :  F u s a r i u m  o x y s p o r u m  S c h l .  f .  c y c l a m i n i s  n .  f . ) .  Phy- 
topath. Zeitschr. 22, 1954, 126.

Die durch Fusarium hervorgerufene Cyclamenwelke ist seit 20 Jahren 
in Deutschland bekannt, doch blieben die Ausfälle zunächst gering. Erst 
in den letzten Jahren stiegen die Verluste in manchen Gärtnereien bis 
über 75%. Da die Zyklamenkultur zweifellos zu den wichtigsten Topf- 
pflanzenkulturen zählt, stand damit die Existenz vieler Betriebe auf dem 
Spiel. Außerhalb von Deutschland ist die Krankheit bisher noch nicht 
eindeutig diagnostiziert worden. Das Krankheitsbild der Cyclamenwelke 
ist folgendes: Die oberirdischen Teile der Pflanze welken ab; gräbt man 
derartige Pflanzen aus, so zeigen sich die Wurzeln mehr oder minder ver
morscht, die Knolle selbst kann braune, nekrotische Herde aufweisen, die 
von den eintretenden Wurzeln ihren Ausgangspunkt nehmen. In Knollen
querschnitten sind die einzelnen Gefäßstränge durch ihre Verfärbung 
deutlich erkennbar. Im Herzen der Knolle, wo die Gefäße zusammen
treten, entsteht dann ein nekrotischer Herd. Sekundär tritt oft noch eine 
Pilz- oder Bakterienfaule hinzu. Charakteristisch für die Krankheit ist 
es, daß das Welken zunächst einseitig beginnt und erst nach und nach 
die ganze Pflanze erfaßt. Die Blattspreite verfärbt sich zumeist am Blatt
grund, der Blattstiel wird am unteren Ende weich und schlaff und knickt 
um. Blattstiel und -spreite verdorren oder verfaulen. Auf den eingetrock
neten Stielen oder am Übergang zur Blattspreite entstehen die rosafarbe
nen Sporenlager des Pilzes. Hohe Temperaturen, vor allem trockenheiße 
Perioden, fördern das Krankheitsauftreten sehr. Die Ansteckung geht vom 
Boden aus, Samenübertragung kommt nicht in Betracht. Die Krankheit 
kann die Pflanze in allen Entwicklungsstadien befallen. Der Erreger 
wächst wohl zunächst in den Gefäßen, greift aber von dort auch auf die 
umliegenden Gewebe über. Der Pilz läßt sich aus dem kranken Gewebe 
leicht isolieren und auf künstlichen Nährböden ziehen. Er wurde vom
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Verfasser Fusarium oxysporum Schl. f. cyclaminis n. f. benannt. Er ist 
offenbar streng auf Cyclamen persicum spezialisiert. Wegen der großen 
wirtschaftlichen Bedeutung der Krankheit wurden ausgedehnte Bekämp
fungsversuche durchgeführt. Obwohl in Laborversuchen mehrere Fungicide 
gute Wirkung zeigten, hat bei den praktischen Bekämpfungsversuchen 
kein Präparat befriedigt. Die am besten wirkenden Hg-haltigen Beizmit
tel führten nämlich in den nötigen Konzentrationen und Aufwandmen
gen zu Pflanzenschäden. Dämpfung kann in der Praxis bei zu kurzer 
Dämpfzeit, großem Temperaturgefälle und nachträglicher Wiederver
seuchung zu Mißerfolgen führen. Bei nötiger Sorgfalt bei den Entseu
chungsmaßnahmen sind jedoch die Ausfälle durch die Cyclamenwelke 
auf ein erträgliches Maß herabzusetzen. T. Schmidt

Teschner ( G . ) : U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  A l t e r n a r i a  s o l a n i ,  d e n  H a r t f ä u l e -  
E r r e g e r  d e r  K a r t o f f e l  u n d  F r u c h t f ä u l e - E r r e g e r  d e r  T o m a t e .  Phytopath. 
Zeitschrift 21, 1953, 133.

Alternaria porri f. spec. solani ist vorwiegend als Erreger einer Blatt
fleckenkrankheit sowie einer Knollenfäule der Kartoffel („Hartfäule“) 
bekannt. Daneben ruft sie an Tomatenlaub eine sehr ähnliche Dürr- 
fleckenkran'kheit hervor. Weniger bekannt ist hingegen das Schadbild an 
den Früchten: Um den Kelch herum entsteht ein leicht eingesunkener 
Faulfleck, in dessen Bereich das Fruchtfleisch gebräunt ist. An der Ober
fläche bilden sich alsbald die tiefschwarzen, samtigen Sporenlager des 
Pilzes aus. Für die Krankheit wird die Bezeichnung „Kelchendfäule der 
Tomate“ festgelegt. Die Krankheit ist in Deutschland — wahrscheinlich 
klimatisch bedingt — vorwiegend im Rheinland und in Niedersachsen 
anzutreffen. Bei den an 52 Pilzherkünften angestellten morphologischen 
und physiologischen Untersuchungen wurde entdeckt, daß A. solani Dauer
myzelformen ausbildet. A. solani ist in zahlreiche Biotypen gespalten, die 
sich durch geringere oder größere Aggressivität unterscheiden. Für die 
Prüfung der Infektionskraft der Stämme sowie der Resistenz der einzelnen 
Kartoffel- und Tomatensorten wurde eine eigene Infektionsmethode ent
wickelt. Bei der Resistenzprüfung zeigte sich ein Teil der Kartoffelsorten 
anfällig, ein Teil widerstandsfähig. Isolate von Kartoffeln waren aggressi
ver als Tomatenstämme. T. Sdimidt

L u k o s c h u s  ( F . ) : B i e n e n s c h ä d e n  d u r c h  B l a t t l a u s b e k ä m p f u n g s a k t i o n e n .  
A n z .  f. S c h ä d l i n g s k u n d e ,  28, 1955, 22—24.

A u f  G r u n d  d e r  v o r l i e g e n d e n  E r f a h r u n g e n  h a b e n  s i c h  d ie  in  d e r  „ V e r 
o r d n u n g  ü b e r  b i e n e n s c h ä d l i c h e  P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l  v o m  25. 5. 1950“ 
f e s t g e l e g t e n  B i e n e n s c h u t z b e s t i m m u n g e n  b e w ä h r t .  F o l g e n d e  S c h ä d i g u n g s 
m ö g l i c h k e i t e n  m ü s s e n  j e d o c h  f ü r  d ie  Z u k u n f t  b e s o n d e r e  B e a c h t u n g  f i n 
d e n . N a c h  V e r w e n d u n g  v o n  K o n t a k t i n s e k t i z i d e n  m i t  D a u e r w i r k u n g ,  w ie  
D D T  u n d  H e x a m i t t e l ,  z u r  B e k ä m p f u n g  d e r  M a i k ä f e r ,  k o m m t  e s  z u  e in e r  
s t a r k e n  V e r m e h r u n g  v o n  B l a t t l ä u s e n ,  d a  d ie  g e n a n n t e n  I n s e k t i z i d e  
g e r i n g e  o d e r  k e i n e  a p h i z i d e  W i r k u n g  b e s i t z e n ,  j e d o c h  in f o l g e  i h r e r  D a u 
e r w i r k u n g  v e r s c h i e d e n e  n a t ü r l i c h e  F e i n d e  d e r  B l a t t l ä u s e  d e z i m i e r e n .  
J e d e n f a l l s  w u r d e  b e i m  Z u s a m m e n t r e f f e n  g ü n s t i g e r  W i t t e r u n g s f a k t o r e n  
n a c h  s o l c h e n  B e k ä m p f u n g s m a ß n a h m e n  e in e  a u f f ä l l i g e  H o n i g t a u p r o d u k 
t i o n ,  d ie  s c h l a g a r t i g  e i n s e t z t ,  b e o b a c h t e t .  B ie n e n ,  d ie  d ie s e  H o n i g t a u a b 
s o n d e r u n g e n  b e s u c h e n ,  k ö n n e n  s t a r k e  V e r l u s t e  e r l e i d e n .

A u c h  d ie  B e k ä m p f u n g  v o n  B l a t t l ä u s e n  m i t  P h o s p h o r s ä u r e e s t e r m i t t e l n ,  
z u  e i n e r  Z e i t ,  z u  d e r  b e r e i t s  H o n i g t a u  in  g r ö ß e r e n  M e n g e n  a u s g e s c h i e d e n  
i s t ,  f ü h r t  z u  B i e n e n  V e r lu s te n  in f o l g e  V e r g i f t u n g  d e s  H o n i g t a u e s .  A u c h  
im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  B e k ä m p f u n g  d e r  „ s c h w a r z e n  B o h n e n l a u s “ 
a n  S a u -  o d e r  P f e r d e b o h n e n ,  k a m  e s  w i e d e r h o l t  z u  B i e n e n s c h ä d e n .  V e r 
g a n g e n e n  S o m m e r  w a r e n  e in  D r i t t e l  d e r  d e r  B u n d e s f o r s c h u n g s a n s t a l t  
f ü r  K l e i n t i e r z u c h t  in  C e l le  e i n g e s a n d t e n  B i e n e n s c h ä d e n  a u f  v e r g i f t e t e n  
H o n i g t a u  z u r ü c k z u f ü h r e n .  F .  B e r a n
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PFLANZENSCHUTZBERICHTE
HERAUSGEGEPEN VON DER BUNDESANSTALT FÜR PFLANZENSCHUTZ 

WIEN II., TRUNNERSTRASSE NR. 5

OFFIZIELLES PUBLIKATIONSORGAN DES ÖSTERREICHISCHEN PFLANZENSCHUTZDIENSTES

XV. BAND OKTOBER 1955 HEFT 4

(A u s  d e r  B u n d e s a n s t a l t  f ü r  P f l a n z e n s c h u t z ,  W ie n )

Bodenstruktur, Salzgehalt und 
Colletotrichum - Welkekrankheit der Kartoffel

V o n

H a n s  W  e n  z  1

K o v a c h e w s k y  (1954) hat die Vermutung' ausgesprochen, daß die 
Colletotrichum-Welkekrankheit der Kartoffel, die sich in den Trocken
gebieten Österreichs, der Tschechoslowakei und Ungarns in schädigendem 
Ausmaß zeigt, mit der zuerst von S u c h o w aus Südrußland beschrie
benen Stolbur-Virose identisch ist. Seitdem hat die Frage erhöhte Be
deutung gewonnen, wieweit zwischen dem Auftreten dieser Kartoffel
welke und bestimmten Bodenfaktoren Zusammenhänge bestehen und ob 
sich etwa sogar ursächliche Zusammenhänge aufzeigen lassen, da sich 
daraus gewisse Schlüsse auf das Zustandekommen der Welke ergeben.

Der Verfasser hat schon zu Beginn seiner einschlägigen Untersuchungen 
betont, daß dem Pilz C o l l e t o t r i c h u m  a t r a m e n t a r iu m  beim Zustandekom
men der „Colletotrichum“-Welke wahrscheinlich nur die Rolle eines 
Schwächeparasiten zukommt (vgl. W e n z 1 1955) und daß die eigentliche 
Krankheitsursache wohl nichtparasitärer Natur ist, wobei Klima und 
Boden im Vordergrund der Vermutungen standen; anderseits wurden auf 
Grund der Ähnlichkeit der Symptome auch bereits mögliche Zusammen
hänge mit „Purple top wilt“ (Aster Yellows-Virus) aus Nordamerika 
(W e n z l  1950) und neuerdings auch mit der Stolburvirose berücksichtigt. 
Aus jüngster Zeit sind allerdings wieder Untersuchungsergebnisse bekannt 
geworden ( S c h m i e d e k n e c h t  1954), die darauf hinweisen, daß 
C o l l e t o t r i c h u m  a t r a m e n t a r iu m  der Kartoffelpflanze gegenüber als echter 
Parasit wirken kann und es wird von diesem Autor die Möglichkeit dis
kutiert, daß der Pilz zunächst in der Pflanze parasitiert ohne patholo
gische Symptome zu erregen; erst in späteren Stadien der Vegetation 
oder unter bestimmten Umweltsbedingungen komme es zu krankhaften 
Au swirkungen wie Blattnekrosen und Welkesymptomen. Nach Unter
suchungen von H e n n i n g  e r  (1953) ist es sehr wahrscheinlich, daß die 
von den Blatträndern fortschreitenden Nekrosen („Blattdürre“) eine Aus-
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Wirkung von Toxinen sind, die durch C o ll e t o t r i c h u m  a t r a m e n t a r iu m  g e 
bildet werden.

D e r  E r f o r s c h u n g  e v e n t u e l l e r  Z u s a m m e n h ä n g e  z w i s c h e n  B o d e n s t r u k t u r  

u n d  A u f t r e t e n  d e r  W e l k e k r a n k h e i t  k o m m t  a u c h  a u s  f o l g e n d e m  G e s i c h t s 

p u n k t  b e t r ä c h t l i c h e s  I n t e r e s s e  z u :  F ü r  d ie  C o l l e t o t r i c h u m - W e l k e k r a n k h e i t  

i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h ,  d a ß  k r a n k e  u n d  g e s u n d e  S t a u d e n  in  v e r s c h i e d e n e r  

H ä u f i g k e i t  a n s c h e i n e n d  r e g e l lo s  n e b e n e i n a n d e r  s te h e n  u n d  d a ß  a n  e r 

k r a n k t e n  S t a u d e n  v i e l f a c h  e in  T e i l  d e r  T r i e b e  g e s u n d  i s t .  A u c h  d ie  A u s 

p r ä g u n g  d e r  K r a n k h e i t s - I n t e n s i t ä t  k a n n  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h  s e i n  u n d  

e s  g i b t  a l l e  Ü b e r g ä n g e  z w i s c h e n  t y p i s c h  w e l k e k r a n k e n  ü b e r  „ b l a t t d ü r r e ' ‘ 

z u  m e h r  o d e r  m i n d e r  g e s u n d e n  S t a u d e n .  B e i  d e m  a l l g e m e i n e n  V o r k o m m e n  

v o n  C o ll e t o t r i c h u m  a t r a m e n t a r i u m  im  B o d e n  b z w . a n  d e n  K a r t o f f e l n  

s c h e i n t  e s  n i c h t  s e h r  w a h r s c h e i n l i c h ,  d a ß  d ie  U n t e r s c h i e d e  im  K r a n k h e i t s 

a u f t r e t e n  d u r c h  e in e  u n g l e i c h e  V e r t e i l u n g  d ie s e s  P i l z e s  im  W u r z e l b e r e i c h  

d e r  K a r t o f f e l p f l a n z e n  b e d i n g t  s in d . I n  d i e s e m  S in n e  s p r e c h e n  n i c h t  n u r  

d ie  E r g e b n i s s e  v o n  H o r s c h a k  (1954), d e r  a n  10.330 a b g e s t o r b e n e n  

K a r t o f f e l t r i e b e n  a u s  d e n  v e r s c h i e d e n s t e n  G e b ie te n  O s t d e u t s c h l a n d s  b e i  

U n t e r s u c h u n g  im  f o l g e n d e n  F r ü h j a h r  a u s n a h m s l o s  d ie s e n  P i l z  v o r f a n d  

u n d  d ie  d a m i t  ü b e r e i n s t i m m e n d e n  e ig e n e n  U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e  a u s  

Ö s t e r r e i c h ,  s o n d e r n  a u c h  d a s  s e h r  h ä u f i g e  A u f t r e t e n  v o n  C o ll e t o t r i c h u m  
a n  K a r t o f f e l k n o l l e n  (W  e  n  z  1 1950, 1955 a ) .

A b e r  a u c h  d i r e k t e  T r o c k e n s c h ä d e n  k ö n n e n  n i c h t  z u r  E r k l ä r u n g  d e s  

u n r e g e l m ä ß i g e n  S t r e u v o r k o m m e n s  d e r  W e l k e k r a n k h e i t  h e r a n g e z o g e n  w e r 

d e n . B e i  e x t r e m e r  T r o c k e n h e i t  w u r d e n  n ä m l i c h  in  K a r t o f f e l b e s t ä n d e n  

a u f  T e i l f l ä c h e n  m i t  S c h o t t e r u n t e r g r u n d  ä h n l i c h e  T r o c k e n s c h ä d e n  b e 

o b a c h t e t  w i e  a n  R ü b e :  e in  r e s t lo s e s ,  g l e i c h m ä ß i g e s  W e l k e n  a l l e r  K a r t o f f e l 

s t a u d e n  u n d  e in  f o lg e n d e s  a l l m ä h l i c h e s  A b s t e r b e n .

S o f e r n  m a n  n i c h t  V i r u s i n f e k t i o n e n  a ls  U r s a c h e  a n n i m m t  —  d ie  b e k a n n 

te n  k n o l l e n ü b e r t r a g b a r e n  V i r o s e n  z e ig e n  e in  ä h n l i c h e s  S t r e u a u f t r e t e n  w ie  

e s  a u c h  f ü r  d ie  W e l k e k r a n k h e i t  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t  —  k o m m e n  f ü r  d ie  

E r k l ä r u n g  d e s  u n r e g e l m ä ß i g e n  V o r k o m m e n s  d e r  W e l k e k r a n k h e i t  m e in e s  

E r a c h t e n s  n u r  n o c h  U n t e r s c h i e d e  a u f  k l e i n s t e m  R a u m  in  d e r  S t r u k t u r  

u n d  im  C h e m i s m u s  d e s  B o d e n s  in  B e t r a c h t .  E i n s c h l ä g i g e  U n t e r s u c h u n g e n  

s in d  a ls o  a u c h  v o m  S t a n d p u n k t  d e r  Ä t i o l o g i e  d e r  W e l k e k r a n k h e i t  i n t e r 

e s s a n t ,  d a  s ie  —  w i e  a u c h  d ie  E r g e b n i s s e  a u s f a l l e n  —  S c h lü s s e  z n l a s s e n ,  

d ie  z u m i n d e s t  a l s  A r b e i t s h y p o t h e s e n  v o n  B e d e u t u n g  s in d .

Z u s a m m e n h ä n g e  m i t  d e m  C h e m i s m u s  d e s  B o d e n s  u n d  d a m i t  a u c h  m i t  

d e r  D ü n g u n g  h ä t t e n  e in e  b e t r ä c h t l i c h e  p r a k t i s c h e  B e d e u t u n g ,  d a  d ie  

F r a g e  d e r  B e k ä m p f u n g  b i s h e r  n i c h t  b e f r i e d i g e n d  g e l ö s t  i s t .  S o w o h l  e in e r  

S t r o h a b d e c k u n g  d e s  B o d e n s  (W e n  z 1 1953), w ie  a u c h  e in e m  S p ä t a n b a u  

(W e  n  z 1 1955 b ) o d e r  e i n e r  F r ü h r o d u n g  (W e  n  z 1 1955 c ) s te h e n  im  H i n 

b l i c k  a u f  d ie  z w e i f e l h a f t e  R e n t a b i l i t ä t  a l l  d i e s e r  M ö g l i c h k e i t e n  b e t r ä c h t 

l i c h e  S c h w i e r i g k e i t e n  e n t g e g e n ;  z u m  T e i l  s e tz e n  s ie  b e s t i m m t e  t e c h n i s c h e  

E i n r i c h t u n g e n ,  w i e  B e w ä s s e r u n g ,  v o r a u s .
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L i t e r a t u r ü b e r s i c h t

Über die Abhängigkeit der Colletotrichum-Welkekrankheit von den 
Bodenverhältnissen liegen einige Angaben vor. So berichtet P e r r e t 
(1922) aus Frankreich, daß sich die Krankheit vor allem auf Verwitte
rungsböden granitischer oder porphyrischer Herkunft in Hügellagen von 
400—500 m Höhe zeige, wesentlich weniger auf den tertiären und dilu
vialen Böden der Ebene des Forez. H u s z  (1950) erwähnt, daß die Krank
heit in Ungarn besonders auf schweren Böden und auf solchen mit 
schottrigem Untergrund auftrete, weniger dagegen in sandigen oder 
moorigen Böden. Die gleichen Beobachtungen konnte der Verfasser auch 
in den österreichischen Befallsgebieten machen, die den ungarischen be
nachbart liegen. Es sind also vor allem solche Böden, auf welchen 
Schwierigkeiten der Wasserversorgung ausgeprägt zur Auswirkung ge
langen. ]. M. (1947) berichtete über ein besonders starkes Auftreten der 
Welke auf sandigen und Moränenböden des Valais (Schweiz). M e r k e n -  
S c h l a g e r ,  S c h e r r  und K l i n k o w s k i  (1932) erwähnen, daß in 
Berlin-Dahlem auf lehmig-sandigem Boden ein Verwelken der Kartoffel
stauden stärker eintrat als auf den rein sandigen Bodenstellen; es ist 
allerdings nicht bekannt, ob es sich dabei um die Colletotrichum-Welke- 
krankheit handelte.

Über die Wirkung von Düngungsmaßnahmen referieren M a r c h a 1 
und F o e x  (1925); eine Kopfdüngung mit Kalziumnitrat (Kalksalpeter) 
habe sich durch Verminderung der Welkekrankheits-Schäden günstig 
ausgewirkt.

Besonderes Interesse beanspruchen die Untersuchungen von S c h u t t  
(1953), der sich einerseits mit dem Mine'ralstoffgehalt gesunder und welke
kranker Pflanzen und anderseits mit dem Salzgehalt von Böden aus deren 
Wurzelbereich befaßte. Hinsichtlich der Mineralstoffe (auf Trocken
gewicht bezogen) zeigten die untersuchten welkekranken Pflanzen einen 
Anstieg des Kaliumgehaltes, während bezüglich Natrium, Kalzium und 
Magnesium, Sulfat und Chlor die Ergebnisse uneinheitlich waren. Aus 
den Angaben aber kann man zweifellos mit Sicherheit herauslesen, daß 
Kalimangel keineswegs die Ursache der Welkekrankheit sein kann. Als 
Ergebnis der Leitfähigkeitsbestimmungen an wäßrigen Bodenaufschwem
mungen wird ein höherer Elektrolytgehalt von Böden unter welkekranken 
Pflanzen mitgeteilt; dabei seien auch die entquellenden Ionen Kalzium. 
Magnesium und Sulfat in erhöhter Konzentration vorhanden, was sich 
in einem beschleunigten Absetzen von Suspensionen solcher Böden aus
wirkt: darauf basierend beschreibt S c h u t t  einen Schnelltest zur 
Unterscheidung „welkekranker“ und gesunder Böden nach der Absetz
geschwindigkeit.
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E i g e n e  U n t e r s u c h u n g e n

a ) E l e k t r o l y t  g e  h a l t  d e s  B o d e n s  u n d  W e l k e k r a n k h e i t

In Anlehnung an die Untersuchungsmethode von S c h u t t  (1953) wurde 
an Bodenproben aus dem Wurzel- und Knollenbereich gesunder und 
welkekranker Kartoffelpflanzen nach der Methode der Leitfähigkeits
bestimmung der Elektrolytgehalt festgestellt.

A u f  e in e m  K a r t o f f e l b e s t a n d  d e r  S o r t e  A l l e r f r ü h e s t e  G e lb e  in  F u c h s e n -  

b i g l ,  N i e d e r ö s t e r r e i c h ,  in  u n m i t t e l b a r e r  N a c h b a r s c h a f t  je n e s  F e l d e s ,  v o n  

w e l c h e m  S c h u t t  d ie  M e h r z a h l  d e r  v o n  ih m  u n t e r s u c h t e n  P r o b e n  e n t 

n o m m e n  h a t t e ,  w u r d e n  a m  8 . u n d  9. S e p t e m b e r  1954 v o n  200 k r a n k e n  

u n d  200 j e w e i l s  u n m i t t e l b a r  b e n a c h b a r t e n  g e s u n d e n  P f l a n z e n  P r o b e n  v o n  

u n g e f ä h r  j e  1 k g  B o d e n  a u s  d e m  W u r z e l -  u n d  d e m  K n o l l e n b e r e i c h ,  u n g e 

f ä h r  a u s  5 b is  25 c m  T i e f e  e n t n o m m e n .  D i e  z u s a m m e n g e h ö r i g e n  P a a r e  

v o n  B o d e n p r o b e n  s t a m m e n  s o m i t  v o n  P f l a n z e n ,  w e l c h e  e n t w e d e r  u n m i t t e l 

b a r  b e n a c h b a r t  l a g e n  o d e r  z w i s c h e n  w e l c h e n  s i c h  e i n e  o d e r  h ö c h s t e n s  z w e i  

a n d e r e  P f l a n z e n  b e f a n d e n ,  v o n  w e l c h e n  w e g e n  u n k l a r e r  S y m p t o m a u s p r ä 

g u n g  k e i n e  P r o b e n  g e n o m m e n  w u r d e n .  D i e  B o d e n m u s t e r  b i e te n  a l s o  e in e n  

V e r g l e i c h  z w i s c h e n  g e s u n d e n  u n d  t y p i s c h  w e l k e k r a n k e n  P f l a n z e n .

In der Zeit vom 24. August bis zur Probenahme hatte es lediglich am
27. August 1954 0T mm Niederschlag gegeben. Der August war mit ins
gesamt nur 38'6 mm Regen an der Versuchsstelle relativ trocken gewesen 
und hatte ein beträchtliches Welkeauftreten gebracht, das sich anfangs 
September noch verstärkte.

D i e  P r o b e n a h m e  e r f o l g t e  s o m it  z u  e in e m  Z e i t p u n k t ,  w e l c h e r  n a c h  d e r  

v o r a u s g e g a n g e n e n  l a n g e n  t r o c k e n - h e i ß e n  P e r i o d e  e r w a r t e n  lie ß , d a ß  s i c h  

l o k a l e  U n t e r s c h i e d e  im  S a l z g e h a l t  d e s  B o d e n s  in  A u s w i r k u n g  d e s  n a c h  

o b e n  f ü h r e n d e n  V e r d u n s t u n g s s t r o m e s  i n  d e n  o b e r e n  S c h i c h t e n  b e s o n d e r s  

k l a r  z e ig e n .

D i e  B o d e n p r o b e n  w u r d e n  n a c h  Z e r k l e i n e r u n g  d u r c h  e in  2 m m - S i e b  

g e t r i e b e n  u n d  im  l u f t t r o c k e n e n  Z u s t a n d  a u f b e w a h r t .  F ü r  d ie  U n t e r 

s u c h u n g  d e s  E l e k t r o l y t g e h a l t e s  w u r d e n  50 g  B o d e n  in  125 c c m  d o p p e l t  

d e s t i l l i e r t e m  W a s s e r  m i t t e l s  e in e r  S c h ü t t e l m a s c h i n e  g r ü n d l i c h  a u f g e 

s c h w e m m t  u n d  n a c h  e t w a  e i n s t ü n d i g e m  A b s e t z e n  d ie  ü b e r s t e h e n d e  

F l ü s s i g k e i t  f ü r  d ie  L e i t f ä h i g k e i t s m e s s u n g  v e r w e n d e t .  D i e  M e s s u n g e n  w u r 

d e n  m i t  e in e m  L a u t e n s c h l ä g e r  L y o g r a p h  d u r c h g e f ü h r t .  D i e  W i d e r s t a n d s 

k a p a z i t ä t  d e r  M e ß z e l le  w u r d e  m i t  C  =  1T5 b e s t i m m t .  J e  B o d e n p r o b e  w u r 

d e n  g l e i c h z e i t i g  z w e i  g e t r e n n t e  A u f s c h w e m m u n g e n  f ü r  P a r a l l e l m e s s u n g e n  

h e r g e s t e l l t .  B e i  e i n e r  A b w e i c h u n g  v o n  m e h r  a l s  0'5% w u r d e  d ie  b e t r e f 

f e n d e  B o d e n p r o b e  e in  z w e i t e s  M a l  w i e d e r  z w e i f a c h  a n g e s e t z t  u n d  d e r  

M i t t e l w e r t  a u s  d e n  v i e r  v o r l i e g e n d e n  Z a h l e n  b e s t i m m t .  Z u s a m m e n g e h ö r i g e  

B o d e n p a a r e  w u r d e n  g l e i c h z e i t i g  g e p r ü f t ,  s o m i t  a u c h  b e i  d e r  g l e i c h e n  

T e m p e r a t u r .

Die insgesamt bei Temperaturen zwischen 16 und 19’5° gewonnenen 
Meßwerte wurden auf 18° C reduziert.
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Die Ergebnisse der Messungen an den insgesamt 400 Bodenproben wer
den in folgender Zusammenstellung wiedergegeben:

Spez.-Leitfähigkeit (Ohm-1 cm-1) 
der Bodenlösungen 1 : 2'5 

(Mittelwert)
Böden unter gesunden Pflanzen 0’0002800
Böden unter welkekranken Pflanzen 0‘0002844

0'0000044 (=  1'6% bezogen auf 
gesunden Boden)

D i e  P r ü f u n g  v o n  2 0 0  B o d e n p a a r e n  e r g a b  s o m it ,  d a ß  d e r  S a l z g e h a l t  im  

D u r c h s c h n i t t  p r a k t i s c h  i d e n t i s c h  w a r .  D e r  U n t e r s c h i e d  m a c h t e  n u r  1 '6 %  

j e n e r  s p e z i f i s c h e n  L e i t f ä h i g k e i t  a u s ,  d ie  s i c h  im  M it t e l  d e r  2 0 0  P r o b e n  v o n  

g e s u n d e n  P f l a n z e n  e r g a b .

Die statistische Prüfung der Unterschiede der spezif. Leitfähigkeit 
zwischen den einzelnen Bodenpaaren nach der Methode der direkten 
Differenzbildung bestätigte, daß es sich um einen geringen bloß zufälli
gen Unterschied handelt (P zwischen 50 und 60%!). Auch im Umstand, 
daß nur bei 103 Bodenpaaren von insgesamt 200 der Boden von den 
kranken Pflanzen einen höheren Salzgehalt aufwies als der Boden unter 
den gesunden Stauden und in 97 Fällen die Verhältnisse umgekehrt lagen, 
weist auf die Zufälligkeit der geringen Leitfähigkeitsdifferenz hin. Die 
Bereiche der Leitfähigkeitswerte für Proben von gesunden und kranken 
Pflanzen überschneiden einander vollständig und deuten damit gleichfalls 
an, daß kein gesetzmäßiger Unterschied vorhanden ist:
B ö d e n  v o n  g e s u n d e n  P f l a n z e n  0 000164—0 000750 O h m - 1 c m - 1

B ö d e n  v o n  k r a n k e n  P f l a n z e n  0 000163—0 000638 O h m - 1 c m - 1

A n  184 P a a r e n  v o n  B o d e n p r o b e n  w u r d e  p a r a l l e l  d e r  L e i t f ä h i g k e i t  a u c h  

d e r  A b s e t z - T e s t  n a c h  S c h u t t  (1954) d u r c h g e f ü h r t .  D a s  A b s e t z e n  w u r d e  

d a b e i  s c h ä t z e n d  e r f a ß t ,  z u m  T e i l  p a r a l l e l  a u c h  d u r c h  p h o t o m e t r i s c h e  B e 

s t i m m u n g e n  u n t e r  V e r w e n d u n g  e i n e r  V e r g l e i c h s l ö s u n g  e r g ä n z t .  A ls  e i n 

h e i t l i c h e s  E r g e b n i s  w a r  f e s t z u s t e l l e n ,  d a ß  d a s  A b s e t z e n  b e i  h ö h e r e m  S a l z 

g e h a l t  d e s  B o d e n s  r a s c h e r  e r f o l g t e  a l s  b e i  g e r i n g e r e m ,  o h n e  d a ß  d a m i t  d ie  

E x i s t e n z  e i n e r  e i n a n d e r  v o l l k o m m e n  e n t s p r e c h e n d e n  R e i h e  s te ig e n d e n  

S a l z g e h a l t e s  u n d  r a s c h e r e n  A b s e t z e n s  b e h a u p t e t  w e r d e n  s o ll . D a s  H a u p t 

g e w i c h t  w u r d e  w i e d e r  a u f  d e n  V e r g l e i c h  d e r  z u s a m m e n g e h ö r i g e n  B o d e n 

p a a r e  v o n  g e s u n d e n  u n d  k r a n k e n  P f la n z e n  g e l e g t .

Es ergab sich keinerlei Hinweis, daß Böden von welkekranken Stauden 
rascher absetzen als solche von gesunden, wie S c h u t t  (1953) angegeben 
hatte, sondern es zeigte sich ausschließlich ein gesetzmäßiger Zusammen
hang mit dem Salzgehalt bzw. der Leitfähigkeit.

Insgesamt führen die Untersuchungen an 400 Bodenproben zu dem 
Schluß, daß keine ursächlichen Beziehungen zwischen Salzgehalt des 
Bodens und Gesundheitszustand der Pflanze bestehen und daß sich somit
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v o n  d i e s e r  S e i te  h e r  k e i n e  S t ü t z e  f ü r  e in e  r e in  ö k o l o g i s c h e  D e u t u n g  d e r  

C o l l e t o t r i c h u m - W e l k e k r a n k h e i t  d e r  K a r t o f f e l  e r g i b t .

D i e  E r g e b n i s s e  v o n  S c h u t t  (1953) m ü s s e n  a u f  G r u n d  d e r  g e w o n n e n e n  

E r f a h r u n g e n  a l s  z u f ä l l i g  a n g e s e h e n  w e r d e n ;  e r  h a t t e  i n s g e s a m t  n u r  f ü n f  

e i n s c h l ä g i g e  L e i t f ä h i g k e i t s b e s t i m m u n g e n  d u r c h g e f ü h r t :  F u c h s e n b i g l ,  B o 

d e n  9 (g e s u n d ) ,  10 (W e l k e b e g in n )  u n d  11 ( w e l k e k r a n k )  s o w i e  A u g a r t e n ,  

B o d e n  14 (g e s u n d )  u n d  15 (W e l k e b e g i n n ) .  I n  d e n  U n t e r s u c h u n g e n  n a c h  

d e r  A b s e t z - S c h n e l l m e t h o d e  h a t t e  S c h u t t  a u c h  n o c h  B o d e n  18 (g e s u n d )  

u n d  19 (w e lk ) ,  b e i d e  A u g a r t e n ,  e in b e z o g e n .

Die mitgeteilten spezifischen Leitfähigkeitswerte (von 0*000222 bis 
0 000390 Ohm-km-1) liegen durchaus im Bereich der in den eigenen 
Untersuchungen gefundenen Zahlen, obwohl S c h u t t  mit Aufschwem
mungen 1 10 gearbeitet hatte.

D a n e b e n  a b e r  w u r d e n  in  d e n  A b s e t z u n t e r s u c h u n g e n  v o n  S c h u t t  a u c h  

n o c h  B o d e n p r o b e n  v o n  g e s u n d e n  u n d  w e l k e n  D a h l i e n  (B o d e n  16 u n d  17) 
s o w i e  v o n  g e s u n d e n  u n d  w e l k e n  T o m a t e n  ( B o d e n  21  u n d  2 2 )  g e p r ü f t .  D a  

d ie  W e l k e  d e r  D a h l i e n  u n d  T o m a t e n  z w e i f e l l o s  a u f  a n d e r e  U r s a c h e n  

z u r ü c k g e h t  ( v e r m u t l i c h  V e rü c il l iu m  u n d  B act. m ich ig a n en se  o d e r  S c le ro 
tin ia )  s c h e i n t  e s  ü b e r h a u p t  p r o b l e m a t i s c h  a u c h  d ie s e  F ä l l e  m i t  d e r  K a r 

t o f f e l w e l k e  in  Y e r g l e i c h  z u  s e tz e n ,  w e n n g l e i c h  k e i n e s w e g s  v o n  v o r n h e r e i n  

a u s z u s c h l i e ß e n  i s t ,  d a ß  d e r  S a l z g e h a l t  d e s  B o d e n s  b e i  d ie s e n  b e i d e n  l e t z t e 

r e n  K r a n k h e i t e n  v o n  B e d e u t u n g  is t .

b) B o d e  n S t r u k t u r  u n d  W e l k e k r a n k h e i t
B e i  d e n  v e r g l e i c h e n d e n  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d a s  A u f t r e t e n  d e r  W e l k e 

k r a n k h e i t  in  F u c h s e n b i g l  w a r  b e r e i t s  s e i t  l a n g e m  a u f  g e f a l l e n ,  d a ß  s i c h  

d ie s e  K r a n k h e i t  v o r  a l l e m  a u f  F l ä c h e n  m i t  s c h w e r e n ,  z u  V e r d i c h t u n g e n  

n e i g e n d e n  B ö d e n  z e i g t ,  w e n i g e r  a u f  d e n  a u s g e s p r o c h e n e n  S a n d b ö d e n ,  d ie  

s i c h  in  d ie s e m  G e b i e t  in  b e s c h e i d e n e m  A u s m a ß  f in d e n .

Bei gemeinsamen Feldbegehungen in Fuchsenbigl (1951) machte Frau 
Dipl.-Ing. M. R o s n e r  (damals Landw. Chemische Bundesversnchs- 
anstalt Wien) die Beobachtung, daß auf einem Kartoffelschlag der Boden 
unter welkekranken Stauden deutlich härter war als bei in der Nähe ge
wachsenen gesunden Stauden und beim Ausnehmen der Kartoffeln in 
grobe Schollen zerbrach, während der Boden unter gesunden Pflanzen 
desselben Ackers eine günstigere lockerere Struktur aufwies. Zumindest 
zeigte sich bei diesen ersten Untersuchungen an 20 gesunden und 20 kran
ken Pflanzen, bei denen auch der Verfasser anwesend war, daß dies in 
der Mehrzahl der Fälle gilt, wie die folgende Zusammenstellung über die 
Ergebnisse an benachbarten Staudenpaaren wiedergibt (7. Sept. 1951):

P r o b e n z a h l P f l a n z e n  w e l k e k r a n k P f l a n z e n  g e s u n d

11 B o d e n  h a r t B o d e n  l o c k e r

1 B o d e n  h a r t B o d e n  h a r t

2 B o d e n  l o c k e r B o d e n  h a r t

6 B o d e n  l o c k e r B o d e n  l o c k e r
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Zur Klärung dieser vermutlichen Zusammenhänge zwischen Welke
krankheit und Bodenstruktur wurden in den Jahren 1951 und 1952 noch 
weitere Untersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 
und 2 wiedergegeben.

Die „Spatenprobe“ erfolgte bei diesen Untersuchungen in folgender 
Weise: Der Spaten wurde seitlich an den Kartoffeldämmen knapp unter 
den Knollen schräg eingestochen, wobei geachtet wurde, immer genau die 
gleiche Tiefe zu erfassen. Auf Grund des geschätzten Widerstandes gegen 
das Eindringen des Spatens in den Boden wurde dieser als „hart“, „mittel“ 
oder ..locker“ bzw. als „lockerer“ oder „härter“ eingestuft. Die Schollen
bildung wurde an der mit einem Spatenstich ausgehobenen Bodenprobe 
erfaßt.

Als Ergebnis dieser Untersuchungen über Bodenstruktur und Welke
krankheit steht fest, daß zweifellos in vielen Fällen ein solcher Zusam
menhang eindeutig gegeben ist, zwar nicht in dem Sinn einer absoluten 
Parallelität zwischen Gesundheitszustand und Härte bzw. Verdich
tungsgrad, welche auf die Bodenbeschaffenheit als Ursache rückschließen 
ließe, aber doch in Form eines gesetzmäßigen Zusammenhanges, wie aus 
den Untersuchungen in den Beständen A, B und C (vergl. Tab. 1 und 2) 
hervorgeht.

T a b e l l e  1
Zusammenhang zwischen Bodenstruktur und Auftreten der 

W elkekrankheit

% A n te il  B o d e n p ro b e n  Z ah l d.
B o d e n b e s d ia f fe n h e i t  u n te r s u c h t.  d u 2 P%

h a r t  m it te l  lo c k e r  S ta u d e n

A) Fuchsenbigl, 7. September 1951
Böhms Mittelfrühe 
Stauden welkekrank 38'6
Stauden gesund 20'0

B) Fuchsenbigl, 28. September 1951 
verschiedene Sorten
Stauden welkekrank 28‘5
Stauden gesund 17’3

C ) F u c h s e n b i g l ,  22. A u g u s t  1952
B i n t j e  u n d  A l l e r f r ü h e s t e  G e lb e  

S t a u d e n  w e l k e k r a n k  28'2
S t a u d e n  g e s u n d  1T7

D ) S t r a u d o r f ,  N i e d e r ö s t e r r e i c h ,

29. A u g u s t  1952 
A l l e r f r ü h e s t e  G e lb e  

S t a u d e n  w e l k e k r a n k  2T2
S t a u d e n  g e s u n d  15T

37‘8 236 140
33‘6 46'4 140

336 379 116
310 517 116

577 147 135
352 537 162

182 60'6 33
334 5T5 33

17 7 >  99

493 90—95

47‘9 >  99

173 30—50
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T a b e l l e  2

Ergebnis der vergleichenden Untersuchung von Bodenproben-Paaren 
von benachbarten gesunden und welkekranken Kartoffelstauden

Z a h l  d e r

B o d e n p r o b e n -  P f la n z e n

paare welkekrank gesund

A ) Fuchsenbigl, 5 hart hart
28. September 1951 9 mittel mittel ])
versch. Sorten 25 locker locker

59

13 hart mittel
15 hart locker * 2)
20 mittel locker

48

10 mittel hart
5 locker hart 3)

14 . locker mittel

29

D ) Straudorf, 16 lockerer härter
29. August 1952 5 härter lockerer 4)
Allerfrüheste Gelbe 12 gleiche Beschaffenheit

11 weniger schollig schollig
5 schollig weniger schollig

17 gleiche Beschaffenheit

E) Fuchsenbigl, 12 lockerer härter
28. August 1952 13 härter lockerer *)
Allerfrüheste Gelbe 5 gleiche Beschaffenheit

11 weniger schollig schollig
12 schollig weniger schollig
7 gleiche Beschaffenheit

*) K e i n  U n t e r s c h i e d .

2) Unter welkekranken Stauden härterer Boden als unter gesunden
benachbarten Stauden.

3) U n t e r  w e l k e k r a n k e n  S t a u d e n  B o d e n  l o c k e r e r  a l s  u n t e r  b e n a c h b a r 

t e n  g e s u n d e n  S t a u d e n .

4) U n t e r g r u n d .
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Keine Zusammenhänge mit der Bodenstruktur ergaben sich auf den 
Flächen D und E (Tab. 1 und 2). Der Boden in Bestand D war wesentlich 
lockerer (ziemlich sandig) als bei A, B und C, die nicht weiter als etwa 
1 km entfernt lagen; trotzdem wies Bestand D etwa 2 5 %  welkekranke 
Stauden auf.

Auch bei Entnahme von Bodenproben für die Leitfähigkeitsmessungen 
im Herbst 1954 zeigte sich zumindest kein ausgeprägter auffallender 
Unterschied in der Struktur des Bodens unter gesunden und unter welke
kranken Stauden, obgleich starke Verdichtungen gegeben waren.

c) D ü n g u n g  s- u n d  B o d e n b e h a n d l u n g s v e r s u c h e
Gemeinsam mit Herrn Dr. Dipl.-Ing. R. D i e t z, Landw. Chemische 

Bundesversuchsanstalt Wien wurden im Jahre 1949 an drei und 1950 an 
vier Versuchsstellen im östlichen Niederösterreich und im Burgenland 
Feld-Düngungsversuche angelegt, die neben der Wirkung von Stickstoff 
und Phosphor sowie einer Volldüngung (NPK) auch die Bedeutung der 
Spurenelemente, vor allem Bor und Zink (5 bis 30 kg Borsäure/ha, 8 bis 
45 kg Zinksulfat/ha) sowie auch von Mangan, Kupfer Arsen, Molybdän, 
Kobalt, Nickel und Blei (letztere gemeinsam in Form der Salze der 
A—Z-Lösung 20 kg/ha) erfassen sollten. Es ergab sich keine ausgeprägte 
Gesetzmäßigkeit, mehrfach aber deutete sich an, daß die ungedüng’ten 
Kontrollparzellen mit der schwächsten Staudenentwicklung am wenig
sten von der Welkekrankheit betroffen wurden, was vielleicht eine 
Parallele zum verhältnismäßig geringen Befall schwächlicher Stauden 
aus fädig oder schwächlich keimenden Knollen sowie solcher Pflanzen 
darstellt, die durch knollenübertragbare Viren befallen sind. Eine deut
lich günstige Wirkung irgend einer Düngungsform konnte nicht fest
gestellt werden.

Es verdient auch vermerkt zu werden, daß in Gefäßversuchen im 
Vegetationshaus durch Dr. R. D i e t z  mit Böden, auf welchem im Frei
land im Vorjahr die Krankheit stark aufgetreten war, eindeutige Welke
krankheitserscheinungen nicht hervorgerufen werden konnten, auch 
nicht bei Zugabe von Kochsalz.

Endlich sei erwähnt, daß auch durch Bodendesinfektion mit Schwefel
kohlenstoff (134 und 230ccm/m2 im Injektionsverfahren angewendet) im 
Feldversuch keine Beeinflussung des folgenden Auftretens der Welke
krankheit erreicht werden konnte.

d) B e s p r e c h u n g  d e r  E r g e b n i s s e
Die Zusammenfassung der vorliegenden Erkenntnisse über die Ab

hängigkeit der Colletotrichum-Welkekrankheit von Bodenfaktoren, 
Düngung und Bodenbehandlung ergibt, daß nur verhältnismäßig wenige 
gesicherte Beziehungen bestehen.

Ein klarer Zusammenhang zwischen Düngung und Welkekrankheit 
ist bis heute wohl nicht eindeutig nachgewiesen, da auch die französi-

57

©Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, kurz AGES; download unter www.zobodat.at



s e h e  A n g a b e  ü b e r  d i e  g ü n s t i g e  W i r k u n g  e i n e r  K o p f d ü n g u n g  m i t  K a l k 

s a l p e t e r  d e r  Ü b e r p r ü f u n g  b e d a r f .

W a s  d e n  E i n f l u ß  d e r  B o d e n s t r u k t u r  b e t r i f f t  s t e l l t  l e d i g l i c h  f e s t ,  d a ß  

v i e l f a c h  —  w e n n g l e i c h  n i c h t  i m m e r  —  d i e  W e l k e  a u f  s c h w e r e n  B ö d e n  

u n d  s o l c h e n  m i t  s c h o t t r i g e m  U n t e r g r u n d  s t ä r k e r  a u f t r i t t  a l s  a u f  s a n d i 

g e n  B ö d e n .

I r g e n d w e l c h e  e i n d e u t i g e  A n h a l t s p u n k t e  z u r  E r k l ä r u n g  d e s  r e g e l l o s e n  

A u f t r e t e n s  d e r  W e l k e k r a n k h e i t  in  d e n  e i n z e l n e n  B e s t ä n d e n  h a b e n  s i c h  

a u s  d e r  B o d e n s t r u k t u r  n i c h t  e r g e b e n .  D i e  w e c h s e l n d e n  E r g e b n i s s e  ü b e r  

Z u s a m m e n h ä n g e  d e s  W e l k e a u f t r e t e n s  m i t  h a r t e m ,  v e r d i c h t e t e m  B o d e n  

l e g e n  d ie  D e u t u n g  n a h e ,  d a ß  d i e  b e v o r z u g t  u n t e r  k r a n k e n  S t a u d e n  f e s t 

s t e l l b a r e n  V e r d i c h t u n g e n  d e s  B o d e n s  n i c h t  d ie  U r s a c h e ,  s o n d e r n  e i n e  

F o l g e  d e r  W e l k e k r a n k h e i t  s in d ,  i n d e m  u n t e r  d e n  k r a n k e n  w e l k e n d e n  

P f l a n z e n  i n f o l g e  f e h l e n d e r  S c h a t t e n w i r k u n g  d e s  K a r t o f f e l l a u b e s  e i n e  

s t ä r k e r e  V e r d i c h t u n g  e i n t r i t t .

D i e  E r g e b n i s s e  k ö n n t e n  a l l e r d i n g s  a u c h  d u r c h  d i e  A n n a h m e  v e r s t ä n d 

l i c h  g e m a c h t  w e r d e n ,  d a ß  d i e s e  V e r d i c h t u n g e n  b z w . d i e  z u g r u n d e l i e g e n 

d e n  V e r ä n d e r u n g e n  z w a r  n i c h t  d i e  u n m i t t e l b a r e  U r s a c h e  d e r  W e l k e 

k r a n k h e i t  s in d ,  w o h l  a b e r  e i n  F a k t o r ,  w e l c h e r  d a s  Z u s t a n d e k o m m e n  

o d e r  d ie  A u s p r ä g u n g  d e r  K r a n k h e i t  f ö r d e r t .

E i n e  A n r e i c h e r u n g  l ö s l i c h e r  S a l z e  im  W u r z e l b e r e i c h  w e l k e k r a n k e r  

P f l a n z e n  k o n n t e  n i c h t  b e s t ä t i g t  w e r d e n .

Daß Zusammenhänge zwischen Bodenstruktur und Auftreten der 
Welkekrankheit bestehen, ergibt sich vor allem aus der wesentlichen 
Verminderung dieser Krankheit durch Strohbedeckung des Bodens bei 
gleichzeitiger guter Bewahrung der Bodenfeuchtigkeit und Erhaltung 
einer lockeren Krümelstruktur (W e n z 1 1953).

I n s g e s a m t  e r b r a c h t e n  d i e  m i t g e t e i l t e n  U n t e r s u c h u n g e n  k e i n e  z u 

r e i c h e n d e  E r k l ä r u n g  d e s  S t r e u v o r k o m m e n s  d e r  W e l k e k r a n k h e i t  d u r c h  

U n t e r s c h i e d e  in  d e r  B o d e n s t r u k t u r  a u f  k l e i n s t e m  R a u m .

Zusammenfassung
1. A n g a b e n  ü b e r  e i n e  A n r e i c h e r u n g  l ö s l i c h e r  S a l z e  im  W u r z e l b e r e i c h  

v o n  K a r t o f f e l s t a u d e n ,  d i e  a n  C o l l e t o t r i c h u m - W e l k e  e r k r a n k t  s in d ,  k o n n 

t e n  n i c h t  b e s t ä t i g t  w e r d e n .  B e i  b e t r ä c h t l i c h e n  U n t e r s c h i e d e n  i m  S a l z 

g e h a l t  d e s  B o d e n s  v o n  P f l a n z e  z u  P f l a n z e  w e i s e n  d i e  B ö d e n  u n t e r  k r a n 

k e n  u n d  g e s u n d e n  S t a u d e n  im  D u r c h s c h n i t t  d ie  g l e i c h e  S a l z k o n z e n t r a 

t i o n  a u f .

2 . I n  e i n e r  A n z a h l  d e r  u n t e r s u c h t e n  K a r t o f f e l b e s t ä n d e  k o n n t e  e i n e  

V e r d i c h t u n g  d e s  B o d e n s  i m  W u r z e l b e r e i c h  e i n e s  b e t r ä c h t l i c h e n  A n t e i l e s  

w e l k e k r a n k e r  S t a u d e n  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ;  m ö g l i c h e r w e i s e  i s t  d i e s  a b e r  

e i n e  F o l g e  d e s  W e l k e a u f t r e t e n s  ( l o k a l  m a n g e l n d e  S c h a t t e n g a r e ) .

3. I n  D ü n g u n g s v e r s u c h e n  m i t  E i n b e z i e h u n g  v o n  S p u r e n e l e m e n t e n  

k o n n t e  k e i n e  V e r m i n d e r u n g  d e s  A u f t r e t e n s  d e r  W e l k e k r a n k h e i t  e r z i e l t

5 8

©Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, kurz AGES; download unter www.zobodat.at



w e r d e n .  A u c h  e i n e  S c l i w e f e l k o h l e n s t o f f b e h a n d l u n g  d e s  B o d e n s  b l i e b  

u n w i r k s a m .

Summary
1. Reports regarding the enrichment of soluble salts in the 

soil of the root-area of potato plants suffering from C o l l e t o t r i c h u m  wilt- 
disease could not be proved. There are great differences in the salt con
tent of the soil beyond individual plants but the average salt concentra
tion in the soils growing sick or healthy plants is the same.

2. In a number of potato fields there was to be stated that the soil in 
the root-area of a considerable percentage of the wilt-diseased plants was 
badly cemented; but this need not be the cause of the wilt-disease but 
may be caused itself by the wilt-disease (local lack of shade-tilth).

In fertilization tests including minor elements no reduction of the 
incidence of wilt-disease could be observed. Treatment of the soil with 
carbon disulphide was equally ineffective.
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Referate
Hey (A.): Stand und Aussichten der Pflanzenquarantäne im Kartoffel

bau. Deutsche Akademie d. Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. 
Sitzungsber. 3, Heft 11 (1954), Verlag S. Hirzel, Leipzig, 42 Seiten, 24 Abb.

Die vorliegende Broschüre behandelt die Frage der Quarantäne im 
Kartoffelbau wohl vor allem im Hinblick auf die in der Deutschen De
mokratischen Republik (DDR) gegebenen Verhältnisse; die Weite der 
Darstellung ist jedoch auf allgemein europäische Gegebenheiten abge
stimmt. Die Einfuhr-Bestimmungen in der DDR beziehen sich auf Kar
toffelkrebs, Pulverschorf (Spongospora), Kartoffelnematode, Kartoffel
käfer und Kartoffelmotte. In den 9 Nachbarstaaten der DDR und der 
Deutschen Bundesrepublik bestehen ähnliche Vorschriften. Diese be
treffen in allen 9 Fällen Kartoffelkäfer und Kartoffelkrebs, in 5 Ländern 
Kartoffelnematoden, in drei Ländern die Kartoffelmotte, zweimal Virus
krankheiten, einmal Pulverschorf und einmal die Krätzemilbe (Rhizo- 
glyphus echinopus). Daß bisher meist keine Bestimmungen gegen Virus
krankheiten vorhanden sind, hängt wohl mit dem Fehlen von Methoden 
zusammen, welche einen raschen Nachweis dieser Krankheit erlauben.

D e r  d u r c h a u s  z u t r e f f e n d e  S t a n d p u n k t  d e s  V e r f a s s e r s ,  d a ß  d i e  A u f r e c h t 
e r h a l t u n g  v o n  Q u a r a n t ä n e m a ß n a h m e n  g e g e n  w e i t v e r b r e i t e t e  S c h ä d l i n g e  
d e m  v o r b e u g e n d e n  S i n n  e i n e r  Q u a r a n t ä n e  w i d e r s p r i c h t ,  w i r d  v o r  a l l e m  
im  F a l l e  d e s  K a r t o f f e l k ä f e r s  s c h o n  i n  n ä c h s t e r  Z u k u n f t  i n  v e r s c h i e d e n e n  
L ä n d e r n  a n z u w e n d e n  s e in .  Z u r 'B e u r t e i l u n g  d e r  K a r t o f f e l m o t t e  w i r d  a u f  
d a s  b e d r o h l i c h e  V o r d r i n g e n  d i e s e s  S c h ä d l i n g s  a u s  d e m  M i t t e l m e e r r a u m  
n a c h  N o r d e n  h i n g e w i e s e n .

H i n s i c h t l i c h  d e s  P u l v e r s c h o r f e s  w i r d  b e t o n t ,  d a ß  e i n e  e r n s t l i c h e  G e 
f ä h r d u n g  d e s  K a r t o f f e l b a u e s  d u r c h  d i e s e n  P i l z ,  d e s s e n  A n s p r ü c h e  a n  
d i e  U m w e l t s v e r h ä l t n i s s e  s e h r  s p e z i a l i s i e r t  s in d ,  n i c h t  g e g e b e n  i s t ,  z u m a l  
d i e s e r  P i l z  in  E u r o p a  s e i n  n a t ü r l i c h e s  V e r b r e i t u n g s g e b i e t  v o l l  e r r e i c h t  
h a b e n  d ü r f t e .

N e b e n  d e n  u n m i t t e l b a r  d i e  Q u a r a n t ä n e  b e t r e f f e n d e n  F r a g e n  (z . B .  
V e r b r e i t u n g s a r e a l e )  w e r d e n  a u c h  d i e  B i o l o g i e  u n d  d i e  B e k ä m p f u n g  d e r  
e i n z e l n e n  K r a n k h e i t e n  u n d  S c h ä d l i n g e  b e s p r o c h e n ,  u n t e r  b e s o n d e r e r  
B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  S t a n d e s  d e r  R e s i s t e n z z ü c h t u n g .

Z u r  K a r t e  d e r  V e r b r e i t u n g  v o n  H e t e r o d e r a  r o s t o c h i e n s i s  i n  E u r o p a  
(A b b . 10) m u ß  v e r m e r k t  w e r d e n ,  d a ß  d i e  z u m  A u s d r u c k  g e b r a c h t e  z i e m 
l i c h  s t a r k e ,  g l e i c h m ä ß i g e  V e r s e u c h u n g  Ö s t e r r e i c h s  n i c h t  d e n  T a t s a c h e n  
e n t s p r i c h t .  K a r t o f f e l n e m a t o d e n  s in d  b i s h e r  in  Ö s t e r r e i c h  n u r  in  g a n z  
w e n i g e n  k l e i n e n  G e b i e t e n  s t r e n g  l o k a l  s c h ä d i g e n d  a u f g e t r e t e n ,  w e n n  
d u r c h  d i e  B e t r i e b s v e r h ä l t n i s s e  e i n e  F o r c i e r u n g  d e s  K a r t o f f e l b a u e s  
g e g e b e n  w a r .

D i e  K r i t i k  d e s  V e r f .  b e z ü g l i c h  d e r  „ B e d e u t u n g  d e r  v o n  Ö s t e r r e i c h  
h e r a u s g e s t e l l t e n  W u r z e l m i l b e “ b e r u h t  w o h l  a u f  e i n e m  V e r s e h e n ,  d a  
s o w o h l  i n  d e r  a l t e n  w i e  a u c h  in  d e r  n e u e n  ö s t e r r e i c h i s c h e n  E i n f u h r v e r 
o r d n u n g  (1949 b z w . 1954) f ü r  K a r t o f f e l n  k e i n e r l e i  b e s c h r ä n k e n d e  B e 
s t i m m u n g e n  im  H i n b l i c k  a u f  d i e s e n  S c h ä d l i n g  e n t h a l t e n  s in d .

D e m  V e r f .  g e b ü h r t  j e d e n f a l l s  D a n k  d a f ü r ,  d a ß  e r  i n  d i e s e r  B r o s c h ü r e  
d i e  G r u n d g e d a n k e n  e i n e r  b e r e c h t i g t e n  n o t w e n d i g e n  P f l a n z e n q u a r a n t ä n e  
h e r a u s s t e l l t ,  z u m a l  m a n  s i c h  d e s  E i n d r u c k e s  n i c h t  e r w e t r e n  k a n n ,  d a ß  
b e s t e h e n d e  e i n s c h l ä g i g e  B e s t i m m u n g e n  z u m  T e i l  l e d i g l i c h  a l s  Q u a l i t ä t s 
k o n t r o l l e ,  w e n n  n i c h t  a l s  h a n d e l s p o l i t i s c h e s  I n s t r u m e n t  d i e n e n  b z w .  n u r  
d e s h a l b  a u f r e c h t e r h a l t e n  w e r d e n ,  w e i l  e in  r e g i o n a l  e i n h e i t l i c h e r  A b b a u  
s o l c h e r  ü b e r l e b t e r  B e s t i m m u n g e n  b i s h e r  n i c h t  z u  e r z i e l e n  w a r .

H .  W e n z l
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Hall (T. S.) und Moog (F.): L i f e  S c i e n c e .  A  C o l l e g e  T e x t b o o k  o f  G e n e 
r a l  B i o l o g y .  ( D i e  W i s s e n s c h a f t  v o m  L e b e n .  E i n  H o c h s c h u l l e h r b u c h  d e r  
A l l g e m e i n e n  B i o l o g i e . )  John Wiley & Sons, Inc. New York. 1955. 502 
Seiten, 409 Abb.

Die vorliegende bildhafte Darstellung der Lebenskunde fügt sich in 
den Rahmen eines Lernbuches. Eine neuzeitliche Ausrichtung der Stoff
auswahl stellt Tatsachen, die für den Menschen von unmittelbarer prak
tischer Bedeutung sind, in den Vordergrund, ohne dabei allerdings allzu 
konsequent vorzugehen. So werden beispielsweise Bekämpfungsmaß
nahmen für Bandwürmer besprochen, über die Abwehrmaßnahmen der 
überhaupt sehr stiefmütterlich behandelten Entomologie wird nichts 
gesagt. Nun ist diese Kritik relativ, da in einem Lehrbuch der allge
meinen Biologie solche Fragen an sich ungewöhnlich erscheinen. Der 
Stoff beginnt bei der Zelle und den Funktionen der Einzeller und 
schreitet über eine entwicklungsgeschichtlich gefaßte Darstellung der 
Landpflanzen und das Tierreich — bauplanmäßig, sinnes- und stoff
wechselphysiologisch gesehen — zu Vermehrung und Abstammungslehre 
und schließt mit einem Kapitel anthropozentrischer Ökologie. Ergeb
nisse der Verhaltensforschung sind den entsprechenden speziellen Ka
piteln eingebaut, so beispielsweise die Forschungen von Pawlow und 
v. Frisch. Die Eigenart der Darstellung, die nicht zuletzt um den Preis 
inhaltlicher Geschlossenheit erkauft wurde, schafft in manchen Kapi
teln, insbesondere bei der Besprechung der Evertebraten, den Eindruck, 
einen Grundriß der allgemeinen Zoologie (oder Botanik) vor sich zu 
haben. In den physiologischen Abschnitten wurde der Mensch stark in 
den Vordergrund gerückt, was dem Medizinstudenten, für den das Buch 
wohl am besten geeignet erscheint, viele Vorteile bietet. Dieser Be
stimmung wird auch das spezielle Kapitel über Infektion und Immunität 
gerecht. Den philosophischen Problemen des Lebens geht das Buch 
offenbar bewußt aus dem Weg. Die Zeichnungen unter den Abbildun
gen sind vielfach allzu einfach gehalten und entbehren nicht selten des 
sachlichen Ernstes. Die Illustrationen der Titel stellen eine überflüssige 
Belastung des zur Verfügung stehenden Raumes dar. ü . Böhm

Mevius (W.): T a s c h e n b u c h  d e r  B o t a n i k .  Begründet von H. Mielie, 
T e i l  I .  M o r p h o l o g i e ,  A n a t o m i e ,  F o r t p f l a n z u n g ,  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e ,  
P h y s i o l o g i e .  16. verbesserte Auflage 1955, VII, 286 Seiten, 363 Abbildun
gen, G r.-l0, kart. DM 10'50. Verlag G. Thieme, Hamburg.

Der in der 16. Auflage vorliegende erste Teil des bekannten „Taschen
buches der Botanik“ umfaßt wie im Untertitel angedeutet wird, sämt
liche Gebiete der Botanik, bis auf die Systematik, welche in einem 
zweiten Teil (11. Auflage, 1953) im gleichen Verlag erschienen ist.

Das vorliegende Werk bemüht sich die Ergebnisse auch der modernen 
botanischen Forschung in möglichst konzentrierter Form zu bringen, 
ohne gegenüber den umfassenden „Lehrbüchern“ für Hochschulen we
sentlich zurückzustehen, ein Ziel, das im großen und ganzen erreicht 
wurde. Die Form eines „Taschenbuches“ ist selbstverständlich durch 
den Umfang des Gebietes gesprengt, sowohl hinsichtlich des Formates 
als auch hinsichtlich der Seitenzahl.

Gegenüber der letzten Auflage vor 6 Jahren haben besonders der 
Stoffwechsel und die Entwicklungsphysiologie Ergänzungen bzw. Um
arbeitungen erfahren, vor allem auf Grund der Ergebnisse, die einer
seits durch Anwendung der Isotopen und anderseits in der Wuchsstoff
forschung erzielt wurden.

Die Ausstattung des Buches ist gediegen: Die zahlreichen beigegebe
nen Abbildungen — zur Hauptsache in den Kapiteln Morphologie, Ana
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tomie, Fortpflanzung und Entwicklungsgeschichte (Ontogenese) der 
Samenpflanzen — sind fast ausnahmslos ausgezeichnet.

Ein ausführliches alphabetisches Sachverzeichnis erleichtert das Auf
finden von Spezialgebieten. H .Wenzl

Melnikow (N. N.) und Baskakow ( J .  A.): D i e  c h e m i s c h e n  U n k r a u t 
b e k ä m p f u n g s m i t t e l  u n d  d i e  S t i m u l a n t i a  d e s  P f l a n z e n w a c h s t u m s .  Aus: 
(übersetzt) Ergebnisse der Chemie, 1954, Bd. 23, H. 2, S. 142—198. Deut
sche Übersetzung: Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin, 63 Seiten.

Verfasser behandeln die wichtigsten Klassen jener organischen Ver
bindungen dieses Gebietes, die eine mehr oder weniger weitgehende 
Anwendung in der Landwirtschaft gefunden haben. Der in der Literatur 
angewandte Begriff „Stimulans des Pflanzenwachstums“ wird im weite
sten Sinne verwendet und schließt sowohl die aktivierenden als auch 
die das Pflanzenwachstum hemmenden Stoffe ein. Die Besprechung der 
einzelnen aktiven Wuchsstoffe und Unkrautbekämpfungsmitttel erfolgt 
in einer, ihrer Zugehörigkeit zu den einzelnen Klassen von organischen 
Verbindungen (Kohlenwasserstoffe und ihre einfachsten Abkömmlinge, 
Alkohole, Phenole und Ester usw.) entsprechenden Reihenfolge. Der 
Chemismus und die Anwendungsmöglichkeiten, zum Teil auch die Syn
these der einzelnen Verbindungen, werden besprochen.

J. Schönbrunner
Müller (P.): D D T .  D a s  I n s e k t i z i d  D i c h l o r d i p h e n y l t r i c h l o r ä t h a n  u n d  

s e i n e  B e d e u t u n g .  Vol. I. 300 Seiten, 53 Abb., Preis: sfrs. 37 50. Birkhäuser 
Verlag, Basel und Stuttgart, 1955.

Das über DDT vorliegende Tatsachenmaterial ist heute so umfang
reich, daß eine monographische Darstellung dieses Prototyps der neu
zeitlichen Schädlingsbekämpfungsmittel gerechtfertigt erscheint, dies 
umsomehr, wenn der Entdecker der insektiziden Eigenschaften von 
DDT, P. Müller, als Herausgeber zeichnet.

Das Werk erscheint in drei Bänden; der nunmehr vorliegende 1. Band 
bringt zunächst aus der Feder P Müllers eine kurze Entdeckungs
geschichte des DDT-Insektizids, die wohl die einzelnen Marksteine des 
Weges, der zum DDT führte, richtig registriert, aber kaum die Schwie
rigkeiten erkennen läßt, die zu überwinden waren. Es folgt eine sehr 
vollständige Behandlung der Physik und Chemie von DDT (P. Müller) 
und darüber hinaus auch der Zusammenhänge zwischen insektizider 
Wirkung und den chemischen und physikalischen Eigenschaften. Von 
besonderem Wert erscheint die nicht weniger als 64 Lösungsmittel be
rücksichtigende Tabelle der Löslichkeiten von DDT in den wichtigsten 
organischen Lösungsmitteln bei 5 verschiedenen Temperaturstufen und 
die Übersicht über die Dipolmomente von DDT und einiger seiner De
rivate, letzteres im Hinblick auf die von einzelnen Autoren angenom
mene Beziehung zwischen Dipolmoment und insektizider Wirkung. Die 
Möglichkeiten der Bestimmung von DDT mit Hilfe chemischer, physi
kalischer und biologischer Methoden wird unter Hinweis auf die Ori
ginalarbeiten kurz skizziert. Der Chemismus von DDT und seiner De
rivate findet eingehend Besprechung und bietet einen Einblick in die 
chemischen Zusammenhänge und Verhältnisse dieser Körperklasse.

Das nächste, von dem bekannten Insektenphysiologen V. B. Wiggles- 
worth, Cambridge, in englischer Sprache verfaßte Kapitel ist der Wir
kungsweise von DDT gewidmet. Die zur DDT-Vergiftung führenden 
Vorgänge (Eindringen durch die Kutikula, Verhalten im Insektenkörper) 
und die Vergiftungssymptome werden unter Berücksichtigung der prak
tischen Möglichkeiten beschrieben. Wigglesworth zeigt an Hand von 
Beispielen, daß das Toxophorenkonzept die Wirkung von DDT nicht zu
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erklären vermag und daß nur das DDT-Molekül als Ganzes für die 
Wirkung verantwortlich ist. Auf die Möglichkeit einer Abhängigkeit 
der insektiziden Wirkung von einer sterischen Beziehung zwischen dem 
DDT-Molekül und den Lipoiden der Nervenfasern wird hingewiesen.

Das 3. Kapitel behandelt die Verwendung von DDT im Vorratsschutz, 
über die E. Bernfus, Wien, referiert. Es wird vor allem die prakti
sche Verwendung von DDT im Wege der Beimischung zu den zu schüt
zenden Produkten sowie die Anwendung im Sprühverfahren behandelt. 
Besonders eingehende Würdigung erfahren die analytischen Methoden 
zur Bestimmung von DDT. O. Wälchi, St. Gallen, ist der Autor des 
nächsten Kapitels, das die DDT-Anwendung im Textilschutz behandelt.

Den Abschluß des 1. Bandes bildet das Kapitel „Die Anwendung von 
DDT in der Forstwirtschaft“ von V. Butovitsch, Stockholm. Es werden 
die gebräuchlichsten Methoden der Bekämpfung der wichtigsten Forst
schädlinge unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung von DDT 
gewürdigt.

Ein sehr umfangreiches Literaturverzeichnis, das jedem einzelnen 
Kapitel angefügt ist, erhöht den Wert dieses Buches, das über das be
handelte Spezialgebiet hinaus Tatsachenmaterial vermittelt, das für 
jeden auf einem der behandelten Spezialgebiete tätigen Fachmann von 
Nutzen sein wird. F. Beran

Kleemann (A. H.): Katalogbuch Ausgabe 1955 über Pflanzenschutz-, 
Schädlingsbekämpfungs- und Konservierungsmittel, sowie Pflanzen
schutzgeräte, herausgegeben von der Constantin-Handelsgesellschaft 
m. b. H. Bochum, 298 S.

Das schon seit 1951 erscheinende Katalogbuch „Pflanzenschutz-, Schäd
lingsbekämpfungs- und Konservierungsmittel, sowie Pflanzenschutz
geräte“ liegt nunmehr in der Ausgabe 1955 vor. Die bewährte Anord
nung wurde beibehalten. Wieder finden wir im 1. Teil die Preise der 
Pflanzenschutzmittel mit kurzen Hinweisen über die Anwendungsweise 
und im Anschluß daran die Preise der Pflanzenschutzgeräte.

Der 2. Teil wird durch einen kurzen Beitrag aus der Feder von 
Dr. W. Ext „Gefahren bei der Anwendung chemischer Pflanzenschutz
mittel“ eingeleitet. Der Abschnitt „Wissenswertes über Pflanzenschutz
mittel für den Nichtfachmann“ umfaßt die Erläuterungen von Fachaus
drücken, eine Zusammenstellung von Merkmalen einzelner Pflanzen
schutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Angaben über die Kombi
nation verschiedener Wirkstoffe, sowie Hinweise für die Anwendung 
giftiger Pflanzenschutzmittel. Der Unkrautbekämpfung mit chemischen 
Mitteln, der Saatgutbeizung, der Phytophthorabekämpfung, der Breiten
wirkung der neuen organischen Fungizide, dem Totspritzen des Kar
toffelkrautes, der Erdbeermilbe und dem Kalk als Mittel zur Wieder
gesundung unserer Böden und zur Vorbeugung gegen Pflanzenkrank
heiten sind eigene Kapitel gewidmet. Es folgen allgemeine Hinweise 
über Anwendungsmengen und Anwendungsverfahren chemischer Pflan
zenschutzmittel, über die Reinigung der Spritzgeräte, über Messung 
von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln. Den Abschluß 
bildet ein Spritzkalender für Obst- und Weinbau und ein Verzeichnis 
der wichtigsten Krankheiten und Schädlinge mit Angabe der in Frage 
kommenden Bekämpfungsmittel und Bekämpfungszeiten und schließ
lich eine tabellarische Übersicht über die zweckmäßigste Bekämpfung 
der wichtigsten Unkräuter. F. Beran

Eigentümer. Verleger und Herausgeber: Bundesanstalt für Pflanzenschutz, verantwortlicher
Redakteur: Dr. Ferdinand Beran, beide Wien 2., Trunnerstraße 5. Drude: Raiffeisendruckerei,
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( A u s  d e r  B u n d e s a n s t a l t  f ü r  P f l a n z e n s c h u t z ,  W i e n )

Lieber das Auftreten von Virussymptomen 
an Holzgewächsen nach dem Rückschnitt

Von
Robert F i s c h e r

Aus neuerer Zeit liegen Beobachtungen vor, nach denen unter Um
ständen der Ausbruch bestimmter Virussymptome an Holzpflanzen 
durch einen Rückschnitt der Krone hervorgerufen oder begünstigt wer
den kann. Diese Befunde sind nicht nur von praktischem, sondern auch 
von großem theoretischen Interesse, weil sie einen neuen Gesichtspunkt 
in das Virusproblem der ausdauernden Pflanzen gebracht haben. Es ist 
zunächst noch eine offene Frage, in welcher Weise der durch den 
Rückschnitt geänderte Stoffwechsel an der Entstehung der Symptome 
beteiligt ist.

In den vorliegenden Zeilen sollen, nach Anführung einiger Beispiele 
aus der Literatur, eigene, in die gleiche Richtung weisende Beobach
tungen besprochen werden.

I .  B e i s p i e l e  a u s  d e r  L i t e r a t u r

Bei der Hexeubesenvirose der R o b in i e  ( B l a c k  l o c u s t  w i t c h e s  
b r o o m) ist der Zusammenhang zwischen Rückschnitt und Symptom
ausprägung längst bekannt (A t a n a s o f f  1955). Die Krankheit, um die 
Jahrhundertwende aus Nordamerika beschrieben, wurde ursprünglich 
für eine teratologische Erscheinung gehalten. Erst J a c k s o n  und 
Ha  r 1 1 e y (1953) haben erstmalig ihre Übertragbarkeit durch Pfropfung 
nachgewiesen, so daß sie seither als virös gilt. Die Krankheit tritt an 
kräftig wachsenden Trieben der Robinie auf und ist daher insbesondere 
auch an Stockausschlägen und Wurzelschößlingen zu beobachten; an 
älteren Bäumen kommt sie meist nur nach starkem Räickschnitt vor, was 
darauf schließen läßt, daß „bei maskierten Trägern die Symptome häufig 
nach Baumschnitt sichtbar werden“ ( K l i n k o w s k i  1954).

B l u m e r  (1953) berichtet über Beobachtungen der Praktiker im 
Baselland, nach denen die „ P f e f f i n g e r k r a n k h e i t “ oft erst nach
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Rückschnitt der Kirschbäume auftritt. Diese Feststellungen wurden von 
ihm an Kirschensämlingen, die von pfeffingerkranken Bäumen abstamm
ten, experimentell nachgeprüft und ihrem Wesen nach bestätigt. Alle 
im Herbst zurückgeschnittenen und mit der Virus-Indikatorsorte „Bing" 
gepfropften Bäumchen dieses Versuches zeigten nach Austrieb deutliche 
Ringflecke und an einigen Blättern trat auch Bandmosaik auf, was bei 
den ungeschnittenen Bäumchen zunächst nicht der Fall war. B l u m e  r 
nimmt an, daß die mit dem Samen übertragbaren Ringflecken eine der 
virösen Komponenten der „ P f e f f i n g e r k r a n k h e i t “ darstellen 
und daß „durch den Rückschnitt also eine latent vorhandene Virus
krankheit sichtbar in Erscheinung tritt“

Als weiteres, der Literatur entnommenes Beispiel, aus dem eindeutig 
der Zusammenhang zwischen Rückschnitt und dem Auftreten virus- 
artiger Symptome hervorgeht, sei die von W e n z 1 (1938, 1941, 1950) be
schriebene und eingehend untersuchte S t e r n f l e c k e n k r a n k h e i t  
d e r  M a r i l l e  genannt, eine Krankheit, die besonders auch auf den 
Blättern der Myrobalane in Baumschulen Österreichs auftritt, und mit 
der vielleicht auch die gelegentlich auf Pfirsich- und Zwetschkenblätteni 
vorkommenden Sternflecke identisch sind. Die statistisch an reichlichem 
Material von Wenzl durchgeführten Untersuchungen haben eindeutig 
ergeben, daß das Auftreten der virusartigen Sternflecken-Symptome 
weitestgehend durch Starktriebigkeit gefördert wird. Nach ihm (1950) 
„bestätigte sich in den viel jährigen Beobachtungen in Österreich über 
das Auftreten dieser Krankheit immer wieder die Tatsache, daß sie vor 
allem an jungen Pflanzen (Marillensämlinge, Myrobalanesämlinge, junge 
Veredlungen) vorkommt und sich in den folgenden Jahren immer 
wieder verliert. Weiters war in Baumschulen die Beobachtung gemacht 
worden, daß kräftiger Rückschnitt das Auftreten der Sternflecke aus
zulösen vermag“

W e n z l  (1941) hält seine Sternfleckenkrankheit der Marille für eine 
„physiologische Erkrankung“ oder zumindest für „keine Viruskrankheit 
im üblichen Sinn“ Das Fluktuieren der Krankheitsmerkmale sowie 
auch deren Zusammenhang mit dem Rückschnitt spricht zunächst nicht 
gegen eine viröse Ursache der Krankheit. Es zeigt sich vielmehr eine 
weitgehende Ähnlichkeit mit den Beobachtungen Blumers.*)

*) Ähnliche Krankheiten sind aus der amerikanischen Literatur be
kannt. H i l d e b r a n d  (1945) beschreibt ein „Myrobalan mottle and 
Asteroid spot“, das ausschließlich an Myrobalane vorkommt. Bei dem
selben soll es sich um eine topophysisch fixierte nicht infektiöse E r
scheinung handeln. C o c h r a n  u n d  S m i t h  (1938, 1951) haben ein 
viröses „Asteroid spot“ beschrieben, das auf Pfirsich vorkommt, auch 
auf andere Steinobstarten übergeht (auch Marille!), aber nach ihrer 
Angabe (1951) nichts mit der von H i 1 d e b r a n d (1. c.) beschriebenen 
Myrobalanenkrankheit zu tun hat. Über eine Begünstigung des Sym
ptomausbruches nach Rückschnitt fand ich in keiner der genannten Ar
beiten einen Hinweis.
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I I .  E i g e n e  B e o b a c h t u n g e n  

1. R i n g f l e c k e  a u f  F l i e d e r b l ä t t e r n

In seiner Arbeit über die Viruskrankheiten der Holzpflanzen be
schreibt A t a n a s o f f  (1935) auch eine in Bulgarien aufgetretene 
R i n g f l e c k i g k e i t  d e s  F l i e d e r s  (Lilac ring spot), die, wie eines 
der Bilder zeigt, auch in ein B a n d m o s a i k  übergehen kann. Ring
flecke wurden auf der gleichen Wirtspflanze auch aus Serbien durch 
N i k o 1 i c (1951) bekannt und als Symptome einer Virose angesprochen. 
S m o l ä k  und N o w a k  (1950) haben sich vor allem symptomatologisch 
mit verschiedenen, von ihnen als virös betrachteten, Fliederkrankheiten 
der Tschechoslowakei befaßt. Von den Verfassern wurde eine Fülle 
verschiedener, zum Teil ineinander übergehender Krankheitssymptome 
beschrieben und abgebildet, darunter auch Bandmosaik und Ringfleckig
keit. In keiner dieser Arbeiten findet sich jedoch ein Hinweis, aus dem 
hervorgehen würde, daß irgendwelche Übertragungsversuche durchge
führt worden sind. Offenbar schien den Verfassern das Vorhandensein 
der Symptome für die Annahme einer Viruskrankheit als hinreichend.

Übertragungsversuche einer Ringfleckenkrankheit des Flieders wur
den erstmalig von J. H. B e a l e  u n d  H e l e n  P u r d y  B e a l e  (1952) 
durchgeführt, nachdem anscheinend die gleiche Krankheit inzwischen 
auch in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgetreten war. Die im 
Jahre 1949 und 1950 von den Autoren durchgeführten Infektionsver
suche durch Pfropfung schlugen jedoch fehl; im folgenden Jahre durch
geführte Pfropfungen verliefen in einigen Fällen positiv, während Über
tragungsversuche durch Okulation zu keinem eindeutig auswertbaren 
Ergebnis geführt haben.

Die folgenden, eigenen Beobachtungen, beziehen sich auf zwei Fälle, 
die an der lila blühenden Stammform von S y r in g a  v u lg a r is  gemacht 
worden sind.

Fall 1 wurde im Sommer 1953 in einem Wiener Garten beobachtet. 
Dort wurden im Jahre 1934 zwölf Fliederbüsche gleicher Herkunft ge
pflanzt, die bis 1952 eine Höhe von etwa 4 Meter erreicht hatten. Jeder 
der Büsche besteht aus einigen, 5 bis 7cm dicken Stämmen. Im Winter 
1952/53 wurden alle diese Sträucher oberhalb der ersten oder zweiten 
Astvergabelung auf eine Höhe von T5 bis 1‘8 Meter zurückgeschnitten. 
Im Frühjahr 1953 entwickelte sich ein reicher Austrieb, der aber natür
lich ohne Blüten blieb. Die neuen Triebe erreichten eine Länge bis zu 
einem Meter und trugen durchschnittlich abnormal große, bis 16 cm 
lange und 9'5 cm breite, auffallend dicke Blätter. Die Stümmelung der 
Sträucher veranlaßte auch eine verstärkte Bildung von Wurzelschößlin
gen; diese waren meist ziemlich dünn und trugen Blätter von normaler 
Größe.

Im Juni 1953 bemerkte ich erstmalig auf der Oberseite der Blätter 
einzelner Schößlinge, jedoch nur bei zwei Pflanzen — die aber etwa
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25 Meter voneinander entfernt stehen — mehr oder weniger kreis
förmige, gelblich aufgehellte Flecke. Dieselben waren meist 4 bis 5 mm 
(2 bis 10 mm) groß und lagen oft so dicht nebeneinander, daß sie zu- 
sammenflossen. Die hellen Flecke traten besonders bei Betrachtung der 
Blätter im durchfallenden Licht hervor und zeigten hiebei eine beson
ders starke Aufhellung an ihrer Peripherie, so daß ein Frühstadium 
von Ringfleckigkeit vermutet werden durfte. Zahl und Größe der Flecke 
waren sehr variabel; die Blätter mit vorwiegend kleinen Flecken sahen 
oft wie marmoriert aus. Im allgemeinen war die Anzahl der Flecke um
gekehrt proportional der Fleckengröße, wie es bei diesem Symptom
typus meist zu beobachten ist.

Bei Flecken, die sich in der Nähe des Blattrandes befanden, war dieser 
stets etwas buchtig eingezogen, was auf eine zurückliegende Wachtums
hemmung hindeutete. Längs der Hauptader und den Seitenadern erster 
Ordnung konnte meist eine Häufung der hellen Flecke festgestellt wer
den. Im unteren Teile der Blattspreite waren manchmal Andeutungen 
eines Bandmosaiks vorhanden. Die Fleckenbildung war ausschließlich 
nur an den Blättern des mittleren Teiles der Schößlinge vorhanden. Die 
ältesten und die jüngsten Blätter an den gleichen Schößlingen waren 
frei von Symptomen und blieben es auch weiterhin. Die gleiche Ver
teilung der angegebenen Symptome an den Blättern konnte auch an 
einigen Stammtrieben der beiden Sträucher festgestellt werden. Die 
überwiegende Mehrzahl der Triebe der beiden Sträucher war hingegen 
völlig symptomfrei. An den Trieben und Wurzelschößlingen der übrigen 
zehn Sträucher waren, obzwar sie zum Teil dicht neben den symptom
tragenden stehen, keinerlei Flecke zu finden.

Um die symptomtragenden Schößlinge und Triebe jederzeit rasch 
auffinden zu können, wurden dieselben mit Wollfäden gekennzeichnet. 
Bereits anfangs September hatten sich die Blattflecke zu typischen Ring
flecken entwickelt, die an ihrer Peripherie eine beginnende Bräunung 
zeigten. Mit zunehmender Verblassung der Blätter gegen den Herbst 
zu traten die Nekrosen an der Peripherie der Ringe immer deutlicher 
hervor und das Gewebe bröckelte hier zum Teil heraus. Nekrotische 
Stellen bildeten sich auch stellenweise am Blattrand. Die Ringflecke 
traten besonders deutlich im durchfallenden Licht hervor, die Nekrosen 
im auffallenden (Abb. 1 und 2). Der Blattfall erfolgte bei gesunden und 
symptomtragenden Blättern gleichzeitig.

Durchgeführte Übertragungsversuche mittels Pfropfung und der Rin
denschildchen-Methode (Rindenschildchen von symptomtragenden, in 
Zweige von gesunden Sträuchern) sind bisher ohne Erfolg geblieben. 
Besonders bemerkenswert ist, daß die zwei nach dem Rückschnitt 
symptomtragenden Sträucher im folgenden Jahre (1954) ebenso sym
ptomlos waren, wie in den Jahren vor dem Schnitt. Nach Abschluß des 
Sommertriebes zeigte heuer (1955) einer von den beiden, im Jahr 1953 
Ringfleckigkeit zeigenden, Sträuchern gelbverbleichende Blattflecke
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Abb. 1. Ringflecke auf Fliederblättern im durchfallenden Licht

Abb. 2. Ringflecke auf Fliederblättern im auffallenden Licht, 
die Nekrosen zeigend
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(Abb. 3), in deren Mitte im Spätsommer Nekrosen (Abb. 4) auftraten. 
Die Nekrosen schritten rasch von innen nach außen weiter, so daß schon 
Mitte Juli einzelne Blätter braunfleckig waren. Die Fleckenbildung trat 
ausschließlich nur an den apikalen und den darunter befindlichen 1 bis 
3 Blattpaaren auf. (Abb. 3.)

Die Art und Weise des Auftretens (an den Triebenden) sowie das 
Aussehen der Flecke und deren Vertrocknen von innen nach außen 
läßt eine Mangelerscheinung vermuten. Ein ursächlicher Zusammenhang 
zwischen der letzteren und den vor zwei Jahren aufgetretenen Ring
flecken ist immerhin möglich.

Fall 2 wurde im August 1954 an einem etwa T5 Meter hohen Flieder
strauch im niederösterreichischen Voralpengebiet (700 Meter Seehöhe) 
festgestellt. Der Strauch steht in der Nähe eines Bauernhofes und war 
von Schafen verbissen, weswegen er einen besenförmig verzweigten 
Wuchs zeigte; die reichlich vorhandenen Wurzelschoße waren oft fast 
bis zum Erdboden abgefressen. An diesem Strauch zeigten nahezu alle, 
mit Ausnahme der endständigen Blätter, Ringflecke, wie sie bei Fall 1 
beschrieben und abgebildet worden sind, so daß auf Grund der Sym
ptome angenommen werden kann, daß es sich in beiden Fällen um die 
gleiche Erkrankung handelt. Seit wann die Ringflecke hier auftreten, 
entzieht sich meiner Kenntnis, weil — zum Unterschied von Fall 1 — 
bloß eine gelegentliche Beobachtung vorliegt.

Sowohl im Fall 1 als auch im Fall 2 handelt es sich um Sträucher, die 
im Jahre der Symptomausprägung, nach Stümmelung der Krone, Stark- 
triebigkeit und Großblättrigkeit zeigten. D a ß  a b e r  d e r  s t a r k e  
R ü c k s c h n i t t  u n d  di e  i h m  f o l g e n d e  S t a r k t r i e b i g k e i t  
a l l e i n ,  n i c h t  u n b e d i n g t  a u c h  R i n g f l e c k i g k e i t  z u r  
F o l g e  h a b e n  muß,  b e w e i s e n  d i e  b e i  F a l l  1 e r w ä h n t e n  
s y m p t o m f r e i e n  S t r ä u c h e r  d e s  g l e i c h e n  S t a n d o r t e s  
g l e i c h e r  H e r k u n f t ,  S o r t e  u n d  B e h a n d l u n g .  N a c h  u n s e 
r e n  d e r z e i t i g e n  V o r s t e l l u n g e n  k ö n n t e  d i e s e  i n d i v i 
d u e l l e  V e r s c h i e d e n h e i t  i m R e a k t i o n s v e r m ö g e n  a u f  
d e n  S c h n i t t  n u r  d u r c h  d i e  A n n a h m e  e i n e r  l a t e n t e n  
V i r u s e r k r a n k u n g  e r k l ä r t  w e r d e n ,  d i e  d u r c h  d e n  
E i n g r i f f  z u r  S y m p t o m  au s p r ä g u n g  g e f ü h r t  ha t .

2. Ringfleckenmosaik des Schwarzen Holunders

M a r t i n  (1925) erwähnt eine v i r ö s e  M o s a i k k r a n k h e i t ,  die 
Pennsylvanien und Florida auf Canadischem Holunder ( S a m b u c u s  

c a n a d e n s i s ) ,  der unserem Schwarzen Holunder ( S a m b u c u s  n ig r a )  nahe
steht, auftritt. B l a t t n < r  u n d  O s w a l d  (1950) veröffentlichten eine 
systematische Zusammenstellung der bisher in der Tschechoslowakei 
beobachteten Holunder-Virosen. Unter den angeführten Typen wird auch 
ein Z i e r m o s a i k  (ornamentalni mosaika) angeführt, das durch scharf
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Abb. 3. Verbleichende Flecken auf den apikalen 
Fliederblättern (Frühstadium)

Abb. 4. Nekrosenbildung’ auf apicalen Fliederblättern (Spätstadium)
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umrandete, anfangs gelbgrüne, später nekrotisch werdende Blattflecke 
von kreisförmiger bis ovaler Form gekennzeichnet ist. Daß anscheinend 
die gleiche Krankheit auch in Dänemark und der Schweiz vorkommt, 
ist dem von G r a m  (1933) herausgegebenen Jahresbericht, bzw. einer 
Bemerkung B l u m e  rs  (1953), nach der eine Ringfleckenkrankheit an 
Schwarzem Holunder „selbst in den entlegensten Alpentälern“ vor
kommt, zu entnehmen.

E in  R i n g f l e c k e n m o s a i k  a u f  d e n  B l ä t t e r n  v o n  Sa  m- 
b u c u s  n i g r a  i s t  a u c h  i n Ö s t e r r e i c h  v e r b r e i t e t  und kann 
über das ganze Bundesgebiet zerstreut gelegentlich beobachtet werden. 
Die Symptome der Krankheit stimmen mit den von B l a t t n y  u n d  
O s w a l d  angegebenen im wesentlichen überein. Im folgenden möge 
ein unter dauernder Kontrolle stehender Fall besprochen werden.

Es handelt sich um eine Hecke längs einer Straße, die zum größten Teil 
aus selbstangesiedelten, etwa 15- bis 20jährigen Holundersträuchern 
besteht. Da die Sträucher (über 20 Stück) bereits zu umfangreich ge
worden waren, wurden sie im Winter 1953/54 auf Brusthöhe verstüm
melt. Der kräftige Rückschnitt gab naturgemäß im folgenden Jahre zu 
einem abnormal starken Trieb Veranlassung. Einige dieser Sträucher 
stachen im Sommer 1954 schon von weitem durch ihr gelbliches Aus
sehen hervor. Die Verfärbung war auf das starke Auftreten von R i n g 
m o s a i k  zurückzuführen, das an 5 Sträuchern in typischer Form, 
namentlich bei zwei derselben, überaus stark ausgeprägt war. D i e 
E r s c h e i n u n g  w a r  i n d e n  J a h r e n  z u v o r  a n k e i n e m  d e r  
S t r ä u c h e r  zu s e h e n  g e w e s e n ,  t r a t  a l s o  e i n d e u t i g  e r s t  
a m A u s t r i e b  n a c h  d e m  R ü c k s c h n i t t  auf .  Die' 1954 gebil
deten Triebe zeigten Längen von 2 bis 2'5 Meter und waren am Grunde 
2 bis 2‘5 cm dick; sie setzten sich ans durchschnittlich 14 bis 16 Inter
nodien zusammen. Am  l ä n g s t e n  w a r e n  d i e  m i t t l e r e n  I n t e r -  
n o d i e n (Nr. 6 bis 9, von unten nach oben gezählt). D i e s e l b e n  
t r u g e n  a u c h  di e  g r ö ß t e n  B l ä t t e r  u n d  w i e s e n  d i e  w e i t 
a u s  d e u t l i c h s t e  A u s p r ä g u n g  d e r  S y m p t o m e  auf .  Die 
Fiedern dieser Blätter waren mit vorwiegend kreisförmigen, meist 3 bis 
4 mm großen, gelben Flecken, die oft einen breiten, diffus verfärbten 
Saum zeigten, übersät. Die basalen und apikalen Blätter waren sym
ptomfrei; zwischen diesen und dem mittleren Triebteil trat oft eine ver
waschene Mosaikfleckung oder Marmorierung auf (Abb. 5 a).

Die typischen Blattflecke der mittleren Internodien waren stets ziem
lich scharf umgrenzt und flössen auch gelegentlich zusammen. Im Inne
ren der außen verwaschenen Flecke befand sich ein 2 bis 2'5 mm großer, 
scharf umgrenzter Fleck von zitronengelber Färbung (Abb. 5b, c). In den 
Flecken war die Blattspreite stets uhrglasförmig nach oben gewölbt, 
was bei deren Vielzahl zu einer löffelförmigen Aufwölbung (Blatt
ränder nach unten, Hauptader nach oben) der einzelnen Blattfiedern 
führte. Ab Ende August bildeten sich an der Peripherie der inneren,
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hellgelben Flecke braune Nekrosen, die schließlich zu Rißbildungen an 
diesen Stellen Veranlassung- gaben. Ein Übergreifen der Flecke oder 
Nekrosen über die Hauptader oder die Nebenadern erster Ordnung 
konnte in keinem Falle festgestellt werden. Auch die bei den Ring
flecken des Flieders beschriebenen Einbuchtungen des Blattrandes 
nächst der randständigen Flecke waren nicht vorhanden.

Im Sommer des folgenden Jahres (1955) zeigten die zwei, im Vorjahr 
besonders starke Symptome tragenden Holundersträucher nur mehr 
ganz schwache Ringfleckung, und zwar wieder nur an den Blättern der

Abb. 5. Ringfleckenmosaik auf Fiederblättern von Sambucus nigra;
1) und c vom mittleren Triebteil, a vom 5. Internodium

mittleren Internodien. Die drei anderen, im Vorjahr nur schwachen 
Befall zeigenden Sträucher, waren überhaupt frei von irgendwelchen 
Krankheitssymptomen. Bei sämtlichen Sträuchern blieb die Länge der 
diesjährigen Triebe unter Meter und war somit nicht viel länger als 
sonst bei alten, noch nie geschnittenen und blütentragenden Sträuchern.

A u f  G r u n d  d e r  d a r g e l e g t e n  B e o b a c h t u n g e n  b i n  i c h  
z u  d e r  Ü b e r z e u g u n g  g e k o m m e n ,  d a ß  d a s  m e h r  o d e r  
w e n i g e r  s t a r k e  A u f t r e t e n  d e r  R i n g m o s a i k s y m p t o m e  
im  J a h r e  1954 in  u r s ä c h l i c h e m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e m  
R ü c k s c h n i t t  i m v o r a n  g e g a n g e n e n  W i n t e r  g e s t a n d e n
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s e i n  mü s s e ,  d e r  e i n e  a b n o r m a l e  S t a r k t r i e b i g k e i t  
z u r  F o l g e  g e h a b t  h a t t e .  Für diese Annahme spricht auch einer
seits die maximale Symptomausprägung an den Blättern des mittleren 
Triebteiles, dem Teile mit luxurierendem Wachstum, andererseits der 
Umstand, daß im darauffolgenden Jahre bei starkem Rückgang des 
Wachstums die Symptomausprägung nur schwach oder überhaupt nicht 
mehr vorhanden war.

Im September vorigen Jahres (1954) mittels der Rindenschildchen
methode durchgeführte Übertragungsversuche gestatten vorläufig noch 
keinen sicheren Rückschluß bezüglich Übertragbarkeit der Krankheit, so 
daß zurzeit die viröse Natur noch nicht erwiesen ist. Obzwar diese Krank
heit auf Grund der Symptome und Literaturangaben als virös gilt, so 
sind mir dennoch positiv ausgegangene Übertragungsversuche nicht be
kannt.

I I I .  S c h l u ß b e m e r k u n g e n

Unabhängig davon, ob es sich in allen hier angeführten Fällen um 
echte Viruskrankheiten oder nur um Krankheiten mit virusähnlichen 
Symptomen handelt, verdient die beobachtete Kausalitätskette: Rück
schnitt — gesteigertes vegetatives Wachstum — Auftreten virusartiger 
Symptome weiterer Aufmerksamkeit.

In jenen Fällen, in denen der Symptomausprägung nach dem Schnitt 
nachgewiesenermaßen eine Virose zugrunde liegt, wird man wohl an 
der üblichen Vorstellung einer bishin latent vorhanden gewesenen 
Virusinfektion festhalten dürfen. Über die Art und Weise, wie die 
Symptomausprägung durch diesen Eingriff induziert wird, wissen 
vorläufig nichts Positives. Alle Erklärungsversuche können daher nur 
hypothetisch sein. Diese Hypothesen werden, je nach dem, ob man in 
den pflanzlichen Viren selbständige, nur einmal entstandene und nach 
Übertragung in gesunde Pflanzen vermehrungsfähige Körper sieht, oder 
Stoffe, an deren Neubildung die Pflanze aktiv beteiligt ist und die dann 
— unter noch unbekannten Umständen — öfters entstehen können, 
ihrem Wesen nach verschieden sein.

Die von ihm selbst als Arbeitshypothese bezeichnete Meinung B 1 u- 
m e r s  (1. c.), die er sich auf Grund seiner bereits erwähnten Versuche 
mit der Ringfleckenkrankheit der Kirsche gebildet hat, geht dahin, daß 
in latent verseuchten Virusträgern das Viruseiweiß im Herbst mit den 
nativen Eiweißverbindungen in Stamm und Wurzel abwandert und nach 
dem Winterschnitt auf eine verringerte Knospenzahl, und daher kon
zentrierter zur Wirkung kommt, wodurch dann der Ausbruch der 
Symptome am Neuaustrieb begünstigt wird. Bei dieser ansprechenden 
Blumerschen Hypothese wäre zusätzlich zu erwägen und abzuklären, 
inwieweit eine verstärkte Virusbildung in den gegenständlichen Fällen 
nicht etwa auch noch mit dem gesteigerten N-Stoffwechsel der Pflanze 
im Zusammenhang steht, für den doch zweifellos das verstärkte vege
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tative Wachstum nach dem Rückschnitt spricht. Nach diesem Eingriff 
an der Krone bleibt die ursprüngliche Funktionskraft der Wurzel er
halten, so daß der Neuaustrieb zweifellos mehr Nährstoffe, u. a. auch 
Stickstoff, zugeführt erhält als zuvor. Dieser Umstand muß sich wohl 
auch irgendwie auf die Bildung des Yiruseiweißes auswirken, dessen 
Bausteine letzten Endes von der Pflanze gebildet und bereitgestellt 
werden. In neuester Zeit hat auch B e r c k s  (1954) den Nachweis er
bracht, daß rasch gewachsene Tabakpflanzen mehr Viruseiweiß ent
halten, als langsam gewachsene. Schon früher konnte S p e n c e r  (1941) 
eine Parallelität zwischen Stickstoffdüngung und Virusbildung bei Tabak 
nachweisen. Ähnliche Versuchsergebnisse liegen auch von anderen 
Seiten vor.

An sich ist zwar die Annahme, daß das Virus schon vor dem Rück 
schnitt in dem betreffenden Holzgewächs latent (vielleicht ist die Sa
menübertragung mancher Holzgewächs-Virosen häufiger, als angenom
men wird) vorhanden gewesen sein müsse, eine, der allgemeinen Lehr
meinung entsprechende Vorstellung, die aber nur in jenen Fällen ge
sichert ist. in denen die Verseuchung schon vor dem Schnitt eindeutig 
nachgewiesen werden konnte. Ohne einen solchen Nachweis bleibt sie 
ebenso hypothetisch, wie die Annahme einer spontanen Virusbildung als 
Folge von äußeren Wirkungsfaktoren, die ja für bestimmte tierische 
Viren experimentell bestätigt werden konnte (vergl. z. B. S c h r a m  m 
1945). Das hohe individuelle Lebensalter (das oft noch durch die vege
tative Vermehrung fast grenzenlos verlängert wird) während dessen 
ein Baum oder Strauch den verschiedensten äußeren Einflüssen und 
Eingriffen ausgesetzt ist, läßt eine solche endogene Virusbildung bei 
Holzgewächsen jedenfalls eher denkbar erscheinen, als bei anuellen 
Pflanzen, denen für ihr individuelles Leben nur ein geringer Bruchteil 
dieser Zeit zur Verfügung steht. Es ist auch die Frage, inwieweit es be
rechtigt ist, alle, bisher fast ausschließlich an krautigen Pflanzen ge
wonnenen Erkenntnisse und Meinungen über pflanzliche Viren, die 
durch Saft- bzw. Vektorenübertragung verbreitbar sind, wortgetreu 
auch auf die Viruskrankheiten der Holzgewächse in Anwendung zu 
bringen, insoweit deren Übertragung ausschließlich nur durch Pfrop
fung, oder bestenfalls durch Transplantationen von erkranktem Gewebe 
möglich ist.

Z u s a m m e n f a s s u n g

An Hand einiger, der Literatur entnommener Beispiele sowie zweier 
bisher aus Österreich noch nicht bekannt gewesener Krankheiten von 
virösem Aussehen (Ringfleckigkeit des Flieders und Ringmosaik des 
Holunders) wird auf den Zusammenhang, der zwischen Winterschnitt 
und dem Auftreten von virusartigen Symptomen besteht, hingewiesen. 
Es werden einige Möglichkeiten, die allenfalls für die Erklärung dieses 
Phänomens herangezogen werden könnten, besprochen. Auf die Tat
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sache, daß die Stärke der Symptomausprägung mit der Intensität des 
Wachstums parallel läuft, eine Erscheinung, die vermutlich mit dem 
gesteigerten N-Stoffwechsel zusammenhängt, wird besonders hinge
wiesen.

Summary

On hand of some examples given in the literature and in connection 
with two plant diseases of virus-like appearance (lilac ring spot and 
ring spot mosaic of elder) up to now unknown in Austria it is shown 
that there exists a relation between winter-cutting and incidence of 
virus-like symptoms. Some possibilities are discussed by which this 
phenomenon may be cleared up. It is prooved that the intensity of 
occurrence of distinct symptoms goes parallel to the intensity of growth; 
this fact may be in connection with increased N-metabolism.
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( A u s  d e m  I n s t i t u t  f ü r  P f l a n z e n b a u  u n d  P f l a n z e n z ü c h t u n g  d e r  H o c h s c h u l e  

f ü r  B o d e n k u l t u r ,  W i e n .  V o r s t a n d :  P r o f .  D i p l . - I n g .  D r .  L .  M . K  o  p  e  t  z )

Anatomische Änderungen im Bau der Wurzel 
blattrollkranker Kartoffelpflanzen

Von
O. S t e i n e c k

I .  E i n l e i t u n g

Das B l a t t r o l l v i r u s  ruft an den oberirdischen Teilen der Kar
toffelpflanze ganz charakteristische Veränderungen hervor. Diese be
treffen einerseits Änderungen, die äußerlich leicht wahrnehmbar sind, 
wie abweichende Blattbildung und Färbung sowie verminderte Wuchs
kraft, andererseits wird durch diese Virusart das Phloem zerstört, ein 
Symptom, welches äußerlich nicht wahrnehmbar ist. Bisher wurden, 
weit das einschlägige Schrifttum überblickt werden kann, die Auswirkun
gen des Befalles durch das Blattrollvirus nur an den oberirdischen 
Teilen der Kartoffelpflanze studiert. Im Rahmen einer Dissertations
arbeit wurde von W a l t h e r  (1951) der anatomische Bau von Wurzeln 
blattrollkranker und gesunder Kartoffelpflanzen verschiedener Sorten 
untersucht. Ziel dieser Arbeit war es, festzustellen, inwieweit im Auf
bau der Gewebe zwischen gesunden und blattrollkranken Pflanzen 
Unterschiede bestehen.

Anregung für die Durchführung von mikroskopischen Untersuchun
gen in dieser Richtung war die wiederholt bei der Durchführung des 
hydroponischen Stecklingstestes ( K o p e t z - S t e i n e c k  1949, S t e i n 
e c k  1951. H e n n e r  1955) gemachte Feststellung einer wesentlich ge
ringeren Wurzelentwicklung bei blattrollkranken Stecklingen. Es lag 
die Vermutung nahe, daß die rein äußerlich wahrnehmbare schwächere 
Wurzelausbildung in einem abgeänderten anatomischen Bau der Wurzel 
begründet ist.

Untersuchungen über Veränderungen im Aufbau der Gewebe von 
viruskranken Kartoffelpflanzen liegen verhältnismäßig nur wenige vor. 
Q u a n j e r  (1913) konnte feststellen, daß blattrollkranke Pflanzen eine 
Nekrotisierung des Phloems zeigen. In diesem Zusammenhang seien die 
von S p r a u  (1955) mitgeteilten Ergebnisse über pathologische Ver
änderungen der Gewebe durch das Blattrollvirus im Stengel und in den 
Knollen der Kartoffelpflanze erwähnt. Den mitgeteilten Versuchsergeb- 
nissen zufolge ist die erschwerte Ableitung der Assimilate bei blait- 
rollkranken Kartoffelpflanzen nicht allein durch die Nekrose des 
Phloems bedingt. Durch das Blattrollvirus setzt in Siebröhren früh
zeitig eine starke Bildung von Kallose ein, welche an Schnitten durch ver
schiedene Färbeverfahren deutlich sichtbar gemacht werden kann. Für
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die Stauung der Assimilate ist nicht nur die Nekrotisierung des Phloems, 
sondern auch die verstärkte vorzeitige Kallosebildung den Sieb
röhren verantwortlich zu machen.

Die Frage, ob das Blattrollvirus auch Änderungen im Aufbau der 
Gewebe der Wurzel der Kartoffelpflanze hervorruft, erscheint bedeu
tungsvoll. Die Wurzel reagiert auf bestimmte Einwirkungen, seien es 
Umweltbedingungen oder ein Befall der Pflanze durch Krankheiten, 
recht deutlich. Es besteht zweifellos die Möglichkeit, durch Unter
suchungen in dieser Richtung weitere Symptome zur Charakterisierung 
der Blattrollkrankheit der Kartoffel zu finden.

I I .  M e t h o d i k  u n d  E r g e b n i s s e  d e r  U n t e r s u c h u n g e n

Die Durchführung der Versuche erfolgte in der Zeit von Februar bis 
September 1950. In die Untersuchung wurden gesunde und blattroll- 
kranke Pflanzen der Sorten S i e g  l i n d e  und A c k e r s e g e n  einbe
zogen. Das Versuchsmaterial stammte entweder von Stauden, welche 
nachweisbar gesund oder blattrollkrank waren, oder von Knollen, 
deren Gesundheitszustand hydroponischen Stecklingstest eindeutig 
ermittelt worden war.

1. D i e  A n z u c h t  u n d  d a s  E i n b e t t e n  d e s  V e r s u c h s m a t e r i a l s

Die Heranzucht der Pflanzen, von welchen die Wurzeln entnommen 
wurden, erfolgte nach dem Verfahren des hydroponischen Stecklings
testes bei jenen Knollen, deren Gesundheitszustand nicht bekannt war. 
Aus Knollen, die eindeutig von gesunden oder sekundär blattrollkranken 
Stauden stammten, wurden bewurzelte Stecklinge nach der Methode des 
Wurzelbildtestes angezogen. Von den Knollen wurde mit Hilfe eines 
Korkbohrers das Kronenauge entnommen und für die Weiterkultur in 
der Nährlösung im feuchten Quarzsand vorgekeimt. Nachdem die 
Stecklinge eine genügend starke Bewurzelung aufwiesen, erfolgte das 
Versetzen in die Kulturgefäße. Zur weiteren Anzucht im Glashaus wurde 
die Nährlösung II ( S t e i n e c k  1951a) verwendet. Sobald der Gesund
heitszustand der Stecklinge einwandfrei beurteilt werden konnte, er
folgte die Entnahme der Wurzeln. Bei den Stecklingen aus Knollen mit 
bekanntem Gesundheitszustand, herangezogen nach dem Verfahren des 
Wurzelbildtestes, wurden nach entsprechend starker Entwicklung, was 
bereits nach 10 Tagen der Fall war, die Wurzeln entnommen.

Die Einbettung der Wurzeln erfolgte nach der Celloidinmethode nach 
K i s s e r  (1926). Die Wurzeln wurden zur Fixierung und Härtung des 
Zellinhaltes 24 Stunden in 96%igen Alkohol gebracht. Nach Ablauf 
dieser Zeit erfolgte die Überführung des Versuchsmaterials in eine 
Lösung von Alkohol-Äther 1 1, in der es ebenfalls 24 Stunden belassen 
wurde. Am dritten Tage wurden die Wurzeln in eine 2%ige und am 
vierten Tage in eine 4%ige Celloidinlösung gebracht. Sodann erfolgte 
am fünften Tage das Zerkleinern in Stücke von etwa 5 mm, die in kleine
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Glasschalen gegeben und mit 8%igem Celloidin übergossen wurden. 
Die mit einem Kork verschlossenen Gläser blieben einen halben Tag 
stehen, dann wurden sie unverschlossen gehalten. Das Eindicken ging 
rasch vor sich und am sechsten Tage wurde in die Glasschalen 80%iger 
Alkohol gegossen und das Einschlußsubstrat mit den darin befindlichen 
Objekten in entsprechende Blöcke geschnitten.

2. Die Untersuchung im Mikroskop

Mit Hilfe eines Mikrotoms wurden von den in Celloidinblöcken ein
geschlossenen Objekten Querschnitte in der Stärke von 20 bis 30 u 
angefertigt. Von allen Teilen der Wurzeln wurden Schnitte gemacht 
und Dauerpräparate hergestellt. In jedem Präparat waren 3 bis 5 
Schnitte enthalten. Die Untersuchung der Wurzelquerschnitte im Mikro
skop erfolgte bei 63facher Vergrößerung.

An Wurzeln von gesunden und blattrollkranken Pflanzen der Sorte 
S i e g l i n d e  konnten deutliche Unterschiede im anatomischen Bau 
festgestellt werden. Es wurden selbstverständlich nur immer Quer
schnitte miteinander verglichen, die gleichwertig waren, also Gewebs- 
partien darstellten, die aus gleichwertigen Teilen der gesunden und 
kranken Wurzel stammten. Die dabei wahrnehmbaren Verschiedenheiten 
im Wurzelquerschnitt gesunder und blattrollkranker Pflanzen sind auf 
nachfolgend gebrachten Abbildungen ersichtlich (Abb. 1 und 2).

Betrachtet man den Gefäßring in Relation zum Gesamtdurchmesser, 
dann fällt sofort auf, daß bei der Wurzel der gesunden Pflanze sein 
Anteil am Gesamtquerschnitt wesentlich größer als bei der Wurzel der 
blattrollkranken Pflanze ist. Nicht immer, aber doch in der Mehrzahl 
der Fälle, war auch der Durchmesser bei Wurzeln blattrollkranker 
Pflanzen auch absolut geringer als bei gesunden. Im vorliegenden Fall 
handelt es sich um Querschnitte mit annähernd gleichem Durchmesser. 
Die relativ geringe Ausbildung des Gefäßteiles in Wurzeln kranker 
Pflanzen konnte in allen Teilen derselben beobachtet werden. Es wurde 
eine große Anzahl von Wurzeln untersucht, die von Stecklingen aus 
verschiedenen Knollen einer Sorte entnommen waren. Bei allen unter
suchten Objekten zeigten sich die angeführten Unterschiede im Wurzel
querschnitt zwischen gesunden und blattrollkranken Pflanzen.

Außerdem kann man bei Betrachtung der gezeigten Präparate mühe
los einen bedeutenden Unterschied in der Zahl der Gefäße erkennen. 
Er ist bei der Wurzel der gesunden Pflanze wesentlich höher als bei 
jener der blattrollkranken Pflanze. Vielfach waren bei diesen die Ge
fäße sehr klein und kaum zu sehen. Neben der Tatsache, daß bei gesun
den Wurzeln die Außenrinde relativ schmäler und das Gefäßbündel 
umfangreicher als bei den Wurzeln blattrollkranker Pflanzen ist, stellt 
auch die geringere Gefäßzahl ein typisches Merkmal im Bau der Wurzel 
blattrollkranker Kartoffelpflanzen dar.
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Abb. 1. Querschnitt durch die Wurzel einer gesunden 
Pflanze der Sorte Sieglinde
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Im weiteren Verlauf der Untersuchung ergab sich die Frage, ob im 
anatomischen Bau der Wurzel zwischen verschiedenen Sorten Unter
schiede bestehen und ob bei allen Sorten die Differenzierung zwischen 
gesunden und blattrollkranken Pflanzen ebenso deutlich wie bei der 
Sorte S i e g l i n d e  in Erscheinung tritt. Zum Vergleich seien in nach
folgend gebrachten Abbildungen Querschnitte von Wurzeln gesunder 
und blattrollkranker Stecklinge der Sorte A c k e r s e g e n  gezeigt. Die 
Entnahme der Wurzeln erfolgte bei diesen zum gleichen Zeitpunkt und 
von Stecklingen, welche dasselbe Alter wie jene der Sorte S i e g 1 i n d e 
hatten (Abb. 3 und 4).

Vergleicht man zunächst den Querschnitt von Wurzeln gesunder 
Pflanzen der Sorte A c k e r s e g e n  mit jenen der Sorte S i e g 1 i n d e, 
dann besteht zwischen beiden ein merklicher Unterschied. Bezogen auf 
den Gesamtquerschnitt ist der Anteil des Gefäßringes bei der Wurzel 
der Sorte A c k e r s e g e n  geringer als bei der Sorte S i e g 1 i n d e. Die 
Aufienrinde ist bei der ersten Sorte breiter, bei der zweiten schmäler. 
Bezüglich der Gefäßbündel liegen die Verhältnisse umgekehrt. Die Ge
fäße sind bei der Sorte A c k e r s e g e n  auch kleiner.

Werden jedoch die Querschnitte von Wurzeln gesunder und blatt
rollkranker Pflanzen der Sorte A c k e r s e g e n  miteinander verglichen, 
dann läßt sich auch bei dieser Sorte ein Unterschied im anatomischen 
Bau wie bei der Sorte S i e g l i n d e  erkennen, vielleicht etwas weniger 
ausgeprägt. Zweifellos ist aber die Verschiedenheit eindeutig erkennbar. 
Der Anteil der Außenrinde am Gesamtquerschnitt ist auf alle Fälle bei 
der von einem blattrollkranken Steckling stammenden Wurzel größer 
als bei der Wurzel des gesunden Stecklings. Was die Zahl der Gefäße 
anlangt, können auch in dieser Hinsicht die Veränderungen erkannt 
Averden. Die gesunde Wurzel zeigt deutlich mehr, und größere Gefäße, 
die der blattrollkranken aber Aveniger und kleiner ausgebildete.

Die Ergebnisse der Untersuchungen weisen auf durch das Blattroll- 
AÜrus hervorgerufene Veränderungen im anatomischen Bau der Wurzel 
der Kartoffelpflanze hin. Wurzeln blattrollinfizierter Pflanzen zeigen im 
Querschnitt eine geringe Ausbildung des Gefäßringes und eine relatU  
stark ausgebildete Außenrinde. Ferner ist die Gefäßzahl bedeutend ver
mindert, die angeführten Abänderungen somit als charakteristische Aus- 
Avirkungen des Blattrollvirus auf den anatomischen Bau der Wurzel 
anzusehen.

3 . Z a h l e n m ä ß i g e  A u s w e r t u n g  d e r  V e r s u c h s e r g e b n i s s e

Zur zahlenmäßigen Erfassung der eindeutig nachgeAviesenen Ver
änderungen im Bau der Wurzel Aron Kartoffelpflanzen durch das Blatt- 
rollvirus Avurden von der Sorte S i e g l i n d e  80 Wurzeln von gesunden 
und TO Aron blattrollkranken, von der Sorte A c k e r s e g e n  50 Wurzeln 
von gesunden und 40 von blattrollkranken Pflanzen untersucht. Dabei 
erfolgte bei 63facher Vergrößerung die Messung des Gesamtdurch-
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Abb. 3. Querschnitt durch die Wurzel einer gesunden 
Pflanze der Sorte Ackersegen

Abb. 4. Querschnitt durch die Wurzel einer blattroll- 
kranken Pflanze der Sorte Ackersegen
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messers des Wurzelquerschnittes und des Durchmessers des Gefäß
ringes. Die Messung dieser Wertgrößen erfolgte bei der angeführten 
Vergrößerung nach Millimetern und die erhaltenen Werte werden daher 
auch in diesem Maß angegeben. Außerdem wurde auch die Zahl der 
Gefäße ermittelt.

Was nun zunächst die Messungen des Durchmessers der Wurzel und 
des Gefäßringes anlangt, seien die erhaltenen Zahlen in nachfolgender 
Tabelle angeführt.

T a b e l l e  1
G e s a m t d u r c h m e s s e r  d e r  W u r z e l  u n d  D u r c h m e s s e r  d e s  G e f ä ß r i n g e s  v o n  

W u r z e l n  g e s u n d e r  u n d  b l a t t r o l l k r a n k e r  P f l a n z e n  i n  M i l l i m e t e r

Sorte

Gesamtdurchmesser der 
Wurzel in Millimeter

Durchmesser des Gefäß
ringes in Millimeter

Gesund 
M ± m

Blattroll-
krank
M ±  m

D + mD Gesund
M + m

Blattroll- 
krank 
M + m

D ± mD

Sieglinde 65-4 + 0-86 610 + 1-06 4-4 + 1-36 34-0 + 0-71 23-4 + 0-59 10-6 + 0-92

Ackersegen 58-8 + 1-83 53-1+2-02 57 + 2-41 24-6 + 0-64 19-1+0-87 5-5 + T08

In den aus einer großen Zahl von Wurzelquerschnitten von verschie
denen Pflanzen ermittelten Werten kommt die bereits besprochene Tat
sache der geringeren Ausbildung des Gefäßringes bei blattrollkranken 
Pflanzen eindeutig bei beiden Sorten zum Ausdruck. Bei der Sorte 
S i e g l i n d e  besteht im Gesamtdurchmesser zwischen gesunden und 
blattrollkranken Wurzeln nur eine geringe Differenz, welche jedoch 
hochsignifikant ist. Die Wurzeln der blattrollkranken Pflanzen sind bei 
dieser Sorte nicht wesentlich, aber doch schwächer ausgebildet. Die 
Ausbildung des Gefäßringes ist, wie die Zahlen erkennen lassen, bei 
den Wurzeln blattrollkranker Pflanzen bedeutend schwächer. Die Mittel
werte sind sicher verschieden.

Betrachtet man die entsprechenden Werte für die Sorte A c k e r 
s e g e n ,  dann läßt sich feststellen, daß sie alle etwas niedriger als bei 
der Sorte S i e g l i n d e  sind. Im Gesamtdurchmesser besteht zwischen 
gesunden und blattrollkranken Pflanzen ein gleichsinniger Unterschied 
wie bei der Sorte S i e g l i n d e ,  ebenso beim Durchmesser des Gefäß
ringes. In beiden Fällen sind die Differenzen signifikant bzw. gesichert. 
Die Veränderungen, welche das Blattrollvirus im anatomischen Bau der 
Wurzel hervorruft, lassen sich zahlenmäßig durch die Ergebnisse der 
Messungen eindeutig nachweisen. Es zeigt sich bei den Absolutwerten 
der beiden untersuchten Sorten ein gleichartiges Verhalten. Sie stellen 
eine Bestätigung der beobachteten Tatsache der stärkeren Ausbildung 
der Außenrinde dar. Während diese bei den kranken Wurzeln der Sorte
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S i e g 1 i n d e auch absolut größer als bei den gesunden Wurzeln ist, 
trifft dies bei der Sorte A c k e r s e g e n  nicht zu. So beträgt der Anteil 
der Außenrinde bei den Wurzeln blattrollkranker Pflanzen der Sorte 
S i e g 1 i n d e 37'6+l'21 mm, bei gesunden Wurzeln aber nur 3T4+1T2 mm. 
Bei der Sorte A c k e r s e g e n  ist der Anteil der Außenrinde am Ge
samtdurchmesser bei denWurzeln blattrollkranker Pflanzen 34'0+2'20 mm, 
bei den gesunden praktisch gleich, nämlich 34'2+l‘47 mm. Es bringen bei 
der Sorte A c k e r s e g e n  wohl die Absolutwerte die Unterschiede im 
Durchmesser des Gefäßringes, nicht aber den größeren Anteil, den die 
Außenrinde am Gesamtdurchmesser hat, zum Ausdruck.

Wird aber der Durchmesser des Gefäßringes in Prozent des Gesamt
durchmessers ausgedrückt, dann treten die Unterschiede zwischen ge
sunden und blattrollkranken Wurzeln deutlich hervor. In nachfolgender 
Tabelle sind die erhaltenen Werte für beide Sorten angegeben.

T a b e l l e  2
D u r c h m e s s e r  d e s  G e f ä ß r i n g e s  i n  P r o z e n t  

d e s  G e s a m t d u r c h m e s s e r s  d e r  W u r z e l

Anteil des Gefäßringes 
in % am Gesamtdurchmesser

D + mDSon e Gesund
0/Io

M ± m

Blattrollkrank
0/Io

M + m

Sieglinde 52-0 ± 1-27 384 + 1-41 13-6 + 1-89

Ackersegen 4T8 ±  0-83 36-0 + 1-06 5-8 dt 1-35

Aus den gebrachten Zahlen ist ersichtlich, daß bei beiden Sorten der 
relative Anteil des Durchmessers des Gefäßringes am Gesamtdurch
messer bei den kranken Wurzeln geringer als bei den Wurzeln gesun
der Kartoffelpflanzen ist. Der Unterschied ist bei der Sorte S i e g l i n d e  
deutlicher als bei der Sorte A c k e r s e g e n  ausgeprägt, jedoch sind 
die Mittelwerte in beiden Fällen gesichert verschieden. Der relative 
Anteil der Außenrinde am Gesamtdurchmesser ist bei den blattroll
kranken Pflanzen sowohl der Sorte S i e g l i n d e  mit 6T6% als auch 
der Sorte A c k e r s e g e n  mit 64% größer als bei den Wurzeln gesunder 
Pflanzen. Bei diesen entfallen auf die Außenrinde bei S i e g  l i n d e  nur 
48% und bei A c k e r s e g e n  58"2%. Auch in den Relativwerten kommt 
der bei A c k e r s e g e n  anders gestaltete Aufbau der Wurzel insoferne 
zum Ausdruck, als bei gesunden und kranken Wurzeln der Anteil der 
beiden Gewebspartien am Gesamtquerschnitt anders als bei der Sorte 
S i e g l i n d e  ist. Während bei dieser der Durchmesser des Gefäßringes 
der gesunden Wurzel 52% des Gesamtdurchmessers ausmacht, ist der 
entsprechende Wert dafür bei der Sorte A c k e r s e g e n  4T8%. Es 
handelt sich wahrscheinlich bei dieser unterschiedlichen Verteilung der

85

©Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, kurz AGES; download unter www.zobodat.at



beiden Gewebspartien im Querschnitt der Wurzel eine sorteu-
bedingte Erscheinung.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal im Querschnitt von Wurzeln 
gesunder und blattrollkranker Kartoffelpflanzen, welches zahlenmäßig 
leicht zu erfassen ist, stellt die Zahl der Gefäße dar. Sie wurde gleich
zeitig bei den Messungen ermittelt und die erhaltenen Werte sind in 
nachfolgender Tabelle angegeben.

T a b e l l e  3

Zahl der Gefäße in Wurzeln gesunder und blattrollkranker 
Kartoffelpflanzen

Sorte
Zahl der Gefäße

D ±  mD
Gesund 
M ± m

Blattrollkrank
M + m

Sieglinde 12-8 ± 0-62 6T + 0-31 6-7 ± 0-70

Ackersegen 10-8 + 0-45 6'9 + 0-41 3'9 + 0-61

Von beiden Sorten weisen die Wurzeln gesunder Pflanzen, im Ver
gleich zu jenen, welche von blattrollkranken Pflanzen stammen, eine 
bedeutend höhere Zahl von Gefäßen auf. Der Unterschied ist auch hier 
bei der Sorte A c k e r s e g e n  geringer als bei S i e g 1 i n d e. jedoch 
sind in beiden Fällen die Mittelwerte gesichert verschieden. Jedenfalls 
bringen diese Zahlen eindeutig zum Ausdruck, daß der Befall der Kar
toffelpflanze durch das Blattrollvirus in der Wurzel eine bedeutende 
Verringerung der Gefäßzahl mit sich bringt.

III. Zusammenfassung

Bei der mikroskopischen Untersuchung von Wurzelquerschnitten 
blattrollkranker und gesunder Kartoffelpflanzen konnten im anatomi
schen Bau Unterschiede festgestellt werden. Die Anzucht des Versuchs
materials erfolgte nach dem Verfahren des hydroponischen Stecklings
testes, die Einbettung der Wurzeln nach der Celloidinmethode. Die 
Veränderungen, welche durch das Blattrollvirus im Bau der AVurzel 
hervorgerufen werden, bestehen in einer schwächeren Ausbildung des 
Gefäßringes, einer relativ stärkeren Entwicklung der Außenrinde und 
in einer beachtlichen Verminderung der Gefäßzahl. Die angeführten 
Wertgrößen wurden zahlenmäßig erfaßt. Die Untersuchungen wurden 
an einem genügend großen Material ausgeführt, um zu statistisch aus
wertbaren Werten zu gelangen.

Summary
Differences in the anatomical structure could be observed by microscopic 

investignation of transverse sections of roots affected by leaf curl and

8 6

©Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, kurz AGES; download unter www.zobodat.at



healthy potato plants. The test material was cultivated by use of the 
hydroponic steckling-test; the roots were imbedded according to the 
celloidin method. The alterations in the structure of the root which are 
induced by the leaf curl virus consist of a decreased development of 
the vascular ring, a relatively increased development of the cortex and 
a considerable decrease of the number of Â essels; these values are 
shown in figures. These investigations were carried out on a wide range 
of material in order to get significant results.
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Referate
Blunck (H.): Viruskrankheiten, Fortschritte im Wissen vom Wesen 

und Wirken der Viruskrankheiten. 66 Seiten, 41 Abbildungen. Verlag 
E. Ulmer, Ludwigsburg, Preis DM 5'80.

Im Jahre 1950 ist die letzte zusammenfassende Darstellung des Virus
problems in deutscher Sprache, von Ruska verfaßt, erschienen. Im Hin
blick auf die großen Fortschritte, die die Forschung gerade auf dem 
Gebiet der Grundlagenforschung über die Viruskrankheiten bei Pflanze, 
Tier und Mensch laufend erzielt, ist der Versuch, schon nach verhält
nismäßig kurzer Zeit einen neuen Überblick zu geben, nicht nur berech
tigt, sondern muß auch mit Dank entgegengenommen werden. Wenn 
der Verfasser einleitend betont, daß er selbst keinen Anteil an den 
Fortschritien der Grundlagenforschung habe und nur Referent der 
Leistungen anderer sei, so bedeutet dies bei dem umfassenden Wissen 
dieses Gelehrten und seiner Kunst das Wesentliche zu erfassen und klar 
darzustellen, zugleich den Vorteil einer Schau der Ergebnisse aus der 
richtigen Distanz; dies ist bei einem Wissensgebiet, das nicht nur das 
Interesse der Biologie, der Landwirtschaft und der Medizin erregt, son
dern das in seinen Ergebnissen auch das naturwissenschaftliche Welt
bild wesentlich zu bestimmen berechtigt ist, von besonderer Bedeutung. 
Alles in allem bedeutet die Übersicht eine stolze Leistungsschau und 
demonstriert, was biologische Forschung, analytische Chemie, Elektro
nenmikroskopie und Röntgendiagnose in erfolgreicher Zusammenarbeit 
geleistet haben.

Organisch eingebaut in die Zielsetzung, einen Überblick über unsere 
gegenwärtigen Erkenntnisse von den Viruskrankheiten und vom Wesen 
der Viren zu geben, werden die Forschungsergebnisse der letzten Jahre 
in besonderer Weise in Darstellung und angeschlossenem Literaturver
zeichnis berücksichtigt.

Obwohl die vorliegende Schrift einerseits darauf abgestimmt ist. ein 
Spezialgebiet biologischer Forschung in seinen letzten Fortschritten zu 
behandeln und auch dem Fachmann auf engstem Gebiet etwas zu sagen, 
vermag sie anderseits in ihrer klaren, anschaulichen und durch reiches 
und gutes Bildmaterial unterstützten Art der Darstellung auch alle 
biologisch interessierten Kreise, den Biologen, Mediziner und Landwirt 
ebenso wie den Chemiker und den Physiker, anzusprechen, und kann 
gerade wegen ihrer abgewogenen Darstellung letzter, schwierigster 
Fragen auch dem naturphilosophisch interessierten Gebildeten empfoh
len werden, der ganz besonders eines kritischen Führers bedarf.

Daß die in ihrer Geschlossenheit bemerkenswerte Darstellung die 
erweiterte Wiedergabe eines Vortrages ist, findet in der Lebendigkeit 
des Stils und besonders in mancher humorvoll-kritischen Bemerkung 
ihren Ausdruck. H. Wenzl

Arland (A.): „Fiebernde“ Pflanzen — mehr Brot? 1955, Akademie- 
Verlag, Berlin (80 S., 19 Abb.).

Das vorliegende Buch ist ein Neudruck einer umfassenden Abhand
lung des Verfassers, die in der Sächsischen Akademie der Wissenschaf
ten zu Leipzig unter dem Titel: „Die Transpirationsintensität der Pflanze 
als Grundlage bei der Ermittlung optimaler ackerbaulicher und pflan
zenbaulicher Kulturmaßnahmen“ erschienen ist.

Der Leitgedanke des Buches ist, daß Getreidepflanzen oft unter über
mäßiger Transpiration leiden, sich dadurch überflüssig erschöpfen und 
dann keinen optimalen Ertrag bringen. Da aber die Stärke der Transpi-
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ration weitgehend vom Boden und seinem Düngungszustand abhängt, kann 
umgekehrt für eine bestimmte Bodenart die optimale Düngerbemessung 
angegeben werden, wenn innerhalb einer Pflanzenpopulation die rela
tive Transpiration der einzelnen Versuchsparzellen bestimmt wird. Zur 
Feststellung dieser Größe wurde eine „Anwelkemethode“ ausgearbeitet. 
Die Transpirationsgröße wird ermittelt, indem die aus dem Boden ge
nommenen Pflanzen von größeren Wurzeln und der Erde befreit, dann 
die Wurzeln bis an den Wurzelhals in flüssiges Paraffin getaucht und 
hernach gewogen werden (1. Wägung). Dann werden die Pflanzen, meist 
30 Minuten, am ursprünglichen Standort vertikal einzeln aufgestellt 
und nachher der durch Transpiration erfolgte Wasserverlust durch 
neuerliche Wägung bestimmt (2. Wägung).

Mittels dieser Methode konnte festgestellt werden, daß die relative 
Transpiration der entnommenen Pflanzenproben im großen ganzen ver
kehrt proportional zum Ertrag verläuft. Nach den Angaben des Ver
fassers ist es auf diese Art möglich die für einen bestimmten Boden 
optimale Düngerbemessung festzulegen. Bezüglich der an sich ein
fachen, aber zweifellos viel Routine erheischenden Methode, sowie der 
in den Tabellen und Diagrammen festgehaltenen Ergebnisse der Unter
suchungen sei auf das Buch verwiesen. R. Fischei'

Molisch (H.): Botanische Versuche und Beobachtungen ohne Apparate.
Ein Experimentierbuch für jeden Pflanzenfreund. 5. umgearbeitete und 
ergänzte Auflage von R. B i e b 1 (176 S., 67 Abb.), 1955, G. Fischer, Stutt
gart.

Molisch, der nicht nur ein bedeutender Wissenschaftler, sondern ein 
ebenso hervorragender Lehrer war, verstand es, die Hörer seiner ein
führenden Vorlesungen über Pflanzenphysiologie durch seine Versuche 
zu fesseln. Trotz ihrer Einfachheit zeigten diese immer das Wesent
lichste; sie hatten den Vorteil, daß sie immer „gingen“ und leicht nach
gemacht werden konnten. Für alle Schüler Molischs bedeutete es daher 
eine große Freude, als der damals schon hochbetagte Altmeister der 
Wiener Pflanzenphysiologie noch nach Abschluß seiner Lehrtätigkeit 
die erste Auflage dieses Buches herausbrachte, weil darin die Vielfalt 
seiner Erfahrungen und Vorlesungsversuche festgehalten wurde.

Daß für diese einfache Versuchsmethodik und schlichte Darstellung 
auch heute, im Zeitalter der Technisierung und Statistik, noch immer 
Interesse besteht, zeigt die Tatsache, daß dieses Buch nunmehr schon 
in dritter Auflage erschienen ist. R. Biebl, der nach dem Tode. Molischs 
schon die Bearbeitung der zweiten Auflage übernommen hatte, hat auch 
die vorliegende dritte überarbeitet und einige ursprünglich nicht be
handelte Fragen (z. B. Wuchsstoffe) an Hand neuer Versuche und Be
obachtungen eingefügt. Trotz dieser wertvollen Erweiterung des Buches 
blieben Stil und Eigenart dieses Molisch-Buches erhalten.

Das Buch gehört nicht nur in die Hand eines jeden Natur- und Pflan
zenfreundes, sondern vor allem in die Hand eines jeden Lehrers — nicht 
zuletzt des Lehrers an Landwirtschaftlichen Schulen — dem es den Weg 
weist, wie einfach es möglich ist, der Jugend das Verständnis für allge
mein biologische Fragen näher zu bringen. R. Fischer

Lindner (E.): Die Fliegen der paläarktischen Region. Lieferung 175 
und 179. Mesnil (L.): 64 g Larvaevorinae. S. 305 bis 416, Textfig. 35 bis 40. 
Stuttgart, E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Ober
miller), 1954.

Mit den beiden vorliegenden Lieferungen findet Mesnils vorzügliche 
Bearbeitung der äußerst schwierigen Subfamilie Larvaevorinae ihre 
Fortsetzung. Das Studium dieser und der früheren Lieferungen gibt
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einen Begriff der ungeheuren Arbeit, welche mit der systematischen 
Bearbeitung dieser großen und wirtschaftlich bedeutungsvollen Dipte
rengruppe verbunden ist. Dem Verfasser kommt unzweifelhaft das Ver
dienst zu, als erster eine eingehende Unterteilung und Ordnung der 
Larvaevorinae nach natürlichen Gesichtspunkten getroffen zu haben. 
Frühere Tachinenspezialisten verzichteten entweder ganz auf eine 
Unterteilung der artenreichen Subfamilie in Tribus und Subtribus, oder 
sie nahmen eine solche nach phylogenetisch vielfach nicht gerechtfer
tigten Gesichtspunkten vor.

Die Lieferungen 175 und 179 enthalten die Bearbeitung des größten 
Teiles der Gattungen der Subtribus Masicerinae (Tribus Salmaciini). 
Neben artenreichen Gattungen wie etwa der Gattung Phryxe Rob.-Desv. 
finden sich nur mehr verhältnismäßig wenige monospezifische Gattun
gen. Stets begründet der Verfasser die von ihm getroffene Gruppierung 
und Einordnung und weist auf die für die Einteilung maßgebenden 
Merkmale sowie auf verwandtschaftliche Beziehungen zu Nachbargat
tungen hin. Die Artbeschreibungen sind so ausführlich und präzise, daß 
sie kaum einen Zweifel offen lassen. Sie enthalten neben der Synonyma- 
Liste, und der morphologischen und taxonomischen Beschreibung auch 
Angaben über Häufigkeit, Verbreitung und Flugzeit der Art und insbe
sondere auch die Aufzählung der bisher bekannt gewordenen Wirte.

Die Bearbeitung der Larvaevorinae stellt wohl das Lebenswerk des 
allen angewandten Entomologen von seinen zahlreichen bedeutenden 
Arbeiten bekannten Verfassers dar und wird mit zu den besten Teilen 
des monumentalen Werkes „Die Fliegen der paläarktischen Region“ ge
hören. W. Faber

Lindner (E.): Die Fliegen der paläarktischen Region. Lieferung 175. 
Mannheims (B.): 15. Tipulidae. Seite 113—136, Textfig. 66—83; Stuttgart. 
E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), 1954.

Die Lieferung enthält Artbeschreibungen der Subgenera Schummelia 
Edw.. Arctotipula Alex, und Vestiplex Bezzi. B. Mannheims, der sich in 
Österreich seinerzeit durch seine Arbeit über die Blepharoceriden Nord
tirols bestens bekannt gemacht hat, nimmt die Revision der Familie 
Tipulidae mit aller kritischen Sorgfalt vor. Insbesondere ist der Ver
fasser bemüht, die Artbeschreibungen durch klare Strichzeichnungen 
der systematisch wichtigen morphologischen Merkmale zu unterstützen. 
Die Bestimmungsarbeit wird dadurch wesentlich erleichtert. Erwähnt 
sei auch, daß der Verfasser in den Artbeschreibungen zwar alle ihm 
bekannt gewordenen Synonyma anführt, aber das Prioritätsgesetz ver
nünftigerweise nicht mit voller Strenge handhabt, sondern z. B. den 
Artnamen Tipula paludosa Meig. nicht durch die prioritätsberechtigte 
Bezeichnung T. fimbriata Meig. ersetzt. W. Faber

Stellwaag (F.) und Knickmann (E.): Die Ernährungsstörungen der 
Rebe. 78 S., 44 Abbildungen und 2 Farbtafeln, Verlag Eugen Ulmer, 
Stuttgart, z. Z. Ludwigsburg. Preis: In Halbleinen gebunden DM 5‘60.

Ein für die Wissenschaft und Praxis besonders wertvolles Buch, in 
dem erstmalig die wichtigsten Ernährungsstörungen des Weinstockes in 
geschlossener Darstellung erfaßt werden. Die Ergebnisse mehrjähriger 
Versuche der Verf. und ihrer Mitarbeiter über die Diagnose von Man
gelkrankheiten bilden den Grundstock der vorliegenden Schrift, in die 
aber auch die bisher über Ernährungsstörungen der Reben vorliegen
den Untersuchungsergebnisse anderer Autoren entsprechend eingebaut 
und auch kritisch überprüft werden. Hiebei zeigt sich, daß im ein
schlägigen Schrifttum in dieser Frage in vieler Hinsicht noch Unklar-
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heit herrscht. Dies gilt besonders für verschiedene Nährstoff-Mangel
krankheiten, deren Diagnose und Beseitigung im vorliegenden Buch 
erfreulicherweise besonders eingehend behandelt werden, mit ausge
zeichneten Abbildungen und Farbtafeln versehen sind und durch Aus
führungen vom Standpunkt der Bodenkunde wertvollst ergänzt werden.

J. Henner
Eichinger (A.): Beiträge zur Physiologie der Kartoffelpflanze. Land- 

Avirtschaftsverlag GmbH., Hiltrup bei Münster (Westfalen), 1954, 92 Sei
ten, 32 Abbildungen.

Die vorliegende Broschüre berichtet über die Ergebnisse qualitativ 
mikrochemischer Untersuchungen an Kartoffelknollen, die mit der Ziel
setzung begonnen wurden, Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen ge
sunden und viruskranken Kartoffelknollen zu finden. In manchen Ein
zelheiten bzw. Schlüssen wird man dem Yerf. kaum folgen können, 
manches bedarf der Überprüfung, jedenfalls aber ist der Inhalt der 
Veröffentlichung sehr interessant und anregend.

Die Untersuchungen wurden zum Teil mit Rohsaft, zum Teil auch 
mit Reinsaft durchgeführt, welcher durch Erhitzen von Rohsaft bis zum 
Kochen und Entfernung des Koagulates durch Filtrieren gewonnen 
wurde.

Während hinsichtlich des Vorkommens einer Serin-Magnesiumsulfat- 
Verbindung, deren Düngungsabhängigkeit übrigens näher behandelt 
wird, keine Unterschiede zwischen gesunden und viruskranken Knollen 
festgestellt werden konnten, gibt Verf. an, daß die bekannten, unter 
der Kartoffelschale befindlichen „Eiweiß“-Kristalle, die für ein Polypeptid 
angesehen werden, in viruskranken Knollen um ein Vielfaches häufiger 
auftreten als in gesunden. Leider wird nicht mitgeteilt, ob die „kranken“ 
Knollen von sekundär- oder primärkranken Stauden stammen, oder ob 
der Gesundheitszustand durch nachträgliche Knollenprüfung im Auf
wuchs festgestellt wurde. Die Übereinstimmung zwischen Befund auf 
Grund der Zahl der Eiweißkristalle und dem Gesundheitszustand lag 
bei 10 geprüften Sorten von verschiedenen Örtlichkeiten zwischen 52 
und 91%;  die Übereinstimmung ist also nur bei einem Teil der Sorten 
zufriedenstellend, nur bei 2 von 10 Sorten macht sie 90 bzw. 91% aus. 
Die absolute Häufigkeit der Eiweißkristalle ist nach Sorten sehr ver
schieden.

Weitere Untersuchungen betreffen die Verteilung von Mineralstoffen 
in den verschiedenen Teilen der Kartoffelpflanze in Abhängigkeit von 
Boden und Düngung. Im Kalziumgehalt des Knollenreinsaftes zeigten 
sich je nach Sorte ungleich ausgeprägte Unterschiede zwischen gesun
den und blattrollkranken Knollen. Da die Werte für die Einzelknollen 
jedoch beträchtlich schwanken, ist der Kalziumgehalt für eine exakte 
Diagnose nicht geeignet.

Hinsichtlich des Kartoffelschorfes entwickelt Verf. die Anschauung, 
daß für einen Befall nicht Aktinomyzeten primär entscheidend sind, 
sondern ein lokal erhöhter Gehalt an Kalzium in der Region der Knol
lenschale. Verf. beobachtete in der Schalenschicht Zellwucherungen, 
welche dicht mit Kalziumoxalatzellen umgeben waren; auch der stär
kere Schorfbefall der sehr kleinen Knollen stark viruskranker Pflanzen 
deutet in der gleichen Richtung. Die mitgeteilten Ergebnisse können 
Anregung zu neuen Untersuchungen sein, welche auch eine parallele 
mikrobiologische Prüfung einbeziehen. Schalenrissigkeit ist mit einem 
lokal erhöhtem Gehalt an Natrium und einem verminderten Kalium
gehalt gekoppelt.

Nicht zu folgen vermag man dem Verf. wenn er angibt, daß „Pulver
schorf“ nichtparasitärer Natur sei und gleichfalls mit einem Überschuß
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von Natrium Zusammenhänge. Es ist jedoch nicht vollkommen klar — 
Abbildungen werden nicht beigebracht —, ob Yerf. unter Pulverschorf 
— der üblichen Terminologie entsprechend — die Befallstellen durch 
Spongospora subterránea versteht. Bemerkenswert ist die Beobachtung, 
daß an den Stippflecken von Äpfeln und den Eisenflecken von Kartoffel
knollen, die vom gleichen Boden stammten, eine starke Anreicherung 
von Magnesium und teilweise auch von Natrium gegeben war, und daß 
diese Magnesium-Anreicherung auch an den Stellen mit beginnender 
Knollen-Trockenfäule nachweisbar war.

Auf die Angaben des Yerf. über eine Synthese bzw. Polymerisation 
von Stärke aus Kohlensäure, Formaldehyd und Zuckerarten bzw. dem 
Destillat von Kartoffelknollensaft am Objektträger (!) sei nicht näher 
eingegangen, zumal die beobachteten Stärkekörner „zuweilen so groß 
und geschichtet wie die Reservestärke der Kartoffel“ waren. H. Wenzl

Schneider-Orelli (O.) und Schneider (F.): Dreyfusia-Befall an Abies 
pindrow im Nordwesthimalaya. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 2?, 1954, 415—422.

Es wird Dreyfusia knucheli n. sp. beschrieben und von den verwandten 
Arten piceae, prelli, nordmannianae und todomatsui differenziert. Eine 
Bestimmungstabelle für Sistens-Generationen auf Weißtannen führt zu 
den Arten, eine weitere Tabelle für Neosistenten aus der Unterfamilie 
Adelginae charakterisiert den Bestimmungsgang zur Gattung Dreyfusia. 
Fünf Abbildungen, darunter vier ausgezeichnete Mikroaufnahmen unter 
Beigabe technischer Daten, illustrieren den Text. O. Böhm

Wieser (W.): On the structure of the cyst wall in f'our species of He- 
terodera Schmidt. (Über die Struktur der Zystenwand bei vier Arten 
der Gattung Heterodera Schmidt.) Stat. Växtskyddsanst. Mecld. 65. Stock
holm 1953, 15 Seiten.

Die Zystenwand der Heterodera-Arten hat, von außen nach innen, 
folgenden allgemeinen Aufbau: 1. Exokutikula, bestehend aus einer 
Außenschichte mit Oberflächenstruktur und mehr oder weniger differen
zierten Innenschichten. 2. Endokutikula. 5. Kanäle und Poren. Die Innen
schichten können sich gliedern in eine Faserschichte, eine Fibrillenschichte 
und eine Matrix. Im einzelnen wurden untersucht: H. göttingiana.
H. schachtii, H. avenae und H. rostochiensis. Einer Übersicht über die 
Unterschiede im Aufbau der Zystenwand der genannten Arten werden 
zur Differenzierung nach diesen Strukturen folgende Merkmale ent
nommen (die Species sind mit ihren Anfangsbuchstaben bezeichnet). 
Pigmentierung: g. und s. blaß, a. und r. dunkel. Unregelmäßiges Netz
werk der Außenschichte: Bei g. und s. bei allen Zysten mehr oder 
weniger deutlich, bei a. und r. bei großen Zysten undeutlich und nur 
bei kleinen mehr oder weniger deutlich. Ein zusammenhängendes Netz
werk fehlt a. und r., ist bei s. häufig und bei g. regelmäßig vorhanden. 
Die Fibrillen der Fibrillenschichte sind bei g. und s. schwach, bei a. und r. 
deutlich sichtbar, bei a. ohne, bei r. mit Vakuolen. Die Matrix der Exokuti
kula ist bei a. und r. deutlich, bei g. und bei kleinen Zysten von s. undeut
lich und bei großen Zysten von s. schwach entwickelt; ihre Dicke kommt 
bei s. und a. der Dicke der Faser- und Fibrillenschichte zusammen gleich 
oder ist etwas geringer, bei r. ist sie größer als dieser Wert. Die Endo
kutikula ist bei g., s. und a. homogen, bei r. in mehrere Schichten differen
ziert. Poren und Kanäle sind bei allen Arten vorhanden, jedoch in 
wechselnder Dichte über die verschiedenen Stellen der Zystenoberfläche 
verteilt. Ihr Durchmesser beträgt im Mittel 2 My. Sie sind einfach oder 
verzweigt. Ihre Natur ist unbekannt und wird diskutiert; auch werden 
die Wege zur weiteren Erforschung dieser Strukturen, die für den Ein
tritt von Flüssigkeiten und Gasen in die Zysten von Bedeutung sind, 
aufgezeigt. O. Böhm
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Budzier (H. H.): Über das fluoreszenzoptische Verhalten vitaler und 
letaler Larven des Kartoffelnematoden (Heterodera rostochiensis Wr.) 
nach Akridinorange-Fluorochromierung. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflan- 
zenschutzd. (Berlin) 8, 1954, 172—175 und 189—191.

In den in der vorliegenden Mitteilung beschriebenen Versuchen wurde 
nach Strugger 1937 mit Akridinorange-Phosphatpuffer-Lösung 1 : 5000. 
pH 6‘4 bis 6'9 gearbeitet. Die Farblösung und ein Waschpuffer von 
gleichem pH erwiesen sich nach positiv verlaufenen Infektionsversuchen 
an Kartoffelkeimlingen auf Nährbodenkulturen als völlig unschädlich. Als 
Material dienten Kartoffelnematodenzysten, deren Wand aufgerissen 
wurde, mit mindestens 15% lebenden Larven. Die Farblösung wurde stets 
im Überfluß geboten. Bei der Untersuchung wurde die Farblösung als 
Einschlußmittel verwendet. Der Strugger-Effekt konnte an allen unter
suchten Larven einer Versuchsserie nur bei unter natürlichen Bedin
gungen abgestorbenen, bei mechanisch verletzten und bei durch Hitze
einwirkung getöteten Tieren beobachtet werden. Durch verschiedene 
Chemikalien, wie HCL, KOH, Alkohol, Formalin, Forbiat, Dichlor- 
propen oder Dichlorbuten abgetötete Aelchen zeigten die Rotfluores
zenz nicht unbedingt. Der Zustand eines bestimmten Prozentsatzes 
von Larven war daher mit der Fluorezszenzmethode nicht sicher 
ansprechbar. Die Übergangsphase vom Tod bis zu beginnender (und 
dann auch schon normal mikroskopisch erkennbar!) Autolyse ließ 
lieh fluoreszenztechnisch nicht mit Sicherheit bestimmen, da sich in 
solchen Fällen das Fluoreszenzbild mit demjenigen vitaler Tiere 
überschnitt. Die Art der Fixierung dürfte für das Speichervermögen des 
Plasmas für Akridinorange von Bedeutung sein. Die Akridinorange- 
Eluoreszenzmethode wird daher für die Vitalitätsdiagnose als unbrauchbar 
angesehen. O. Böhm

Ankersmit (G. W.) & Nieukerken (H. D. van): De invloed van tempe- 
ratuur en wind op het vliegen van de koolzaadsnuitkever, Ceuthorrhyn- 
chus assimilis Payk. (Der Einfluß von Temperatur und Wind auf den 
Flug des Kohlschotenrüßlers Ceuthorrhynchus assimilis Payk.) Tijdschr. 
Plantenz. 60, 1954, 230.

Die Arbeit berichtet über Freilandbeobachtungen mittels folgender 
Methoden: Kätschern auf Rapsfeldern, Gelbschalenfang nach Moericke 
und Fang mittels gelber Klebfallen. Die drei Methoden gaben sehr ähn
liche Ergebnisse. Die Blattlausfallen sind also auch zum Rüsselkäferfang 
sehr gut brauchbar. Für den Käferflug sind Temperaturen über 15 Grad 
und geringe Windstärken besonders günstig. Höhere Temperaturen min
dern den störenden Einfluß höherer Windstärke; geringe Windstärken 
wieder vermindern den nachteiligen Einfluß niederer Temperaturen. 
Größte Flugfreudigkeit herrschte bei Temperaturen zwischen 20 und 
25 Grad Celsius und einer AVindstärke von 2 Beaufort-Graden oder 
weniger. O. Böhm

Stalder (L.): Untersuchungen über die Graufäule (Botrytis cinerea 
Pers.) an Trauben. 2. Mitteilung. Über den Zucker- und Säure verbrauch 
des Pilzes und die Wirkung einiger Nährstoffe auf das Wachstum. Phy- 
topathol. Ztschr. 22, 1954, 345—380.

Die bisherige Ansicht der Wissenschaft und Praxis, daß es sich bei 
Botrytis cinerea in erster Linie um einen Säureabbauer handelt, konnte 
durch die vorliegenden Untersuchungen hinsichtlich Zucker- und Säure
verbrauch eindeutig widerlegt werden. Die Versuche wurden mit syn
thetischen Nährlösungen und mit Traubensaft durchgeführt. Das Wachs
tum des Pilzes erwies sich in erster Linie vom Zuckergehalt der Nährlösung 
abhängig, auch wird Zucker stets rascher und in absolut größeren Men-
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gen verbraucht als die Säuren. In relativen Zahlen gemessen überwiegt 
allerdings der Säureverbrauch mit 87'3%  bei 18tägiger Versuchsdauer 
denjenigen des Zuckers mit nur 52'3%. Glucoside, Pentosen, Mono- und 
Disaccharide vermag der Parasit meist sehr gut anzugreifen, er erwies 
sich aber auch zum enzymatischen Abbau einiger Polysaccharide, wie 
Stärke und Zellulose, als befähigt.

Zur Bestimmung der Fruchtsäure wurde mit der papierchromatogra
phischen Methode unter Verwendung eines harten Chromatographier- 
papieres gearbeitet, wodurch annähernd quantitative Ergebnisse erzielt 
werden konnten. Botrytis cinerea vermag die Apfel- und Weinsäure an
nähernd gleich gut abzubauen, Natriumtartrat hingegen nur langsam 
und unvollständig. Der Verbrauch von reiner Weinsäure und Natrium
tartrat vollzieht sich in Gegenwart von Glucose rascher, als wTenn sie 
sich als einzige Kohlenhydratquellen in der Nährlösung befinden. Bei 
einem lprozentigen Gemisch von Glucose und Natriumtartrat erwies sich 
das Wachstum des Pilzes als stark gefördert, was auf eine eindeutige 
stimulierende Wirkung des Natriumtartrats zurückgefiihrt werden kann. 
Eine Erklärung für diese Wachstumsbeschleunigung konnte nicht gefun
den werden.

Botrytis cinerea vermag die Oxal- und Zitronensäure nicht abzubauen, 
die Brenztraubensäure, Essig- und Propionsäure wirkte auf ihn wachs
tumshemmend. Der Abbau der Stickstoffverbindungen wurde zahlen
mäßig nicht erfaßt, hingegen eine zweifache Wirkung einiger Stickstoff
quellen auf das Pilzwachstum festgestellt. Eine direkte Wirkung ergab 
sich, indem einzelne Verbindungen durch Botrytis cinerea besser, und 
andere schlechter verwertet werden können. Eine weitere Wirkung 
machte sich insofern geltend, als durch verschiedene Stickstoffquellen 
der pH-Wert der Nährlösung verschieden verändert wird, was wiederum 
hinsichtlich des Pilzwachstums und des Abbaues der übrigen Nährstoffe 
zur Auswirkung gelangt. J. Henner

Teichmann (W.): Einfluß der Kalkung auf den Kartoffelertrag. Der
Kartoffelbau, 6, 1955, 6—7.

Mehrjährige Freilandversuche hinsichtlich Kopfkalkung unter Verwen
dung verschiedener Bodenarten zeigten, daß kein Grund zu der^allge- 
meinen Annahme besteht, wonach ein Aufkalken der Böden die Gefahr 
eines Schorfbefalles A^ergrößert. Auch bei wiederkehrendem Hackfrucht
anbau auf den aufgekalkten Versuchsböden wurde ein Schorfauftreten 
nicht beobachtet.

Hinsichtlich Phytophthorabefall konnte im Versuchsjahr 1952, nach
dem im Anbaugebiet allgemein ein sehr starkes Auftreten der Kraut- 
fäule zu beobachten war, eine anscheinende Schutzwirkung der Kopf
kalkung gegen diesen pilzlichen Parasiten festgestellt werden. In den 
kopfgekalkten Parzellen war der Krautfäulebefall wesentlich geringer, 
sie ergaben damit auch auffallend höhere Mehrerträge. Aus der ungleich
mäßigen Steigerung der Ernteerträge in drei geprüften Bodenarten ergibt 
sich nach Ansicht des Verfassers kein Anhaltspunkt für eine direkte 
Einwirkung des Kalks zur Niederhaltung der Phytophthora-Ausbreitung 
ähnlich der Wirkung eines Kupfermittels. Diese Fälle werden mit der 
Verbesserung des Standortes und der Pflanzenernährung erklärt.

Ertragstabellen für einen mehrjährigen Durchschnitt geben ferner Auf
schluß, daß sich bereits im Kopfkalkungsjahr Mehrerträge an Kartoffeln 
ergeben, aber auch eine sehr beachtliche Nachwirkung (Wiederanbau 
von Kartoffeln im 3. Jahr) der Aufkalkung konnte festgestellt werden. 
Die Versuche bestätigen erneut, daß auch beim Kartoffelbau die Ein
stellung der Kulturboden auf eine ihnen angemessene pH-Zahl zur Ver
besserung der Gesamt-Nährstoff-Ausnutzung zu befürworten ist.

J. Henner
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Bercks (R.): Untersuchungen über Änderungen des Virusgehaltes in 
Tabakpflanzen während der Vegetationsperiode. Phytopath. Ztschr. 22, 
1954, 214—226.

Mit Kartoffel-X-Virus beimpfte Gewächshauspflanzen der Tabaksorte 
Samsun wurden in verschiedenen Jahreszeiten bis zu drei Monate nach 
der Infektion quantitativ vergleichend serologisch geprüft, um die Virus
konzentration in den Pflanzen über einen längeren Zeitraum zu verfolgen.

Aus den vergleichenden Prüfungen der mit Hilfe eines Homogenisators, 
bzw. mittels Preßzangen bereiteten Pflanzensäften geht hervor, daß die 
Ergebnisse anscheinend nicht wesentlich durch die Methode der Saftgewin
nung beeinflußt worden sind, da bei alten Blättern alter Pflanzen keine 
Unterschiede in der Viruskonzentration beobachtet wurden. Aus jungen 
Blättern alter Pflanzen war dagegen die Virusausbeute mit dem Homo
genisator größer als bei Verwendung von Preßzangen.

Nach dem Impfvorgang war stets ein Ansteigen des Virusgehaltes in 
den Blättern feststellbar. Das im allgemeinen unterschiedliche Virus- 
Maximum in den Blättern richtete sich jeweils nach den Wachstumsbedin
gungen der Pflanzen. Bei alten Blättern nahm die Viruskonzentration 
wieder laufend ab, obwohl die jungen, neugebildeten Blätter einen mehr 
oder minder hohen Virustiter hatten.

Im vorliegenden Versuch konnte zur Zeit der Blütenbildung nochmals 
ein Anstieg der Viruskonzentration verzeichnet werden, um nach dem 
Abblühen allgemein wieder abzufallen. Die Ursache dieser Erscheinungen 
bleibt ungeklärt. J. Henner

Blattny (C.), Bracäk (J.), Pozdena (J.), Dlabola (J.), Limberg (J.) und 
Bojnansky (V.): Die Übertragung des Stolburvirus bei Tabak und Toma
ten und seine virogeographischen Beziehungen. Phytopath. Ztschr. 22, 
1954, 381—416.

Es wird festgestellt, daß die Stolburerkrankung der Solanaceen in der 
CSR erst im Jahre 1951 als Viruskrankheit identifiziert wurde, nachdem 
die Krankheitserscheinungen schon mehrere Jahre vorher in diesem 
Gebiete bekannt waren. Ferner wird zur Verbreitung des Stolbur fest
gehalten, daß die Anwesenheit stolburkranker Pflanzen von Convolvu- 
lus arvensis mit Sicherheit auf das Vorkommen des südlichen Stolbur 
an Tomaten, Tabak, Paprika, Kartoffel, Sonnenblume und anderen stol- 
burempfindlichen Kulturgewächsen sowie mit Wahrscheinlichkeit auf das 
Vorkommen des klassischen Überträgers, der Zikade Hyalesthes obsoletus, 
schließen läßt. Eine weitere diesbezügliche Prognose wird dahingehend 
aufgestellt, daß überall dort, wo die Weinrebe gedeiht oder gedeihen kann 
und die Niederschläge nicht zu hoch sind, Stolbur mit einiger Wahrschein
lichkeit zu erwarten ist. Vor allem also in verschiedenen Gebieten Deutsch
lands, Österreichs und der Schweiz. In erster Linie wäre in diesen Lagen 
das Augenmerk auf das Vorkommen stolburkranker Ackerwinden zu 
richten.

Eine Krankheitsbeschreibung des Südstolburs wird für folgende Pflan
zenarten gegeben: Lycopersicum esculentum, Nicotiana tabacum, Nico- 
tiana sylvestris, Capsicum annuum, Solanum tuberosum, Datura stra- 
monium, Convolvulus arvensis, Lepidium draba, Cichorium intybus, 
Helianthus anmius, Scabiosa purpurea hört, und Cirsium arvense.

Verschiedene Pfropfungsversuche mit stolburkranken Pflanzen verlie
fen erfolgreich. Bei der Verwendung von stolburkranken Tomaten als 
Unterlage mit gesunden Kartoffelreisern konnte die Feststellung gemacht 
werden, daß das Welken der Kartoffelpflanzen auch unter mitteleuro
päischen Umweltbedingungen virösen Ursprung haben kann. Die Pfrop
fungsmethode macht es auch möglich, mit Sicherheit Tabakhybriden auf 
ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Stolbur zu prüfen. Versuche, das 
Stolburvirus mechanisch zu übertragen, verliefen teils positiv, teils negativ.
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Sichere Übertragung der Stolburerkrankung gelang mit der Zikade 
Hyalesthes obsoletus und Aphrodes bicinctus, eine kurzgefaßte Taxo
nomie und Bionomie wird gegeben.

Den serologischen Untersuchungen nach scheint der Stolbur antigene 
Eigenschaften zu besitzen, doch sind diese nach den bisherigen Ergeb
nissen nur spezifischer Natur.

Bekämpfungsversuche an Tabak und Tomaten mit DDT- und HCH- 
Präparaten ergaben nur Teilerfolge, für derartige Behandlungen sind 
Feststellungen des Flugtermins der Zikaden unerläßlich. Es scheint über
dies notwendig zu sein, die Bekämpfung von Hyalesthes schon auf der 
Ackerwinde durchzuführen.

Unter Hinweis auf die bereits von anderen Autoren festgestellte Bedeu
tung der Geographie beim Studium der Viren wird von den Verfassern 
der Begriff ..Virogeographie“ eingeführt und auf seine Berechtigung 
sowohl im Falle des vorliegend behandelten Themas als auch hinsicht
lich der Lösung einiger allgemein-biologischer, aber auch praktisch 
wichtiger Probleme hingewiesen. J. Henner

Günther (W.): Wirkungsbreite und Grenzen der Anwendung der Ester
mittel im Pflanzenschutz. Kühn-Archiv, Arbeiten aus der landwirtschaft
lichen Fakultät der .Martin-Luther-Üniversität Halle-Wittenberg, 68, 
1954, 91—141.

Mit Schaffung von Insektiziden und Akariziden, denen Verbindungen 
aus der Körperklasse der Phosphorsäure- und Thiophosphorsäureester 
als wirksame Stoffe zugrunde liegen, wurde ein entscheidender Beitrag 
zum Problem der Schädlingsbekämpfung geleistet. Verfasser berichtet 
unter Auswertung von 252 Publikationen über die Entwicklung und den 
chemischen Aufbau der Estermittel, deren Wirkungsweise, Verhalten auf 
und in der Pflanze und Anwendungsweise. Es werden auch alle Fakto
ren, die die Anwendung der Estermittel beeinflussen oder die Anwen
dungsmöglichkeit begrenzen, wie die Stadienempfindlichkeit von Insek
ten, die Wirkungsdauer, Giftigkeit gegen Menschen und höhere Tiere, 
Bienengiftigkeit, Pflanzenverträglichkeit und Korrosivität, besprochen. 
Schließlich wird ein Überblick über die praktische Wirkung der Ester- 
mittel gegen Schädlinge im Gartenbau, in der Landwirtschaft, im Forst 
sowie gegen Bodenschädlinge und Nematoden gegeben. F. Beran

Nicolaisen (W.) und Fritz (D.): Der Einfluß der Temperatur des Giefi- 
wassers auf den Ertrag von Gewächshausgurken. Die Gartenbauwissen
schaft 1 (19), 2, S. 173.

Da durch plötzliche Abkühlung der Wurzeln das Wasseraufnahme
vermögen so weitgehend herabgesetzt werden kann, daß es zu Welke
erscheinungen kommt, andererseits ein „warmer Fuß“ das Wachstum 
fördern soll, wurde in zweijährigen Versuchen zu klären versucht, ob 
sich Unterschiede im Ertrag und in der Qualität von Gewächshaus
gurken zeigen, wenn diese mit kälteren (11 bis 14° C) bzw. mit vorge
wärmtem Wasser (22 bis 25° C) gegossen werden. Bei diesen Versuchen 
konnte jedoch in mengenmäßiger Hinsicht kein nachteiliger Einfluß 
auf die Gurkenernte beim Gießen mit kaltem Wasser festgestellt wer
den. Möglicherweise könnte eine stärkere Abkühlung, als sie in den 
Versuchen stattfand, zu Schäden führen, doch kommt dies nach Mei
nung des Verfassers in der Praxis selten vor. T. Schmidt
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XV. BAND DEZEMBER 1955 HEFT 7/10

(Aus der Bundesanstalt für Pflanzenschutz, Wien II.)

Zur Kenntnis der Wirkung 
von Pflanzenschutzmitteln auf die Honigbiene 

(Apis mellifica L.)
1. Mitteilung: Bienengiftigkeit von Pflanzenschutzmitteln

Von
Ferdinand Be r a n  und Johann N e u r u r e r  

Inhalt:
I. Einleitung.

II. Problemstellung.
III. Gegenwärtiger Stand des Problems.
IV. Eigene Untersuchungen.

1. Methodik,
2. Material,
3. Beschreibung der Versuche und Ergebnisse,
4. Besprechung der Ergebnisse.

V. Zusammenfassung.
VI. Literatur.

I. Einleitung:
Die Notwendigkeit, Schädlinge und Krankheiten unserer Kulturpflan

zen sowie Unkräuter und Unhölzer auch mit chemischen Stoffen zu be
kämpfen, ist zwar nicht unbestritten, muß aber nach dem heutigen Stand 
der Pflanzenschutzwissenschaft bejaht werden. Der Umfang der Anwen
dung chemischer Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel und 
deren biologische Potenz lassen die Befürchtung verständlich erschei
nen, daß die Applikation dieser Mittel in der Natur nicht nur die er
wünschten Effekte ergibt, sondern zuweilen auch unerwünschte Folgen 
zeitigt. Allgemein läßt sich dazu sagen, daß diese unerwünschten Neben
wirkungen der chemischen Pflanzenschutzmittel vielfach übertriebene 
und verzerrte Darstellung finden, die einer wissenschaftlichen Nach-
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Prüfung- nicht standhält. Die P f l a n z e n s c h u t z  w i s s e n  s c h a f t  
ist es, die sich um eine sachlich einwandfreie Behandlung dieser Pro
bleme bemüht und der bereits wertvolle Beiträge zur besseren Kenntnis 
dieser Fragen zu danken sind.

Zu den erwähnten unerwünschten Nebenwirkungen zählt auch die 
Gefährdung der Honigbiene durch chemische Pflanzenschutzmittel. Daß 
eine solche Gefährdung gegeben sein kann, wenn in großem Maßstab 
mit insektentötenden Stoffen gearbeitet wird, ist unbestritten. Keine 
Klarheit besteht jedoch bisher über das Ausmaß dieser Gefahren, 
ein Studium der Fachliteratur zu erkennen gibt.

Eine umfassende wissenschaftliche Bearbeitung dieses Problems er
schien daher wünschenswert und wurde von F. B e f a n  vor 5 Jahren 
in Angriff genommen; die Ausführung einer Doktorarbeit durch J. N e u- 
r u r e r  an der Bundesanstalt für Pflanzenschutz ergab Gelegenheit, diese 
Studien in den Jahren 1954 und 1955 mit besonderer Intensität fortzu
setzen und zu einem vorläufigen Abschluß zu bringen. Unsere Arbeit 
umfaßte:

1. Toxikologische Untersuchungen zur Feststellung der Bienengiftigkeit 
der wichtigsten Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel, 
über deren Ergebnisse hiermit berichtet wird;

2. Untersuchungen zur Feststellung der Bienengefährlichkeit der wich
tigsten Pflanzenschutzmittel (folgt als 2. Mitteilung);

3. Untersuchungen über den Nachweis von Bienen Vergiftungen (folgt 
als 3. Mitteilung);

4. Maßnahmen zur Verhütung von Bienenvergiftungen durch Pflanzen 
Schutzmittel (folgt als 4. Mitteilung).

Über den Umfang der Untersuchungen gibt die Tatsache Aufschluß, 
daß insgesamt rund 500.000 Bienen, und eine weit höhere Zahl 
M u sca  d o m e s t i c a  und Ü r o s o p h i l a  m e la n o g a s t e r  für diese Forschungs
arbeit verbraucht wurden. Die Durchführung der Untersuchungen in 
diesem Umfang wurde durch eine, vom Bundesministerium für Land- 
lind Forstwirtschaft gewährte, außerordentliche finanzielle Beihilfe er
möglicht, wofür auch an dieser Stelle gedankt sei. Weiters möchten wir 
für wertvolle Unterstützung bei Durchführung unserer Arbeit Dank 
sagen: Herrn Obergärtner S c h r e n k, dem tüchtigen Betreuer unserer 
Bienenvölker, Herrn Ing. H. K u p e t z, für wertvolle Mitwirkung bei 
Durchführung der Insektizidteste und Frl. Edda II o f f m a n n, für die 
mühevolle Rechenarbeit bei Auswertung der Versuchsergebnisse.

II. Problemstellung:
Erste Voraussetzung für eine Gefährdung der Honigbiene durch Pflan

zenschutzmittel ist ausreichende Bienengiftigkeit des Mittels, die das 
Vorhandensein tödlicher Mengen des Stoffes unter den in der Praxis 
obwTaltenden Anwendungsverhältnissen gewährleistet. Der erste Schritt
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zur richtigen Beurteilung des Problemkomplexes muß daher eine mög
lichst einwandfreie Ermittlung der Bienentoxizität der für Pflanzen
schutzzwecke in Betracht kommenden chemischen Stoffe sein. Erst auf 
Grund der ermittelten toxikologischen Werte können wir als weiteren 
Schritt das Studium der Bienengefährlichkeit der Pflanzenschutzmittel 
betreiben.

Für die Ermittlung der Bienengiftigkeit müssen wir beide Möglich
keiten Betracht ziehen, die für die Bienen verhängnisvoll werden 
können:

1. Die p e r o r a l e  A u f n a h m e  des Giftes, mit dem Nektar oder Pollen als 
todbringendem Vehikel; auch die Aufnahme vergifteten Honigtaues 
oder von Spritzflüssigkeiten (Spritztröpfchen, verschüttete Spritz
brühe) kommt in Frage.

2. Die Aufnahme des Giftes über die Körperdecke (Kontaktgiftwir- 
kung).

Die A t e m g i f t w i r k u n g  kann zumindest als Faktor der Bienengefähr
lichkeit außer Betracht gelassen werden, da im Freien die Bedingungen 
für das Zustandekommen einer Intoxikation durch Eintritt des Giftes 
mit der Atemluft kaum gegeben sind; wohl muß sie aber bei Prüfung 
der Kontaktgiftwirkung insoferne beachtet werden, als man bei diesen 
Testen eine Atemgiftwirkung weitmöglichst ausschalten muß. worüber 
Näheres bei Besprechung der Methodik zu sagen sein wird.

III. Gegenwärtiger Stand des Problems:
Angesichts der experimentellen Schwierigkeiten, denen die einwand

freie Giftwertbestimmung Bienengiften begegnet, liegen verhältnis
mäßig wenig exakte Zahlenangaben vor, so umfangreich ansonsten das 
Schrifttum über den ganzen Fragenkomplex auch sein mag. Den besten 
Aufschluß bietet uns die Literatur hinsichtlich der Wirkung von Arseni
kalien auf die Biene.

Nach J. E. E c k e r t  (1 9 4 9 )  beträgt die m i t t l e r e  l e t a l e  D o s i s  ( L D 5 0 )  

v o n  C a l c i u m a r s e n i a t  5 — 1 0  pg Calciumarseniat/Biene, nach O. H. G r a- 
h a m  (1 9 4 2 )  0 ,0 3 9  m g  C a l c i u m a r s e n i a t / g  K ö r p e r g e w i c h t ,  was etwra e b e n 

f a l l s  5  pg p r o  B i e n e  entspricht. F. K. B ö t t c h e r  (1 9 3 8 )  stellte die Dosis 
l e t a l i s  m i n i m a  f ü r  1 5 — 3 3 * 3 %  (entspricht LD 15  bis LD 3 3 ‘3) m i t  0 T 9  pg A s  

fest. H. S c h u l z  (1 9 4 0 )  zufolge beträgt der G r e n z w e r t  f ü r  A r s e n v e r g i f 

t u n g e n  0 T  pg; dieser Autor weist auf die Beeinflussung der Ergebnisse 
durch den natürlichen Alterungstod hin. Man behilft sich durch Be
grenzung der Beobachtungszeit auf 2 4  bis 7 2  Stunden, damit zwar eine 
leichtere Differenzierung von Gift- und Alterungstod sichernd, aber 
gleichzeitig einen Faktor (Zeit) einbeziehend, der sich wirkungsbegren
zend aus wirkt und eine Abweichung von den praktischen Verhältnissen 
darstellt. A. B o r d i e r t  (1 9 2 9 )  fand unter Berücksichtigung der Rich
tigstellung von H. P r e l l  (1 9 3 4 )  0 ’9  pg As als D. 1. m., B u t l e r  G.,
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D. J. F i n  n e y  und P. S c h i e l e  (1943) geben die letale Dosis mit 
0‘05 pg As an. K. F r e u d e n s t e i n  (1938) fand 0'2—0*5 pg As als D. 1. m. 
Die großen Unterschiede in den Giftwertangaben dürften nicht nur 
methodisch bedingt sein, sondern sind vor allem auf die sehr unter
schiedlichen toxischen Eigenschaften verschiedener Arsenverbindungen 
zurückzuführen. Nur selten finden sich in den einzelnen Berichten ge
nauere Angaben über die verwendeten Materialien, oft fehlen sogar 
Hinweise, ob die Zahlenangaben auf As, AS2O3 oder gar auf AS2O5 be
zogen sind. Schon K. Mayer (1950) weist auf die großen Unterschiede 
in der Bienentoxizität leicht löslicher und schwer löslicher Arsen
verbindungen hin.

Von den modernen synthetischen Insektiziden sind verhältnismäßig 
wenige exakt bienentoxikologisch bearbeitet.

J. E. E c k e r t  (1949) untersuchte eine Reihe von Insektiziden auf 
ihre Bienengiftigkeit und fand unter anderem folgende LD 50-Werte 
(per os, 72 Stunden-Werte):

DDT
Lindane
Chlordane
Parathion
Toxaphene

4'6 pg/Biene bei Raumtemperatur 
0T5 pg/
121 pg/
0'07 pg/

22'0 pg/

Der gleiche Autor ermittelte gemeinsam mit K. W. T u c k  e r  (1954) 
für neuere Insektizide folgende LD 50 - Werte (per os):

Aldrin 0'45 pg/Biene
Dieldrin 0'215 pg
Endrin 1'63 pg
Isodrin 270 pg
Systox 118 pg
DDT (Vergleich) 4'6—12 pg

G. D. G l y n n e  J o n e s  und J. U. C o n n e l l  (1954) verdanken wil
exakte toxikologische Analysen sowohl der per os-Wirkung als auch
der Kontaktgiftwirkung einiger Insektizide und Herbizide.

Sie fanden folgende LD- 50-Werte (per os, 24 Stunden-Wert):
Parathion 0'04 pg/Biene
Lindane 0'08 pg
Aldrin 0'24 pg
Dieldrin 0'27 pg
Chlordane 112 pg
Systox 1‘48 pg
Toxaphene 39'81 pg
2,4-D-Salz 104'50 pg
MCPA-Salz 10470 pg
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Als LD50-Werte für die Kontaktgiftwirkung (1 Stunde Verweilzeit, 
24 Stuiiden-Wert) geben die gleichen Autoren an:

Parathion
Dieldrin
Aldrin
Lindane
Chlordane
Systox
Toxaphene

0‘35 pg/cm2 
0’58 pg/cm2 
0'56 pg/cm2 
0‘85 pg/cm2 
5'00 pg/cm2 
5'12 pg/cm2 

44'67 pg/cm2

N. W e a v e r  (1950) fand folgende LD 50 (per os)-Werte (nach 5 Tagen 
bei 94° F ) :

Lindane 0'001296 mg/g Bienengewicht
Chlordane 0’01249 mg/g
Toxaphene 0‘27778 mg/g

Zahlenangaben liegen auch für Pyrethrin, Rotenon und Nikotin vor.
F. K. B ö t t c h e r  (1938) gibt folgende geringste tödliche Konzentra
tionen (Abtötung 25—33'3% entsprechend also LD 25—LD 33'3) für die 
Kontaktgiftwirkung an:

Pyrethrin bei 20° C
Pyrethrin bei 34'5° C
Derrisextrakt bei 34'5° C
Nikotin bei 20° C
Nikotin bei 34'5° C

0'0004%
0'0015%
0'02—0'08%
0'3% Nikotin reinst 
0'5%

Die per os-Werte betragen B ö t t c h e r  zufolge:
Pyrethrin
Pyrethrin
Rotenon
Rotenon

bei 20° C 
bei 34'5° C 
bei 20° C 
bei 34‘5° C

Derrisextrakt bei 34’5° C
Nikotin

0‘03 pg Pyrethrin I u. II
0'3
06
17
10

Mg
pg Rotenon reinst
Mg
M-g

ca. 60 g Nikotin reinst

Schließlich liegen noch Angaben für Wuchsstoffherbizide von
O. H a m m e r  und E. K a r m o  (1947), P. J o h n s e n  (1950), F K. 
B ö t t c h e r  (1953), F W e n z e l  (1953), G. D. G. J o n e s u. J. U. Co n- 
n e l l  (1954) und K. S t u t e  (1955), über Dinitro-ortho-Kresol von F. 
S c h n e i d e r  (1949), über systemische Insektizide von G. D. G. J o n e s 
und W. D. E T h o m a s  (1953) und P J o h n s e n  (1955) sowie über 
Kupfervitriol von F. K. B ö t t c h e r  (1938) vor, auf die hier nicht näher 
eingegangen sei.

Der Überblick zeigt, daß manche wichtige, als bienengefährliche Stoffe 
in Frage kommende Pflanzenschutzmittel bienentoxikologisch unbear
beitet sind und daß die vorliegenden Zahlenangaben nicht durchwegs 
vergleichbar sind und zum Teil größere Unterschiede aufweisen.
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Hinsichtlich der Methodik der Giftwertprüfungen können wir uns 
wohl grundsätzlich auf die bekannten Verfahren der Insektizidprüfun
gen stützen (F. B e r a n  1953), müssen jedoch den Besonderheiten der 
Biene Rechnung tragen. Vor allem muß zur Feststellung der „per os- 
W erte“ die Aufnahme des Giftes durch Verabreichung z. B. mit Zucker
wasser u. dgl. gesichert werden; methodische Angaben hierüber sind 
zu finden u. a. in den Arbeiten von G. G o e t z e  (1932), F. K. B ö t t 
c h e r  (1938), P M. E i d e (1947), O. H a m m e r  u. E. K a r m o  (1947),
F. S c h n e i d e r  (1949), E. H. S a l k e l d  (1951), G. N i e t z k e  (1951), F  
W e n z e l  (1953), G. D. G. J o n e s  u. J. U. C o n n e l l  (1954), E. L. 
A t k i n s, L. D. A n d e r s o n  und T O. Tu  f t  (1954), P J o h n s e n
(1955).

Über die Feststellung der Kontaktgiftwirkung ist Näheres außer in 
obengenannten Publikationen noch zu finden z. B. bei H. H u n d e r t -  
m a r k  (1936), E. L. A t k i n s  und L. D. A n d e r s o n  (1954) und
C. B a u e r s  (1954).

IV. Eigene Untersuchungen:
1. Methodik

Wir stellten uns die Aufgabe, quantitative toxikologische Werte 
gewinnen, und zwar sowohl für die per os - Wirkung, als auch für die 
Kontaktwirkung. Während wir erstere ausschließlich an der Honigbiene 
ermittelten, wurde die Kontaktwirkung zum Teil außerdem zu Ver
gleichszwecken auch für M u sc a  d o m e s t i c a  und D r o s o p h i l a  m e la n o g a s t e r  
bestimmt; dies nicht zuletzt deshalb, weil diese Giftwerte auch für den 
biologischen Nachweis von Bienenvergiftungen benötigt werden.

A. Bestimmung der per os-Giftwerte

V e r d ii n n u n g s r c i h e n
Allgemein wurden Konzentrationsreihen geprüft, und zwar erfolgten 

die Abstufungen in fallender geometrischer Reihe, normalerweise mit 
dem Faktor Vi (=  Halbierungsreihe), erforderlichenfalls, zur Erzielung 
größerer Genauigkeit, mit dem Faktor 1/ /̂2

Die Insektizidreinsubstanzen wurden, soweit es die Löslichkeit gestar
tete. zunächst in Alkohol gelöst und dann in 50%iger Zuckerlösung ver
abreicht. Die Alkoholkonzentration durfte in der dargebotenen Lösung 
5% nicht übersteigen, um Schädigungen der Bienen durch den Alkohol 
zu vermeiden. Durch Erwärmen gelang es solcherart stets zumindest 
feinstdisperse Suspensionen zu gewinnen. Der Versuch, mit Emulsionen 
unter Verwendung von Emulgatoren zu arbeiten, scheiterte an der Bie
nenschädlichkeit aller verwendeten Emulgatoren. Deshalb liefern auch 
Toxizitätsbestimmungen mit Fertigpräparaten, die also Netz- und Haft
mittel, Emulgatoren usw. enthalten, kein für den wirksamen Stoff zu
treffendes Ergebnis, vor allem keine vergleichbaren Werte, da die Wir
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kungsrate der Beistoffe nicht bekannt ist. Gegen unser Vorgehen könnte 
höchstens das Bedenken erhoben werden, daß der Dispersitätsgrad der 
verwendeten Verdünnungen unterschiedlich war. Nach unserer Erfah
rung ist diese Fehlerquelle geringer einzuschätzen, als die Beeinflus
sung der Ergebnisse durch verschiedene Emulgatoren und sonstige Hilfs
stoffe, da letztere die physikalischen Eigenschaften zumindest in glei
chem Maße beeinflussen, als dies in unserem Falle geschehen ist und 
zusätzlich die biologische Eigenwirkung der Beistoffe zur Geltung 
kommt. Die Prüfung von Fertigpräparaten ist aber selbstverständlich 
zur Beurteilung bestimmter Produkte wichtig, wenn sie auch kein siche
res Urteil über die bienentoxischen Eigenschaften der Wirkstoffe 
stattet.

P r ü f  me  t h o d e n

Die Prüfung der oben geschilderter Weise hergestellten Konzentra
tionsstufen erfolgte nun auf zweierlei Weise:

a) Durch Verfütterung einer bestimmten Giftmeiige in einem für ailc
Konzentrationsstufen konstanten Volumen 10 mm3 des Futter-Gift-
gcmisches.

Diese Methode bezeichnen wir in den Protokollen als per os k. (= per 
os konstant);

b) Durch Darbietung eines Überschusses jeder Verdünnungsstufe, also 
einer bestimmten Konzentration.

Diese Methode bezeichnen wir als per os ad 1. (= per os ad libitum), 

a) Giftwertbestimmung per os konstant
Die Bienen wurden vor der Testung etwa 1 Stunde lang ohne Futter 

in einem Entnahmezylinder bei Raumtemperatur (zirka 18° C) gehal
ten, um das Bedürfnis zur Nahrungsaufnahme zu steigern. Sodann er
folgte die Anästhesierung mit CO2; je eine betäubte Biene wurde in 
ein Glasröhrchen von 6 cm Länge und 0'8 cm Durchmesser (Abb. 1) ge
bracht, der Verschluß der Röhrchen erfolgte an beiden Enden mit Hilfe 
eines Wattepfropfens. Nach einer weiteren Stunde Wartezeit folgte die 
Verabreichung der Giftlösung mittels einer 100 mm3-Pipette, indem die 
Spitze der mit der betreffenden Verdünnungsstufe gefüllten Pipette in 
die Nähe des Rüssels gebracht wurde (Abb. 2). Die Aufnahme erfolgt 
nach der geschilderten Vorbereitung willig und ist in der Regel inner
halb von 10—30 Sekunden vollzogen. Nur solche Bienen, die die Flüssig
keit restlos auf nahmen und innerhalb von 15 Minuten nicht erbrachen, 
wurden für den Test weiter verwendet. Die Haltung der Bienen nach 
der Giftdarbietung erfolgte in selbst hergestellten Cellophanbehältern, 
ein Vorgang, der sich schon bei früheren Untersuchungen (F. B e r a u  
1952) bestens bewährt hat. da nur eine Einmalverwendung in Frage 
kommt und damit jede Fehlerquelle, fußend auf Giftspuren, ausgeschal-
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Abb. 1. Per os konst.-Test
Einfüllen der anästhesierten Bienen in die Glastuben zum 

Zwecke der Fütterung

Abb. 2. Per os konst.-Test
Individuelle Giftfütterung der Biene mittels Mikropipette
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tet wird und umständliche Reinigungsprozeduren überflüssig werden. 
In vorliegendem Falle benutzten wir kegelförmige Behälter (Abb. 3), die 
wir uns durch Ausschneiden kreisrunder Cellophanflächen mit einem 
Durchmesser von 24 cm und Einkleben einer ebenfalls kreisrunden 
Pappescheibe mit einem Durchmesser von 8‘3 cm, die als Kegelbasis 
dient, leicht und billig selbst hersteilen konnten.

Der Kegelmantel wurde mit zahlreichen kleinen Öffnungen versehen, 
um eine Kohlensäurestauung auszuschließen. Je 5 in gleicher Art behan
delte Bienen kamen in einen Behälter, in den in ein am Boden ange
klebtes Glastiegelchen 50%iges Zuckerwasser eingebracht wurde. Die 
Aufbewahrung der Bienen erfolgte im Thermostaten bei 24° C; nach 
24 Stunden wurde die Kontrolle durchgeführt. Die Prüfung jeder Kon
zentrationsstufe geschah an 4 mal 5 Bienen, also in vierfacher Wieder
holung. Von jedem zu prüfenden Stoff wurden mindestens 4 Verdiin- 
nungsstufen getestet, um eine einwandfreie statistische Auswertung zu 
ermöglichen. Kontrollzwecken diente eine völlig gleichartige Behandlung 
unter Fortfall des Giftes.

b) Giftwertbestimmung per os ad libitum
Verwendet wurden die gleichen Behälter wie unter a) beschrieben, 

ebenso erfolgte die Beschickung mit Bienen, in diesem Falle aber mit 
10 Bienen je Behälter, in gleicher Weise. Nach einer Wartezeit von 
etwa 15 Minuten, die der Orientierung der Bienen dient, wurde von 
außen die Cellophanwand mit Hilfe der Spitze einer Injektionsspritze 
durchstoßen; sodann wurden mit der Injektionsspritze 1 ml der betref
fenden Gift-Zuckerlösung in ein am Boden des Behälters befindliches 
Glasnäpfchen gefüllt (Abb. 4). Das Näpfchen war in der am Behälter
boden angebrachten Öffnung fixiert und konnte, ohne daß der Behälter 
oben geöffnet werden mußte, eingeführt bzw. wieder entnommen wer
den. Solcherart war es auch möglich, durch Rückwägung die Menge des 
aufgenommenen Gemisches zu bestimmen (Abb. 5). Für diesen Test wur
den 5 mal 10 Individuen für jede Verdünnungsstufe verwendet und hin
sichtlich der Kontrolle in analoger Weise wie unter a) geschildert ver
fahren.

B. Bestimmung der Kontaktgiftwirkung
Die Tatsache, daß die modernen synthetischen Insektizide, deren Ein

führung das Bienenproblem im Pflanzenschutz wieder aktualisiert hat. 
meist sehr wirksame Kontaktgifte sind, läßt die Prüfung der Kontakt- 
giftwirkung ebenso wichtig erscheinen, als die Feststellung der pero
ralen Wirksamkeit bienengefährlicher Stoffe. Auch in dieser Hinsicht 
legten wir besonderen Wert auf die Gewinnung quantitativer Werte, 
wie sie nur mit Hilfe des sogenannten Applikationsverfahrens (topical 
method = Methode A) zu erhalten sind (F. B e r a n  1953). Außerdem 
wendeten wir aber auch zwei Methoden der Giftaufnahme aus einem
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Abb. 3. Kegelförmiger Cellophanbehälter
zur Haltung der Bienen nach der Giftfütterung

Einführung der Gift-Zuckerlösung zur Darbietung im Überschuß
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Abb. 5. Per os ad l.-Test
Cellophanbeilälter mit herausnehmbarem Futtergläschen zum Zwecke 

der quantitativen Bestimmung der aufgenommenen Giftmenge

Abb. 6. Applikationstest
Tarsales Aufsetzen je eines Tropfens der Giftlösung mittels 

Mikro-Injektionsspritze
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d e f i n i e r t e n  G i f t b e l a g  a n  ( D e p o s i t m e t h o d e n ) ,  n m  d e n  p r a k t i s c h e n  V e r 

h ä l t n i s s e n  n a h e  z u  k o m m e n  u n d  d ie  R e s i d u a l w i r k u n g  f e s t s t e l l e n  z u  k ö n 

n e n  (D e p o s i t m e t h o d e n  B  u n d  C  s ie h e  u n t e n ) .

a) Applikationsmethode (Methode A)
Für die Testung werden Flugbienen direkt vom Flugloch mit Hilfe 

von Fanggläsern, als welche 500 ml-Bechergläser Verwendung fanden, 
abgefangen. Die Bienen erhielten sofort Futter (Honig und Zucker zu 
gleichen Teilen) und wurden sodann ins Laboratorium gebracht. Nach 
der Anästhesierung mit CO2 wurden je 10 Bienen in Rückenlage in 
Petrischalen gebracht und an ihnen mit Hilfe einer Mikroinjektions
spritze (Fa. Burroughs Wellcome & Co, London) die tarsale Applikation 
eines Mikrotropfens der Giftlösung von O'OOl ml vorgenommen (Abb. 6). 
Die Applikation des Giftes erfolgte in Azetonlösung; die Herstellung 
der Verdünnungsstufen des Giftes geschah in der bereits oben geschil
derten Weise. Jede Konzentrationsstufe wurde an 5 mal 10 Bienen ge
testet, von jedem zu prüfenden Stoff wurden mindestens 5 Verdünnungs
stufen geprüft. Kontrollzwecken dienten analoge Applikationen mit rei
nem Azeton.

Zur Aufbewahrung der Bienen nach der Applikation verwendeten wir 
Cellophansäckchen, wie schon früher für Fliegenversuche verwendet 
(F. B e r a n  1953), die perforiert waren, um eine etwaige Atemgiftwir- 
kiing auszuschließen. Als Futter enthielten die Säckchen am Boden ein 
Honig-Zuckergemisch (1 1), zur Erzielung günstigerer Konsistenz mit 
Baumwolle verknetet. Die Säckchen wurden bis zur Kontrolle, die 
24 Stunden nach der Behandlung erfolgte, im Thermostaten bei 24° C 
aufbewahrt. Bemerkt sei, daß das Bienengewicht stets ermittelt wurde 
und zwar als Summe der Gewichte aller Bienen eines Behälters.

b) Depositmethode — Petrischalentest (Depositmethode B)
Petrischalen mit 9 cm Durchmesser wurden an Deckel und Boden mit 

je einem 9 cm-Rundfilter beklebt. Auf jedes Filter wurde je 1 ml der in 
Azetonlösung hergestellten, zu prüfenden Verdünnungsstufe gleichmäßig 
mit Hilfe einer Meßpipette aufgebracht. Die Petrischalen wurden sodann 
bis zur restlosen Verdunstung des Azetons offen stehen gelassen und dann 
mit den wieder mit CO2 betäubten Bienen — 10 Stück pro Schale — 
beschickt (Abb. 7). Kontrollzwecken dienten nur mit Azeton allein in 
gleicher Weise behandelte Schalen. Jede Schale enthielt den unter B a) 
erwähnten Futterteig. Die Schalen verblieben 24 Stunden im Thermo
staten bei 24° C , nach welcher Zeit die Kontrolle erfolgte. Erwähnt sei, 
daß der Deckel der Petrischalen nicht dicht schließen darf, sondern eine 
Luftzufuhr bzw. CCb-Ableitung durch Einklemmen eines Wattebausches 
zwischen Deckel und Schale gesichert werden muß.
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Abb. 7. D e p o s i t - T e s t  ( M e t h o d e  B )
ausgeführt an Apis m., Musca d., Drosophila m.

Abb. 8. D e p o s i t - T e s t  ( M e t h o d e  C)
Links: Besprühen der Expositionsfläche. — Mitte: Formen des Cello
phanbehälters nach dem Besprühen. — Rechts: Fertiger, mit Bienen 

beschickter Behälter.
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c) Depositmethode — Cellophanbehältertest (Depositmethode C)
Dieser Test diente dazu, die Residualwirkung auch auf einer nicht 

saugfähigen Unterlage zu ermitteln.
Auf eine kreisrund gestanzte Cellophanscheibe mit 24 cm Durchmesser 

wird zentral eine ebenso kreisrunde Kartonscheibe mit 8'3 cm Durch
messer geklebt. Der zu prüfende Stoff wird in Azetonlösung (Abb. 8) unter 
Benützung einer feinen Glasdüse mit Hilfe von Preßluft unter 1 atü auf 
die nicht mit der Kartonscheibe beklebte Seite der Cellophanfläche gleich
mäßig versprüht. Es wird hierbei nicht die Gesamtfläche, sondern nur 
eine Kreisfläche mit 20 cm Durchmesser behandelt, damit bei der unten 
erwähnten Formung des kegelförmigen Behälters nicht begiftete Flächen- 
teile außerhalb der den Bienen exponierten Fläche zu liegen kommen 
und auch eine Berührung der Giftfläche bei der Faltung der Cellophan
scheibe vermieden wird. Verwendet werden wieder die Verdünnungs
reihen wie für die bereits beschriebenen Verfahren, und zwar werden 
2 ml der betreffenden Stufe versprüht. Nach dem Verdunsten des Azetons, 
das durch Benützung eines Ventilators beschleunigt werden kann, wird 
wie unter A a) beschrieben, aus der Cellophanscheibe ein Kegelbehälter 
geformt, der mit feinen Öffnungen im oberen Teil versehen wird und in 
den sodann 10 betäubte Bienen eingebracht werden. Nach Ablauf der 
Verweilzeit können die Bienen, ohne neuerliche Anästhesierung in einen 
gleichen, aber unbegifteten Behälter gebracht werden (Abb. 9) in dem 
sie bei 24° C 24 Stunden lang gehalten werden, worauf die Kontrolle 
erfolgt. Die meisten Versuche wurden jedoch mit vierundzwanzigstündiger 
Verweilzeit ausgeführt, nach der sogleich die Kontrolle erfolgte. Die 
Methoden A, Deposit B und C fanden auch für die Fliegenteste, 
die beiden letzteren auch für die Drosophilateste Anwendung. Erwäh
nung verdient noch eine Abwandlung des Kegelbehälters für spezielle 
Untersuchungen. Um zu prüfen, wie eine intermittierende Exposition 
der Bienen auf einem Giftbelag vergleichsweise mit einer kontinuier
lichen Exposition bei gleicher Gesamt-Expositionszeit wirkt, wurde ein 
Zwillings-Kegelbehälter hergestellt (Abb. 10).

A u s g e g a n g e n  w i r d  v o n  e in e r  w e s e n t l i c h  g r ö ß e r e n  k r e i s f ö r m i g e n  C e l l o 

p h a n f lä c h e  (D u r c h m e s s e r  34 c m ) ,  d ie  im  Z e n t r u m  w i e d e r  e in e  k r e i s f ö r m i g e  

K a r t o n f l ä c h e  m i t  8‘3 c m  D u r c h m e s s e r  a u f g e k l e b t  b e s i t z t .  B e s p r ü h t  w i r d  

n u n  in  b e s c h r ie b e n e r  W e is e  e in e  F l ä c h e  m i t  n u r  2 0  c m  D u r c h m e s s e r ,  w o b e i  

d ie  ü b r i g e  F l ä c h e  m i t t e l s  e i n e r  S c h a b lo n e  v o r  d e m  B e s p r ü h e n  g e s c h ü tz t  

b l e ib t .  N a c h  d e m  V e r d u n s t e n  d e s  A z e to n s  f o r m t  m a n  d e n  u n t e r e n  K e g e l  

in  e n t s p r e c h e n d e r  G r ö ß e ,  k l e m m t  d ie  K e g e l s p i t z e  m i t  H i l f e  e in e r  W ä s c h e 

k l a m m e r  a b  u n d  b e g i n n t  a u s  d e m  ü b e r  d e r  S p i t z e  v e r b l ie b e n e n  R e s t  d e r  

C e l l o p h a n f l ä c h e  e in e n  z w e i te n  K e g e l  in  g l e ic h e r  W e is e  z u  f o r m e n ,  d e s s e n  

G r u n d f lä c h e  a u f  d e r  S p i tz e  d e s  e r s t e n  K e g e l s  a u f  s i t z t .  V o r  d e m  e n d 

g ü l t i g e n  V e r s c h lu ß  d e s  o b e r e n  K e g e l s  b r i n g e n  w i r  d ie  e r f o r d e r l i c h e  Z a h l  

b e t ä u b t e r  B ie n e n  a u f  d ie  u n b e g i f t e t e  F l ä c h e .  N a c h d e m  b e i d e  K e g e l  g e -
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Abb. 9. D e p o s i t - T e s t  ( M e t h o d e  C)

Abb. 10. Herstellung eines Z w i l l i n g s - K e g e l b e h ä l t e r s  zur Prüfung der 
Kontaktgiftwirkung bei intermittierender Verweilzeit
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schlossen sind, wartet man das Erwachen und die Erholung der Bienen 
ab, löst sodann die Absperrung zwischen den beiden Kegelbehältern und 
bewirkt durch Wendung des Kegelzwillings um 90° ein Übergehen der 
Bienen in den dem Licht zugewandten begifteten Teil. Nach Erreichen 
der gewünschten Expositionszeit wird der Vorgang in umgekehrter 
Richtung wiederholt usw. Die Fütterung erfolgt in der für die Applika
tionsmethode beschriebenen Weise. Über letzteren Versuch wird in 
unserer zweiten Mitteilung berichtet werden.

C) Kontrolle und Auswertung der Versuche

Die Kontrollen der Versuche wurden, wenn nichts anderes angegeben 
ist, jeweils 24 Stunden nach der Behandlung ausgeführt. Die Beurteilung 
erfolgte nach folgender Skala:

0  =  n o r m a l

1 =  leicht gelähmt
2  =  d e u t l i c h  g e l ä h m t  m i t  R ü c k e n l a g e

3 =  s c h w e r  g e l ä h m t ,  f a s t  b e w e g u n g s l o s

4 =  tot.
D i e  A u s w e r t u n g  d e r  E r g e b n i s s e  f ü h r t e n  w i r ,  s o w e i t  e s  d a s  Z a h l e n 

m a t e r i a l  g e s t a t t e t e ,  n a c h  d e m  P r o b i t v e r f  ä h r e n  (C . I .  B l  i s s  1935, D . J. 
F i n  n  e  y 1952) d u r c h .

Für jedes Produkt wurden die Regressionsgleichung, der Regressions
koeffizient, das Chi2 zur Feststellung, ob die Abweichungen von der 
Wirkungsgeraden rein zufällig und daher zu vernachlässigen sind und 
der LD50-Wert angegeben. Der Wirkungsverlauf wurde außerdem gra
phisch im Logarithmus-Probitsystem veranschaulicht.

2. Material

a )  B i e n e n

D i e  f ü r  u n s e r e  V e r s u c h e  v e r w e n d e t e n  B ie n e n  g e h ö r e n  d e r  R a s s e  C a rn ic a  
a n  u n d  w e r d e n  im  W a r m b a u  in  „ O r i g i n a l  K  u  n  t  s c  h  -  W a n d e r b e u t e n “ 

g e h a l t e n  m i t  24 R ä h m c h e n  ( j e  12 im  B r u t -  u n d  H o n i g r a u m ) .  D e r  H o n i g 

r a u m  i s t  m i t  W a n d e r g i t t e r ,  d e r  B r u t r a u m  m i t  G l a s f e n s t e r  v e r s e h e n .  

F ü r  b e s o n d e r e  V e r s u c h s z w e c k e  b e n ü t z t e n  w i r  S c h a u b e u t e n  im  

„ K u n t s c h m a  ß “ , m i t  z w e i  R a h m e n  a u s g e s t a t t e t ,  w o b e i  e n t w e d e r  

z w i s c h e n  d e n  b e i d e n  R a h m e n  e i n e  W a b e n g a s s e  b e s t a n d ,  w o d u r c h  e i n  d e n  

n o r m a l e n  V e r h ä l t n i s s e n  w e n ig s te n s  ä h n l i c h e s  K l e i n k l i m a  g e s i c h e r t  w i r d ,  

o d e r  a b e r  f ü r  S o n d e r f ä l l e  d ie  b e i d e n  R ä h m c h e n  ü b e r e i n a n d e r  a u f g e 

s t e l l t  w a r e n .  D i e  z u r  B i e n e n e n t n a h m e  im  W i n t e r  b e s t i m m t e n  B e u t e n  

s in d  m i t  a b n e h m b a r e m  H o n i g r a u m  a u s g e s t a t t e t ,  d e r  im  W i n t e r  d u r c h  

e i n e n  d a z u  b e s t i m m t e n  D e c k e l  e r s e t z t  w i r d .  U n t e r h a l b  d e s  D e c k e l s  

i s t  z u r  b e s s e r e n  W ä r m e i s o l i e r u n g  e i n e  W a c h s t u c h e i n l a g e  a n g e b r a c h t ,  

d ie  b e i  d e r  B i e n e n e n t n a h m e  z u r ü c k g e r o l l t  w i r d .  F ü r  d ie  im  S o m m e r  

a u s g e f ü h r t e n  T e s t e  w u r d e n  d u r c h w e g s  Flugbienen a m  F l u g l o c h  w ä h -
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rend der Mittagszeit entnommen, während für die im Winter durch
geführten Versuche Stockbienen von der Traube entnommen wurden.

b) M u sc a  d o m e s t i c a
Wie erwähnt, umfaßten die toxikologischen Studien auch Fliegen- 

und Drosophilateste.
Von M u sc a  d o m e s t i c a  verwendeten wir unseren Lab-Stamm, der schon 

für unsere früheren Insektizidstudien herangezogen wurde (F. B e  r a n  
1953) und für den die Giftwerte einiger Insektizide schon für Vergleichs
zwecke zur Verfügung standen. Für die Applikationsteste wurden nur 
weibliche Tiere, für die Depositversuche weibliche und männliche, und 
zwar stets 3 bis 4 Tage alte, Fliegen herangezogen.

c) D r o s o p h i l a  m e la n o g a s t e r
Als Ausgangsmaterial für die Drosophilazucht wurde ein Pärchen aus 

dem Laboratoriumsstamm des Institutes für allgemeine Biologie der 
Universität Wien verwendet. Für die Teste fanden jeweils 5 bis 10 
Tage alte Tiere Verwendung.

d) C h e m i k a l i e n
Die verwendeten chemischen Stoffe wurden dankenswerterweise von 

den Herstellerfirmen, zum Teil von den österreichischen Vertriebsfir
men zur Verfügung gestellt. Es handelte sich um folgende Provenienzen:

a) Reine Wirksubstanzen (Insektizide, Fungizide)
(In allen Tabellen, Abbildungen usw. werden die im folgenden in Kursiv 

gesetzten Kurzbezeichnungen gebraucht)
A id  r in  technical 1, 2, 5, 4, 10, 10 — hexa- 

chlor — 1, 4, 4 a, 5, 8, 8 a — hexahydro
— 1, 4, 5, 8 — dimethylnaph thalin 

C a p t a n ,  Orthocide Technical 95% N-Tri-
chlormethylthiotetrahydrophthalimid 

C -B -H o , Chlorbenzolhomologe 
ChZorda/i-Wirkstoff Octachlordihydrodicy- 

clopentadien techn.
C h l o r t hion-Wirkstoff 97% 3 — Chlor — 4 

nitrophenyl-dimethylthiophosphat 
D D T  purissimum 1, 1, 1 trichlor — 2, 2

— di(p-chlörphenyl)äthan
D ia z in o n  Mg 84 Diäthylisopropylmethylpy- 

rimidylthiophosphat
D ie ld r in  technical 1, 2, 3, 4, 10, 10 — hexa- 

chlor — 6, 7 — epoxy — 1, 4, 4 a, 5, 6, 
7, 8, 8 a octahydro — 1, 4, 5, 8 — di- 
methylnaphthalin

D N B P  D i n i t r o  —  s e k u n d ä r e s  B u t y l p h e n o l

Shell, Wien

Chemia, Wien I.
Schacht

Sandoz A. G., Basel 

Bayer, Leverkusen 

J. R. Geigy A. G., Basel 

J. R. Geigy A. G., Basel

Shell, Wien
Österr. Stickstoffwerke A. G., 

Linz
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D . N . O . C . Dinitro-ortho-kresol 
E n d r in  recristal. xP-126 1, 2, 3, 4, 10, 10 - -  

hexachlor — 6, 7 — epoxy — 1, 4, 4 a, 5, 
6, 7, 8, 8 a — octahydro — 1, 4, 5, 8 — 
endo-endo-dimethylnaphthalin 

H o lf id a l  Dichlordinitrocarbazol 
I s o p e s t o x  (= Mipafox) Bis(monoisopropy- 

lamino)fluorphosphinoxyd 
G a m m a  =  Lindane =  mindestens

99'5%iges v — Hexachlorcyclohexan 
M a la t h io n  technisch rein Dimethyldicarbä- 

thoxyäthyldithiophosphat 
M e t h y lp a r a t h io n  D i m e t h y l - p - n i t r o p h e u y l -  

thiophosphat
M e t a s y s t o x  Dinlethy 1-äthylmercaptoäthy 1- 

thiophosphat
P a r a t h io n  Diäthyl-p-nitrophenylthiophos- 

phat
P e s t o x  (= S c h r a d a n )  O c t a m e t h y l p y r o p h o s -  

p h o r s ä u r e a m i d

S y s t o x  70/30 Diäthyl-äthylmercaptoäthyl- 
thiophosphat

T o x a p h e n  Lot. Nr. x 468 (chloriertes Cam- 
phen)

Shell, Wien

Shell, Wien 
Hoechst

Pest Control, Ltd., Cambridge 

Philips Chemie, Wien 

Agro-Fattinger, Graz 

Bayer, Leverkusen 

Bayer, Leverkusen 

Bayer, Leverkusen 

Pest Control Ltd.. Cambridge 

Bayer, Leverkusen 

Cocker Chemical, Co. Ltd.
b) Reine Wirksubstanzen (Wuchsstoffherbizide)

2 A -D -N a tr iu m  2,4-Dichlorphenoxy-essig-
s a u r e s  N a t r i u m  Ö s t e r r .  S t i c k s t o f f w e r k e  A . G ..

Linz
2 .4 5 - T - B u iy l e s t e r  2,4,5-Trichlorphenoxy- 

e s s i g s ä u r e - B u t y l e s t e r

O - is o - P r o p y l - N - P h e n y l - C a r b a m a t e
2 .4 ,-D -B u ty le s t e r  2,4-Dichlorphenoxyessig- 

säure-Butylester
2 .4 ,5 -T -S ä u re  2,4,5-Trichlorphenoxyessig

säur e
p - C h lo r p h e n o x y - e s s ig s ä u r e

c) Fertigpräparate
B le ia r s e n ia t  = Bleiarsen-Spritzmittel- 

Urania — 19'5% As Pflanzenschutzgesellschaft
b. II., Hamburg

D i ih a n e  Äthylenbisdithiocarbaminsaures- 
Zink Cela

F u c la s in  Dimethyldithiocarbaminsaures- 
Zink Schering
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K a lk a r s e n i a t  „ M erd e“ 2 5 %  As Merck
N ir it  Rhoclandinitrobenzol Hoechst
P o m a r s o l  Tetramethylthiuramdisulfid Bayer
K u p f e r  o x y  c h lo r  id  A g r a r m a r k e  50%  Cu- 

Gehalt Kwizcla
S c h m e f e l k a l k b r ü h e  16 g Polysulfidschwefel

gehalt 100 ml Brühe Tagger

3. Beschreibung der Versuche und Ergebnisse
a )  V o r v e r s u c h e

Z u n ä c h s t  g a l t  e s ,  e i n e  e i n w a n d f r e i e  V e r s u c h s m e t h o d i k  z u  s i c h e r n ,  z u  

w e l c h e m  Z w e c k  e i n i g e  V o r v e r s u c h e  a n g e s t e l l t  w e r d e n  m u ß t e n ,  d ie  im  

f o l g e n d e n  n u r  k u r z  a n g e f ü h r t  s e i e n .

A n ä s t h e t i k  u m

Bei Durchführung toxikologischer Untersuchungen ist die Anästhesierung 
der Versuchsobjekte vor deren Behandlung oft unvermeidbar. Es war zu 
prüfen, ob die für diesen Zweck gebräuchlichsten Anästhetika, nämlich 
Äther und Kohlensäure, irgendeinen nachteiligen Einfluß auf die Ver
suchstiere ausüben und damit das Ergebnis verschieben können. Zum 
Unterschied von M u sc a  d o m e s t i c a ,  erwies sich die Honigbiene gegenüber 
Äther insoferne als empfindlich, als sie nach der Ätherbetäubung zum 
Erbrechen neigte. Auch die natürliche Sterblichkeit nach 24 Stunden, 
die unter unseren Versuchsbedingungen in der Regel Null war, machte 
sich nach Ätherbehandlung störend bemerkbar. Im Gegensatz hierzu 
erwies sich CO2 als harmlos und beeinträchtigte weder die Vitalität 
nach dem Erwachen, noch die Lebensdauer unter unseren Laboratoriums
bedingungen. Wir verwendeten daher für unsere Versuche ausnahmslos 
CO2 für die Betäubung und gingen hierbei wie folgt vor: In den für 
die Entnahme der Bienen verwendeten Zylinder (siehe Giftwertbestim- 
miing per os k. S. 103) wurde aus einer Stahlflasche ein leichter Strom 
von CO2 eingeleitet, bis alle Bienen betäubt am Boden lagen. Die be
täubten Tiere wurden, sowTeit nicht eine sofortige Verwendung für einen 
Test in Frage kam (z. B. Methode Deposit B), in eine Porzellannutsehe 
gebracht, in der eine Kohlensäureatmosphäre durch Einleiten des Gases 
von unten aufrechterhalten blieb. Grundsätzlich blieben aber die Bie
nen niemals länger unter Kohlensäureeinwirkung als 5 Minuten.

B e h ä l t e r f r a g e

Besonders wichtig ist die Schaffung von Versuchsbedingungen, die 
während der Versuchsdauer, also zumindest 24 Stunden hindurch, für 
die Bienen verträglich sind. Eine nicht zu vernachlässigende Rolle 
spielt hierbei neben der Temperatur die Raumfrage. Es zeigte sich, daß 
je größer der den Bienen gebotene Lebensraum unter Laboratoriums
bedingungen ist, desto größer der natürliche Totenfall lag. Dies ist auf 
die mit Vergrößerung des Bewegungsraumes gesteigerte Beweglichkeit
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der Bienen zurückzuführen, die einen erhöhten Stoffwechsel, inten
sivere Atmung usw. und damit einen rascheren. Verschleiß der Lebens
kräfte zur Folge hat. Die bereits beschriebenen Cellophanbehälter er
wiesen sich in den angegebenen Ausmaßen als optimale Aufenthalts
räume für die Bienen, wie die vergleichenden Kontrollen (unbehandelte 
Bienen) immer wieder zeigten.

b)  P e r  o s - V e r s u c h e

Wie aus der Beschreibung der Methodik zu ersehen ist, wendeten 
wir für die Feststellung der Wirkung der chemischen Stoffe bei pero
raler Aufnahme zwei grundsätzlich verschiedene Methoden an. Die 
eine Methode (per os k.) diente der quantitativen Ermittlung der zur 
Erzielung bestimmter Wirkungen erforderlichen Giftmengen; es er
folgte eine individuelle Verabreichung genau dosierter Giftmengen.

Die zweite Methode (per os ad 1.) diente zur Feststellung der zur 
Erzielung bestimmter Wirkungen erforderlichen Giftkonzentrationen im 
Falle der Verabreichung im Überschuß und der freiwilligen Giftauf
nahme. Da anzunehmen war, daß sich S t o c k b i e n e n  (Winterbienen) 
in ihrer Giftempfindlichkeit anders als F l u g b i e n e n  verhalten, wurde 
für einen Teil der geprüften Produkte die Testung sowohl an Stock
ais auch an Flugbienen vorgenommen. Die zum Teil großen Unter
schiede in den gefundenen Werten lassen die sicher nicht nur metho
disch bedingten Differenzen verständlich erscheinen, die die von ver
schiedenen Autoren gefundenen Giftwerte aufweisen, da zwischen der 
Giftempfindlichkeit der Stockbienen und jener der Flugbienen gewiß 
vielfältige, durch den physiologischen Zustand der Biene bestimmte 
Übergänge bestehen.

In folgenden Tabellen sind die Probitanalysen dieser per os-Teste 
übersichtlich, und zwar nach steigenden LD 50-Werten zusammen
gestellt.

Da einerseits die LD50-Werte einheitlich auf übliche Maße (z. B. 
Mikrogramm pro Biene) bezogen werden sollten, anderseits im Zuge 
der Probitanalyse häufig eine Transformation der x-Werte zur Errei
chung positiver Logarithmen durch Multiplikation mit 10:x erforderlich 
war und sich in diesem Falle die Regressionsgleichung auf eine andere 
Bezugsgröße bezieht als die angegebenen LD 50-Werte, wurde in der 
der Regressionsgleichung folgenden Kolonne die Einheit angeführt, 
auf die sich die Regressionsgleichung bezieht, so daß die richtige Aus
wertung der Gleichungen auch hinsichtlich des Stellenwertes jederzeit 
möglich ist.

Weiters wird zu den Tabellen bemerkt, daß die LD 50-Werte aus den 
ungekürzten, an der Rechenmaschine anfallenden Zahlenwerten der 
Regressionsgleichung errechnet wurden, während in der Tabelle die 
Gleichungen mit den üblichen Kürzungen auf nur zwei (bzw. drei) De
zimalen angegeben sind.
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d)  K o n t a k t v e r s u c h e

Es wurde schon darauf verwiesen, daß die modernen synthetischen 
Insektizide vor allem gute Kontaktgifte sind und daß daher neben der 
Vergiftung der Bienen auf dem Wege der peroralen Aufnahme auch der 
Gifteintritt über das Integument in Frage kommt. Aus diesem Grunde 
muß der Beurteilung der Bienengefährlichkeit chemischer Pflanzen
schutzmittel nicht nur die per os-Wirkung, sondern auch die Kontakt
giftwirkung zugrundegelegt werden.

A l s  K r i t e r i u m  f ü r  d i e  K o n t a k t g i f t w i r k u n g  k a n n  n u n  e n t w e d e r  d ie  

Menge d e s  G i f t e s  g e l t e n ,  d i e  im  F a l l e  d o s i e r t e r  A u f b r i n g u n g  a u f  d ie  

K ö r p e r d e c k e  e i n e  b e s t i m m t e  W i r k u n g  h e r v o r r u f t  ( A p p l i k a t i o n s t e s t ) ,  

o d e r  a b e r  e i n  b e s t i m m t e r  G i f t b e l a g  j e  F l ä c h e n e i n h e i t ,  d e r  n a c h  g e g e b e 

n e r  V e r w e i l z e i t  d e s  T e s t o b j e k t e s  a u f  d i e s e m  B e l a g  e i n e  b e s t i m m t e  

W i r k u n g  a u s l ö s t  ( D e p o s i t t e s t ) .

Es ist selbstverständlich, daß nur in ersterem Falle quantitative Aus
sagen solcherart zu machen sind, daß die zur Erreichung einer bestimm
ten Abtötungsquote je Tier nötige Giftmenge angegeben werden kann, 
während im zweiten Falle die tatsächlich auf genommene Giftmenge 
unbekannt bleibt, vielmehr nur die Giftmenge pro Flächeneinheit fest
gestellt wird, auf der die Exposition erfolgen muß, um beispielsweise 
50%ige Abtötung (LD 50) zu erreichen. Für die quantitative Kontakt
giftwertbestimmung verwendeten wir den einleitend beschriebenen 
Applikationstest ( M e t h o d e  A). Zunächst stellten wir in Vorversuchen 
fest, welche Applikationsstelle für den Bienenversuch am günstigsten 
ist. Für diesen Versuch wurde eine Verdünnungsreihe mit Gamma her- 
gestellt; die Applikation erfolgte vergleichsweise tarsal, dorsal und oral. 
Der Versuch ergab:

0'25 ng Gamma/Biene bewirkten 56±8-92% Mortalität bei tarsaler 
Applikation

0’25 ng Gamma/Biene bewirkten 34±8'93% Mortalität bei dorsaler 
Applikation

0T25 Hg G a m m a / B i e n e  b e w i r k t e n  52±40'9% M o r t a l i t ä t  b e i  o r a l e r  

A p p l i k a t i o n .

D i e s e r  A p p l i k a t i o n s v e r s u c h  z e i g t e ,  d a ß  d i e  o r a l e  A p p l i k a t i o n  d ie  

h ö c h s t e  G i f t w i r k u n g  z u r  F o l g e  h a t ,  d a ß  a b e r  d i e  g e f u n d e n e n  W e r t e  

a m  s t ä r k s t e n  u m  d e n  M i t t e l w e r t  s t r e u e n ,  w a s  z w e i f e l l o s  d a r a u f  z u r ü c k 

z u f ü h r e n  i s t ,  d a ß  d a s  G i f t  a n  d e n  M u n d w e r k z e u g e n  a m  s c h w i e r i g s t e n  

z u  f i x i e r e n  i s t .  G e g e n ü b e r  d e r  d o r s a l e n  A u f b r i n g u n g  w a r  d i e  B i e n e  

a m  u n e m p f i n d l i c h s t e n ,  w ä h r e n d  s i c h  d i e  t a r s a l e  A p p l i k a t i o n ,  d i e  j e d e n 

f a l l s  d e n  n a t ü r l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  G i f t a u f n a h m e m ö g 

l i c h k e i t  a m  n ä c h s t e n  k o m m t ,  a m  g ü n s t i g s t e n  e r w i e s ,  d a  d i e  m i t  d i e s e r  

M e t h o d e  e r h a l t e n e n  W e r t e  w e s e n t l i c h  w e n i g e r  s t r e u e n  a l s  b e i  o r a l e r
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Applikation, anderseits die Wirkung höher lag als bei dorsaler Auf
bringung. Auf Grund dieser Feststellungen wurde die tarsale Applika
tion für alle Versuche beibehalten, deren Ergebnisse in der folgenden 
Tabelle 5 dargestellt sind.

Für die Feststellung der Depositwirkung benützten wir die beiden 
ebenfalls eingangs beschriebenen Methoden B und C. Die Methode C 
wurde herangezogen, als der starke, auf Absorption zurückzuführende, 
wirkungsvermindernde Einfluß des Filterpapiers (Methode B) feststand.

In den Tabellen 6 und 7 sind die Ergebnisse der Depositversuche B 
und C zusammengestellt.

Die graphische Darstellung aller Bienenteste ist in den Figuren 1 bis 
t9 wiedergegeben. Aus abbildungstechnischen Gründen mußten die 
Kurvenbilder für jede Methode auf mehrere Figuren aufgeteilt werden.
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ft K o P  
3  Q

¿=1f tcdXo
H

123

©Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, kurz AGES; download unter www.zobodat.at



C
aptan 

2*89 x —
 3*375 

¿xg 
2*89 ± 0*31 

788'460 ± 
73*264 

3 
4*17 

>
0*10

D
D

T 
272 x —

 3T13 
[xg 

272 ± 0*31 
971*980 ± 

90*093 
3 

6*84 
>

 0 05
Toxaplien 

6*61 x—
48765 

[xg 
6*61 ± 071 

3.193'000 ± 
141*003 

2 
1*39 

0*50
Pestox 

6*19 x—
23*109 

[xg 
6*19 ± 0*84 

34.450*000 ± 1545*000 
2 

1*54 
0*30

O
O
O

C/lO*0
CD<zi
O
X

O p:

^  o '

HPG-i-j
5 ‘

cn *7cn<-*-O
X

ü g o o

CD cd p* CD P e r

s

5 *

p T
Cfl

Cf)

o
i-i
C L
P

E T P
r4“
P ^

o ’

o>-i
E ?

o P p p o ’

X H
P

p

tr
o*

o  >
P* Ol
N ö
p ' 5 'o
p

O
p

B
Bp

7)i-i
oIGP

H
p
er
CD

CD

©

VJJ CO Ul © £l Ul ‘Nt Ul © © © Ul hri
so ui ui ö H-k »(2 00 CO ui 00 00 ui 00

c2-© 00 SO Ul © © CO o 00 00 00 o crq
X X X X- X X ><1 X X X X X X X cT 1-1
1̂ | \ l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + +

H-jO*
p"

CDCf)Ü3
© Ul Ul £*: CO Ul h-k- h-k- Ul U| II P! o*s© CO COö i_k! H-i! 00 © o 00 p

© o CT" o Ul SO UT COCO © COso <Jq JT.00 © 00 © Ul Ul !-*■ !-*■ 00 o O so

"P T= 
Oq Oq

"P "P -p "P 
CTO <jq CTq Oq

1= "P "P "P 'P  "P "P 
crq aq aq aq oq aq aq

!=d
I CD

ui CO ltD u; CT' Ul •Nj Ul © © © Ul
© ui 7 ui ö 00 CO sui 00 00 ui 00© 00 © Ul O' to © 00 00 00 ©
1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ er
o © q © © o o © © © © © I-*- © ©
CD © CO •7 00 SO so 00 so •N| 00 00 00 ©© COsO Ul CO 00 Ul © CO© ĥ - © •N|

f
Ul o
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Fig. Per os k.-Test au Flugbienen
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Fig-. 5. Per os k.-Test an Flugbienen

Fig. 6. Per os ad l.-Test an Stockbienen
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Fig'. 15. Deposit B-Test an Bienen
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Wie aus der Materialzusammenstellung auf Seite 115 zu ersehen ist. 
wurden auch Stoffe in die Untersuchungen einbezogen, die in den 
Tabellen 1—7 nicht aufscheinen. Es handelt sich um solche Substanzen, 
die in den Vorversuchen so geringe Bienengiftigkeit verrieten, daß eine 
weitere toxikologische Bearbeitung dieser Produkte ohne Interesse 
erschien.

Im folgenden sei aber auf die Ergebnisse dieser Versuche kurz ein
gegangen. Die Testung von D i t h a n e ,  F u c l a s i n ,  N i r i t ,  P o m a r -  
s o l  und S c h w e f e l k a l k b r ü h e  (über die Natur dieser Produkte 
unterrichtet die Zusammenstellung auf Seite 114) nach der Methode 
Deposit B ergab einen LD 50-Wert für die Kontaktgiftwirkung von 
m e h r  a l s  5 0 .0 0 0  M ik r o g r a m m /iO O  c m 2. Das gleiche gilt für die als Her
bizide in Frage kommenden Produkte 2,4,5 - T -  B u t y l e s t e r ,  2,4 - D  - 

B u t y l e s t e r ,  2,4,5 - T -  S ä u r e  und p - C h l o r p h e n o x y e s s i g -  
s ä u r e .  2,4 - D-  N a t r i u m  zeigte einen L D  5 0 - W e r t  v o n  r u n d  

2 5 .0 0 0  jig/100 c m 2, während das o - i s o - P r o p y l - N - p h e n y l c a r -  
b a m a t  einen Wert von >  a l s  2 5 .0 0 0  (xg/100 c m 2 aufwies. Für die ge
nannten Herbizide wurde die Kontaktgiftwirkung auch im Applikations
test ermittelt; es ergaben sich durchwegs Werte von über 3 2  | x g /B ie n e . 

Alle genannten Stoffe konnten daher von einer weiteren Behandlung 
im Rahmen der Untersuchung der Bienengiftigkeit und Bienengefähr
lichkeit als harmlos für Bienen ausgeschieden werden.

E r w ä h n u n g  v e r d i e n t  n o c h  d i e  z u  v e r n a c h l ä s s i g e n d e  K o n t a k t g i f t w i r 

k u n g  v o n  K a l k a r s e n  i a t  u n d  B l e i a r s e n i a t ,  d i e  a u f  G r u n d  v o n  

T a s t v e r s u c h e n ,  d ie  n a c h  d e r  M e t h o d e  D e p o s i t  B  a u s g e f ü h r t  w u r d e n ,  

m i t  e i n e m  L D  5 0 - W e r t  v o n  w e i t  ü b e r  5 0 .0 0 0  f ig /1 0 0  c m 2 z u  v e r a n s c h l a g e n  

i s t .

1 3 5
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Außer den Bienentesten wurden mit einer Anzahl von Produkten 
auch toxikologische Untersuchungen an M u sca  d o m estica  und D ro so p h ila  
m ela n o g a ster  ausgeführt. Dies schien für die Bienenuntersuchungen aus 
zweierlei Gründen von Interesse:

1. Gestatten die mit den beiden anderen Insektenformen durchgeführ
ten Teste einen für die praktische Beurteilung der Bienengefähr
lichkeit wichtigen Vergleich der allgemeinen insektiziden Potenz 
der verwendeten Chemikalien mit der spezifischen Bienengiftigkeit.

2. S i n d  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  F l i e g e n -  u n d  D r o s o p h i l a - T e s t e  f ü r  d i e  B e 

a r b e i t u n g  d e r  F r a g e  d e s  b i o l o g i s c h e n  N a c h w e i s e s  v o n  B i e n e n v e r 

g i f t u n g e n  w i c h t i g ,  w o r ü b e r  N ä h e r e s  in  e i n e r  s p ä t e r e n  M i t t e i l u n g  

b e r i c h t e t  w e r d e n  w i r d .

ln den Tabellen 8, 9 und 10 sind die Ergebnisse der Fliegen- und 
Drosophila-Teste, und zwar die L D  20-, L D  50- und L D  90-Werte den 
gleichartigen für Bienen gefundenen Werten gegenübergestellt.

Da von den orientierenden Drosophila-Testen nur einzelne nach dem 
Probit verfahren auswertbar waren, konnten für einen größeren Teil 
dieser Teste, für die demnach die Regressiönsgleichungen nicht zur 
Verfügung stehen, nur Grenzwerte für LD 50 angegeben werden.

V o n  I n t e r e s s e  d ü r f t e  a u c h  d i e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d e r  a u f  d a s  K ö r p e r 

g e w i c h t  b e z o g e n e n  G i f t w e r t e  f ü r  B i e n e n  u n d  F l i e g e n  s e i n ,  d i e  in  d e r  

T a b e l l e  11 g e b r a c h t  w i r d .

T a b e l l e  8
K o n t a k t g i f t w i r k u n g  r e i n e r  W i r k s t o f f e  a u f  A p is  m . (A ) u n d  M usca  d . (M )

M eth o d e  A

LD 20 LD 50 LD 90
P r o d u k t  in  M i k r o g r a m m  j e  V e r s u c h s t i e r

A M A M A M

M e t h y l p a r a t h i o n 0029 0'018 0*048 0*023 0*096 0*035
P a r a t h i o n 0*074 0‘017 0*111 0*021 0*207 0*028
D i a z i n o n 0T00 0'014 0*137 0*023 0*219 0*051
A l d r i n 0T02 0*003 0749 0*005 0*263 0*012
D i e l d r i n 0099 0007 0*150 0*013 0*229 0*032
G a m m a 0'087 0'005 0*183 0*008 0*568 0*016
C h l o r  th io n 0*205 0063 0*295 0*093 0*518 0*167
M e t a s y s t o x 0*349 0245 0*514 0*302 0*924 0*413
M a l a t h i o n 0399 0-279 0*517 0*457 0*767 0*969
S y s t o x 0794 0159 1*111 0*219 1*853 0*36i
C h l o r d a n 1*082 0"089 1*493 0*126 2*437 0*212
E n d r i n 1*381 0'025 2*007 0*035 3*545 0*059
I s o p e s t o x 4'099 0130 5*731 0*159 9*549 0*215
D D T 4*934 0356 9*192 0*660 23*857 1*719
T o x a p h e n 10 767 0*145 14*398 0*229 22*419 0*461
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T a b e l l e  11
Kontaktgiftwirkling reiner Wirkstoffe auf A p is  m. (A) und M u sc a  d. (M)

M e th o d e  A
bezogen auf Gramm Körpergewicht

Produkt LD 50
A M

Methylparathion 0*48 T92
Parathion TU T75
Diazinon T37 T92
Aldrin T49 0'42
Dieldrin T50 T08
Gamma T83 0'67
Chlorthion 2‘95 775
Metasystox 514 25T7
Malathion 517 38'08
Systox 1111 18.25
Chlordan 14'93 1050
Endrin 2007 2'92
Isopestox 57‘31 13*25
DDT 9T92 55*00
Toxaphen 143‘98 19'08

IV. Besprechung der Ergebnisse 
P e r  o s - V e r s u c h e

Vor allem sind die nach der Methode per os k. gewonnenen Giftwerte 
von Interesse, da nur sie uns die zur Erreichung einer bestimmten Ab
tötungsstufe erforderlichen Giftmengen anzeigen. Die Testung aller 
Produkte wurde an Flugbienen (Tabelle 2), eines Teiles der Stoffe ver
gleichsweise auch an Winterbienen (Stockbienen, Tabelle 1) vorgenom
men. Der Vergleich zeigt zum Teil höhere LD50-Werte für Flugbienen 
( D i a z i n o n ,  D i e l d r i n ,  A l d r i n ,  C h l o r d - a n ,  E n d r i n ,  DDT ,  
P e s t o x ,  T o x a p h e n ) ,  zum Teil war es umgekehrt ( M e t h y l p a r r  
t h i o n ,  C h l o r t  h i o n, M a l a t h i o n ,  M e t a s y s t o x ,  I s o p e s t o x ,  
S y s t o x ) .  Es kann daher nicht grundsätzlich gesagt werden, daß die 
Flugbienen widerstandsfähiger oder empfindlicher gegenüber Giften 
sind, sondern es ist anzunehmen, daß die Giftempfindlichkeit innerhalb 
verhältnismäßig breiter Grenzen streut, die vom augenblicklichen phy
siologischen Zustand der Bienen bestimmt werden dürften. Immerhin 
zeigten sich übereinstimmend in beiden Versuchsreihen größenordnungs
mäßig verschiedene Gruppen von Bienengiften. In beiden Reihen er
wiesen sich die Phosphorsäureester M e t h y l p a r a t h i o n ,  P a r a -  
t h i o n ,  D i a z i n o n ,  C h l o r t h i o n ,  M e t a s y s t o x ,  M a l a t h i o n  
und die chlorierten Kohlenwasserstoffe G a m m a - H e x a c h l o r c y c -
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l o h e x a n ,  D i e l d r i n ,  A l d r i n ,  als höchst giftig für Bienen; Bruch
teile von. Mikrogrammen dieser Stoffe je Biene führten schon zu 50%iger 
Abtötung. Von den prominenten Insektiziden folgen S y s t o x, D D T  
und T o x a p h e n  mit großem Abstand hinsichtlich der Bienengiftigkeit, 
wobei in beiden Versuchsreihen Toxaphen sehr wesentlich hinter Sy- 
stox und DDT zurückblieb. Bemerkenswert sind die verhältnismäßig 
hohen LD50-Werte für K a l k a r s e n i a t  und B l e i a r s e n i a t ,  bei
des Beispiele dafür, daß die Bienengiftigkeit und Bienengefährlichkeit 
nicht parallel laufen, da es sich bekanntlich um 2 sehr bienengefährliche 
Stoffe handelt. Ausschlaggebend hiefür sind, wie später gezeigt wird, 
die im Vergleich zu synthetischen Insektiziden hohen Aufwandmengen 
und sicher auch die gute Dauerwirkung. Die Fungizide C a p t a n  und 
K u p f e r o x y c h l o r i d  rangieren weit am Ende der Giftskala.

Ein Vergleich der bisher von anderen Autoren veröffentlichten Gift- 
werte mit unseren Ergebnissen zeigte zum Teil verblüffende Überein
stimmung, zum Teil mehr oder minder große Unterschiede, die sicher 
nicht nur auf verschiedener Versuchsmethodik, sondern vor allem auf 
die oben erwähnten Unterschiede in der Zustands-Giftresistenz zurück
zuführen sind. Soweit im Schrifttum vergleichbare Zahlenangaben vor
liegen, ergibt sich folgende Gegenüberstellung.

LD 50-Werte in ftg/Biene (per os)
Produkte Glynne Jones Beran und Neururer

Eckert u. Connell Stock- Flug- 
1949 1954 bienen

DDT 4 6 —12 — 7079 10264
Gamma 0T5 008 00968
Chlordan T21 1T2 0900 2’258
Parathion 007 004 00496
Toxaphen 2200 39'81 29963 52*105
Aldrin 045 024 0254 0329
Dieldrin 0215 0270 0T85 0325
Endrin 163 — 1344 2826

Besonders muß auf die ausgezeichnete Übereinstimmung unserer 
Werte für Gamma, Parathion und Aldrin mit den Ergebnissen von 
G l y n n e  J o n e s  und C o n n e l l  hingewiesen werden, wohl ein Be
weis dafür, daß die angewendete Untersuchungsmethodik hohe Genauig
keitsansprüche erfüllt. Die nach der Methode per os ad 1. durchgeführ
ten Versuche bilden eine sicher wertvolle Ergänzung zu den absoluten 
Giftwertbestimmungen nach der Methode per os konstant. Bemerkens
wert ist die nahezu gleiche Reihung der Produkte hinsichtlich der 
Bienengiftigkeit und die mit der einzigen Ausnahme des Dieldrin höhere 
Giftempfindlichkeit der Flugbienen im Vergleich zu den Stockbienen.
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Kontaktgiftversuche

Auch in den Serien der Kontaktgiftprüfungen verdient die Methode, 
die quantitative Zahlenwerte liefert, bevorzugte Beachtung. Unseres 
Wissens lagen bisher keine Versuchsergebnisse mit Bienen vor, die mit 
den nach unserer Applikationsmethode (topical method) gewonnenen 
Werten vergleichbar wären. Beachtenswert ist, daß die Reihung der 
Produkte nach der Giftigkeit ähnlich verläuft wie bei den per os - Ver
suchen. Wie bei diesen rangiert auch hinsichtlich der Kontaktgiftwir
kung M e t h y l p a r a t h i o n  an der Spitze, dem P a r a t h i o n  und 
D i a z i n o n  folgen; während nun im per os-Versuch diesem Spitzen
trio G a m m a  folgt, schieben sich bezüglich der Kontaktgiftwirkung 
D i e l  d r i n  und A l d r i n  vor, eine Tatsache, die die in der Praxis 
beobachtete Fraßgiftwirkung von G a m m a  bestätigt. Auch im Kon
taktgiftversuch finden wir S y s t o x ,  D D T  und T o x a p h e n  in dieser 
Reihenfolge im untersten Teil der Tabelle, dadurch als Produkte ge
ringerer Bienengiftigkeit charakterisiert.

Der Applikationsversuch an Bienen gestattete auch den Vergleich mit 
den gleichartigen Fliegenversuchen (Tabellen 8 und 12). Die Bienen 
erforderten wesentlich höhere Mengen der geprüften Produkte zur E r
zielung gleicher Wirkung als die Fliegen. Bezogen auf Gramm Körper
gewicht ergab sich:

In 7 von 15 Fällen (Methylparathion, Parathion, Diazinon, Chlorthion, 
Metasystox, Malathion, Systox) benötigten die Bienen geringere Mengen 
des Giftes, pro Gramm Körpergewicht, als die Fliegen zur Erreichung 
50%iger Wirkung. Die genannten Produkte — interessanterweise durch
wegs Phosphorsäureester — müssen demnach als spezifische Bienengifte 
angesprochen werden. Von den 8 Produkten, die erst in höheren Dosie
rungen gegenüber Bienen die gleiche Wirkung erzielen lassen, als dies 
zu Fliegen der Fall war (Aldrin, Dieldrin, Gamma, Chlordan, Endrin, 
Isopestox, DDT, Toxaphen) stechen besonders Toxaphen, DDT, Isope- 
stox und Endrin hervor. Von Toxaphen ist 7'5mal mehr, von DDT 
T7mal mehr, von Isopestox 4'3mal mehr, von Endrin 6‘8mal mehr pro 
Gramm Körpergewicht zur Erreichung 50%iger Wirkung gegen Bienen 
als gegen Fliegen erforderlich. Dies ist für diese 4 Präparate deshalb 
besonders bemerkenswert, weil es sich um Produkte handelt, von denen 
an und für sich hohe Gaben zur Erreichung entsprechender Wirkung 
erforderlich sind, darüber hinaus zeigen die Bienen diesen Verbindun
gen gegenüber spezifische Resistenz. Bemerkenswert ist die, wenigstens 
zum Teil, gute Übereinstimmung unserer gefundenen auf das Körper
gewicht bezogenen Werte mit den Angaben von N. Weaver (1950), wie 
folgende Zusammenstellung zeigt:
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P r o d u k t

LD 50 in ¡xg je Gramm Körpergewicht der Bienen 
Weaver Beran/Neururer

G a m m a

C h l o r d a n

T o x a p h e n

T296
1249

27778
291"3

T83
14-95

143-98
91*92D D T

D i e  g r o ß e n  U n t e r s c h i e d e  i n  d e n  W e r t e n  v o n  T o x a p h e n  u n d  D D T  

k ö n n t e n  d u r c h  u n t e r s c h i e d l i c h e n  R e i n h e i t s g r a d  d e r  v e r w e n d e t e n  P r o 

d u k t e  ( w i r  v e r w e n d e t e n  z . B .  D D T  p u r i s s i m u m )  h e r v o r g e r u f e n  w o r d e n  

s e in .

Ebenso wie wir in den per os-Testen auch eine Methode mit Dar
bietung eines Giftüberschusses in bestimmter definierter Konzentration 
(Methode per os ad 1.), neben der quantitativen Giftwertermittlung 
(Methode per os k.) anwendeten, so prüften wir auch die Kontaktgift
wirkung außer im Applikationsverfahren nach der Überschußmethode 
(Methoden D e p o s i t  B  und C ) ,  die darauf beruht, daß die Versuchstiere 
auf einem definierten Giftbelag exponiert werden und aus diesem Gift 
über das Integument aufnehmen. Diese, der praktischen Vergiftungs
möglichkeit näherkommenden Methoden, zeigten sehr beachtliche Un
terschiede im Verhalten der Bienen gegen den Giftbelag, im Vergleich 
zu den Wirkungen der gleichen Substanzen bei aktiver Giftzuführung. 
So war z. B. im Applikationstest von Gamma 3'9mal mehr zur Errei
chung 50%iger Abtötung erforderlich als von Methylparathion, im 
Depositverfahren (Methode B) Avar umgekehrt von Methylparathion 
8"6mal mehr als von Gamma, nach dem Depositverfahren (Methode C) 
immerhin noch von Methylparathion l"7mal mehr als von Gamma zur 
Erreichung 50%iger Wirkung nötig. Das hohe Giftaufnahmevermögen 
der Bienen gegenüber Gamma läßt die, wie in unserer nächsten Mit
teilung gezeigt wird, extrem hohe Bienengefährlichkeit von Gamma 
verständlich erscheinen. DDT wies im Applikationsverfahren nur Vss, 
im Depositverfahren B V47 und im Depositverfahren C V25 der Giftigkeit 
von Parathion auf. Die analogen Vergleichszahlen für Toxaphen in 
Gegenüberstellung zu Parathion lauten V131 (Methode A), V199 (Methode 
B), V206 (Methode C).

In Übereinstimmung mit den praktischen Erfahrungen sprechen die 
Bienen erst auf relativ hohe Dosierungeu von Deposits der Herbizide 
2,4,5-T-Butylester, 2,4-D-Butylester, 2,4,5-T-Säure, p-Chlorphenoxyessig- 
säure und 2,4-D-Natrium, der Fungizide Dithane, Fuklasin, Nirit, Po- 
marsol und Schwefelkalkbrühe und vor allem auch auf die Beläge von 
Kalk- und Bleiarseniat an. Die Kontaktgiftwirkung aller dieser Pro
dukte gegenüber Bienen ist daher praktisch absolut belanglos.

D i e  V e r g l e i c h e  d e r  B i e n e n - ,  F l i e g e n -  u n d  D r o s o p h i l a t e s t e  l i e f e r t e n  

w i e d e r  d e n  B e w e i s ,  d a ß  i r g e n d w e l c h e  S c h l ü s s e  a u s  d e r  W i r k u n g  e in e s
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Stoffes, dessen Wirkung z. B. gegen verschiedene Schädlinge bekannt 
ist, auf die Wirkung eines anderen, von dem wir etwa nur das "Ver
halten gegenüber einem Organismus kennen, unzulässig sind. Die Ver
suchsreihen zeigten derartige Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Rei
hung der Giftigkeit gegenüber den 3 Versuchsobjekten, was wieder 
einmal mehr beweist, wie wichtig es ist, mit jenen Versuchsobjekten 
zu arbeiten, deren Verhalten gegenüber einem Gift praktisch in Frage 
steht.

Auffallend ist auch in diesen Versuchen die wesentlich geringere 
Residualwirkung von Toxaphen gegenüber Bienen im Vergleich zu 
Fliegen. Im Deposit B-Verfahren erforderten Bienen eine 19mal höhere, 
im Deposit C-Verfahren sogar eine 23mal höhere Dosierung als Fliegen, 
zur Erreichung von LD 50.

V. Zusammenfassung
1. Als Grundlage für die Beurteilung der Bienengefährlichkeit von 

Pflanzenschutzmitteln ist die Kenntnis der Bienengiftigkeit dieser 
Produkte unerläßlich.

2. Mit Rücksicht auf die verschiedenen Wege auf denen die Vergiftung 
theoretisch Zustandekommen kann, ist es erforderlich, die bienen
toxikologischen Untersuchungen nicht nur auf die Feststellung der 
Giftwerte für perorale Aufnahme zu beschränken, sondern auch 
auf die Ermittlung der Kontaktgiftwirkung auszudehnen.

5 verschiedene Methoden zur Ermittlung der Giftwirkung wurden 
entwickelt und beschrieben.

Zur Feststellung der per os-Wirkung wurde eine Methode der 
Zuführung definierter Giftmengen, Methode per os konstant, und 
eine Methode der Darbietung definierter Giftkonzentrationen (im 
Überschuß), Methode per os ad libitum, angewendet.

Zur Ermittlung der Kontaktgiftwirkung wurde ebenfalls eine 
Methode der Aufbringung definierter Giftmengen (=  Applikations
methode =  topical method) und eine Methode (in 2 Varianten) der 
Darbietung einer Fläche mit definiertem Giftbelag (Depositmethoden 
B, C) herangezogen.

4. Alle Teste wurden, soweit auswertbar, nach dem Probitverfahren 
analysiert.

Die Regressionsgleichung, die b- und LD50-Werte und die Chi2- 
Analysen wurden in tabellarischen Übersichten zusammengestellt. 
Sie zeigten in allen Fällen gute Übereinstimmung der erwarteten 
mit den gefundenen Werten, was auch in den graphischen Dar
stellungen der Abtötungs- und Konzentrationskurven zum Aus
druck kommt.
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6 . F ü r  e i n e  A n z a h l  v o n  P r o d u k t e n  w u r d e n  a u c h  F l i e g e n -  u n d  D r o 

s o p h i l a t e s t e  a u s g e f ü h r t  u n d  d e r e n  E r g e b n i s s e  j e n e n  d e r  B i e n e n 

t e s t e  g e g e n ü b e r g e s t e l l t .

7. D i e  g e f u n d e n e n  b i e n e n t o x i k o l o g i s c h e n  D a t e n  z e i g e n  g u t e ,  z u m  T e i l  

h e r v o r r a g e n d e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  m i t  d e n  w e n i g e n  im  S c h r i f t t u m  

v o r l i e g e n d e n  E r g e b n i s s e n  e x a k t e r  U n t e r s u c h u n g e n .

8. Als höchst bienengiftig erwiesen sich vor allem die Phosphorsäure
ester M e t h y l p a r a t h i o n ,  P a r a t  h i o n, D i a z i n o n ,  C h l o r -  
t h i o n ,  M e t a s y s t o x ,  M a l a t h i o n  und die chlorierten Koh
lenwasserstoffe G a m m a - H e x a c h l o r c y c l o h e x a n ,  D i e l 
d r i n  und A 1 d r i n, die alle schon in Bruchteilen von Mikrogram
men 50% Abtötung der Einzelbienen herbeiführten. Von den mo
dernen synthetischen Insektiziden wiesen demgegenüber besonders 
S y s t o x ,  D D T  und T o x a p h e n  relativ geringe Bienengiftigkeit 
auf.

9. Die Fungizide Dithane, Fuclasin, Nirit, Pomarsol und Schwefelkalk
brühe sowie die Herbizide 2,4,5 - T -  B u t y l e s t e r ,  2 , 4 - D - B u t y l -  
e s t e r ,  2,4,5 - T : S ä u r e  und p - C h l o r p h e n o x y e s s i g  s ä u r e ,
2 , 4 - D - N a t r i u m  sind durch außerordentlich geringe Bienen
giftigkeit gekennzeichnet.

10. Im Vergleich zu Fliegen erwiesen sich insbesondere M e t h y l 
p a r a t h i o n ,  P a r a t  h i o n, D i a z i n o n ,  C h l o r t h i o n ,  M e t a 
s y s t o x ,  M a l a t h i o n ,  S y s t o x  als spezifische Bienengifte; dem
gegenüber können, ebenfalls im Vergleich mit Fliegen, Bienen vor 
allem gegenüber T o x a p h e n ,  DDT ,  I s o p e s t o x  und E n d r i n 
als spezifisch unempfindlich beurteilt werden.

Summary
1. K n o w l e d g e  o f  t h e  t o x i c i t y  o f  p e s t i c i d e s  f o r  b e e s  is  a b s o l u t e l y  

n e c e s s a r y  a s  a  b a s i s  f o r  j u d g e m e n t  w h e t h e r  s u c h  p r o d u c t s  w o u l d  

b e  h a r m f u l  f o r  b e e s  in  t h e  f ie ld .

2 . P o i s o n i n g  is  p o s s i b l e  t h e o r e t i c a l l y  i n  d i f f e r e n t  w a y s .  S o  i t  is  n e c e s 

s a r y  to  c a r r y  o u t  t o x i c o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  f o r  e s t i m a t i o n  o f  th e  

s t o m a c h  p o i s o n  a n d  t h e  c o n t a c t  p o is o n .

F i v e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  f o r  t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h e  t o x i c i t y  w e r e  

d e v e l o p e d  a n d  d e s c r i b e d .

In order to ascertain the per os-effect two methods were applied: 
A method in which certain quantities of poisons are supplied 
(=  per os constant, abbreviation: per os k.) and a method in which 
certain concentrations of poisons in surplus quantities are supp
lied (=  per os ad libitum). In order to estimate the contact poison 
also a method was used in which certain quantities of poisons were 
applied (=  topical method) on the tarsi of the bees and a method 
(in two variants) of using a residual film of the poisons (methods
B ,  C ) .
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4. All tests were analysed by probit method as far as an utilization 
was possible.

5. The regression equation, the b- and LD 50-values and the chi2-ana- 
lysis were compiled in tabulated surveys. They have shown in all 
cases good correspondence of the expected values with those 
actually found which is also proved by the dosage-mortality curves.

6 . H o u s e - f l y -  a n d  D r o s o p h i l a - t e s t s  w e r e  a l s o  c a r r i e d  o u t  w i t h  

n u m b e r  o f  p r o d u c t s  a n d  r e s u l t s  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  t h e  b e e -  

t e s t s .

7. The toxicological data which were found are showing good and 
partially even excellent correspondence with the few results of 
exact studies given in literature.

8. Especially all the phosphoric acid esters: m e t h y l p a r a t h i o n ,  
p a r a t h i o n ,  d i a z i n o n ,  c h l o r t h i o n ,  m e t a s y s t o x ,  m a l a 
t h  i o n proved to be very poisonous to bees as well as the chlori
nated hydrocarbons lindane, dieldrin, and aldrin which killed 50% 
of single bees already if applied in fractions of microgrammes.

B u t  s y  s t  o  x ,  D D T  a n d  t o x a p h e n e  h a v e  s h o w n  r e l a t i v e l y  

u n i m p o r t a n t  t o x i c i t y  t o  b e e s .

9. The fungicides dithane, fuclasin, nirit, pomarsol and lime-sulphur- 
wash and the herbicides 2,4,5-T-butylester, 2,4-D-butylester, 2,4,5- 
T-acid, p-chlorophenoxy-acetic-acid, 2,4-D-natrium have shown an 
extraordinarily unimportant toxicity for bees.

1 0 . M e t h y l p a r a t h i o n ,  p a r a t h i o n ,  d i a z i n o n ,  c h l o r t h i o n .  

m e t a s y s t o x ,  m a l a t h i o n  a n d  s y  s t  o  x  w e r e  r e c o g n i z e d  a s  

s p e c i f i c  b e e - p o i s o n s  in  c o m p a r i s o n  w i t h  h o u s e - f l y s .  O n  t h e  o t h e r  

h a n d  i t  w a s  f o u n d  t h a t  h o n e y - b e e s  a r e  l e s s  s u s c e p t i b l e  to  t o x a -  

p h e n ,  D D T ,  i s o p e s t o x  a n d  e  n  d  r  i n  t h a n  M usca  clom estica.
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Referate
Moser (M): Die Röhrlinge, Blätter- und Bauchpilze (Agaricales und 

Gasteromycetales). Bd. II b der Kleinen Kryptogamenflora von H. Gams. 
2. völlig umgearb. Aufl. G. Fischer, Stuttgart 1955. (327 S. 17 Texttafeln.)

D i e  T a t s a c h e ,  d a ß  s c h o n  w e n i g e  J a h r e  n a c h  d e m  E r s c h e i n e n  d i e s e s  
B u c h e s  e i n e  N e u a u f l a g e  f o l g t e ,  i s t  d e r  d e u t l i c h s t e  B e w e i s  d a f ü r ,  w e l c h e n  
W i d e r h a l l  d i e s e s  W e r k  in  w e i t e n  K r e i s e n  g e f u n d e n  h a t .  D i e  v o r 
l i e g e n d e  z w e i t e  A u f l a g e ,  d ie  v ö l l i g  u m g e a r b e i t e t  w u r d e ,  v e r s u c h t  in  
d e r  D a r s t e l l u n g  e i n e n  M i t t e l w e g  z u  g e h e n ,  d e r  s o w o h l  d e n  A n f o r d e r u n 
g e n  d e s  A m a t e u r s  a l s  a u c h  d e s  F a c h m y k o l o g e n  g e r e c h t  w i r d .

Die auf dichotomer Basis zusammengestellten Bestimmungstabellen 
sind äußerst übersichtlich und enthalten die markantesten Merkmale, 
so daß auch der weniger Geübte in die Lage versetzt wird, schon nach 
einigen Vorübungen an ihm bekannten Arten richtige Bestimmungen 
durchzuführen. Die Sicherheit der Bestimmungen wird durch Heran
ziehung einfacher chemischer Untersuchungsmethoden, die oft schon 
an Ort und Stelle vorgenommen werden können und die weitgehendst 
in den Tabellen Berücksichtigung gefunden haben, wesentlich erhöht. 
Sehr erfreulich ist, daß auch die wichtigsten Synonyme angeführt wer
den und bei den Übergangsleitzahlen der Tabellen auch die Leitzahl, 
bei der die dichotome Teilung der Merkmale erfolgt ist, in Klammer 
angegeben ist. Von den über 2000 angeführten Pilzarten werden einige 
charakteristische Formen auf 17 im Text verteilten Bildtafeln durch 
saubere Strichzeichnungen, die die jeweiligen Merkmale zum Ausdruck 
bringen, zur Darstellung gebracht, was besonders von jenen, die sich 
nur gelegentlich mit Pilzbestimmungen befassen, begrüßt werden kann.

R . F i s c h e r

Frickhinger (H. W .): Leitfaden der Schädlingsbekämpfung. Wissen
schaftliche Verlagsgesellschaft m. b. H., Stuttgart, 1955. 3., völlig neu 
bearbeitete Auflage; 505 Seiten, 405 Abb.

Das erstmalig im Jahre 1938 erschienene Werk war ursprünglich vor 
allem dazu bestimmt, dem Apotheker und Drogisten die fachliche 
Grundlage zu geben für eine über den reinen Handel mit Schädlings
bekämpfungsmitteln hinausgehende Beratung der Praxis. Daß es — wie 
im Vorwort zur zweiten Auflage festgestellt wird — darüber hinaus 
großen Anklang gefunden hat, ist nicht verwunderlich: Man wird selten 
die Möglichkeit haben, in so knapper und doch gründlicher Form über 
Pflanzenkrankheiten und Schädlinge (ausgenommen ist lediglich der 
forstliche Pflanzenschutz), über Haus- und Vorratsschädlinge sowie 
schließlich über Schmarotzer an Mensch und Nutztier unterrichtet zu 
werden. Bei der vorliegenden Neubearbeitung wurde die bewährte 
Gliederung beibehalten. Die pilzparasitären Pflanzenkrankheiten und 
die tierischen Schädlinge werden entsprechend ihrer Reihung im 
botanischen und zoologischen System behandelt. Diesen beiden Ab
schnitten ist als begrüßenswerte Ergänzung das Kapitel „Die Virus
krankheiten“, bearbeitet von K. Heinze, vorangestellt, womit nicht nur 
einem Ordnungsprinzip Genüge getan, sondern auch die zunehmende 
Bedeutung der Virosen von berufener Seite gewürdigt wurde. Im 
letzten Abschnitt wird vor allem Methodisches erörtert (Beizung, Un
krautbekämpfung, Bodendesinfektion, Spritzung im Obstbau, Schäd
lingsbekämpfung mit Gas), ferner wird ein Überblick über die synthe
tischen Kontaktinsektizide und die systemischen Pflanzenschutzmittel 
sowie über den Vogelschutz gegeben. Ein Verzeichnis der Schädlinge
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nach Ort und Art des Schadens, Hinweise auf die wichtigste Fachlitera
tur, ein Autorenregister und ein Sachregister bilden den Abschluß des 
reichlich und fast durchwegs sehr gut illustrierten Buches. Besonders 
erfreulich ist, daß auch bei der Besprechung der Bekämpfungsmaß
nahmen der letzte Stand der Forschung weitestgehend berücksichtigt 
wurde. De mortuis nil nisi bene — der Autor hat das Erscheinen der
3. Auflage nicht erlebt, und es wäre daher auch ein Akt der Pietät, dem 
Wert des Werkes bei der nächsten Überarbeitung durch besonders sorg
fältige Korrektur Rechnung zu tragen. Einige Hinweise: Im Inhalts
verzeichnis muß es „systemischen“ statt „systematischen“ heißen; bei 
der chemischen Bekämpfung des Rapsglanzkäfers bedient man sich 
nicht „am besten des Beutelverfahrens“ (S. 172); es ist sinnwidrig, „die 
Aussaat von Rüben in unmittelbarer Nähe von letztjährigen Rüben
schlägen vorzunehmen, da die Käfer im Boden dieser Schläge über
wintern“ (S. 174); der „Rapsrüßler (Ceutorrhynchus assimilis Payk.)“ 
(S. 215) und der „Kohlschotenrüßler (Ceutorrhynchus assimilis Payk.)“ 
(S. 219) — beide werden gesondert besprochen — sind wohl identisch; 
der Nominativ pluralis „Kerfen“ (S. 250 und S. 278) ist ebensowenig ge
bräuchlich wie die Bezeichnung „Frostnachtspanner“ (S. 354); gegen 
Wühlmäuse ist der „Gaskampf“ (S. 411) wenig erfolgversprechend.

O. Schreier
B r a n d t  (H .) u .  L a u b m a n n  ( M ) :  V o r r a t s -  u n d  M a t e r i a l s c h ä d l i n g e ;

16 Textseiten, 8 Kunstdruckfarbtafeln. München, Obst- und Gartenbau- 
verlag, 1955.

D i e s e  k l e i n e  B r o s c h ü r e  w e n d e t  s i c h  a n  d i e  H a u s f r a u ,  d e r e n  S o r g f a l t  
d e r  g r ö ß t e  T e i l  d e s  v o n  V o r r a t s -  u n d  M a t e r i a l s c h ä d l i n g e n  b e d r o h t e n  
G u t e s  a n v e r t r a u t  i s t .  D a s  V o r w o r t  w e i s t  m i t  N a c h d r u c k  a u f  d i e  N o t 
w e n d i g k e i t  d e s  V o r r a t s s c h u t z e s  h i n .  D i e  j ä h r l i c h e n  V e r l u s t e  d u r c h  V o r 
r a t s s c h ä d l i n g e  w e r d e n  f ü r  d a s  d e u t s c h e  B u n d e s g e b i e t  a u f  m i n d e s t e n s  
e i n e  M i l l i a r d e  D - M a r k  b e z i f f e r t .  D i e  H ö h e  d i e s e r  V e r l u s t z i f f e r  w i r d  
m i t  a l l g e m e i n e r  G l e i c h g ü l t i g k e i t  u n d  s a c h l i c h e r  U n k e n n t n i s  d i e s e n  
P r o b l e m e n  g e g e n ü b e r  b e g r ü n d e t ,  e i n e  F e s t s t e l l u n g ,  d ie  A l l g e m e i n g ü l t i g 
k e i t  h a t  u n d  u n t e r s t r i c h e n  w e r d e n  m u ß .

Im Textteil werden 33 der wichtigsten Vorrats- und Materialschädlinge 
beschrieben und nach ihrer Lebensweise, Schadensbedeutung und Be
kämpfung besprochen. Besonderes Gewicht wird auf die Behandlung 
der vorbeugenden Maßnahmen gelegt, die keine oder wenig Kosten ver
ursachen und in vielen Fällen jede weitere Bekämpfung erübrigen. Die 
Beschreibungen im Text werden durch die zum Teil recht guten far
bigen Abbildungen unterstützt. Am Schlüsse der Broschüre finden sich 
einige Bemerkungen über allgemeine Vorbeugungsmaßnahmen und Hin
weise zur Auswahl und Verwendung chemischer Bekämpfungsmittel. 
Der Broschüre ist als einem Beitrag zur Intensivierung des Vorrats
schutzes, welche mit jener des Pflanzenschutzes in den letzten zehn 
Jahren keineswegs Schritt gehalten hat, eine weite Verbreitung zu 
wünschen. W. Faber

M ü l l e r  ( F .  P . ) : Blattläuse. Biologie, wirtschaftliche Bedeutung und Be
kämpfung. D i e  n e u e  B r e h m - B ü c h e r e i  H e f t  149. A . Z i e m s e n - V e r l a g  
W i t t e n b e r g / L u t h e r s t a d t ,  1955. 144 S e i t e n ,  60 A b b .,  ö  S . 34"—.

D i e  B l a t t l ä u s e  k ö n n t e n  b e i n a h e  a l s  S t i e f k i n d  d e r  E n t o m o l o g i e  b e z e i c h 
n e t  w e r d e n ,  v e r g l i c h e n  m i t  K ä f e r n ,  S c h m e t t e r l i n g e n  u n d  a n d e r e n  a u f 
f a l l e n d e r e n  I n s e k t e n g r u p p e n .  S ie  h a b e n  m i t  w e n i g e n  A u s n a h m e n  b i s h e r  
n i c h t  v i e l e  F r e u n d e  g e f u n d e n .  D i e  w e i t g e h e n d e  E i n h e i t l i c h k e i t  d e s  
m o r p h o l o g i s c h e n  B a u e s  i h r e r  V e r t r e t e r  u n d  d e r e n  b is  z u  e i n e m  g e w i s s e n  
G r a d e  g l e i c h a r t i g e  M e t h o d e n  d e r  c h e m i s c h e n  B e k ä m p f u n g  h a t  a u c h
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d ie  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  P r a x i s  n u r  s e l t e n  v e r a n l a ß t ,  B e r u f s e n t o m o l o g e n  
z u  n ä h e r e n  S t u d i e n ,  i n s b e s o n d e r e  s y s t e m a t i s c h e r  N a t u r ,  a n z u e i f e r n .  D i e  
e i n z i g a r t i g e n  b i o l o g i s c h e n  B e s o n d e r h e i t e n ,  m i t  d e r  d i e  B l a t t l ä u s e  d e n  
B e o b a c h t e r  ü b e r r a s c h e n ,  f a n d e n  h ö c h s t e n s  in  a l l g e m e i n e  L e h r b ü c h e r  
d e r  I n s e k t e n k u n d e  E i n g a n g ,  w o  s ie  in  d e r  G e d r ä n g t h e i t  d e r  D a r s t e l l u n g  
o f t  b e s o n d e r s  s c h w i e r i g  e r s c h i e n e n  u n d  d a h e r  e h e r  A b n e i g u n g  v e r b r e i 
t e t e n  a l s  F r e u n d e  s c h u f e n .  N u n  l i e g t  a u s  b e r u f e n e r  H a n d  e i n e  l e i c h t  
v e r s t ä n d l i c h e ,  a u s g e r e i f t e  u n d  a u s f ü h r l i c h e  D a r s t e l l u n g  ü b e r  d i e s e s  
S t o f f g e b i e t  v o r ,  d i e  in  i h r e m  f l ü s s i g e n  S t i l  d e m  i n t e r e s s i e r t e n  L e s e r  j e d 
w e d e r  P r o v e n i e n z ,  L a i e n  u n d  F a c h m a n n ,  g l e i c h  v i e l  F r e u d e  u n d  N u t z e n  
b e r e i t e t .  I n  s e i n e r  G e s a m t h e i t  i s t  d i e s e s  u m f a n g r e i c h e  B r e h m - B ä n d c h e n  
e i n e  i d e a l e  E r g ä n z u n g  z u  d e r  l e i d e r  v e r g r i f f e n e n  A b h a n d l u n g  v o n  
W e b e r  in  S c h u l z e s  „ B i o l o g i e  d e r  T i e r e  D e u t s c h l a n d s “ . I m  e i n z e l n e n  
ü b e r r a s c h t  e s  v o r  a l l e m  im  b i o l o g i s c h e n  T e i l  s e l b s t  d e n  S p e z i a l i s t e n  
d u r c h  v i e l e  n e u e  E r g e b n i s s e ,  n e u e  G e s i c h t s p u n k t e  u n d  z a h l r e i c h e  e r s t 
m a l i g  in  s o l c h e r  K l a r h e i t  f o r m u l i e r t e  a l l g e m e i n e  S ä t z e ,  d e n e n  e i n  u m 
f a n g r e i c h e s  S t u d i u m  d e r  g e s a m t e n  a l l g e m e i n e n  B l a t t l a u s l i t e r a t u r  u n d  
v i e l  p r a k t i s c h e  E r f a h r u n g  z u g r u n d e  l i e g e n  m a g .  S o  w e r d e n  u n t e r  
a n d e r e m  d i e  Z u s a m m e n h ä n g e  z w i s c h e n  H o l o z y k l i e  u n d  A n h o l o z y k l i e  
v o m  p h y l o g e n e t i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t  b e l e u c h t e t ,  d i e  d i e  F r ü h j a h r s -  u n d  
H e r b s t m i g r a t i o n  a u s l ö s e n d e n  F a k t o r e n  a n a l y s i e r t ,  d e r  E i n f l u ß  d e s  
M i k r o k l i m a s  e r w ä h n t  u n d  P r o b l e m e ,  w i e  d e r  K o m p l e x  d e r  S c h w a r z e n  
B l a t t l ä u s e ,  a u f g e z e i g t .  D i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  A m e i s e n  u n d  B l a t t 
l ä u s e n  s i e h t  V e r f a s s e r  a l s  T r o p h o b i o s e ,  h ä l t  j e d o c h  d i e  B e k ä m p f u n g  d e r  
A m e i s e n  in  d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  f ü r  e i n e  w i c h t i g e  M a ß n a h m e ,  v o r  
a l l e m  d e s  g a r t e n b a u l i c h e n  P f l a n z e n s c h u t z e s .  D e n  z w e i t e n  H a u p t t e i l  d e s  
B u c h e s ,  d a s  m i t  e i n e r  k u r z e n  E i n f ü h r u n g  in  d e n  B a u  u n d  d a s  S y s t e m  
d e r  B l a t t l ä u s e  b e g i n n t ,  b i l d e t  n a c h  B e s p r e c h u n g  d e r  B l a t t l a u s f e i n c l e  d ie  
D a r s t e l l u n g  d e r  D i r e k t s c h ä d l i n g e ,  g e o r d n e t  n a c h  N u t z p f l a n z e n g r u p p e n .  
Z w e i  B e s t i m m u n g s t a b e l l e n ,  f ü r  R o s e n -  u n d  G e w ä c h s h a u s b l a t t l ä u s e ,  
h e l f e n  b e i  d e r  E r k e n n u n g  d e r  A r t e n ,  w o b e i  d i e  l e t z t e r e  T a b e l l e  a l l e r 
d i n g s  n u r  d i e  a l l e r h ä u f i g s t e n  u n d  a u f f ä l l i g s t e n  F o r m e n  a n f ü h r t ,  o h n e  
A n s p r u c h  a u f  V o l l s t ä n d i g k e i t  z u  e r h e b e n .  D i e  h e u t e  in  v i e l e n  w i s s e n 
s c h a f t l i c h e n  u n d  p o p u l ä r e n  S c h r i f t e n  b e s p r o c h e n e  B e d e u t u n g  d e r  B l a t t 
l ä u s e  a l s  V i r u s ü b e r t r ä g e r  n i m m t  in  d i e s e m  B ä n d c h e n  e i n e n  d e m  G e s a m t 
s t o f f  w o h l  a n g e p a ß t e n ,  b e s c h e i d e n e n  R a h m e n  e in .  A b s c h l i e ß e n d e  H i n 
w e i s e  a u f  d i e  B e k ä m p f u n g s m ö g l i c h k e i t e n  m ö g e n  ih m  v i e l e  L e s e r  a u c h  
a u s  d e m  K r e i s e  d e r  B l u m e n -  u n d  G a r t e n f r e u n d e  s i c h e r n .  E i n e  a n h a n g s 
w e i s e  Ü b e r s i c h t  ü b e r  d a s  w i c h t i g s t e  S c h r i f t t u m  e r m ö g l i c h t  d e m  w e i t e r  
a m  S t o f f  I n t e r e s s i e r t e n  t i e f e r e s  E i n d r i n g e n .  D e m  A u t o r  w i e  d e m  V e r l a g  
g e b ü h r t  D a n k  f ü r  d e n  E n t s c h l u ß ,  d a s  i n h a l t s r e i c h e  B u c h  i n  d e m  v o r 
l i e g e n d e n  b e s c h e i d e n e n  R a h m e n  h e r a u s z u b r i n g e n ,  d e r  e i n e n  P r e i s  
e r m ö g l i c h t e ,  d e r  ih m  d i e  V e r b r e i t u n g  s i c h e r t ,  d i e  e s  v e r d i e n t .  Z u r  V e r 
b e s s e r u n g  in  e i n e r  k ü n f t i g e n  A u f l a g e  m ö c h t e  R e f e r e n t  e i n e  g e n a u e r e  
B e s c h r i f t u n g  d e r  A b b .  1 0 , e n t s p r e c h e n d  d e r  N o v a k ’s c h e n  O r i g i n a l v e r 
ö f f e n t l i c h u n g ,  v o r s c h l a g e n .  O . B ö h m

M c  K a y  ( R . ) : Potato Diseases (Kartoffelkrankheiten). 126 S e i t e n ,  107 
A b b i l d u n g e n ,  D u b l i n  1955. Irish P o t a t o  M a r k e t i n g  C o m p a n y ,  L T D .

D a s  v o r l i e g e n d e  B u c h  ü b e r  K a r t o f f e l k r a n k h e i t e n  b e h a n d e l t  in  
e r s t e r  L i n i e  d i e  V e r h ä l t n i s s e  im  i r i s c h e n  K a r t o f f e l b a u ,  w a s  s i c h  v o r  
a l l e m  i n .  d e r  L i s t e  d e r  b e r ü c k s i c h t i g t e n  S o r t e n  z e i g t .  D i e  D a r s t e l l u n g  
e n t h ä l t  j e d o c h  a u c h  v i e l e  s e h r  w e r t v o l l e  E i n z e l h e i t e n  u n d  b r i n g t  z u  
j e d e m  K a p i t e l  L i t e r a t u r h i n w e i s e  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  
in  I r l a n d  e r s c h i e n e n e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n .  N e b e n  d e r  g u t e n  A u s s t a t 
t u n g  d e s  B u c h e s  f a l l e n  v o r  a l l e m  d i e  z a h l r e i c h e n  u n d  h e r v o r r a g e n d e n
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p h o t o g r a p h i s c h e n  A b b i l d u n g e n  a u f  —  m e i s t  in  S c h w a r z - W e i ß ,  z u m  T e i l  
a u c h  F a r b b i l d e r  — , d i e  a u c h  m a n c h e  w e n i g e r  b e k a n n t e  K r a n k h e i t s 
e r s c h e i n u n g  w i e d e r g e b e n .  D a s  H a u p t g e w i c h t  d e r  D a r s t e l l u n g  l i e g t  a u f  
K r a n k h e i t s b i l d  u n d  S c h a d e n s u r s a c h e ,  d o c h  w e r d e n  a u c h  d ie  B e k ä m p 
f u n g s m a ß n a h m e n  in  k o n z e n t r i e r t e r  F o r m  b e h a n d e l t .  H . W e n z l

F l a n d e r s  (S . E . ) : T h e  O r g a n i z a t i o n  o f  b i o l o g i c a l  c o n t r o l  a n d  i t s  h i s -  
t o r i c a l  d e v e l o p m e n t .  (D i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  b i o l o g i s c h e n  B e k ä m p f u n g  
u n d  i h r e  g e s c h i c h t l i c h e  E n t w i c k l u n g ) .  M e d e d .  L a n d b o u w h o g e s c h o o l  
G e n t  2 0 ,  1955, 257—270.

D e r  v o r l i e g e n d e  A u f s a t z  g i b t  e i n e n  l e h r r e i c h e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d ie  
g e g e n w ä r t i g e n  I n s t i t u t i o n e n  z u r  b i o l o g i s c h e n  B e k ä m p f u n g  v o n  P f l a n z e n 
s c h ä d l i n g e n ,  d i e  a u f  d i e s e m  G e b i e t  b i s h e r  e r z i e l t e n  E r f o l g e  s o w i e  ü b e r  
d ie  G e s c h i c h t e  d i e s e s  w i c h t i g e n  T e i l g e b i e t e s  d e s  P f l a n z e n s c h u t z e s .  E i n  
V e r z e i c h n i s  d e r  g r u n d l e g e n d s t e n  e i n s c h l ä g i g e n  S c h r i f t e n  h ä t t e  v i e l  z u r  
V e r t i e f u n g  d e r  K e n n t n i s s e  b e i t r a g e n  k ö n n e n .  O . B ö h m

Jancke (W.): K a m p f  u m  M i l l i a r d e n .  Ein Tatsachenbericht vom Kampf 
gegen schädliche Tiere und Pflanzen. Verlag Duncker & Humblot, 
Berlin, 196 Seiten, 60 Abbildungen, Preis DM 1560.

Der Wert der deutschen Pflanzenproduktion, der eine Gesamtfläche 
von 24,400.000ha (davon 14,200.000ha landwirtschaftlich genutzt) zur 
Verfügung steht, beträgt rund 12 Milliarden D-Mark. Dem Verfasser 
zufolge soll der durch Schädlinge verursachte, auf Grund spezifizierter 
Zahlen errechnete Verlust 5 Milliarden DM im Jahr überschreiten. 
Wenn wir auch wissen, daß die tatsächlich verursachten Schäden auch 
nicht annähernd genau bestimmbar sind und daß die vorliegenden 
Schadensziffern bestenfalls Schätzungen darstellen, was selbstverständ
lich auch auf die „spezifizierten Zahlenwerte“ zutrifft, die dem von 
Jancke angegebenen Gesamtverlust zugrundeliegen, so ist doch nicht 
anzuzweifeln, daß es sich tatsächlich um einen Kampf um Milliarden 
handelt, der in Deutschland zur Minderung der Ernteverluste geführt 
wird. In dem Buch, das zur Verbreitung des Pflanzenschutzgedankens 
bestimmt ist, sollte aber nicht die Illusion verbreitet werden, diese 
Milliardenschäden könnten tatsächlich z u r  G ä n z e  vermieden werden, 
wenn wir nur den Pflanzenschutz entsprechend intensivieren. Zu der 
genannten Schadensziffer, die also mehr als einem Drittel der Gesamt
ernte entspricht, ist die Frage aufzuwerfen, wieso der Schadenssatz 
trotz aller großen Fortschritte der Pflanzenschutzwissenschaft, auf die 
Jancke mehrfach hinweist, seit Jahrzehnten eine unveränderliche Kon
stante bleibt. Ist die gebrachte Schadensziffer zutreffend, so wäre der 
enorme organisatorische, wissenschaftliche und technische Aufwand, 
der seit Anfang eines systematischen Pflanzenschutzes der Schädlings
bekämpfung gewidmet wurde, ohne jeden Nutzeffekt geblieben, denn 
dem Schadenssatz von einem Drittel der möglichen Ernte begegnen wir 
schon im ältesten pflanzenschutzlichen Schrifttum.

I n  a n s c h a u l i c h e r  W e i s e  w e r d e n  d ie  in  d e n  v e r s c h i e d e n e n  S p a r t e n  
d e s  P f l a n z e n b a u e s  a u f t r e t e n d e n  S c h ä d l i n g e  u n d  K r a n k h e i t e n ,  i n s b e s o n 
d e r e  a b e r  a u c h  d i e  V o r r a t s -  u n d  H a u s h a l t s s c h ä d l i n g e  u n d  i h r e  A u s 
w i r k u n g e n ,  k u r z  g e s c h i l d e r t ,  w o b e i  v i e l l e i c h t  d e r  A u s w a h l  d e r  g e 
b r a c h t e n  B e i s p i e l e  n i c h t  i m m e r  d ie  t a t s ä c h l i c h e  S c h a d e n s b e d e u t u n g  z u 
g r u n d e l i e g t .  Z a h l r e i c h e ,  z u m  T e i l  v o r z ü g l i c h e  A b b i l d u n g e n  e r l e i c h t e r n  
d a s  V e r s t ä n d n i s  d e r  B e s c h r e i b u n g .

A n g e s i c h t s  d e s  Z w e c k e s  d e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g  d ü r f e n  w i r  d i e  D a r 
s t e l l u n g  n i c h t  z u  s e h r  d u r c h  d i e  B r i l l e  d e s  F a c h s p e z i a l i s t e n  b e t r a c h t e n ,  
d e r  m a n c h e n  F e h l e r  e n t d e c k t .  F a l s c h e  H o f f n u n g e n ,  v i e l l e i c h t  a u c h  B e -

151

©Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, kurz AGES; download unter www.zobodat.at



f ü r c h t u n g e n  b e i m  L a i e n  d ü r f t e  z . B .  d i e  B e h a u p t u n g  e r w e c k e n ,  d a ß  
D D T  u n t e r  U m s t ä n d e n  e i n e  j a h r e l a n g e  W i r k u n g s d a u e r  b e s i t z t .  U n 
r i c h t i g  i s t ,  d a ß  H e x a c h l o r c y c l o h e x a n  p r a k t i s c h  n u r ,  o d e r  a u c h  n u r  in  
d e r  H a u p t s a c h e ,  a l s  A t e m g i f t  w i r k t .  W i r  w o l l e n  a b e r  o b  d e r  a u f g e z e i g t e n  
M ä n g e l  d e m  V e r f a s s e r  n i c h t  a b s p r e c h e n ,  d a ß  e r  z u  z e i g e n  v e r m o c h t e ,  
w ie  g r o ß  d i e  G e f a h r e n  s in d ,  d e n e n  K u l t u r p f l a n z e n  u n d  E r n t e p r o d u k t e  
a u s g e s e t z t  s i n d  u n d  w e l c h e  w i r t s c h a f t l i c h e  B e d e u t u n g  d e r  P f l a n z e n 
s c h u t z  u n d  b e s o n d e r s  a u c h  d e r  V o r r a t s s c h u t z  —  d e m  b e s o n d e r s  b r e i t e r  
R a u m  g e w i d m e t  w u r d e  —  b e s i t z t .  W e n n  d i e  D a r s t e l l u n g  i n  d e n  K r e i s e n ,  
d ie  m i t  d e m  B u c h  a n g e s p r o c h e n  w e r d e n  s o l l t e n ,  d ie  E r k e n n t n i s  v o n  d e n  
A u s w i r k u n g e n  d e r  P f l a n z e n s c h ä d l i n g e  u n d  d e n  M ö g l i c h k e i t e n ,  d ie  d e r  
m o d e r n e  P f l a n z e n s c h u t z  b i e t e t ,  z u  e r w e i t e r n  v e r m a g ,  w a s  e r w a r t e t  w e r 
d e n  k a n n ,  s o  e r s c h e i n t  i h r  Z w e c k  e r f ü l l t .  F .  B e r a n

Kosswig ( W . ) : Die Symptomatologie der Fusarium — Welken der 
Gurke (Cucumis sativus L.) und ihr Verhältnis zu den Welkekrank
heiten anderer Pflanzen. Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1955, 
45 Abb., 8 Tab., 148 S.

W i e  s c h o n  a u s  d e m  T i t e l  d e r  s e h r  k r i t i s c h  a b g e f a ß t e n  A r b e i t  h e r v o r 
g e h t ,  w a r  e s  d e m  V e r f a s s e r  d a r u m  z u  t u n ,  a m  B e i s p i e l  d e r  F u s a r i u m 
w e l k e n  d e r  G u r k e  g l e i c h e  E r s c h e i n u n g e n  b e i  a n d e r e n  K u l t u r p f l a n z e n  
a u f z u z e i g e n  u n d  d i e s e  n a c h  d e m  K r a n k h e i t s b i l d  d e r a r t  z u  o r d n e n ,  d a ß  
d a r a u s  H i n w e i s e  f ü r  d i e  j e w e i l i g e  s y s t e m a t i s c h e  S t e l l u n g  e i n i g e r  A n g i o 
s p e r m e n o r d n u n g e n  b z w . - f a m i l i e n  e n t n o m m e n  w e r d e n  k ö n n e n .

A ls  E r r e g e r  v o n  W e l k e k r a n k h e i t e n  k o m m e n  i n s b e s o n d e r e  F u s a r i e n  
d e r  F o r m e n k r e i s e  E l e g a n s  ( G r u n d f o r m  F u s a r i u m  o x y s p o r u m )  u n d  
M a r t i e l l a  ( G r u n d f o r m  F u s a r i u m  s o l a n i )  in  B e t r a c h t .  N e b e n  d e r  a k u t  
v e r l a u f e n d e n  W e l k e  ( p l ö t z l i c h e s  W e l k e n  g a n z e r  P f l a n z e n )  w e r d e n  d ie  
c h r o n i s c h  v e r l a u f e n d e  W e l k e  ( V e r g i l b e n  d e r  P f l a n z e n ) ,  F u ß -  u n d  U m 
f a l l k r a n k h e i t  ( F ä u l n i s e r s c h e i n u n g e n  a n  W u r z e l  u n d  S t e n g e l g r u n d ) .  
K e i m u n g s s c h w ä c h e  ( F ä u l n i s  d e s  K e i m l i n g s  v o r  d e m  D u r c h s t o ß e n  d e r  
B o d e n o b e r f l ä c h e )  s o w i e  W a c h s t u m s s t ö r u n g e n  ( Z w e r g -  u n d  K ü m m e r 
w u c h s )  n a c h  d e n  ä u ß e r e n  S y m p t o m e n  u n t e r s c h i e d e n .

D a  z w i s c h e n  b e i d e n  E r r e g e r g r u p p e n  b e z ü g l i c h  d e r  B e s i e d l u n g  d e s  
W i r t e s  s c h a r f  u m g r e n z t e  g e w e b e s p e z i f i s c h e  U n t e r s c h i e d e  b e s t e h e n ,  w i r d  
d e r  „ E l e g a n s - W e l k e “ ( P i lz ,  g e f ä ß p a r a s i t ä r  l e b e n d )  d i e  „ M a r t i e l l a  
W e l k e “ ( P i l z ,  a u s s c h l i e ß l i c h  a n  W u r z e l n ,  W u r z e l h a l s  o d e r  S t e n g e l g r u n d  
l e b e n d )  g e g e n ü b e r g e s t e l l t .

E i n e r  g e n a u e n  s y m p t o m a t o l o g i s c h e n  B e s c h r e i b u n g  d e r  a u f g e f ü h r t e n  
K r a n k h e i t s b i l d e r  f o l g t  d ie  B e s p r e c h u n g  d e r  m i k r o s k o p i s c h e n  B e f u n d e .  
A ls  g e m e i n s a m e s  ä u ß e r e s  S y m p t o m  b e i d e r  E r r e g e r g r u p p e n  k a n n  d a s  
E r h a l t e n b l e i b e n  d e s  g r ü n e n  B l a t t f a r b s t o f f e s  a n g e s e h e n  w e r d e n .  B e i  B e 
f a l l  d u r c h  E l e g a n s - F u s a r i e n  k o m m t  e s  z u  s i c h t b a r e n  V e r ä n d e r u n g e n  a m  
S t e n g e l  i n  F o r m  e i n e s  s t r e i f e n f ö r m i g e n  A b s t e r b e n s  d e s  R i n d e n g e w e b e s .  
x\uf d i e s e n  T e i l e n  w e r d e n  s p ä t e r  d i e  m e i s t  l a c h s r o t e n  S p o r o d o c h i e n  in  
r e g e l m ä ß i g e r  A n o r d n u n g  g e b i l d e t .  F ü r  d i e  M a r t i e l l a - F u s a r i o s e  i s t  d a 
g e g e n  W u r z e l f ä u l n i s  t y p i s c h .

A n a t o m i s c h  i s t  d i e  E l e g a n s - W e l k e  d u r c h  e i n e  w e i t  in  d e n  S t e n g e l  
r e i c h e n d e  B r ä u n u n g  d e s  X y l e m s  c h a r a k t e r i s i e r t .  M y z e l  u n d  M i k r o k o n o -  
d i e n  b l e i b e n  a u f  d i e  b r a u n g e f ä r b t e n  G e f ä ß e  b e s c h r ä n k t .  E r s t  n a c h  d e m  
Z u s a m m e n b r u c h  d e r  W i r t s p f l a n z e  f r u k t i f i z i e r t  d e r  E r r e g e r  a u f  d e r  
R i n d e .  T h y l l e n  o d e r  g u m m i a r t i g e  E x k r e t s t o f f e  s in d  b e i  a k u t e m  K r a n k 
h e i t s v e r l a u f  s e l t e n  u n d ,  w e n n  ü b e r h a u p t ,  n u r  in  d e n  m y z e l f r e i e n  G e 
f ä ß e n  a n z u t r e f f e n .

B e i  d e r  M a r t i e l l a - F u s a r i o s e  h i n g e g e n  i s t  M y z e l  s o w o h l  in  d e r  R i n d e  
a ls  a u c h  in  d e n  G e f ä ß e n  v o r h a n d e n ,  w o b e i  d i e  R i n d e  p r i m ä r  b e s i e d e l t
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w i r d .  T h y l l e n  u n d  g u m m i a r t i g e  S u b s t a u z e n  s in d  h ä u f i g ,  d i e  T h y l l e n -  
b i l d u n g  i s t  a b e r  n i c h t  a n  e i n e  v o r h e r i g e  V e r ä n d e r u n g  ( B r ä u n u n g )  d e r  
G e f ä ß e  g e b u n d e n .  Z w i s c h e n  b e i d e n  E x t r e m e n  g i b t  e s  g l e i t e n d e  
Ü b e r g ä n g e .

D i e  s y m p t o m a t o l o g i s c h e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  v o n  F u s a r i o s e n ,  V e r t i -  
c i l i o s e n  u n d  s o n s t i g e n  T r a c h e o m y k o s e n  v e r a n l a ß t e n  d e n  V e r f a s s e r  v e r 
s c h i e d e n e  O r d n u n g e n  v o n  W i r t s p f l a n z e n  n a c h  d e n  S y m p t o m e n  d e s  
W e l k e n s  o d e r  V e r g i l b e n s  i n  e i n e  W e l k e -  b z w . V e r g i l b u n g s g r u p p e  e i n 
z u o r d n e n .  B e i  d i e s e m  V o r g e h e n  e r g a b e n  s i c h  u n s e r e r  h e u t i g e n  s y s t e 
m a t i s c h e n  A u f f a s s u n g  e n t s p r e c h e n d ,  k l a r e  p h y l o g e n e t i s c h e  B e z i e h u n 
g e n .  D e m n a c h  g e h ö r e n  d i e  C o l u m n i f e r a e  u n d  d i e  a n  s ie  a n s c h l i e ß e n d e n  
O r d n u n g e n  d e r  G r u i n a l e s ,  T e r e b i n t h a l e s ,  C o n t o r t a e ,  T u b i f l o r a e  u n d  
P e r s o n a t a e  z u r  W e l k e g r u p p e .  D a  i n n e r h a l b  d e r  F a g a l e s  u n d  U r t i c a l e s  
T r a c h e o m y k o s e n  V o r k o m m e n ,  m ü s s e n  d i e  M o n o c h l a m y d e a e  e b e n f a l l s  
h i e r h e r  g e s t e l l t  w e r d e n .

T y p i s c h e  V e r g i l b u n g s s y m p t o m e  z e i g e n  d i e  P o l y c a r p i c a e  s o w i e  d i e  
v o n  d i e s e n  a b z u l e i t e n d e n  O r d n u n g e n  ( R o s a l e s ,  L e g u m i n o s a e ,  R h o e a -  
d a l e s ,  R u b i a l e s ,  S y n a n d r a e  u n d  L i l i i f l o r a e ) .  D i e  s y s t e m a t i s c h e  S t e l l u n g  
e i n i g e r  O r d n u n g e n  i s t  n o c h  u m s t r i t t e n ,  i h r e  Z u g e h ö r i g k e i t  z u r  W e l k e -  
b z w . V e r g i l b u n g s g r u p p e  j e d o c h  g e k l ä r t .  S o  g e h ö r e n  d i e  C u c u r b i t a l e s  
d e r  W e l k e g r u p p e  a n ,  w ä h r e n d  d i e  U m b e l l i f l o r a e ,  C e n t r o s p e r m a e  u n d  
P r i m u l a l e s  d e m  K r e i s e  m i t  V e r g i l b u n g s s y m p t o m e n  z u z u t e i l e n  s in d .  D e r  
V e r f a s s e r  s c h l ä g t  d e s h a l b  in  s o l c h e n  u n d  ä h n l i c h e n  F ä l l e n  e i n e  n e u e r 
l i c h e  p h y l o g e n e t i s c h e  B e a r b e i t u n g  u n t e r  M i t b e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  j e 
w e i l i g e n  Z u g e h ö r i g k e i t  z u r  W e l k e -  o d e r  V e r g i l b u n g s g r u p p e  v o r .

A u f  G r u n d  d e r  e i n g e h e n d e n  U n t e r s u c h u n g e n  d e s  V e r f a s s e r s  w i e  a u c h  
d e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  z a h l r e i c h e r  a n d e r e r  A u t o r e n  k ö n n e n  d ie  
T r a c h e o m y k o s e n  a l s  e i n e  ä t i o l o g i s c h  e i n h e i t l i c h e  K r a n k h e i t s g r u p p e  
a u f g e f a ß t  w e r d e n ,  w ä h r e n d  f ü r  d i e  M a r t i e l l a - F u s a r i o s e n  d i e s e  A n n a h m e  
w a h r s c h e i n l i c h  e r s c h e i n t .

D i e  A r b e i t  b e s c h l i e ß e n  t e r m i n o l o g i s c h e  B e m e r k u n g e n  z u m  B e g r i f f e  
d e s  W e l k e n s .  I n  d a n k e n s w e r t e r  W e i s e  v e r s u c h t  d e x  V e r f a s s e r  d u r c h  
p r ä z i s e  F o r m u l i e r u n g  d i e  j e w e i l i g e  F o r m  d e r  W e l k e  k l a r  z u m  A u s d r u c k  
z u  b r i n g e n .  E r  s c h l ä g t  d e s h a l b  v o r ,  G e m e i n s a m e s  w i e  a u c h  T r e n n e n d e s  
in  d e r  E r k r a n k u n g  d e r  W i r t e  h e r a u s z u s t e l l e n  u n d  b e i s p i e l s w e i s e  m i t  
d e n  S y m p t o m e n  d e s  W e l k e n s  v e r b u n d e n e  T r a c h e o m y k o s e n  s t e t s  a l s  
„ g e f ä ß p a r a s i t ä r e  W e l k e “ a n d e r e n ,  n i c h t  g e f ä ß p a r a s i t ä r e n  W e l k e n  g e g e n 
ü b e r z u s t e l l e n .  A n d e r e r s e i t s  s o l l t e n  T r a c h e o m y k o s e n  m i t  V e r g i l b u n g s 
s y m p t o m e n  e i n f a c h  a l s  „ T r a c h e o m y k o s e n “ o d e r  „ g e f ä ß p a r a s i t ä r e  E r 
k r a n k u n g “ b e z e i c h n e t  w e r d e n .

D i e  z u r  V e r a n s c h a u l i c h u n g  d e r  A r b e i t  b e i g e g e b e n e n  A b b i l d u n g e n  b e 
z i e h e n  s i c h  n u r  a u f  d i e  G u r k e  u n d  z e i g e n  e i n e r s e i t s  d ie  v e r s c h i e d e n e n  
K r a n k h e i t s s y m p t o m e ,  z u m  a n d e r e n  m i k r o s k o p i s c h e  B i l d e r  ( G e f ä ß 
s c h n i t t e )  d e r  p a t h o l o g i s c h e n  V e r ä n d e r u n g e n  i n n e r h a l b  d e r  G e f ä ß e  u n d  
d i e  A u s b r e i t u n g  d e r  P i l z h y p h e n  i n  d e n s e l b e n .

A l l e s  i n  a l l e m  e i n e  f ü r  P h y t o p a t h o l o g e n  u n d  B o t a n i k e r  g l e i c h e r 
m a ß e n  i n t e r e s s a n t e  u n d  a u f s c h l u ß r e i c h e  A r b e i t .  G . V u k o v i t s

W o r m a l d  ( H . ) : D i s e a s e s  o f  F r u i t s  a n d  H o p s .  L o n d o n ,  C r o s b y  L o c k w o o d  
& S o n . L t d .  1955. Mit 48 B i l d t a f e l n  u n d  24 A b b i l d u n g e n .

D e m  F o r t s c h r i t t  i n  d e r  B e k ä m p f u n g  p i l z l i c h e r  u n d  b a k t e r i e l l e r  
K r a n k h e i t e n  d e r  O b s t a r t e n  u n d  d e s  H o p f e n s  R e c h n u n g  t r a g e n d ,  e r s c h i e n  
k ü r z l i c h  in  g ä n z l i c h  n e u  b e a r b e i t e t e r  A u f l a g e  d a s  b e k a n n t e  e n g l i s c h e  
S t a n d a r d w e r k  „ D i s e a s e s  o f  F r u i t  a n d  H o p s “ v o n  H . W o r m a l d .  W o r m a l d ,  
s t e l l v e r t r e t e n d e r  D i r e k t o r  d e r  O b s t b a u s t a t i o n  E a s t  M a i l i n g ,  s c h u f  h i e r
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e in  W e r k ,  w e l c h e s  a u f  f u n d a m e n t a l e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  F o r s c h u n g  
b a s i e r e n d ,  v o r  a l l e m  d e m  P r a k t i k e r  d a s  E r k e n n e n  u n d  B e k ä m p f e n  d e r  
O b s t -  u n d  H o p f e n k r a n k h e i t e n  e r l e i c h t e r n  s o l l .

Nach einleitenden Worten werden in den ersten drei Kapiteln des 
Buches allgemeine Betrachtungen über Faktoren, die das Gesundsein 
oder Erkranken der Pflanzen bedingen, Fungizide und ihre Applika
tion. sowie Krankheiten, die an einer größeren Zahl von Kulturpflanzen 
aufzutreten pflegen, angestellt. Den Hauptteil des Werkes nehmen 
jedoch spezielle Besprechungen der verschiedenen Obst- und Hopfen
krankheiten und deren Bekämpfung ein. Es wird dabei so vorgegangen, 
daß dieselben nach Wirtspflanzen geordnet sind, wobei eine weitere 
Unterteilung nach den betroffenen Organen erfolgt. Das Schwergewicht 
ist immer auf das Erkennen der Symptome gelegt. Ein Einblick in die 
Biologie des Krankheitserregers wird nur so weit gegeben als es für 
das Verständnis der Bekämpfungsmaßnahmen erforderlich erscheint. 
Bekämpfungshinweise und Angaben der verwendeten englischen Lite
ratur beschließen jeweils die Besprechung einer Krankheit.

E i n e  b e s o n d e r s  w e r t v o l l e  B e r e i c h e r u n g  e r h ä l t  d a s  B u c h  w i e d e r  d u r c h  
z a h l r e i c h e ,  w i r k l i c h  a u s g e z e i c h n e t e  P h o t o s  e r k r a n k t e r  P f l a n z e n .

In zwölf Kapiteln werden so die für Großbritannien wichtigen Myko
sen und Bakteriosen der Äpfel, Birnen, Quitten, Mispeln, Pflaumen. 
Pfirsiche, Aprikosen, Kirschen, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Him
beeren, Brombeeren, Erdbeeren, des Weines, der Feige, Maulbeere, 
Walnuß, Haselnuß, des Hopfens, sowie einiger in England noch nicht 
eingeschleppter Krankheiten behandelt

D e n  S c h l u ß  d i e s e s  w e r t v o l l e n  B u c h e s  b i l d e n  I n d i e e s  d e r  p o p u l ä r e n  
u n d  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  N a m e n  a l l e r  e r w ä h n t e n  K r a n k h e i t s e r r e g e r .

G. Vukovits
Lohwag (K.): E r k e n n e  u n d  b e k ä m p f e  d e n  H a u s s c h w a i n m  u n d  s e i n e  

B e g l e i t e r .  B. 5 der „Schriftenreihe der Forstl. Bundesversuchsanstalt 
Mariabrunn in Wien“ (60 p. 36 einfarbige und 9 mehrfarbige Abb.) 
Fromme & Co., Wien und München (1955).

Das vorliegende Büchlein ist eine für die Praxis bestimmte erfreu
liche Neuerscheinung auf dem Büchermarkt. Die zahlreichen, ganz aus
gezeichneten Bilder ermöglichen auch dem Nichtfachmann, unter Be
nützung des Textes, eine Bestimmung der häufigsten holzzerstörenden 
Pilze. Im Hinblick auf seine große Bedeutung, wird etwa die Hälfte des 
Buchumfanges dem Hausschwamm g'ewidmet. Außer diesem haben seine 
nächsten Verwandten sowie weitere 15 bei uns als Zerstörer von Lager
und Bauholz in Erscheinung tretende Pilze Aufnahme gefunden. Grö
ßeres Augenmerk wurde auf das durch diese Pilze hervorgerufene Scha
densbild gerichtet. Abschließend werden einige am Bauholz durch Pilz
befall entstehende Erscheinungen erwähnt, wie das Abspringen von 
Ölfarbenanstrichen, Mazerationserscheinungen und Ausblühungen an 
Dachsparren, die für den Bautechniker von praktischer Bedeutung sind. 
Auf die große Wichtigkeit der Holzschutzmittel wird nur im Grundsätz
lichen verwiesen; eine Anführung solcher Mittel oder Mittelgruppen 
erfolgt nicht. R. Fischer

B e h r ,  K l i n k o w s k i  u n d  N o l t e :  D e r  P f l a n z e n s c h u t z  im  G e m ü s e b a u .
D e u t s c h e  A k a d e m i e  d e r  L a n d w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n  z u  B e r l i n ,  1955, 
H e f t  27, 79 S e i t e n .

D a s  H e f t c h e n  i s t  a l s  A n l e i t u n g  f ü r  d ie  L a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  P r o d u k 
t i o n s g e n o s s e n s c h a f t e n  d e r  D D R  g e d a c h t  u n d  d a m i t  h a u p t s ä c h l i c h  a u f  
d i e  B e l a n g e  d e r  P r a x i s  a b g e s t i m m t .  E s  g i b t  z u n ä c h s t  e i n e n  Ü b e r b l i c k  
ü b e r  d i e  M e t h o d e n  d e s  P f l a n z e n s c h u t z e s  im  G e m ü s e b a u ,  b e h a n d e l t  d a n n
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ausführlich die gebräuchlichen Pflanzenschutzmittel und bringt schließ
lich eine Übersicht über die wesentlichsten Krankheiten und Schädlinge 
im Gemüsebau, die in unseren Gebieten eine Rolle spielen. An diese 
Ausführungen schließt sich noch ein nach Gemüsearten geordneter 
Bestimmungsschlüssel der Krankheiten und Schädlinge, der dem Prak
tiker das Ermitteln der Schadensursachen wesentlich erleichtert.

T. Schmidt
De Ong (E. R.): Insect, Fungus and Weed Control. (Bekämpfung 

schädlicher Insekten, Pilze und Unkräuter.) Thaines and Hudson, Lon
don. Copyright 1953. Chemical Publishing Co., Inc. New York. 400 Sei
ten, 37 Abbildungen.

In letzter Zeit ist der Kampf gegen schädliche Insekten und Pilze und 
gegen verschiedene Unkräuter und Unhölzer durch die Einführung 
neuer, wirksamer Chemikalien und durch die Verbesserung ihrer An
wendungsmöglichkeiten wesentlich erleichtert worden. Hunderte der
artige Substanzen sind derzeit im Handel. Der Verfasser gibt einen 
Überblick über die wichtigsten Gruppen derselben, sowohl was ihre 
chemische Zusammensetzung als auch die Möglichkeiten ihrer Anwen
dung betrifft. Das Buch beinhaltet u. a. Abhandlungen über Saatgutbeiz
mittel, Herbizide, Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten im 
Forst, von Ungeziefer und schädlichen Insekten der Haustiere, von 
menschlichem Ungeziefer und Vorratsschädlingen einschließlich dev 
Nagetiere. Auch die Entseuchung von Speichern, die Behandlung von 
Früchten und Gemüse und die Konservierung von Holzprodnkten wird 
besprochen. Bei der Anführung von Bekämpfungsmaßnahmen be
schränkt sich der Verfasser hauptsächlich auf die Anwendung von Che
mikalien. Ein eigenes Kapitel (Application Equipment) befaßt sich mit 
den Maschinen und Apparaten, welche zur Anwendung der verschiede
nen Chemikalien geeignet sind. Die wichtigsten Grundzüge und wissens
werten Tatsachen der einzelnen Teilgebiete des so umfangreichen 
Stoffes sind klar und übersichtlich herausgearbeitet. Das Buch wird 
daher für einen großen Kreis von Personen, Wissenschaftler und Prak
tiker, welche beruflich mit einem oder mehreren der besprochenen Teil
gebiete zu tun haben, wertvoll sein. J. Schönbrunner

CATALOGUS FAUNAE AUSTRIAE. Herausgegeben von der Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften. Schriftleitung: Univ.-Prof. 
Dr. Hans Strouhal. Teil XXI c: Mammalia. Bearbeitet von Otto Wettstein- 
Westerheimb, Wien. Wien 1955, Springer-Verlag.

Die vorliegende 5. Veröffentlichung des Catalogus Faunae Austriae 
ist zugleich das erste vollständige Verzeichnis der Säugetiere des öster
reichischen Faunengebietes seit dem Erscheinen von Rebels Prodromus: 
„Die freilebenden Säugetiere Österreichs; Wien 1933.“ Der bekannte 
Nagetierspezialist, Doz. Dr. Otto Wettstein, ist in Anordnung und Be
nennung der Arten durchwegs dem neuen System von Ellermann et 
Morrison-Scott (1951) gefolgt. Daraus ergeben sich zum Teil recht be
trächtliche Abweichungen von den bisher gebräuchlichen Systemen. 
Unser Reh wird zur Unterfamilie der amerikanischen Weißschwanz
hirsche (Odocoileinae) gestellt. Die Gemse wird nicht mehr bei den 
Antilopen, sondern mit dem Alpensteinbock bei den Ziegen eingereiht 
und die früheren Duplicidentata (Hasen und Kaninchen) bilden wie
der neben den Rodentia die selbständige Ordnung der Lagomorpha. 
Nicht aufgenommen wurden im Catalogus die Haustiere sowie frei- 
lebende Säugetiere, die seit mehr als 100 Jahren in Österreich ausge
storben sind. Hingegen scheinen eingebürgerte Arten, wie Sika-Hirsch. 
Maral, Wapiti (der „Elk“ der Amerikaner, welcher jetzt als Unterart
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d e s  E d e l h i r s c h e s  a u f g e f a ß t  w i r d )  u n d  B i s a m r a t t e  v o l l s t ä n d i g  a u f ,  a u c h  
w e n n  s ie ,  w i e  d e r  im  19. J a h r h u n d e r t  i n  N i e d e r ö s t e r r e i c h  a l s  P a r k -  
w i ld  g e h a l t e n e  V i r g i n i a h i r s c h ,  i n  d e n  l e t z t e n  J a h r z e h n t e n  w i e d e r  a u s -  
g e s t o r b e n  s in d .  B e m e r k e n s w e r t  i s t  d i e  A n g a b e  ü b e r  d a s  V o r k o m m e n  
e i n e r  e r s t  1947 e n t d e c k t e n  S u b s p e c i e s  d e s  S c h a k a l s  im  B u r g e n l a n d  
( R o h r w o l f  v o m  N e u s i e d l e r  S e e - G e b i e t ? ) .  V o n  d e n  p h y t o p a t h o l o g i s c h  
w i c h t i g e n  N a g e t i e r e n  i s t  z . B .  d i e  S u b f a m i l i e  d e r  M i c r o t i n a e  ( F e l d m a u s  
u n d  W ü h l m ä u s e )  m i t  4 G a t t u n g e n  u n d  7 A r t e n  (2 2  U n t e r a r t e n )  in  Ö s t e r 
r e i c h  v e r t r e t e n .  A u c h  d i e s e r  T e i l  d e s  C a t a l o g u s  b r i n g t  im  A n s c h l u ß  a n  
d i e  F a u n e n l i s t e  e in  v o m  H e r a u s g e b e r ,  U n i v . - P r o f .  D r .  H . S t r o u h a l ,  b e 
s o r g t e s  a l l g e m e i n e s  L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s .  A .  K a l t e n b a c h

Schmidt (Dt. G . ) : D e u t s c h e  N a m e n  v o n  S c h a d i n s e k t e n .  Mitt. Biol. 
Bundesanst. f. Land- u. Fortswirtsch. Berlin-Dahlem, H. 84, 1955, 174 
S e i t e n .

D i e  A r b e i t  i s t  e i n e  u m  w e s e n t l i c h e  E r g ä n z u n g e n  u n d  B e r i c h t i g u n g e n  
b e r e i c h e r t e  N e u f a s s u n g  e i n e s  1939 e r s c h i e n e n e n  V e r z e i c h n i s s e s .  S ie  e n t 
h ä l t  u n t e r  a n d e r e m  f a s t  3000 d e u t s c h e  B e z e i c h n u n g e n  g e g e n ü b e r  1700 
in  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  F a s s u n g .  E s  w u r d e n  n i c h t  n u r  I n s e k t e n ,  s o n d e r n  
a u c h  m a n c h e  a n d e r e  A r t h r o p o d e n  a u f g e n o m m e n ,  u n d  n i c h t  n u r  S c h ä d 
l i n g e ,  s o n d e r n  a u c h  l ä s t i g e ,  s e h r  a u f f a l l e n d e  o d e r  n ü t z l i c h e  F o r m e n  a u s  
e u r o p ä i s c h e n  u n d  a u ß e r e u r o p ä i s c h e n  L ä n d e r n .  F ü r  j e d e s  T i e r  w i r d  
m e i s t  n u r  j e n e  d e u t s c h e  B e z e i c h n u n g  a n g e f ü h r t ,  d i e  in  S p r a c h e  u n d  
S c h r i f t  d o m i n i e r t ,  w o b e i  r e i n  v o l k s t ü m l i c h e  N a m e n  u n b e r ü c k s i c h t i g t  
b l i e b e n .  A u ß e r  d e n  d e r z e i t  g e l t e n d e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  N a m e n  f in d e n  
s i c h  a u c h  S y n o n y m e ,  u m  d i e  I d e n t i f i z i e r u n g  z u  e r l e i c h t e r n .  D a s  B u c h  
i s t  g e g l i e d e r t  in  e i n e n  T e i l  1 ( D e u t s c h e  N a m e n  f ü r  F a m i l i e n ,  O r d n u n 
g e n  u s f . ;  V e r z e i c h n i s  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  N a m e n  f ü r  F a m i l i e n ,  O r d 
n u n g e n  u s f .) ,  e i n e n  T e i l  2  ( D e u t s c h e  A r t n a m e n ;  V e r z e i c h n i s  d e r  w i s s e n 
s c h a f t l i c h e n  A r t n a m e n ;  V e r z e i c h n i s  d e r  G a t t u n g e n )  u n d  e i n  a u s f ü h r 
l i c h e s  L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s .

M a n  m a g  v e r s c h i e d e n e r  M e i n u n g  d a r ü b e r  s e i n ,  o b  e i n  s a c h l i c h  f a l 
s c h e r ,  a b e r  e i n g e b ü r g e r t e r  N a m e  v o r  e i n e m  n e u e n ,  a b e r  s a c h l i c h  r i c h 
t i g e n  N a m e n  z u r ü c k z u s t e h e n  h a t .  M a n  m a g  s i c h  a n  s p r a c h l i c h  w e n i g  
s c h ö n e n  W o r t b i l d u n g e n  s t o ß e n .  T r o t z d e m  w i r d  m a n  d e m  g r o ß e n  F l e i ß  
d e s  V e r f a s s e r s  u n d  d e m  W e r t  d e r  v o r l i e g e n d e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g  d ie  
A n e r k e n n u n g  n i c h t  v e r s a g e n  k ö n n e n .  W e n n  d i e s e s  R e g i s t e r  z u r  a l l g e 
m e i n e n  R i c h t l i n i e  im  d e u t s c h e n  S p r a c h g e b i e t  w i r d ,  i s t  z u  h o f f e n ,  d a ß  
z u m i n d e s t  h i n s i c h t l i c h  d e r  V u l g ä r b e z e i c h n u n g e n  f ü r  d i e  w i c h t i g s t e n  
A r t h r o p o d e n  d ie  n o t w e n d i g e  E i n h e l l i g k e i t  k e i n  W u n s c h t r a u m  b l e i b t .

O . S c h r e i e r

E g g e b r e c h t  ( H . ) : G e f ä h r l i c h e  U n k r ä u t e r  u n d  S c h ä d l i n g e  im  S a a t g u t .
Bildtafeln mit Erläuterungen zur „Grundregel für die Anerkennung 
von landwirtschaftlichem und gartenbaulichem Saat- und Pflanzengut“ 
Neumann-Verlag, Radebeul und Berlin, 1953, 64 Seiten, Halbleinen, Preis 
DM 7 50.

D a s  B ä n d c h e n  i s t  v o r  a l l e m  a l s  H i l f e  f ü r  d e n  S a a t e n a n e r k e n n e r  g e 
d a c h t .  D e r  V e r f a s s e r  h a t  e s  s i c h  z u r  A u f g a b e  g e m a c h t ,  d i e  i n  d e r  
„ G r u n d r e g e l “ h e r v o r g e h o b e n e n  g e f ä h r l i c h e n  U n k r ä u t e r  a b z u b i l d e n  u n d  
n ä h e r  z u  b e s c h r e i b e n .  D a s  B ü c h l e i n  s t e l l t  e i n e  I l l u s t r a t i o n  d e s  A b 
s c h n i t t e s :  „ V o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  U n t e r s u c h u n g  d e s  S a m e n e r t r a g e s “ (M in 
d e s t f o r d e r u n g  f ü r  R e i n h e i t  u n d  K e i m f ä h i g k e i t )  d a r .  D i e  a u s g e z e i c h n e 
t e n  A b b i l d u n g e n  d e r  U n k r a u t p f l a n z e n ,  S a m e n ,  B l ü t e n  u n d  s o n s t i g e r  
D e t a i l s  m a c h e n  d a s  E r k e n n e n  d e r  b e t r e f f e n d e n  U n k r ä u t e r  u n d  U n 
k r a u t s a m e n  l e i c h t .  N e b e n  g e f ä h r l i c h e n  U n k r ä u t e r n  u n d  S c h m a r o t z e r 
p f l a n z e n  w e r d e n  d e r  W e i z e n s t e i n b r a n d  u n d  d a s  M u t t e r k o r n  u n d  f e r n e r
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einige tierische Schädlinge, welche im Saatgut gewisser Kulturpflanzen 
Vorkommen, abgebildet und besprochen. Die Beschreibung der Un
kräuter beinhaltet jeweils Angaben über allgemeines Vorkommen, Vor
kommen im Saatgut, Pflanzenmerkmale, Samenmerkmale, schädliche 
Bestandteile, Vorschriften nach der Grundregel für die Anerkennung 
von Saatgut und Bekämpfung. Das Buch wird nicht nur dem Saaten- 
anerkenner, sondern auch allen Landwirten, vor allem jenen, die sich 
mit Saatgutzüchtung befassen, ein wertvoller Helfer sein.

J. Schönbrunner
Oostenbrink (M.): Bodenmüdigkeit und Nematoden. Z. Pflanzenkrankh. 

u. Pflanzensch. 62, 1955, 337—346.
Die bereits an anderer Stelle ausführlich beschriebenen garten- und 

ackerbaulichen Schadensfälle werden nur kurz erwähnt. Als Urheber 
wurden hier vor allem Paratylenchus-, Hoplolaimus- und Pratylenchus- 
Arten erkannt. Das Vorkommen von Pratylenchus im Boden ist ganz 
allgemein, die Populationsdichte ist jedoch von der Art des Bewuchses 
abhängig. Erstmalig für europäische Schadensfälle scheinen dagegen 
sichere Beweise für den ursächlichen Zusammenhang zwischen pflan
zenparasitischen Nematoden und Müdigkeitserscheinungen an Obstge
wächsen und in Zierstrauch-Baumschulen vorzuliegen. Als Schädling 
wurden in diesen Fällen Pratylenchus pratensis und P. penetrans er
kannt, die in ihrer Vermehrung jedoch auf verschiedene Wirtspflanzen 
unterschiedlich reagieren. Beta-Rüben dezimieren die Populationen 
beider Arten. Das Problem der Fruchtfolge bedarf jedoch noch weiterer 
Untersuchungen, die für Pratylenchus in groß angelegten Versuchen 
in Holland bereits laufen. Die Beweise für den ursächlichen Zusammen
hang zwischen den Parasiten und der Bodenmüdigkeit sind insbesondere 
positive Ergebnisse bei Anwendung von DD, positiv verlaufene Infek
tionsversuche und direkte Proportionalität zwischen der Nematoden
zahl im Boden und in den Wurzeln und der Stärke des Mißwuchses.

O. Böhm
Mayer (K.): Gurkenschäden durch Dipterenlarven. Nachrichtenbl. 

Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 7, 1955, 149—150.
Aus dem Stengelmark welkender Gurken wurden die Chloropide 

Elachiptera cornuta Fall, und die Drosophiliden D. buscki Loqu. und 
transversa Fall, gezüchtet. Es wird angenommen, daß die Welke primär 
durch den Chloropidenbefall, sekundär jedoch nicht unerheblich durch 
die Ansiedlung der Drosophiliden hervorgerufen wurde. Im zerstörten 
organischen Substrat fanden sich schließlich häufig Oribatiden (Oppia 
nitens C. L. K. myrmecophila Selln.) und Uropodiden. O. Böhm

Gleiss (H. G. W .): Eiablage der Raupenfliege Meigenia mutabilis Fall, 
an Larven des Kartoffelkäfers (Leptinotarsa decemlineata Say). Nach
richtenbl. f. d. Deutsch. Pflanzenschutzdienst (Berlin) 9, 1955, 25—28.

Im Umkreis von Naumburg wurden vom Autor im Juli 1954 an einem 
sehr hohen Prozentsatz von Kartoffelkäferlarven anklebende Eier der 
Raupenfliege Meigenia mutabilis Fall, festgestellt. Im Durchschnitt 
waren von den an verschiedenen Orten untersuchten Larven 95'5% 
mit Eiern belegt. Je Larve wurden 1 bis 11 Eier gezählt (Mittelwert 4‘2). 
Eine ausführliche Liste der Wirte dieser Raupenfliege führt neben 
einer Anzahl von Chrysomeliden auch die Rübsenblattwespe (Athalia 
colibri Christ.), mehrere Lepidopteren und eine Heuschreckenart an. 
Der starke Befall an den Kartoffelkäferlarven wird mit einer voraus
gegangenen Athalia-Kalamität in Zusammenhang gebracht. Die Para
siteneier kamen jedoch an den ins Laboratorium eingebrachten Larven
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nicht zur Weiterentwicklung. Ein Teil der Kartoffelkäferlarven häutete 
sich alsbald, so daß die Eier mit der Exuvie abgestreift wurden, der Rest 
der Eier wurde am Larvenkörper braun und verjauchte. Nur in 6 von 
78 untersuchten, mit Eiern belegten Larven aus dem Freiland wurden 
Tachinenlarven des ersten Stadiums gefunden. Verfasser weist auf die 
Untersuchungen Couturiers hin, nach denen die schlüpfenden Tachinen
larven die Körperdecke der Kartoffelkäferlarven nur schwer durch
bohren können und selbst wenn dies gelingt, kann danach eine Weiter
entwicklung nur bis vor der ersten Häutung erfolgen. Trotz der im 
Augenblick scheinbar noch geringen praktischen Bedeutung der so 
hochgradigen Parasitierung ist der Fall, daß sich ein Parasit bei der 
Wirtswahl so rasch und vollständig auf einen neuen Wirt umstellen 
kann, sehr bemerkenswert. Diese Feststellung des Verfassers ist nur 
zu unterstreichen. W. Faber

Kloft (W.): Ü b e r  L e b e n s w e i s e  u n d  S c h a d a u f t r e t e n  d e s  z o t t i g e n  B l ü t e n 
k ä f e r s  T r o p i n o t a  h i r t a  P o d a  s o w i e  s e i n e  B e k ä m p f u n g  m i t  T o x a p h e n .
Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschd. (Braunschweig), 6., 1954, 113—115.

Verfasser berichtet über das Vorkommen und die Lebensweise von 
Tropinota hirta im mittleren Maingebiet. Die durch diesen Blütenkäfer 
verursachten Schäden waren in den untersuchten Biotopen an Obstbäumen 
im Jahre 1953 sehr groß. Süßkirsche, Apfel werden bevorzugt befressen, 
während Zwetschke nur wenig geschädigt wurde. Im Jahre 1953 konnten 
erstmals auch Fraßschäden an den Blütenständen von Weißen Johannis
beeren im Untersuchungsgebiet festgestellt werden. Die Blüten bzw. 
Knospen wurden dabei restlos abgefressen, so daß die betroffenen Rispen 
keinen Beerenansatz zeigten. Nach der Obstblüte wird blühender Flieder 
und Rhabarber geschädigt. Zur Bekämpfung dieses Blütenschädlings 
dürften Toxaphen-Emulsion, Toxaphen-Suspension und Toxaphen-Staub 
in höheren Konzentrationen und Aufwandmengen einen zufriedenstellen
den Erfolg bringen. Diese Präparate wirken als Fraßgifte und werden 
beim Verzehren der Blütenteile auf genommen. Es muß. daher für eine 
reichliche und gleichmäßige Benetzung bzw. Bestäubung der Blüten gesorgt 
werden. Sämtliche blühende Futterpflanzen sind vom Beginn des Käfer- 
fluges zu behandeln und später aufblühende Bäume ebenfalls rechtzeitig 
zu bespritzen. Bei Kirschenbäumen werden mit dieser Bekämpfung auch 
die Räupchen der Kirschblütenmotte (Argyresthia ephipiella) erfaßt.

H. Böhm
Sidor (C.): P r o u c a v a n j e  s l j i v i n i h  o s a  u  v o j v o d i n i  ( E r g e b n i s s e  d e r  U n 

t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  P f l a u m e n s ä g e w e s p e n  in  V o j v o d i n a .  D t s c h e .  Z u 
s a m m e n f a s s u n g ) .  Plant Protection 2 6 ,  1954, 43—56.

In der Vojvodina und besonders im Fruska Gora-Gebirge verursachen 
die Pflaumensägewespen alljährlich erhebliche Schäden. Zahlenmäßig ist 
die schwarze Pflaumensägew^espe (Hoplocampa minuta) stärker vertreten 
als die gelbe Art (Hoplocampa flava). Der Autor bespricht eingehend die 
Lebensweise und die Schadensbilder die durch diese beiden Hoplocampa- 
arten hervorgerufen werden. Als beste Methode zur Festlegung des Spritz
termines gilt die Beobachtung des Wespenfluges und der Embryonal
entwicklung. Als Bekämpfungsmittel haben sich DDT-, Hexa- und Para- 
thionpräparate sehr gut bewährt. H. Böhm

Reich (H.): E r g e b n i s s e  d e r  V e r s u c h e  g e g e n  O b s t b a u m s p i n n m i l b e  1954. 
Mitt. d. Obstbauversuchringes Alt. Land, 9, 1954, 314—318.

Der Verfasser bezeichnet die Rote Spinne als den Obstbaufeind 
Nummer 1, der auch durch den regenreichen Sommer 1954 in seiner Ent
wicklung nicht wesentlich gehemmt wurde. In zwei Großversuchen sind 
im Alten Land im Jahre 1954 20 Akarizide geprüft worden, von denen
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keines die Wirkung von Systox und .Metasystox erreichte. Das englische 
Präparat Chlorocicle und Erysit-Spritzpulver der Firma Schering A. G. 
sowie zwei andere Versuchsmittel zeichneten sich ebenfalls durch sehr 
gute Wirkung aus und sollen in weiteren Versuchen einer eingehenden 
Prüfung unterzogen werden. Auch Diazinon- und Malathionpräparate 
werden weiter geprüft werden. Ebenso zeigte der Netzschwefel C o s a n 
beachtliche Wirkung gegen Spinnmilben, so daß es möglich ist, in stark 
von Spinnmilben betroffenen Obsthöfen durch Zusatz von Netzschwefel 
die Wirkung von Akariziden wirksam zu unterstützen. H. Böhm

Hofer (H.): Winterspritzung 1953 im Fricktal. Schweizer Zeitschrift 
Obst- und Weinbau, 62, 1953, 495—497.

In einem Hauptkirschenanbaugebiet der Schweiz, im Fricktal, trat im 
Jahre 1952 der Frostspanner (Cheimatobia brumata) sehr stark in Er
scheinung. Selbst in Anlagen, die einer Winterspritzung unterzogen 
wurden, waren die Schäden mehr oder weniger stark, so daß an der Wir
kung dieser Spritzmaßnahme gegen Frostspanner gezweifelt wurde. Auf 
Grund exakt ausgeführter Versuche konnte jedoch festgestellt werden, 
daß. die Winterspritzmittel den Frostspannerbefall um 82—88%. den 
Kirschblütenmottenbefall (Argyresthia ephippiella) um 75—95% vermin
derten. Wurden Vorblütenspritzungen, unter Auslassung der Winter
spritzung, mit Parathion, Gamma-Hexa-Präparaten oder mit Kombina
tionen dieser Produkte oder mit Bleiarseniat ausgeführt, ist der Frost
spannerbefall um 81—100% verringert worden. Durch frühzeitige Vor
blütenbehandlungen wurde die Kirschenblütenmotte ebenfalls erfolgreich 
bekämpft, jedoch war zu dieser Zeit der Erfolg gegen Frostspanner nicht 
sicher; spätere Spritzungen (kurz vor der Blüte) brachten geringere Erfolge 
als die Winterspritzung. H. Böhm

Häfliger (E.): Der Ersatz der Winterspritzung im Kirschenanbau.
Schweiz. Ztschft. Obst- und Weinbau, 62, 1953, 497—501.

Zur Bekämpfung der Kirschblütenmotte (Argyresthia ephippiella Fbr.) 
wurden in der Schweiz Vergleichsspritzungen zu Winterausgang mit 
Winterspritzmitteln und vor der Blüte mit verschiedenen Kontaktinsekti
ziden du rehgeführt. DNC, Teeröl-DNC und Obstbau mkarbolinieum fanden 
als Winterspritzmittel, DDT-, Parathion- und Diazinonpräparate als Vor- 
blütenspritzmittel Verwendung. Es konnte festgestellt werden, daß die 
Winterspritzmittel den Befall ungefähr auf die Hälfte, vorbeugende Be
handlungen mit 0'2% Gesarol 50 um 85% reduzieren. Parathion zeigte 
gegen diesen Schädling ebenfalls gute Wirkung, wenn es zu Beginn des 
Knospenschwellens verspritzt wurde und auch später, kurz vor der Blüte. 
Diazinonmittel wiesen gegenüber Gesarol keine Vorteile auf. ln Gebieten 
mit stärkerem Kirschblütenmottenauftreten werden Gesarol 50 in Verbin
dung mit Kupfervorratsspritzung gegen Schrotschußkrankheit empfohlen.

H. Böhm
Munson (S. C.), Padilla (G. M.) und Weismann (M. L .): Insect Lipids 

and Insecticidal Action. (Insekten-Lipoide und insektizide Wirkung.)
fourn. Econ. Ent. 47, 1954, 578—587.

Im Verfolge der Hypothese von Munson, wonach die DDT-Resistenz 
von Periplaneta americanä proportional deren Gehalt an ungesättigten 
Lipoiden ist, führten Verfasser weitere Untersuchungen zur Über
prüfung der Richtigkeit dieser Theorie durch. Munson nimmt an, daß 
die ungesättigten Lipoide ein höheres Lösungsvermögen für DDT be
sitzen, als gesättigte und daher mehr befähigt sind, die Insektizid- 
Konzentration am Ort der Wirkung niedrig zu halten. Diese Hypothese 
liefert auch eine Erklärung für den negativen Temperaturkoeffizienten 
von DDT und für die unterschiedliche Insektizidresistenz von Insekten
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verschiedenen Ernährungszustandes, Geschlechtes und Stadiums. Die 
Versuche zeigten, daß Periplaneta americana, vor der Applikation bei 
unterschiedlichen Temperaturen gehalten, verschiedene Resistenz gegen 
Chlordan, Brom-DDT, Fluor-DDT, DDT und Chlor-DDT besitzen. Die 
vor der Behandlung bei 23° C gehaltenen Versuchstiere erwiesen sich 
gegen die genannten Insektizide resistenter als jene, bei denen die 
Vorkonditionierung bei 34° C erfolgte. Weibliche Tiere waren wesent
lich resistenter als männliche gegenüber DDT und DDT-Analogen, 
während Chlordan keine Geschlechts-Spezivität erkennen ließ. Auch 
Imagines von Drosophila melanogaster und Oryzaephilus surinamensis 
zeigten ähnliches Verhalten wie Periplaneta americana. Chlordan, 
Methoxychlor, Fluor-DDT und Brom-DDT zeigten auch gegen Oryzae
philus einen negativen Temperaturkoeffizienten. F. Beran

Reich (H.): D i e  W i r k u n g  v o n  M e t a s y s t o x  —  e i n e m  w e n i g e r  g i f t i g e n  
s y s t e m i s c h e n  I n s e k t i z i d  —  a u f  S ä g e w e s p e ,  R o t e  S p i n n e  u n d  B l a t t l ä u s e  
i n  d e n  V e r s u c h e n  1 9 5 3 . Mitt. Obstbauversuchsring Altes Land, 9 , 1954, 
163—165.

Es wird über die im Jahre 1953 mit E 605 und Systox gegen Pflaumen
sägewespe (Hoplocampa sp.), Rote Spinne (Paratetranychus pilosus) und 
Apfelblattlaus (Doralis pomi) durchgeführten Versuche berichtet. In 
diesen Untersuchungen wies Systox gegen die genannten Schädlinge eine 
durchschlagende Wirkung auf. E 605 war in 0'02% { êgen Hoplocampa 
ebenfalls voll wirksam, weniger gut gegen die Rote Spinne. Metasystox 
blieb in 0’05% in seiner Wirkung ebenfalls gegen Systox zurück, war aber 
in 0T% gleich gut. Metasystox stellt sich in der höheren Konzentration 
etwas teurer als Systox, ist aber weniger gefährlich und kann ohne Maske 
verspritzt werden. H. Böhm

Heinze (K.) und Kunze (L.): D i e  e u r o p ä i s c h e  A s t e r n g e l b s u c h t  u n d  
i h r e  Ü b e r t r a g u n g  d u r c h  Z w e r g z i k a d e n .  Nachrichtenbl. Deutsch. Pflan- 
zenschutzd. (Braunschweig) 7, 1955, 161—164.

Die europäische Asterngelbsucht ruft ähnlich der aus Amerika be
kannten Krankheit nach einer Inkubationszeit von 3 bis 5 Wochen an 
Sommerastern (Callistephus sinensis) Aufhellungen entlang den Blatt
adern, Veränderungen der Blütenköpfe und chlorotische Seitentriebe 
hervor. Ob der Erreger der Krankheit mit dem der amerikanischen 
Gelbsucht identisch ist, ist noch unklar. In beiden Fällen konnten 
jedoch Zikaden als Überträger nachgewiesen werden, in Deutschland 
nunmehr Macrosteies laevis (Rib.) auf C. sinensis und auf dem immer
grünen, tropischen Halbstrauch Vinca rosea. Auch Aphrodes bicinctus 
(Schrk.) übertrug auf den beiden genannten Pflanzen ein Virus, das 
eine gelbsuchtähnliche Erkrankung hervorruft. Damit wurden in 
Deutschland erstmals Zikaden als Virusüberträger nachgewiesen.

O. Böhm
Dosse (G.): U b e r  B e k ä m p f u n g s m ö g l i c h k e i t e n  e i n i g e r  S p i n n m i l b e n 

a r t e n  m i t  v e r s c h i e d e n e n  A k a r i z i d e n .  Anz. Schädlingskde, 27, 1954, 65—71.
In Freiland- und Laboratoriumsversuchen wurden E 605 forte, Systox, 

4404, Solbar, CN 15, Ropinex, RS 2, Illoxol gegen die beweglichen Sta
dien von Metatetranychus ulmi Koch, Eotetranychus telarius L., Tetra- 
nychus urticae Koch, Amphitetranychus crataegi Hirst, Brevipalpus 
oudemansi Geijskes geprüft. Es konnte festgestellt werden, daß die 
Wirksamkeit der Präparate sehr von der Milbenart und der Entwick
lungsstufe, von der Wirtpflanze und vom Spritztermin abhängig ist. 
Nur das Mittel RS 2 wies gegen alle untersuchten Spinnmilbenarten die 
gewünschte Wirkung auf. H. Böhm

Eigentümer, Verleger und Herausgeber: Bundesanstalt für Pflanzenschutz, verantwortlicher
Redakteur: Dr. Ferdinand Beran, beide Wien 2., Trunnerstrafle 5. Druck: Raiffeisendruckerei
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PFLANZENSCHUTZBERICHTE
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XV. BAND FEBRUAR 1956 HEFT 11/12

( A u s  d e r  B u n d e s a n s t a l t  f ü r  P f l a n z e n s c h u t z ,  W i e n )

Zur Frage der Saatgutübertragung 
der Vergilbungskrankheit der Beta-Rübe

Von
Hans W e n 7 1

Die Möglichkeit einer Übertragung des Vergilbungsvirus der Beta- 
Rübe (Yellows, Beta Virus 4 Roland u. Quanjer) steht erst seit den 
Mitteilungen von C l i n c h ,  L o u g h n a n e  u n d  M c K a y  (1948) und 
C l i n c h  u n d  L o u g h n a n e  (1948) zur Diskussion, die mitteilen, daß 
ein Stamm des Vergilbungsvirus, der in einer bestimmten Zuckerrüben- 
familie (41) in Irland vorgefunden wurde, zu 25 bis 50% mit dem Saatgut 
auf die Keimpflanzen übertragen wird. Diese Mitteilung begegnete 
anfangs starker Skepsis (W a t s o n ,  H ü l l  u n d  H a r t s u i j k e r  1949). 
Die Tatsache der Samenübertragbarkeit wurde jedoch sowohl von 
E r n o u l  d (1950) wie auch von W a t s o n (1952) bestätigt. In den 
Glashaus-Versuchen von E r n o u l d  wurde zwar von 919 Pflanzen aus 
vergilbungskranken Mutterpflanzen keine einzige kranke festgestellt, 
von 105 Pflanzen der Familie 41 waren jedoch 35 (53%) krank. W  a t- 
s o n  (1952) teilte mit, daß das Virus in Familie 41 auch auf andere 
Sorten, wie Kleinwanzleben E und Linien von Hilleshög übergeht und 
auf diesen gleichfalls zu einem hohen Anteil mit dem Saatgut weiter- 
gegeben wird. R o l a n d  (1948) nahm die Mitteilungen der irischen 
Forscher über die Samenübertragbarkeit des Virus von Familie 41 zum 
Anlaß darauf hinzuweisen, daß bereits eine Übertragungsrate von 0‘01% 
(etwa 6 bis 8 Pflanzen je Hektar) genügt, um eine Verseuchung von 
Rübenbeständen von den samenübertragenen Infektionszentren her zu 
sichern.

Das auf der Beta-Familie 41 in Irland aufgefundene Virus ist nach 
dem Erscheinungsbild als schwaches Vergilbungsvirus zu bezeichnen. 
Es ist nach den Untersuchungen von W a t s o n (1952) aber nicht nur 
von dem englischen Yellows-Virus sehr verschieden, sondern unter-
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scheidet sich auch von einem in Irland verbreiteten milden Yellows- 
Stamm (Irish Mild Yellows). Die Unterschiede liegen einerseits im 
serologischen Verhalten, andererseits aber vor allem darin, daß das 
41-Virus nur relativ schwer mit Blattläusen übertragen wird, so daß es 
jedenfalls nicht' berechtigt ist, aus der Samenübertragbarkeit des 41- 
Virus auf ein ähnliches Verhalten des Yellows-Virus in seinen typischen 
Ausprägungsformen Schlüsse zu ziehen (vgl. R i e t b e r g  1952).

Die Überprüfung der Saatgutübertragung der virösen Rübenvergil
bung (Yellows) brachte bisher — mit einer Ausnahme — nur negative 
Ergebnisse: B j ö r l i n g  (1949) berichtet, daß in 5 im Jahre 1948 in 
verschiedenen Teilen von Schweden angelegten Versuchen mit einer 
großen Zahl von Pflanzen aus Saatgut von gesunden und von vergil
bungskranken Samenträgern in keinem Fall in den aus kranken Samen
trägern stammenden Beständen ein höherer Anteil vergilbungskranker 
Pflanzen festgestellt werden konnte; an zwei Versuchsstellen trat die 
Krankheit auch in den Beständen von vergilbungskranken Samen
trägern überhaupt nicht auf. H a r t s u i j k e r  (1952) berichtet, daß bei 
der Heranzucht tausender Pflanzen im Glashaus niemals ein Hinweis 
auf Saatgutübertragbarkeit der Vergilbungskrankheit festgestellt wer
den konnte. Das gleiche teilen W a t s o n  (1952) und H a n s e n  (1954) als 
Ergebnisse ihrer Versuche mit. Eine Bestätigung dieser Erfahrungen 
erbrachten B e n n e t t  u n d  C o s t a  (1954) in Kalifornien: Weder unter 
5000 Rübensämlingen von vergilbungskranken Mutterpflanzen noch im 
Aufwuchs mehrerer hundert Samen von C h e n o p o d iu m  a m a r a n t i c o l o r .  
C h . m u r a l e  und T e t r a g o n ia  e x p a n s a ,  die mit dem Vergilbungsvirus 
infiziert waren, fanden sich vergilbungskranke Pflanzen.

D r a c h o v s k ä - S i m a n o v ä  (1955) teilt mit, in ihren Versuchen 
sowohl mit Saatgut von vergilbungskranken wie auch von gesunden 
Samenträgern einzelne vergilbungskranke Sämlinge erhalten zu haben, 
jedoch ohne Hinweise auf ein häufigeres Auftreten unter dem ersteren 
Saatgut und läßt ausdrücklich die Möglichkeit von Neuinfektionen offen. 
In der gleichen Publikation wird jedoch mitgefeilt, daß — auf Grund 
einer mündlichen Bekanntgabe — Z a l e s k y  eine Saatgutübertragung 
der Vergilbungskrankheit in einem Ausmaß von 4% festgestellt habe.

Über positive Ergebnisse in Versuchen zur Saatgutübertragung dieser 
Virose bei Zuckerrübe berichten auch P o z d e n a ,  H e l e b r a n t  u n d  
B 1 a 11 n y (1954). Nach deren Angaben wird die viröse Rübenvergilbung 
mit Saatgut von kranken Samenträgern zu etwa 0'4% an die Sämlinge 
weitergegeben. In den Versuchen 1952 wurde Saatgut von 2 gesunden,
2 mosaikkranken und 2 vergilbungskranken Samenträgern im Glashaus 
angebaut und am 15. Juni 142 krankheitsverdächtige Pflanzen auf ein 
Beet ins Freiland ausgepflanzt, und zwar 22 von gesunden Mutter
pflanzen, 59 von vergilbungskranken und 61 von mosaikkranken. Am
11. September 1952 war von diesen als verdächtig ausgepflanzten die 
folgende Anzahl vergilbungskrank:
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9 von den 22 von gesunden Mutterrüben (= 41%)
50 von den 59 von vergilbungskranken Mutterrüben (= 85%)
47 von den 61 von mosaikkranken Mutterrüben (= 77%).

Yon den benachbart stehenden Rüben aus normaler Aussaat waren 
1’9% von Vergilbung betroffen. ^

Insgesamt ergäben sich aus diesem Versuch folgende >̂roẐ l̂ ueln 
für die Vergilbungsübertragung mit dem Saatgut: 0'5% niit j ^  
und 2‘3% mit Einzelsamen von vergilbungskranken Mutterpflanze 
Saatgut von gesunden Samenträgern gab es 0T% vergiblbungs 
Sämlinge, die wohl als nach dem Aufgang infiziert angesehen ... e_ 
müssen, trotz der Spritzmaßnahmen zur Niederhaltung der o  a v011 
Den hohen Anteil vergilbungskranker Pflanzen aus dem Saa gr y [o g -  
mosaikkranken Samenträgern erklären die Verfasser durch ^anzen; 
lichkeit einer parallelen Vergilbungsinfektion bei den Mutterp 
sie sprechen auch davon, daß wahrscheinlich eine Gesundung cjaß 
Sämlingspflanzen erfolge, womit sie zweifellos erklären wo ^ jjcjier 
sich unter den „krankheits“-verdächtigen ein nicht unbetrac 
Anteil sich später gesund entwickelnder Pflanzen vorfindet.

— -» aQt1! wurden
In den weiteren Versuchen dieser Autoren im Jahre l y n  vv 

5000 Samenknäuel von vergilbungskranken und von gesunden y on 
trägem  im Glashaus angebaut und dort auch weiter kuitivi ^  
den 10.716 Pflanzen, die von vergilbungskranken Mutterpflanze^ 
stammten, waren nach sechs Wochen 43 Jungpflanzen (=  ® etwa 
eigenartig löffelförmig eingerollten Blättern festzustellen, bei gaTQen- 
in gleicher Anzahl herangezogenen Sämlingen aus gesunden n_
trägern waren es nur 5 Stück (=  0'05%). Teile dieses und
materiales wurden zur Immunisierung von Kaninchen verwen

a) Saft aus gesunden Pflanzen,
b) Saft aus mosaikkranken Pflanzen,
c) Saft aus „Löffelpflanzen“

vach-
Mit den gewonnenen Seren wurden von gleichen im G lashaus^_^^  

senden Rüben 25 gesunde, 32 mosaikkranke und 43 mit „löffel - ° r j j er_ 
Blättern geprüft, außerdem vergilbungskranke Rüben anderer  ̂
kunft. Während Mosaiksaft mit Mosaikserum nicht reagier e,
„Löffel“-Serum sowohl mit „Löffel“-Saft von den Schwesterpflanzen,
auch mit dem Saft vergilbungskranker Rüben eine positive r j^ffel“" 
tionsreaktion (mikroskopische Prüfung). Eine Prüfung der „ ^.ur(je 
Pflanzen mit einem Vergilbungsserum erfolgte nicht. Weiters e l l .  
Preßsaft von diesen „Löffel“-Pflanzen (nach vergilbungskranken a cjien 
trägem) am 17. Juli auf die Blätter von 10 jungen Rübenp ^Djjung’, 
eingerieben; am 16. Oktober 1953 zeigien drei davon Adernau ^ p̂eil 
was als Nachweis einer Vergilbungsinfektion angesehen wird. 1

163

©Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, kurz AGES; download unter www.zobodat.at



der „Löffel“-Pflanzen wies zum Zeitpunkt dieser Übertragungsversuche 
(17. Juli) leichte Gelbsucht auf.

Im Vorjahr (1952) waren „Löffel“-Rübenpflanzen mit 19 Monate altem 
Vergilbungsserum geprüft worden; bei 3 Pflanzen von einer nicht ge
nannten Gesamtzahl zeigte sich eine positive serologische Reaktion.

Obwohl den Ergebnissen eine gewisse Wahrscheinlichkeit nicht abzu
sprechen ist, bestehen doch auch Einwände: Daß mit einer Verseuchung 
im Glashaus zu rechnen ist, macht das Vorkommen von vergilbungs
kranken Pflanzen in der Nachkommenschaft von den zwei geprüften 
gesunden Mutterpflanzen wahrscheinlich, so daß auch gewisse Zweifel 
an dem Ursprung der Vergilbung der Tochterpflanzen von den vergil
bungskranken Samenträgern bestehen. Der gleiche Einwand gilt auch 
hinsichtlich der Versuche 1953; weiters fehlt, abgesehen von den Tast
versuchen 1952, der direkte serologische Nachweis unter Verwendung 
von Vergilbungsserum.

Immerhin aber müssen die mitgeteilten Ergebnisse als Anlaß auf
genommen werden, die Frage der Saatgutübertragung des Vergilbungs- 
Virus einer noch eingehenderen Überprüfung zu unterziehen.

E i g e n e r  V e r s u c h

Den eigenen Versuchen lagen die beiden folgenden Gedanken zu
grunde :

1. Aus den bisherigen Versuchserfahrungen geht hervor, daß eine Ver
gilbungsübertragung mit dem Saatgut, wenn überhaupt, so nur zu 
einem sehr geringen Anteil erfolgt, woraus sich die Notwendigkeit 
der Prüfung eines großen Pflanzenmateriales ergibt.

2. Eine Übertragung des Vergilbungsvirus mit dem Saatgut muß zu 
einer relativ früh kenntlichen Erkrankung führen, so daß bei ver
gleichendem Feldanbau von Saatgutherkünften von gesunden und 
vergilbungskranken Samenträgern eine Saatgutübertragung sich an 
einer deutlich erhöhten Zahl kranker junger Pflanzen in den Par
zellen von den kranken Mutterstanden zeigen müßte.

Die Feststellung eines Samenträgerbestandes von Rote Eckendorfer 
(Futterrübe) im Jahre 1954, der nahezu restlos aus deutlich vergilbungs
kranken Pflanzen bestand, bot die Möglichkeit zur Durchführung eines 
einschlägigen Versuches. Als Vergleichsmaterial diente Saatgut aus 
einem Samenträgerbestand der gleichen Sorte, der praktisch frei von 
Vergilbungskrankheit war.

Der Versuch wurde im Freiland angelegt, und zwar als kombinierter 
Herkunfts- (gesund-vergilbungskrank), Saatstärken- (21 und 30kg/ha) und 
Beizversuch (gebeizt-ungebeizt) in sechsfacher Wiederholung. Es stan
den somit 12 Parzellen zu je 6 Reihen (=  2'5 m) Breite und 50 m Länge

1 6 4
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aus Saatgut von gesunden und 12 weitere Parzellen von vergilbungs
kranken Mutterpflanzen für die vergleichenden Auszählungen zur Ver
fügung. Jede dieser Parzellen war in eine gebeizte und eine ungeheizte 
Längshälfte unterteilt. Auf der Versuchsfläche von insgesamt 0‘3 Hektar 
standen nach dem Vereinzeln rund 9950 Rübenpflanzen von vergilbungs
kranken und etwa 10.000 Pflanzen von gesunden Samenträgern. Die 
Beizung jeder Hälfte der1 beiden Saatgutherkünfte wurde mit Agronex- 
Plus (Quecksilber-Gamma-Präparat), 6 g pro Kilogramm Saatgut durch
geführt. Der Anbau erfolgte verhältnismäßig früh am 7. April 1955. 
Außer einem sehr lückigen Bestand der ungeheizten und einem voll
ständigen Stand der gebeizten Parzellen fiel an den jungen Rüben
pflanzen nichts Besonderes auf.

Bis Ende Juni zeigte sich nicht der geringste Anhaltspunkt für das 
Auftreten von Vergilbungssymptomen. Mitte Juli waren einzelne Pflan
zen in einer Häufigkeit von ungefähr 0'2% zu beobachten, die nach der 
Rotfärbung der äußeren Blätter Verdacht auf Vergilbungsbefall erweck
ten. Rote Eckendorfer reagiert mit rötlicher Blattverfärbung. Diese 
verdächtigen Pflanzen waren aber völlig regellos in gleicher Zahl auf 
die beiden Saatgutherkünfte verteilt: 23 bei der Vergilbungs- und 22 bei 
der Gesundherkunft. Erst anfangs August zeigte sich typische Vergil
bungskrankheit, gleichzeitig mit dem Auftreten auf anderen Rüben
beständen in diesem Gebiet, vollkommen gleichmäßig über den Ver
suchsbestand verstreut, unabhängig von der Saatgutherkunft.

Dieser in verhältnismäßig großem Umfang durchgeführte Versuch 
ergab somit gleichfalls keinen Hinweis auf eine Samenübertragung des 
Vergilbungs virus.

Selbstverständlich ist es erwünscht, über diese wichtige Frage weitere 
Erfahrung zu sammeln, da schon — wie eingangs erwähnt eine 
sehr niedrige Übertragungsrate von 001% zweifellos Ausgangspunkt 
einer schweren Verseuchung werden könnte. Auch ist damit zu rech
nen, daß eine Saatgutübertragung nur bei bestimmten Stämmen des Ver
gilbungsvirus gegeben ist, worauf das Verhalten des „41-Virus“ aus 
Irland hinweist.

Es darf angenommen werden, daß in dem mitgeteilten eigenen Ver
such eine Übertragungsrate von 0'05% noch hätte erfaßt werden können, 
aber nicht mehr eine solche von 0'01%.

Eine Saatgutübertragung des Vergilbungsvirus könnte einerseits man
ches schwierig zu erklärende Krankheitsauftreten verständlich machen, 
worauf schon K l i n k o w s k i  u n d  S e d l a g  (1955) hinwiesen, ander
seits neben einer verschärften Kontrolle der Stecklingsbestände auch 
eine Bereinigung bzw. Aberkennung von Samenträgerbeständen not
wendig machen. Vorläufig fehlen dafür ausreichend gesicherte Grund
lagen.
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Z u s a m m e n f a s s u n g

Der vergleichende Anbau von Futterrüben-Saatgut (Rote Eckendorfer) 
aus einem gesunden und einem praktisch restlos vergilbungskranken 
Samenträgerbestand ergab bei etwa 10.000 Pflanzen je Herkunft keiner
lei Hinweis auf eine Saatgutübertragung des Vergilbungsvirus.

S u m m a r y

Comparative cultivation of mangels (fodder beet /  „Rote Eckendor
fer“) from seeds of sound and of totaly yellows-diseased mother plants, 
was carried out. Testing of approx. 10.000 plants from each of the two 
lots did not exhibit any transmission of the yellows-virus by seeds.
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( A u s  d e m  ö s t e r r e i c h i s c h e n  P f l a n z e n s c h u t z d i e n s t )

Das Auftreten wichtiger Schadensursachen an
• •

Kulturpflanzen in Österreich im Jahre 1955
Von

Otto S c h r e i e r

Die vorliegende Übersicht fußt auf Mitteilungen der Pflanzenschutz- 
Berichterstatter, der Fachpresse, der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik, der Sachbearbeiter an der Bundesanstalt für Pflan
zenschutz und vieler Praktiker; sie umfaßt den Zeitraum Jänner bis 
Oktober 1955.

I. Der Witterungsverlauf im Jahre 1955
Die in der folgenden Tabelle angeführten Werte der Wetterstationen 

Wien (= W), Linz (=  L), Innsbruck ( =1) ,  Feldkirch (= F), Graz (=  G) 
und Klagenfurt (= K) kennzeichnen den Witterungsverlauf in einigen 
landwirtschaftlich wichtigen und klimatisch unterschiedlichen Gebieten 
Österreichs.

Abweichung der Temperatur Niederschlagsmenge 
Monat vom Durchschnitt 1881 —1930 in Prozenten des Durch

in Celsius-Graden Schnittes 1891—1930
W L I F G K w L I F G K

I. -0 5 - -0‘4 20 1’4 T2 2’2 57 95 31 126 29 41
II. -0'3 - -0'3 —0'2 0'2 0‘3 T5 109 193 193 275 200 194

III. -2'2 - -2’8 —27 - -27 —27 —26 107 43 39 69 122 90
IV. -0‘9 - -12 —06 0'2 —11 —0‘8 147 100 174 92 6 7

V. -0'5 - -09 —14 - -11 —1'2 —1'8 61 84 104 116 128 162
VI. -0T - -0‘3 —07 - -02 —T4 —T2 58 189 101 130 93 89

VII. 0'4 - -0T —05 --0 7 —05 —T0 74 118 98 104 83 52
VIII. -0T - -0'2 —06 - -0'6 —0’9 —T3 210 103 36 68 78 76

IX. 06 07 —0‘3 - -0'3 —07 —07 80 113 121 83 51 60
X. 05 0’0 —10 - -0 ‘5 —04 —05 78 68 95 57 174 126
Der Jänner war fast im gesamten Bundesgebiet im zweiten und dritten

Drittel etwas zu warm; die Maxima wurden am 16.. erreicht (Leibnitz
13'9°, Feldkirch, Innsbruck und Rechnitz 12'0°) . Hingegen blieben die
Niederschläge, außer in Vorarlberg und nördlich der Donau, beträcht
lich unter dem Durchschnitt. Im Februar waren in großen Teilen Öster
reichs die Temperaturen mit Ausnahme der ersten Dekade mäßig unter-, 
die Niederschlagsmengen jedoch ansehnlich übernormal. Im Wiener 
Becken und im Waldviertel gab es 10 bis 14 Tage mit Schneedecke, die 
maximale Schneehöhe betrug dort ungefähr 15 cm. Die Kälte wurde im 
März noch fühlbarer (bis nach Monatsmitte 2 bis 3° unter der Norm),
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während die Niederschläge die Durchschnittserwartung nicht erreichten. 
Dennoch war die Zahl der Tage mit Schneefall und Schneedecke an
nähernd doppelt so hoch wie im März vergangener Jahre. Auch im 
April war es fast ausnahmslos um rund 1° zu kalt, gegen Monatsende 
trat allerdings starke Erwärmung ein (am 30. betrug das Tagesmittel in 
Wien-Hohe Warte 19'6°, was dem langjährigen Temperaturdurchschnitt 
in der ersten Julihälfte ungefähr entspricht). Die Maxima wurden am
30. erreicht (St. Pölten 28'3°, Wien-Strebersdorf 28'2°); die Minima fielen 
auf den 1. und 19., an welchen Tagen auch in der Niederung an zahl
reichen Orten Nachtfrost verzeichnet wurde. Die Zahl der Nieder
schlagstage und die Niederschlagsmengen waren gebietsweise sehr 
unterschiedlich. Letztere betrugen in den Nordalpen vielfach mit 
über 200 mm mehr als das Zweieinhalbfache, südlich der Alpen 
örtlich weniger als 10% des Normalwertes. Der Mai war im 
allgemeinen zunächst zu warm, in der zweiten Hälfte bedeutend 
zu kalt. Die Temperaturmaxima stellten sich am 1. (Wien- 
Strebersdorf 281°) und 2. (Leibnitz 29T'1), die Minima meist am 13. ein 
(leichter Frost auch in tiefen Lagen, z. B. Schönborn —1T°). Nieder
österreich, das Burgenland und gebietsweise die Steiermark erhielten 
weniger, die übrigen Bundesländer etwas mehr Niederschläge als nor
mal; auch in der Zahl der Niederschlagstage zeigte sich dieser Unter
schied. Das kühle Wetter hielt fast überall auch in der ersten Juni
hälfte an (Minima am 1. mit Frost in Höhen über 500 m); in der Folgezeit 
trat stärkere Erwärmung ein, doch registrierten nur wenige W etter
stationen einen Tropentag. Am Alpenostrand wurden nur rund 50%, im 
übrigen Österreich dagegen 100 bis 150% des Normalniederschlages er
reicht. Die Gewittertätigkeit war ziemlich rege. Im Juli war es in 
Österreich, außer im östlichen Voralpengebiet, zu kalt. Die Maxima 
traten am 18. oder 19. ein (Landeck 33’5°), die Minima vielfach am 7. oder
8. (Klagenfurt 4T°, Wien 121°). Die Niederschlagsmengen waren bis 
auf das Gebiet Kärnten-Südsteiermark oft beträchtlich, es kamen 
Tageswerte von weit über 100 mm vor (am 29. in Bregenz 134 bis 
171 mm). Die Zahl der Niederschlagstage und Gewitter war meist unge
wöhnlich groß. Durch Untertemperaturen war — außer in der Ost
steiermark und gebietsweise im Alpenvorland — auch der August ge
kennzeichnet; lediglich in der vierten Woche kam es zu einer kurzen 
Wärmeperiode. Die geringsten Temperaturen in den Niederungen wur
den an vielen Orten zwischen dem 7. und 9. erreicht (Wien-Hohe Warte 
und Rechnitz 11‘2°), die Maxima in der Regel am 23. oder 24. (nirgends 
über 30°). In den nördlichen und nordöstlichen Teilen des Bundesge
bietes fielen weit überdurchschnittliche Niederschläge, auch in der Zahl 
der Niederschlagstage ergaben sich sehr starke positive Abweichungen. 
Die Gewittertätigkeit war überaus rege, sie bedingte selbst in regen- 
armen Landstrichen bedeutende Niederschlagsmengen (z. B. in Neusiedl 
am See 302% des Normalwertes, davon 75 mm an einem einzigen Tag).
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Im September waren die lemperaturverhältnisse insgesamt annähernd 
normal; die Niederschlagskapazität erreichte 50 bis 100%, im nördlichen 
Niederösterreich sowie im oberen Ennstal und in Osttirol infolge von 
Gewittern auch mehr als 150% des Normalwertes (z. B. im Trocken
gebiet Retz 220%). Die Niederschlagshäufigkeit war im Osten gering, 
ansonsten entsprach sie einigermaßen dem langjährigen Durchschnitt. 
Im Oktober war es in Tirol, Vorarlberg, der Obersteiermark und den 
angrenzenden niederösterreichischen Alpen gebietsweise um 1 bis 2° 
zu kalt; im übrigen Österreich gab es keine wesentlichen Temperatur
abweichungen. Die höchsten Temperaturen brachte der 21. (Lunz am 
See 2T2°, Bad Ischl und Salzburg 2T1°; Südföhn), die Minima stellten 
sich meist am 30. mit mehr als 3 Kältegraden in niedrig gelegenen 
Gebieten ein. Es wurden bis doppelt soviele Frosttage wie in Normal
jahren gezählt. Die Niederschlagsmengen waren sehr gering den 
Waldgebieten nördlich der Donau, sehr beträchtlich im östlichen Teil 
Österreichs, im übrigen annähernd normal. Im Raume Villach fiel be
reits Schnee.

Im Berichtsjahr war also der Winter lange anhaltend, gegen Ende 
streng und schneereich, die Vegetationszeit ungewöhnlich kühl und 
niederschlagsreich.

I I .  S c h a d e n s u r s a c h e n  im  J a h r e  1 9 5 5

A l l g e m e i n e s .  Ähnlich, wie im Vorjahr, haben auch diesmal die extre
men Witterungsverhältnisse deutlichste phänologische und arbeitstech
nische Auswirkungen gezeitigt.

Die ersten Frühlingsblüher erschienen mancherorts schon um den
10. Februar, doch'wurde dieser Auftakt durch einen sehr nachhaltigen 
Rückschlag zunichte gemacht. Erst in der zweiten Märzhälfte setzte in 
den Donauniederungen und im Osten der Alpen der Vorfrühling ein. 
doch blieb die Schneedecke fast in ganz Österreich nicht nur erhalten, 
sondern es fiel noch im April selbst in Tieflagen Schnee (z. B. am 16. 
und 17. in Hartberg in der Steiermark bis 4 cm, am 19. in Rust am 
Neusiedlersee bis 3 cm). Dadurch kam es zu einer Verzögerung der 
Vegetationsentwicklung von drei Wochen und darüber, zu Schnee
bruch-, Frost- und ausgedehnten Kälteschäden sowie zu einer außer
ordentlichen Behinderung der Feldarbeiten (Beginn der Gersten- und 
Haferaussaat meist erst im letzten Aprildrittel). Die Winterspritzung im 
Obst- und Weinbau unterblieb in manchen Fällen infolge ungünstiger 
Bedingungen, in rauheren Lagen — so etwa in Tirol — konnte sie an 
Kernobst noch in der letzten Aprilwoche vollzogen werden. In dieser 
Zeit begann die Laubentfaltung von Edelkastanie, Ahorn und Birke, 
die Steinobstblüte vorerst nur in den besten Lagen. Gegen Monatsende 
erschienen Kohlweißling und Zitronenfalter, die ersten Schwalben flogen 
hin und wieder aus dem Süden zurück. Der Vollfrühling setzte ab der 
zweiten Maiwoche ein. Apfel und Birne erblühten in Niederungen im
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ersten Monatsdrittel, Winterroggen ganz vereinzelt nach dem 25., Ro
binie und Hollunder am Monatsende. Auch an Wein machte sich eine 
erhebliche Austriebsverzögerung bemerkbar; seine Blüte fiel in die 
vierte Juniwoche (Retz in Niederösterreich). Das naßkalte Wetter störte 
den Bienenflug und dezimierte die Volker. Der Frühsommereintritt er
folgte gebietsweise mit einer Verzögerung von 20 Tagen. Kirsche (frühe 
Sorten) und Johannisbeere reiften gegen Ende Juni, bei ersterer waren 
in der Steiermark beträchtliche Mindererträge infolge schlechter Be
fruchtung zu verzeichnen. Sommergetreide hat stellenweise im Juni 
noch nicht geschoßt; in den Frühdruschgebieten begann der Schnitt um 
Wochen verspätet Mitte Juli, in welcher Zeit auch die ersten Frühkar
toffeln und Marillen eingebracht wurden. Frühäpfel waren gegen Mo
natsende erntereif. Häufige Regenfälle bedingten verbreitet Lagern von 
Getreide, behinderten nach wie vor die Durchführung der Feldarbeit 
und wichtiger Pflanzenschutzmaßnahmen und hemmten im Verein mit 
Untertemperaturen die pflanzliche Entwicklung. Der Grummetschnitt 
wurde, soweit dies überhaupt möglich war, im Alpenvorland in der 
letzten Augustdekade vorgenommen. Getreide war in manchen mittel
frühen Druschgebieten Mitte August, im Gebirge Mitte September noch 
am Feld. Frühzwetschken sowie späte Äpfel und Birnen konnten im 
letzten Septemberdrittel abgenommen werden, Spätkartoffeln kamen 
meist in der ersten Oktoberhälfte aus der Erde. Der Ertrag an Halm
früchten und besonders an Kartoffeln war im Berichtsjahr gebietsweise 
unbefriedigend, Rübe schnitt hingegen gut ab. Die Witterung zur Zeit 
der Spätobstreife und der Hackfruchternte war überwiegend günstig. 
Winterungen waren im großen und ganzen Ende der dritten Oktober
woche gesät. Gleichzeitig begannen die Weinlese und der herbstliche 
Laubfall.

Das Jahr 1955 zeigte nicht nur witterungsmäßig, sondern auch hin
sichtlich der aufgetretenen parasitären Schadensursachen manche 
Ähnlichkeit mit seinem Vorläufer. Auch diesmal wurden weder Wärme 
und Trockenheit bevorzugende Schädlinge durchwegs niedergehalten 
noch pilzliche Krankheitserreger allgemein gefördert, letztere waren 
allerdings im Übergewicht. In manchen Fällen machte sich ein un
zweifelhafter Einfluß der Witterung auf Stärke und Verlauf des Be
falles bemerkbar. So etwa erschienen die erste und die zweite Gene
ration der San Jose-Schildlaus, der Obstmade und des Weißen Bären
spinners mit beträchtlicher Verspätung; die Rübenblattlaus und die 
Larve des Rübenaaskäfers waren gebietsweise noch Mitte Juli in be
kämpfungsnotwendigem Ausmaß vorhanden; die Massenentwicklung der 
Weinblattfilzmilbe wurde vorzeitig abgestoppt; Cercospora-Blattflecken- 
krankheit der Rübe und Gladiolenthrips wurden erst relativ spät bedeu
tend; Schnecken, der Rebstecher, und natürlich viele Pilzkrankheiten 
( P h y t o p h t h o r a ,  Grauschimmel, Fruchtmonilia, Keimlingskrankheiten u. a.) 
wurden durch die klimatischen Verhältnisse begünstigt. Im ganzen Bun
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desgebiet stark bis sehr stark vertreten waren Spinnmilben, der Birn- 
blattsauger, Schnecken, die Wühlmaus, die P h y t o p h t h o r a ,  die M o n ilia -  
Fruchtfäule, die Pfirsichkräuselkrankheit, der Zwiebelmehltau und der 
Grauschimmel. Darüber hinaus machten sich zahlreiche parasitäre 
Schadenserreger lokal oder gebietsweise sehr bemerkbar. Gegenüber 
den beiden vorangegangenen Jahren war ein zum Teil beträchtlicher 
Befallsanstieg z. B. beim Kohlweißling, beim Schattenwickler und bei 
der Mittelmeerfruchtfliege, eine stark rückläufige Tendenz bei Getreide
wanzen und der Rübsenblattwespe zu verzeichnen. Im Berichtsjahr wur
den wieder einige Krankheiten und Schädlinge in 'Österreich erstmalig 
nachgewiesen, und zwar meist Viruskrankheiten. Es sei allerdings 
dahingestellt, ob diese Virosen nicht schon seit längerem im Bundes
gebiet heimisch, infolge der zunehmenden Aktualität derartiger Pflan
zenkrankheiten aber erst jetzt aufgefallen sind.

A l p h a b e t i s c h e  Ü b e r s i c h t .  Die folgende Aufzählung enthält für das 
Jahr 1955 die wirtschaftlich wichtigen und in ihrem Auftreten von der 
Norm abgewichenen sowie die fachlich bedeutsamen Schadensursachen. 
Da die zur Verfügung stehenden Angaben über Befallsstärke mangels 
einer leicht anwendbaren Ermittlungsmethode rein subjektive Wertun
gen sind, konnten sie nur in allgemeinerer Form sinnvoll verarbeitet 
werden.

Die Kennziffern bezeichnen die Stärke (erste Ziffer: 1 =  sehr ge
ring, 2 =  mittelstark, 3 =  sehr stark) und den Umfang (zweite Ziffer; 
1 =  lokal, 2 =  in größeren Gebieten, 3 =  zumindest im größten Teil 
des Anbaugebietes) des Auftretens. Hauptschadensgebiete oder Fund
orte, besonders in Mitleidenschaft gezogene Pflanzenarten u. a. sind 
fallweise vermerkt. Fehlen bei einem Lokalauftreten oder einem Auf
treten in größeren Gebieten Ortsangaben, so lagen einige bis viele, aber 
mehr oder minder begrenzte Befallsstellen im gesamten Anbaugebiet 
vor. Die im Berichtsjahre in Österreich erstmalig beobachteten Scha
densursachen sind durch +  hervorgehoben.

Schädlinge, die ausschließlich in Vorratsräumen und Gewächshäusern 
Vorkommen und daher von Freilandverhältnissen weitgehend unabhän
gig sind, werden in unseren Jahresübersichten nicht angeführt, mit 
Ausnahme jener, die in dem betreffenden Jahr in Österreich erstmalig 
nachgewiesen worden sind.

A . A b i o t i s c h e  S c h a d e n s u r s a c h e n

Auswinterung: Bei Getreide 2/2, besonders in höheren und freieren 
Lagen; gefördert durch feuchte Witterung während der Ernte im 
Jahre 1954. Bei Luzerne französischer Herkunft 2/1 (Mistelbach in 
Niederösterreich).

Fadenkeimigkeit der Kartoffel: 2/1.
Schlagtreffen (Apoplexie): An Marille 2/1; an Wein 2/1, besonders in 

Niederöster reich.
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Spätfrost: 3/1. An Marille und in einigen Fällen auch an anderen Obst
arten Austriebschäden durch Frosteinwirkung vorwiegend im Rot
knospenstadium, Ende März/Anfang April (Wachau in Niederöster
reich, nördliches Burgenland, Oststeiermark). An Getreide (vor 
allem an Winterweizen-Frühsorten), Mais, Frühgemüse und verein
zelt auch an Frühkartoffeln Schäden durch Frost im April und im 
Mai.

Unwetter: 3/2. Einige wichtige Schädensfälle:
17. Jänner: Windbruchschäden an Gehölzen durch verbreitet heftige 

Stürme, namentlich im Waldviertel.
Letzte Maiwoche: Hagelgewitter in den niederösterreichischen Be

zirken Langenlois und Kirchberg am Wagram, besonders an 
Wein zum Teil Totalschaden.

10. Juni: Hagel im Gebiet Eisenstadt-Breitenbrunn im Burgenland, 
in erster Linie Wein und Getreide betroffen; Gesamtschaden 
etwa 4 Millionen Schilling.

17. und 18. Juni: Hagel und Sturm im burgenländischen Bezirk 
Jennersdorf und im Klagenfurter Becken (in letzterem schwerste 
Einbußen im Feldgemüse- und Obstbau, z. B. Ernte einer Anlage 
von 50.000 Spindeibüschen total vernichtet).

20. Juni: Hagel und Sturm im Gebiet Neusiedl am See-Weiden 
(Burgenland) sowie im Bezirk Baden bei Wien. Großer Schaden 
an verschiedenen Kulturen.

26. und 27. Juni: Überschwemmungen durch Starkregen im Mühl
viertel und in der Gegend von Melk an der Donau.

15. Juli: Hagel im südlichen Marchfeld; hauptsächlich Gerste be
troffen.

19. Juli: Verbreitet Gewitter. In Wien-Simmering die Kulturen zahl
reicher Gemüsegärfnereien zur Gänze zerstört.

Hagel und Überschwemmungen durch Starkregen in Leoben 
(20. Juli, tennisballgroße Hagelkörner), Bregenz (22. Juli, Tages
niederschlag 134 bis 171 mm), Gmunden (29. Juli, Tagesnieder
schlag über 100 mm), sowie verbreitet im östlichen und südlichen 
Bundesgebiet (25. August).

1. September: Hagel in Jennersdorf (Buchweizen, Rübe) und Horit- 
schon im Burgenland (Wein).

18. Oktober: Sturm und Starkregen mit nächtlichem Schneefall im 
Raume von Villach; Schaden an Obstkulturen.

Witterung allgemein: 3/2. Vielfältige und verbreitete Schäden durch 
die lange Dauer des Winters sowie durch häufige und reichliche 
Niederschläge und unternormale Temperaturen während der Vege
tationszeit. Beispiele: Schneebrüche an Obstbäumen im April. Kälte-
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schaden besonders an Halmfrüchten und an Frühgemüse. Mangel
hafter Fruchtansatz bei Obstgehölzen infolge von Kälte und gerin
gen Bienenfluges. Allgemein beträchtliche Hemmung der pflanz
lichen Entwicklung. Merkliche Qualitätsminderung bei Getreide als 
Folge von Lagern, Auswuchs und Pilzbefall. Behinderung von An
bau, Ernte und Pflanzenschutzmaßnahmen. Begünstigung nament
lich pilzlicher Schadenserreger.

B .  B i o t i s c h e  S c h a d e n s u r s a c h e n

a) T i e r e
+ Apfelblattgallmücke ( D a s y n e u r a  m a l i ) :  2/1. Obstanlagen im Wachauer 

Obstbaugebiet.
Apfelsägewespe ( H o p lo c a m p a  t e s t u d ín e a ) :  2/2, aber stärker als 1954.
Apfelwickler ( C a r p o c a p s a  p o m o n e l l a ) :  Beide Generationen 1/3. Noch in 

der ersten Augusthälfte Raupen, die wahrscheinlich von der Früh
jahrsgeneration stammten. Auffallend starker Befall an Walnuß.

Birnblattsauger ( P s y l la  p i r i s u g a ) :  3/3.
Birngespinstwespe ( N e u r o t o m a  f l a o i o e n t r i s ) :  3/2. Wien, Marchfeld in 

Niederösterreich. Auch an Kirsche (!) und besonders in Baumschulen.
Birnprachtkäfer (A g r i lu s  s in u a tu s ) :  2/2. Im burgenländischen Bezirk 

Mattersburg und — vor allem an Mostbirne — zwischen Linz und 
Eferding in Oberösterreich.

Birnsägewespe ( H o p lo c a m p a  b r e o i s ) :  2/2, aber stärker als 1954.
Birntriebwespe ( J a n u s  c o m p r e s u s ) :  2/2, jedoch stärker als 1954. March

feld und Wachau in Niederösterreich.
Blattgallenreblaus ( D a c t y l o s p h a e r a  o i t i f o l i i ) :  3/1. Nördliches Burgenland.
Blattläuse ( A p h id id a e ) :  3/2. An nahezu allen in Frage kommenden Wirts

pflanzen, ausgenommen z. B. Hopfen. D o r a l i s  f a b a e  an Zuckerrübe 
in Oberösterreich noch nach Mitte Juli (!) stark.

Derbrüßler ( B o t h y n o d e r e s  p u n c t io e n t r i s ) :  2/1. Marchfeld in Niederöster
reich, nördliches Burgenland.

Erdflöhe (H a l t ic in a e ) :  2/2.
Erdraupen ( A g r o t is - Arten): 2/1.
Feldhase ( L e p u s  e u r o p a e u s ) :  2/2. Verbißschäden an Obstbäumen bei hoher 

Schneelage im März des Berichtsjahres; Oberösterreich, Burgenland. 
— Lokal starke Schäden an Wein-Junganlagen in Langenlois (Nieder
österreich) vermutlich nicht durch Feldhase, sondern durch Kaninchen 
( O r y c t o la g u s  c u n ic u lu s ) .

Feldmaus (M ic ro tu s  a r v a l i s ) :  2/3.
Fliederminiermotte ( X a n t h o s p i l a p t e r y x  s y r in g e l l a ) :  3/1. Wien und Um

gebung.
Fruchtschalenwickler ( C a p u a  r e t ic u l a n a ) :  2/1. An Marille und Apfel.
+  Gallmilbe an Zwetschke ( E p i t r im e r u s  g ig a n t o r r h y n c h u s ) :  2/1. In Wien, 

Niederösterreich und einer Öberösterreichischen Baumschule.
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Gespinstmotten ( H y p o n o m e u t a - A r t e n ) : 3/2. Besonders an Apfel, aber auch 
an Zwetschke.

Getreidelaufkäfer (Z a b r u s  t e n e b r i o id e s ) : 3/1. An mehreren Orten im öst
lichen Niederösterreich.

Getreidewanzen ( A e l ia  a c c u m in a t a ,  A . r o s t r a t a ,  E u r y g a s t e r  h o t t e n t o t t a  
und E. m a u r a ) :  1/2 (!). Auftreten war besonders 1952 und 1953 sehr 
stark.

Gimpel ( P y r r h u la  p y r r h u l a ) :  3/1. Knospenschäden an Pfirsich in der 
Steiermark (Stainz, Leibnitz) und in Wien. Ausfälle bis zu 90%.

Gladiolenthrips ( T h a e n io t h r ip s  s im p l e x ) :  2/2. Stärkeres Auftreten erst ab 
Ende August.

Goldafter ( E u p r o c t i s  e h r y s o r r h o e a ) :  2/2. Besonders im östlichen Nieder
österreich und im nördlichen Burgenland. Schon im September viele 
Winternester.

Kartoffelälchen ( H e t e r o d e r a  r o s t o c h ie n s is ) :  3/1, Gerasdorf in Niederöster
reich (infolge jahrzehntelangen Anbaues von Frühkartoffeln ohne 
F nicht Wechsel).

Kartoffelkäfer ( L e p t in o t a r s a  d e c e m l in e a t a ) :  2/2. Siehe Sonderbericht im 
gleichen Heft.

Kirschblattwespe ( E v io c a m p o id e s  l im a c in a ) :  3/2. Wien und Niederöster
reich. An Kirsche, Weichsel und Birne.

Kleeälchen ( D it y le n c h u s  d ip s a c i ) :  3/1. An Rotklee und Luzerne in St. Peter 
in der Au und in Neulengbach (Niederösterreich).

Knospenwickler ( T m e io c e r a  o c e l la n a ,  O le t h r e u t e s  v a r i e g a n a ) : 2/2.
Kohleule (M a m e s tr a  b r a s s i c a e ) :  3/1. In Thürnthal (Niederösterreich) an 

Zuckerrübe und in Mohnkapseln (!).
Kohltriebrüßler ( C e u t h o r r h y n d iu s  q u a d r id e n s ) :  2/3. An Raps und anderen 

B r a s s i c a - Arten.
Kohlweißling ( P ie r is  b r a s s i c a e ) :  3/2.
Kräuselmilben ( P h y l l o c o p t e s  v it is ,  P h . v it ic u lu s  und E p it r im e r u s  v it is ) :  

3/2. Niederösterreich, Burgenland. Schäden verstärkt durch witterungs
bedingte Entwicklungshemmung der Reben und Verspätung oder 
Unterlassung der Winterbekämpfung.

Liebstöcklrüßler (O t io r r h y n c h u s  l ig u s t ic i ) :  2/1.
Maikäfer (M e lo lo n t h a  m e lo l o n t h a  und M. h ip p o c a s t a n i ) :  3/2. Flugjahr in 

Tirol (Innsbruck-Umgebung und Bezirk Reutte), Salzburg-Umgebung, 
Oberösterreich (Bezirke Linz, Wels, Kirchdorf, Steyr), Steiermark 
(Bezirke Judenburg, Knittelfeld, Leoben) und Niederösterreich (Waid
hofen an der Thaya, nur 2/2).

Maiszünsler ( P y r a u s t a  n u b i l a l i s ) :  3/2. Besonders im Burgenland und im 
östlichen Niederösterreich.

Marlinger Birnwurm ( C a r p o c a p s a  d a h n n e l i ) :  3/1. Steiermark (dort mög
licherweise verbreitet), Wien und Niederösterreich (vereinzelt).

Maulwurfsgrille ( G r y l l o t a l p a  v u lg a r i s ) :  3/1. Besonders im Tullner Becken, 
in Oberösterreich und in Salzburg.
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Mittelmeerfruchtfliege ( C e r a t i t i s  c a p i t a t a ) :  3/1. Wien und ein Befallsherd 
in Niederösterreich. An Marille, Pfirsich und Birne sowie vereinzelt 
an Apfel.

Möhrenblattfloh ( T r io z a  v i r id u la ) :  3/1. Imst in Tirol, Zwettl in Nieder
österreich.

Pflaumensägewespe ( H o p lo c a m p a  f l a v a  und H . m in u ta ) :  3/2.
Rapsglanzkäfer ( M e l ig e th e s  a e n e u s  und verwandte Arten): An Raps 2/3; 

in Blüten von Obstbäumen 3/1 (lokal merkliche Schäden in Nieder- 
und Oberösterreich).

Rebstecher ( B y c t i s c u s  b e t u l a e ) :  2/2, aber witterungsbedingt wesentlich 
stärker als in Normaljahren. Niederösterreich, Burgenland.

Ringelspinner ( M a la c o s o m a  n e u s t r ia ) :  2/2. Nördliches Burgenland und 
östliches Niederösterreich.

Rübenaaskäfer (vorwiegend B l i t o p h a g a  o p a c a ) :  3/1. Nieder- und Ober
österreich, Burgenland. Larven bis Mitte Juli.

Rübsenblattwespe ( A t h a l i a  c o l i b r i ) :  1/3. Gegenüber 1953 und 1954 auf
fallend gering.

San Jose-Schildlaus ( Q u a d r a s p id io t u s  p e r n ic io s u s ) :  2/3. Im Wiener Gebiet 
Beginn des ersten Larvenlaufes in der ersten Juliwoche (Verspätung 
etwa 3 Wochen), des zweiten Larvenlaufes um den 10. September 
(Verspätung ungefähr 14 Tage).

Schattenwickler ( C n e p h a s i a  v i r g a u r e a n a ) :  2/2. Vor allem an Rübe, Klee 
und Luzerne in Oberösterreich; Befall stärker und ausgedehnter als 
1954.

Schaumzikade ( P h i la e n u s  s p u m a r iu s ) :  3/1. An Zuckerrüben- Samenträgern 
in Feldbach, Kärnten.

Schnaken { T ip u la -Arten): 2/1. Mühlviertel, Oberösterreich. — Wahrschein
lich auf die gleiche Ursache ist ein im Oktober in der Umgebung 
Salzburgs entstandener sehr starker Schaden an Roggen zurückzu
führen, welcher „Getreidefliegen“ zugeschrieben wurde.

Schnecken ( A g r io l im a x  a g r e s t i s  und andere Arten): 3/3. Vor allem in den 
westlichen Bundesländern und in der Steiermark. Schon im Spätfrüh
jahr gebietsweise stark.

Schwarzer Rübenrüßler ( P s a l id iu m  m a x i l l o s u m ) :  An Wein in Göttles- 
brunn (Niederösterreich) 3/1, an Rübe bei Deutsch-Jahrndorf (Burgen
land) 1/1.

Spinnmilben ( T e t r a n y d i i d a e ) :  3/3, besonders im Spätsommer. An Obst
bäumen im Verein mit anderen Schadensursachen lokal zu völliger 
Entlaubung führend; schon im September starke Wintereiablage. An 
Wein in der Steiermark.

Tausendfüßer ( J u l i d a e ) :  3/1. Besonders in Niederösterreich an Gemüse.
Weinblattfilzmilbe ( E r i o p h y e s  v i t is ) :  2/3. Im Frühjahr sehr stark, im 

Juni jedoch — also lange vor Erreichen des normalen Befallshöhe
punktes — beträchtlicher Rückgang. Vereinzelt auch Gescheinebefall.
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Weißer Bärenspinner ( H y p h a n t r i a  c u n e a ) :  Erste Generation 1/2 (um rund 
drei Wochen verspätet), zweite Generation 2/2 (um etwa zwei Wochen 
verspätet, aber stärker als im Vorjahr). Nordöstliches Niederösterreich 
(Marchfeld, Weinviertel), nördliches Burgenland (Seewinkel).

Weizengailmücke ( C o n t a r in ia  t r i t i c i ) :  2/2. Oberösterreichische Saatzucht- 
station Reichersberg am Inn.

Wühlmaus ( A r n ic o la  t e r r e s t r i s ) :  3/3.
Zwetschkenschildlaus ( L e c a n iu m  c o r n i ) :  3/2.

b) B a k t e r i e n  u n d  P i l z e

AZ/ernaria-Blattfleckenkrankheit des Kohls ( A l t e r n a r ía  b r a s s i c a e ) :  2/1. An 
Chinakohl in Pachfurth, Niederösterreich.

Apfelmehltau ( P o d o s p h a e r a  l e u c o t r i c h a ) :  3/2.
Bakterienblattfleckenkrankheit der Gurke ( P s e u d o m o n a s  la c r im a n s ) :  2/2.
Bakterienwelke der Tomate ( B a c t e r iu m  m ic h ig a n e n s e ) :  1/3.
Blattflecken an Bohne ( S t a g o n o s p o r o p s i s  h o r t e n s i s ) :  Bodensdorf am Ossia- 

chersee, Kärnten. Bemerkenswert, weil selten.
+  Brand an Gladiole ( T u b u r c in ia  g l a d i o l i ) :  1/1. In einer steirischen 

Gärtnerei.
Brennfleckenkrankheit der Bohne ( C o l l e t o t r ic h u m  l in d e m u t h ia n u m ) :  2/2.
Brennfleckenkrankheit der Erbse ( A s c o c h y t a  p is i ,  A . p i n o d e l l a  und M y c o -  

s p h a e r e l l a  p in o d e s ) :  2/2.
Cercospora-Blattfleckenkrankheit der Rübe ( C e r c o s p o r a  b e t i c o l a ) :  2/3. 

Erst im September stärkerer Befall.
+  Dürrfleckenkrankheit der Karotte ( A l t e r n a r ía  p o r r i  f .  sp . d a u c i ) :  3/1.
Echter Mehltau des Weines (O id iu m  T u c k e r i ) :  3/1. In der Steiermark auf

fallendes Spätauftreten knapp vor der Reife.
Falscher Mehltau des Hopfen ( P s e u d o p e r o n o s p o r a  h u m u l i) :  3/2. Besonders 

im Mühlviertel, Oberösterreich.
Falscher Mehltau der Rübe ( P e r o n o s p o r a  s c h a c h t i i ) : 2/1.
Falscher Mehltau des Weines ( P la s m o p a r a  v i t í c o la ) :  2/3.
Flugbrand an Weizen und Gerste (U s t i la g o  n u d a )  : 3/2. Winter weizen, 

Wintergerste.
Fußkrankheiten an Getreide ( O p h io b o lu s  g r a m in is ,  C e r c o s p o r e l l a  h e r p o -  

t r ic h o id e s ) :  3/2. Gefördert durch zu eng gestellte Fruchtfolge.
Grauschimmel ( B o t r y t i s  c in e r e a ) :  3/3. An Gemüse, Zierpflanzen (z. B. 

Blütenflecken an Rose) und an Wein (Traubenfaule). — Im Berichts
jahr vielfach Primärparasit.

Gurkenkrätze ( C la d o s p o r iu m  c u c u m e r in u m ) :  3/2; in vorangegangenen 
Jahren nur gering. Besonders aft Freiland-Gurken.

H e t e r o s p o r iu m -Blattflecken an Iris (!) ( H e t e r o s p o r iu m  g r a c i l e ) :  3/1. Wien, 
Nieder Österreich.

Klappenschorf der Luzerne ( P s e u d o p e z iz a  m e d ic a g in i s ) :  2/2.
,¥om'Zia-Fruchtfäule (M o n il ia  f r u c t ig e n a  und ¥ .  l a x a ) :  3/3. Spezielle An

gaben: Massenbefall besonders an Kirsche und Zwetschke (Oberöster-
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reich); den stärksten Befall zeigt die Mostbirnensorte „Kleine Landl
birne“ (Vorarlberg); die Marillensorten „Ananas“ und „Breda“ sind 
am anfälligsten, die „Klosterneuburger Marille“ zeigt das geringste 
Auftreten (Krems a. d. Donau, Niederösterreich).

Nelkenschwindsucht { F u s a r iu m -Arten): 2/2.
Pfirsichkräuselkrankheit ( T a p h r in a  d e f o r m a n s ) :  3/3. Fallweise vollstän

diger Blattverlust.
Pflaumenrost ( P u c c in ia  p r u n i  s p in o s a e ) :  3/1. Besonders in Baumschulen, 

örtlich im Verein mit Spinnmilbenbefall zu völliger Entlaubung der 
Bäume führend.

P h y t o p h t h o r a - F ä u l e  ( P h y t o p h t h o r a  in f e s t a n s ) :  Als Kraut- und auch als 
Knollenfäule der Kartoffel 3/3; besonders bei frühen Sorten. — Als 
Kraut- und Braunfäule der Tomate 3/3; vor allem im Wiener Gebiet, 
wo sie bisher kaum in Erscheinung getreten ist.

R a m u la r i a  - Blattflecken an Rübe ( R a m u la r i a  b e t i c o l a ) :  2/1. Oberöster
reich.

Rostpilze an Getreide ( P u c c in ia -Arten): 2/2. Gelegentlich auch Auftreten 
von Schwarzrost auf bisher resistenten Sorten.

Roter Brenner ( P s e u d o p e z iz a  t r a c h e i p h i l a ) : 3/1. Retz, Niederösterreich.
Rübenwurzelbrand: 3/2. Besonders bei frühgebauter Rübe.
Schneeschimmel ( F u s a r iu m  n i o a l e ) :  2/2. Voralpen- und Alpengebiet.
Schorf an Kernobst (V e n t u r ia  in a e q u a l i s ,  V p y r i n a ) :  3/2.
Schorf an Steinobst (V e n t u r ia  c e r a s i ) :  2/1.
Schrotschußkrankheit des Steinobstes ( C la s t e r o s p o r iu m  c a r p o p h i l u m ) :  3/2. 

Besonders an Kirsche und Zwetschke. Starker Blatt- und teilweise 
auch Fruchtbefall.

Schwärzepilz an Getreide ( C la s t e r o s p o r iu m  h e r b a r u m ) :  3/2. Gefördert 
durch ungünstige Witterung vor der Ernte und zu eng gestellte 
Fruchtfolge.

Schwarzfleckenkrankheit der Walnuß (M a r s s o n in a  ju g la n d i s ) :  3/3.
¿'epforia-Blattfleckenkrankheit des Selleries ( S e p t o r i a  a p i i ) :  3/1.
Sklerotiniafäule des Salates ( S c l e r o t in ia  m in o r ) :  2/2.
Sternrußtau der Rose (M a r s s o n in a  r o s a e ) :  3/2. Nicht selten vollständige 

Entblätterung von Rosenstöcken.
Zwergsteinbrand ( T i l l e t i a  b r e o i f a c i e n s ) :  1/1.
Zwiebelbrand ( T u b u r c in ia  c e p u l a e ) :  3/1.
Zwiebelmehltau ( P e r o n o s p o r a  S c h l e id e n i ) :  3/3.

c) V i r e n

Gelbstreifigkeit der Zwiebel: 2/2.
Mosaikkrankheit des Salates: 3/2.
+ Schwarzfleckigkeit der Kohlgewächse: 2/2.
+ Stolburkrankheit der Tomate: 2/1.
Vergilbungskrankheit der Rübe: 1/3 (!).
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d) B l ü t e n p f l a n z e n

C u s c u t a -Arten wurden an Rübe, Kolli und Tomate (Neusiedl am See. 
Burgenland) sowie an Chrysantheme (Gärtnerei in Klagenfurt) nach
gewiesen.

O r o b a n c h e  r a c e m o s a  wurde an Kulturkreuzblütlern und an Tomate in 
Neusiedl am See festgestellt.

Verschiedene Unkräuter (Hahnenfußarten, Klatschmohn, Quecke, Wind
hafer, Windhalm u. a.) traten verstärkt auf.

C . A u f k l ä r u n g s b e d ü r f t i g e  S c h a d e n s u r s a c h e n

F Flachästigkeit (Gravensteiner Krankheit): 1/1. Niederösterreich. An 
den Apfelsorten Abbondanza und Gravensteiner. Wahrscheinlich 
virös.

+  Flexenbesenbildungen an Apfel: 2/1. Hollabrunn in Niederösterreich.. 
Halbturn im Burgenland. Namentlich an den Sorten Boskoop, James 
Greve und Frh. v. Berlepsch. Wahrscheinlich virös.

+  Mosaikartige Blattflecken und Welkeerscheinungen an Gurke: 2/1.
Wien-Simmering. Wahrscheinlich virös.

Schalenbrüchigkeit der Walnuß: 2/2. Besonders bei dünnschaligen Sorten.
Wahrscheinliche Ursache Kälteeinwirkung auf die jungen Früchte. 

SteinfTüchtigkeit der Birne: 2/1. Oberösterreich, Steiermark. In den mei
sten Fällen wahrscheinlich virös.

Die im Bericht über das Jahr 1954 an dieser Stelle erwähnten Schäden 
an Sellerie — hervorgerufen durch freilebende Bodennematoden — waren 

Berichtsjahr wesentlich geringer.

Z u s a m m e n f a s s u n g

1. Im Jahre 1955 herrschte in Österreich ein lange anhaltender Winter, 
während der Vegetationszeit fast durchgehend naß-kalte und unwetter
reiche Witterung. Diese Bedingungen hemmten die pflanzliche Entwick
lung. behinderten die Kultur- und Pflegearbeiten, verursachten mannig
fache Schäden und begünstigten namentlich pathogene Pilze. Allgemein 
und sehr stark verbreitete parasitäre Schadensursachen waren der Birn- 
blattsauger, Schnecken, Spinnmilben, die Wühlmaus, der Grauschimmel, 
die Memj'Zta-Fruchtfäule, die P h y t o p h t h o r a ,  die Pfirsichkräuselkrankheit 
und der Zwiebelmehltau.

2. Die folgenden Schadenserreger an Kulturpflanzen wurden im 
Berichtsjahr im Bundesgebiet erstmalig nachgewiesen: Die Apfelblatt
gailmücke ( D a s y n e u r a  m a l i ) ,  die Gallmilbe E p it r im e r u s  g ig a n t o r r h y n c h u s  
an Zwetschke, der Brandpilz T u b u r c in ia  g l a d i o l i  an Gladiole, die Dürr
fleckenkrankheit der Karotte ( A l t e r n a r ia  p o r r i  f .  sp . d a u c i )  sowie die 
Virosen Schwarzfleckigkeit der Kohlgewächse und Stolburkrankheit der 
Tomate: eine durch mosaikartige Blattfleckung und Welke gekennzeich
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n e t e  E r k r a n k u n g  d e r  G u r k e ,  H e x e n b e s e n b i l d u n g e n  a n  A p f e l  u n d  d ie  

G r a v e n s t e i n e r  K r a n k h e i t  —  e b e n f a l l s  e r s t m a l i g  f e s t g e s t e l l t  —  s in d  w a h r 

s c h e i n l i c h  Y i r o s e n .

S u m m a r y

1. Austria had, in 1955, a long winter and cool and rainy weather 
throughout the growing period. These weather conditions retarded the 
cultivation work, caused various damages and favoured especially 
pathogenic fungi.

The following parasitic diseases and pests were generally and widely 
spread:

A r v íc o l a  t e r r e s t r i s ,  P s y l l a  p ir i s u g a ,  snails, spider mites, B o t r y t i s  c in e r e a ,  
M o n il ia  f r u c t ig e n a  and M. l a x  a , P e r o n o s p o r a  S c h le id e n i  and P h y t o p h t h o r a  
in fe s t a n s .

2. The following pests and diseases were recorded for the first time 
in Austria in the year 1955:

D a s y n e u r a  m a l i ,  E p i t r im e r u s  g ig a n t o r r h y n c h u s  on plum, A lt e r n a r ía  
p o r r i  f .  sp . d a u c i ,  T u b u r c in i a  g l a d i o l i  on gladiolus and the virus diseases 
cabbage black ring spot virus and tomato big bud virus; a disease of 
cucumbers which causes mosaic-like spots on the leaves and wilt, „witches 
broom“ on apple and flat limb — also observed for the first time — are 
probably virus diseases.
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A u s  d e m  ö s t e r r e i c h i s c h e n  P f l a n z e n s c h u t z d i e n s t

Auftreten und Bekämpfung des 
Kartoffelkäfers in Österreich im Jahre 1955

V o n

F e r d i n a n d  B e r a n

I. Allgemeines

Wie aus Tabelle 1 zu ersehen ist, war die Vegetationsperiode 1955 
durch kühle Witterung gekennzeichnet. An allen vier in der Tabelle 
berücksichtigten Beobachtungsstellen gab es in den Monaten März bis 
Oktober fast durchwegs unterdurchschnittliche Temperaturmittelwerte. 
Demgegenüber zeigten die Niederschlagsverhältnisse keine so gleich
artige Tendenz. So lagen die Regenmengen in Wien in 5 Monaten des 
Beobachtungsabschnittes erheblich unter dem langjährigen Durch
schnitt und nur 2 Monate (April, August) brachten weit über dem 
Durchschnitt liegende Niederschlagsmengen. Ein ähnliches Bild zeigen 
die für Klagenfurt ausgewiesenen Zahlen mit dem Unterschied, daß dort 
der Mai und Oktober große Regenüberschüsse aufwiesen. In Oberöster
reich (Linz) und Vorarlberg (Bregenz) scheinen nur 3 bzw. 4  Monate 
mit Niederschlagsdefiziten gegenüber dem Durchschnitt auf. Abgesehen 
von den absoluten Regenmengen, die also nur zum Teil ungewöhnlich 
hoch waren, erschwerten aber häufige, oft nur geringe Regenfälle die 
Bekämpfung des Kartoffelkäfers im Jahre 1955.

II. Kartoffelkäferfunde 1955
Soweit die starke Verbreitung des Kartoffelkäfers noch eine Befalls

und Bekämpfungsstatistik ermöglichte, wurden die von den Herren 
Pflanzenschutzreferenten zur Verfügung gestellten Ziffern in folgenden 
Übersichten zusammengestellt:

V o r a r l b e r g :

Erster Fund:
Überwinterte Käfer: 13. April 1955 

Larven: 22. Mai 1955 
Jungkäfer: 26. Juni 1955
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K a r t o f f e l k ä f e r b e f a l l  i n  d e n  e i n z e l n e n  B e z i r k e n  V o r a r l b e r g s  

im  J a h r e  1 9 5 5 :

Die eingeklammerten Zahlen betreffen das Jahr 1954.

Gesamtzahl der Befallene
Bezirk Gemeinden Gemeinden

Bregenz 39 37 (37)
Feldkirch 27 27 (27)
Bludenz 29 26 (26)
Kleines Walsertal 3 2 ( - )
Summe 98 92 (90)

T i r o l :

Erster Fund:
Larven: 18. Juni 1955

Jungkäfer: 10. Juli 1955

K a r t o f f e l k ä f e r b e f a l l  in  d e n  e i n z e l n e n  B e z i r k e n T i r o l s

i m  J a h r e  1 9 5 5 :

Gesamtzahl der Befallene
Bezirk Gemeinden Gemeinden

Imst 23 15 (16)
Innsbruck 69 46 (46)
Kitzbühel 21 21 (21)
Kufstein 31 31 (31)
handeck 28 10 (12)
Lienz 25 6 (8)
Reutte 35 30 (30)
Scliwaz 44 37 (37)

Summe 276 196 (201)

S a l z b u r g :

Erster Fund:
Überwinterte Käfer: 17. Juni 1955

K a r t o f f e l k ä f e r b e f a l l  in  S a l z b u r g  i m  J a h r e  1 9 5 5 :

Gesamtzahl der Gemeinden 119
Befallene Gemeinden im Bezirk Salzburg (in den Gebirgs-

gauen kein Befall) 25 (40)
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Oberösterreich:
Erster Fund:
Überwinterte Käfer: 23. Mai 1955 

Larven: 18. Juni 1955 
Jungkäfer: 28. Juli 1955

Kartoffelkäferbefall in den einzelnen Bezirken Oberösterreichs 
im Jahre 1955:

Bezirk
Gesamtzahl der 

Gemeinden
Befallene

Gemeinden

Braunau 45 45
Eferding 12 12
Gmunden 20 13
Grieskirchen 34 33
Kirchdorf 23 18
Linz 23 23
Ried 36 36
Schärding 30 30
Steyr 22 22
Vöcklabruck 52 38
Wels 25 25
Freistadt 27 15
Perg 26 26
Rohrbach 42 27
Urfahr 28 18

Summe 445

Burgenland:
Erster Fund: 14. Mai 1955

381 (438)

Kartoffelkäferbefall in den einzelnen Bezirken Burgenlands 
im Jahre 1955:

Gesamtzahl der Befallene
Bezirk Gemeinden Gemeinden

Neusiedl am See 28 28 (28)
Eisenstadt 27 27 (27)
Mattersburg 22 22 (22)
Oberpullendorf 63 63 (61)
Oberwart 91 74 (68)
Güssing 56 52 (47)
Jennersdorf 33 29 (24)
Summe 320 295 (277)
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Kärnten:
Erster Fund:
Überwinterte Käfer: 9. Mai 1955 

Larven: 3. Juni 1955

K a r t o f f e l k ä f e r b e f a l l  i n  d e n  e i n z e l n e n  B e z i r k e n  K ä r n t e n s  im  J a h r e  1 9 5 5 :

Bezirk
Gesamtzahl der 

Gemeinden
Befallene

Gemeinden

Hermagor 24 6 (12)
Klagenfurt 33 19 (17)
Spittal a. d. Drau 47 3 (13)
St. Veit a. d. Glan 36 5 (9)
Villach 50 1 (14)
Völkermarkt 22 8 (15)
Wolfsberg 36 7 (15)
Feldkirchen 16 4 (8)
Summe 244 53 (103)

S t e i e r m a r k :

Erster Fund:
Überwinterte Käfer: 14. Mai 1955 

Larven: 10. Juni 1955

K a r t o f f e l k ä f e r b e f a l l  in  d e n  e i n z e l n e n  B e z i r k e n  S t e i e r m a r k s

im  J a h r e  1 9 5 5 :

Bezirk
Gesamtzahl der 

Gemeinden
Befallene

Gemeinden

Bruck a. d. Mur 22 9 (11)
Deutschlandsberg 99 52 (47)
Feldbach 85 75 (55)
Fürstenfeld 42 39 (34)
Graz 66 55 (46)
Hartberg 93 78 (54)
Judenburg 38 1 (3)
Knittelfeld 15 2 (3)
Leibnitz 81 70 (66)
Leoben 19 5 (H)
Liezen 54 13 (32)
Mürzzuschlag 16 15 (15)
Murau 46 — (2)
Radkersburg 73 68 (46)
Voitsberg 45 22 (29)
Weiz 82 59 (64)
Summe 874 563 (518)
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N i e d e r ö s t e r r e i c h  u n d  W i e n :

E r s t e r  F u n d :

Larven: 25 April 1955 
Jungkäfer: 5. Mai 1955

Von 1653 Gemeinden waren 1399 Gemeinden befallen.

III. Bekämpfung,sstatistik
Gegen Kartoffelkäfer behandelte Flächen 1955:

G e s a m t e  K a r t o f f e l a n b a u -  B e h a n d e l t e  F l ä c h e  

B u n d e s l a n d  f l ä c h e  i n  H e k t a r  i n  H e k t a r

Niederösterreich und Wien 89.000 30.134 (20.000)
Burgenland 13.245 3.841*50*) (1.968)
Oberösterreich 34.630 7.524 (14.642)
Salzburg 3.083 50**) (470)
Steiermark 21.608 500***) (600)
Kärnten 12.437 250 (352)
Tirol 4.371 600****) (1.100)
Vorarlberg 1.210 870 (815)

Gesamtöster reich 179.584 43.769*50 (39.947)
*) 3717T1 ha als befallen ausgewiesen.

**) 250 ha als befallen ausgewiesen.
.....) 405 ha als befallen ausgewiesen.
***) 95Q ha a]s befallen ausgewiesen.

Verbrauch an Bekämpfungsmitteln zur Kartoffelkäferbekämpfung 1955
i n  T o n n e n :

1. DDT-Mittel 5
2. Gammamittel 27
3. Toxaphenmittel 2*5
4. Chlordanmittel 10*8
5. Kalk- und Bleiarseniat 16*42
6. DDT-Gammamittel 48*42
7. Gamma-Chlordanmittel 3*55
8. Gamma-Toxaphenmittel 4*22
9. Diverses 0*25

IV. Zusammenfassung:
1. D i e  Z a h l e n  d e r  i m  J a h r e  1955 a ls  b e f a l l e n  b e f u n d e n e n  G e m e i n d e n  

l a g e n  in  d e n  B u n d e s l ä n d e r n  T i r o l ,  O b e r ö s t e r r e i c h ,  S a l z b u r g  u n d  

K ä r n t e n  n i e d r i g e r  a l s  im  J a h r e  1954, w ä h r e n d  in  d e n  ü b r i g e n  B u n 

d e s l ä n d e r n  d i e  Z a h l  d e r  B e f a l l s g e m e i n d e n  g e g e n ü b e r  d e m  V o r j a h r  

z u g e n o m m e n  h a t .
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2. Die in dem unmittelbaren Befallsgebiet befindliche Kartoffelanbau
fläche stieg von 39.947 ha im Jahre 1954 auf 43.769‘50 ha im Jahre 
1955, oder von 237% auf 24'4% der gesamten Kartoffelanbaufläche. 
Für die Bekämpfung des Schädlings wurden 1955 insgesamt 11816 
Tonnen Insektizide verwendet, und zwar:

5 Tonnen DDT-Mittel,
27 Gamma-Mittel,

2'5 Toxaphen-Mittel,
10" 8 Chlordan-Mittel,
16'42 Kalk- und Bleiarseniat,
4842 DDT-Gammamittel,

3’55 Gamma-Chlordanmittel,
4'22 „ Gamma-Toxaphenmittel und

250 kg diverse Mittel.
4. Die Kosten der Kartoffelkäferbekämpfung 1955 sind mit rund 8 Mil

lionen Schilling einzuschätzen.

Summary
1. In 1955 the number of communes, in the Tyrol, Upper Austria, 

Salzburg and Carinthia, infested by Colorado beetle was lower as 
compared with 1954. In the other Federal Provinces the infestation 
has increased.

2. The potato growing area within the infested territory amounted 
to 43.769'50 hectares in 1955 as compared with 39.947 hectares in 
1954, i. e. 24‘4% of the entire potato growing area in 1955 as com
pared with 237% in 1954.

3. For the control work against Colorado beetle all together 11876 tons 
insecticides were used in 1955.

4. The entire cost for the control in 1955 amount to approx. 8 million 
Austrian shillings.
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Referate
Die D e u t s c h e  E n t o m o l o g i s c h e  G e s e l l s c h a f t  verlieh auf der Fabricius- 

Festsitzung am 1 0 . Jänner 1956 die F a b r i c i u s - M e d a i l l e  1 9 5 5  Herrn Pro
fessor Dr. Erwin L i n d n e r, Stuttgart, für seine Lebensarbeit auf dem 
Gebiet der Dipterologie und insbesondere für das umfangreiche Werk 
„Die Fliegen der palaearktischen Region“ als Standardwerk der Ento
mologie.

D i e  d e u t s c h e  P f l a n z e n s c h u t z t a g u n g  in  K a s s e l  1 9 5 5 .

Im Oktober 1955 fand in Kassel die 31. Tagung des deutschen Pflanzen
schutzes statt. Eingeleitet wurde die Veranstaltung mit der Verleihung 
der Otto Appel-Medaille an den Chemiker der Bayerwerke D r. G e r 
h a r d  S c h r ä d e r ,  dem bahnbrechenden Forscher auf dem Gebiete 
der Phosphorsäureester-Insektizide. Dr. Schräder behandelte im An
schluß an die Verleihungsfeier in einem fesselnden Vortrag sein Lebens
werk.

Die Tagung selbst dauerte drei Tage, am vierten Tag fanden E x
kursionen statt. Die Themengruppen waren: Pflanzenschutz und Bio
zönose, Pflanzenschutz und Betriebswirtschaft, Hygienisch-toxikolo
gische Probleme, Gartenbau und Pflanzenschutz, Holzschutz und Un
krautbekämpfung.

Zum Thema „Pflanzenschutz und Biozönose“ sprach einleitend 
S c h w e r d t f e g e r  über Biozönose als dem natürlichen Zusammenleben 
verschiedener tierischer und pflanzlicher Organismen im gleichen 
Lebensraum (Biotop). Diese Biozönosen sind ursprünglich reich an 
Organismen, die in ihrer Gesamtheit ein gewisses Gleichgewicht reprä
sentieren. Ein solches Gleichgewicht ist ein immerhin schwankendes 
Resultat eines ständigen Wettkampfes, einer Raum- und Nahrungs
konkurrenz, ohne daß ein bestimmter Organismus die Oberhand ge
winnt. Parasiten werden in diesem Milieu nicht leicht zur Übervermeh
rung und Massenentwicklung gelangen. Ein gleiches gilt für die Boden
fauna. Nach S c h i m i t s c h e k  ist im Waldboden in einem Fichten
altbestand beim Übergang zum Weidebetrieb innerhalb von 50 Jahren 
die Zahl der Milben und Collembolen pro Liter Boden von 2400 auf 
67 herabgesunken.

Störende Maßnahmen, besonders der Übergang zur Einkultur (Mono
kultur) führen zur Massenentwicklung (Gradation) bestimmter Schäd
linge; Nonne, Kieferneule, Maikäfer, Kartoffelkäfer, Reblaus usw. Ein 
solcher Entwicklungsgang zwingt schließlich zu Massenvernichtung 
durch Großkampfmaßnahmen. Dabei verlieren aber auch Neben- und 
Zwischenwirte ihre natürlichen Wohnstätten. Natürliche Feinde inner
halb einer Biozönose zu schonen, bleibt aber von größter Wichtigkeit.

J o h n s o n  und H a i n e  aus Harpenden sprachen über die Verteilung 
der Blattläuse in der Luft, über Häutung, Anflug und Landung im 
Zusammenhang mit der Rolle dieser Blattläuse als Virusüberträger.

F r a n z  besprach sodann die Biozönose und Nährpflanze als Be
grenzungsfaktoren bei der Gradation der Tannenrindenlaus. Auf der 
einen Seite sind es die Blattlausfeinde, auf der anderen Seite das ab
sterbende Rindenparenchym in den Saugbezirken, Faktoren, die der 
Massenentwicklung entgegenarbeiten. Referent möchte dazu bemerken, 
daß das absterbende Rindenparenchym nicht überschätzt werden darf, 
etwa im Sinne einer passiven Abwehr des Parasiten.

Auf einer früheren Tagung hat W a r t e n b e r g  über die pflanzen
physiologischen Ursachen des Massenwechsels der Apfelblutlaus ge-
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sprochen und in der Pflanze zwei Phasen: Neigung zur Gallenbildung 
und Neigung zur Nekrose oder „Befallsabwehr“ unterschieden. Im 
letzteren Falle findet keine „Förderung“ der Blutlaus statt. Wartenberg 
erkannte aber richtig, daß die Vergällung, die beim Austrieb einsetzt, 
die V o r a u s s e t z u n g  und nicht die Folge des Massenwechsels ist. 
Nach ihm entscheidet der eigene Hormonwechsel für die Vergällung, 
das Insekt greift nicht etwa mit Wuchsstoffen ein. Referent möchte 
darauf hinweisen, daß in solchen Fällen die Gallenbildung überhaupt 
die Grundlage für die Existenz des angepaßten Parasiten, der Blutlaus, 
ist, daß die Primärreaktion der Pflanze eine Abwehrreaktion, eine Gift
paralyse ist. Die aktive Immunisierung ist der Gallenbildung homolog. 
Nekroseprozesse aber, wie sie Franz bei der Tannentrieblaus studiert 
hat, als Abwehr zu bezeichnen, ist irrig.

Im Rahmen der Behandlung des ßiozönoseproblems waren auch 
einige Referate den Spinnmilben gewidmet.

Schon zwei Jahre früher hatte D o s s e  für Deutschland mindestens 
6 verschiedene Arten unterschieden. Nur P a r a t e t r a n y c h u s  p i lo s u s ,  
unsere altbekannte R o t e  S p i n n e ,  und B r y o b i a  r ib is ,  die Stachelbeer
milbe, überwintern im Eistadium. Die Stachelbeermilbe, die auf Stachel
beeren nur eine Generation produziert, erreicht auf Obstbäumen in der 
Pfalz 4 Generationen.

A m p h i t c t r a n y c h u s  c r a t a e g i  überwintert ebenso wie die T e t r a n y c h u s  
u r t i c a e  dagegen als Weibchen. Die letztere erreicht bis zu 9 Bruten und 
kommt an mindestens 90 Pflanzen, vor allem auch an niederen Pflan
zen nnd Unkräutern vor. Diese beiden Arten kommen erst im Sommer 
auf Obstbäumen vor und sind mit Winterbekämpfungsmitteln über
haupt nicht erreichbar. T . u r t i c a e  erwähnt B e r a n auch für unser Ge
biet, aber auch c r a t a e g i  kommt hier vor. Schließlich haben wir in 
Deutschland noch die E o t e t r a n y c h u s  t e la r iu s ,  die auch als Weibchen 
überwintert. Gerade dieses Jahr sind mehrere Arten auch bei uns 
vorgekommen.

Die teilweise Resistenz der Eier der beiden oben genannten Roten 
Spinnen gegen Winterbekämpfung, die trotzdem durchgeführt werden 
muß, hat zur Folge, daß keine 100%igen Erfolge erzielt werden können.

Ein zweites Problem aber liegt bei der Biozönose: M a t h y s  - Schweiz 
hat in den Weingärten das Auftreten zweier Raubmilbenarten fest
gestellt. Die Raubmilben vermögen in kurzer Zeit 20—40 Rote Spinnen 
auszusaugen. Sie selbst leben zumeist blattunterseits und vermögen 
auch von Pflanzensäften zu leben. Schon seinerzeit hat M ü h l  m a n n  
festgestellt, daß neben der gewöhnlichen Roten Spinne auch die u r t i c a e  
in den Weingärten vorkommt, aber erst im Sommer erscheint und sehr 
schädlich werden kann. Interessant ist ihre Kältefestigkeit: Bei —4° 
laufen noch die Weibchen lebhaft umher. Die gewöhnliche Rote Spinne 
erscheint an Obstgehölzen Ende März, an der Rebe erst Ende April.

D o s s e ,  B e r k e r  und S t e i n e r  behandelten auch im Obstbau das 
biozönotische Problem. Um den Einfluß der Raubmilben auf die Popu
lation der Spinnmilben nicht auszuschalten, wird Vorsicht bei der 
Winterspritzung, auf die ja wegen der San Jose-Schildlaus nicht ver
zichtet werden kann, empfohlen. Die Raubmilben sind gegen verschie
dene Winterspritzmittel wie z. B. Obstbaumkarbolineum empfindlich. 
Überhaupt soll die Verwendung von Berührungsgiften nicht zuweit 
gegen den Sommer hinein fortgesetzt werden. Der Schwerpunkt der 
Bekämpfung der Roten Spinnen aber liegt mit Rücksicht auch darauf, 
daß verschiedene Arten erst im Sommer zum Vorschein kommen, beim 
Metasystox.
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S c h l a b r i t z k i  behandelte schließlich das Auftreten des Parasiten 
der San Jose-Laus: P r o s p a l t e l l a  p e r n ic io s i ,  die seinerzeit von Thiem fest
gestellt worden war, in Deutschland, wo sie bereits Fuß gefaßt hat. 
Nach amerikanischen Angaben trägt sie zweifellos zum Verschwinden 
der San Jose-Schildlaus bei.

Die betriebswirtschaftlichen Vorträge leitete U n t e r  s t e n h ö f e r  ein. 
der feststellte, daß die Pflanzenkrankheiten auf die Gestaltung der Bo
dennutzung ausschlaggebende Bedeutung haben. Der Pflanzenschutz ist 
einer der wichtigsten Standortsfaktoren. Eine Bekämpfung über eine 
gewisse Grenze hinaus ist aber oft nicht möglich bzw. unrentabel, so 
daß statt der Intensivmaßnahmen nur extensive möglich sind. Der Ein
fluß auf die Bodennutzung wird um so größer, je mehr wir uns der 
Monokultur nähern. Die Vergilbungskrankheit beeinflußt z. B. auch die 
Viehwirtschaft (Futter). Der Pflanzenschutz führt zur Intensitätssteige
rung, zunehmende Schäden zur Extensivierung der Bodennutzung. Pflan
zenkrankheiten können den Standort einer Kultur entscheidend be
stimmen.

R e i c h  stellte fest, daß im allgemeinen der Bedarf an Pflanzen
schutzmitteln 1—2% des Rohertrages ausmacht, im Obstbau bei acht
maliger Bekämpfung 3%, im Weinbau bei 5—7maliger Spritzung 8% und 
im Hopfenbau 12%. Die tatsächlichen Ausgaben aber bleiben hinter 
diesen Ziffern weit zurück. Von größter Wichtigkeit aber bleibt die 
Anschaffung leistungsfähiger Geräte, Einsatz von Maschinen und Zu
sammenlegung von Splitterbetrieben, worin die Schweiz im Weinbau 
bereits vor Jahrzehnten beispielgebend vorausgegangen ist. W e y  r e t e  r 
sprach über den hauptberuflichen Pflanzenschutzwart. Es muß getrachtet 
werden, daß jeder einzelne Betrieb regelmäßig pflanzenärztlich beraten 
werden kann.

K o p p e l b e r g  b e s t ä t i g t e  d i e  b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e  B e d e u t u n g  v o n  
G r o ß a k t i o n e n  a u c h  b e i  V e r w e n d u n g  s e h r  t e u r e r  P r ä p a r a t e .  Z u r  B e 
k ä m p f u n g  d e r  V e r g i l b u n g s k r a n k h e i t  h a t  s i c h  S y s t o x  im  K a m p f e  g e g e n  
d i e  V i r u s  ü b e r t r a g e n d e n  B l a t t l ä u s e  a l s  v ö l l i g  r e n t a b e l  e r w i e s e n .

R ö n n e b e c k  s t e l l t e  f e s t ,  d a ß  im  K a r t o f f e l b a u  e in  G r o ß t e i l  d e s  
v e r w e n d e t e n  S a a t g u t e s  n i c h t  a n e r k a n n t  i s t .  D e r z e i t  b e t r ä g t  d e r  V e r l u s t  
im  K a r t o f f e l b a u  d u r c h  V i r u s k r a n k h e i t e n  in  W e s t d e u t s c h l a n d  e t w a  1 0 0  M i l 
l i o n e n  D M .

A u s  d e r  D e b a t t e  e r g a b  s i c h  f ü r  d i e  g e s a m t e  P r o b l e m a t i k :
B e i  e x t e n s i v e n  K u l t u r e n  ( G r ü n l a n d  u s w .)  i s t  m i t  R ü c k s i c h t  a u f  d ie  

r e i c h e  B i o z ö n o s e ,  d i e  u n t e r  c h e m i s c h e n  M i t t e l n  l e i d e n  w ü r d e ,  f ü r  d ie  
A n w e n d u n g  s o l c h e r  V o r s i c h t  a m  P l a t z e ;  b e i  i n t e n s i v e n  d a g e g e n  
s in d  G r o ß k a m p f m a ß n a h m e n  d r i n g e n d  n o t w e n d i g  u n d  im  a l l g e m e i n e n  
a u c h  v i e l  w e n i g e r  b e d e n k l i c h .

D i e  B e h a n d l u n g  d e r  h y g i e n i s c h - t o x i k o l o g i s c h e n  P f l a n z e n s c h u t z p r o 
b l e m e  z e i g t e ,  d a ß  d i e s e  F r a g e n  h e u t e  d ie  P f l a n z e n s c h u t z f o r s c h u n g  b e 
s o n d e r s  b e w e g e n .  B ä r  w i e s  d a r a u f  h i n ,  d a ß  f ü r  d e n  P f l a n z e n s c h u t z  d ie  
B e o b a c h t u n g  d e s  W e g e s  d e r  c h e m i s c h e n  P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l  v o n  d e r  
A m v e n d u n g  b i s  z u r  P f l a n z e  v o n  I n t e r e s s e  i s t ,  d a ß  a b e r  d a r ü b e r  h i n a u s ,  
d ie  F o l g e  d i e s e r  A n w e n d u n g  f ü r  d i e  G e s a m t b e v ö l k e r u n g  b e i  d a u e r n d e r  
E i n w i r k u n g  v o n  R ü c k s t ä n d e n  in  L e b e n s m i t t e l n  g r ö ß t e  B e a c h t u n g  v e r 
d i e n t .

T i l g n e r  s p r a c h  ü b e r  d a s  B l u t b i l d  u n d  d ie  L e b e r v e r ä n d e r u n g e n  b e i  
c h r o n i s c h e r  I n t o x i k a t i o n  m i t  H C H .

B o m b o s c h  b e h a n d e l t e  d e n  b i o l o g i s c h e n  T e s t  m i t  D r o s o p h i l a  
m e l a n o g a s t e r  u n d  C a l a n d r a  g r a n a r i a .

Z  a  n  o  n  r e f e r i e r t e  ü b e r  d i e  b i o l o g i s c h e n  u n d  t o x i k o l o g i s c h e n  E i g e n 
s c h a f t e n  v o n  M a l a t h i o n .
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B r e m e r  l e i t e t e  d i e  R e f e r a t e n g r u p p e  „ G a r t e n b a u  u n d  P f l a n z e n 
s c h u t z “ e i n  u n d  b e h a n d e l t e  d i e  P r o b l e m a t i k  d e s  P f l a n z e n s c h u t z e s  im  
G e m ü s e b a u  im  a l l g e m e i n e n .  E r  w i e s  a u f  d i e  n e u e n  P r o b l e m e  h i n ,  a l s  
w e l c h e  e r  d e n  g r o ß e n  K o h l t r i e b r ü ß l e r  u n d  d e n  S p e i s e b o h n e n k ä f e r  b e 
t r a c h t e t .  A V e ite rs  w i e s  e r  a u f  d ie  s t e i g e n d e  B e d e u t u n g  d e r  Y i r o s e n  h i n :  
K o r k w u r z e l k r a n k h e i t  in  H o l l a n d ,  v i r ö s e  G u r k e n w e l k e ,  V e r g i l b u n g s 
k r a n k h e i t  b e i  S p i n a t ,  G e l b s t r e i f i g k e i t  b e i  Z w i e b e l n .  D a s  S a l a t m o s a i k  
v e r n i c h t e t  b e r e i t s  SO— 1 0 0 %  d e r  P f l a n z e n .  Z u r  Z u s a m m e n b a l l u n g  d e r  
M e n s c h e n  k o m m t  d i e  d e r z e i t i g e  U n m ö g l i c h k e i t ,  d i e  V i r u s k r a n k h e i t e n  
z u  b e k ä m p f e n .  D i e  M i n e r a l d ü n g u n g  f ü h r t  z u r  Ü b e r s a l z u n g  d e s  B o d e n s .  
D a z u  k o m m t  M a n g e l  a n  S p u r e n e l e m e n t e n :  M o l y b d ä n m a n g e l  b e i  K a r 
f io l ,  M a g n e s i u m m a n g e l  b e i  T o m a t e n  u . a .

S a l a t s c h ä d e n  s in d  n e u e r d i n g s  e n t s t a n d e n  d u r c h  d ie  k ü n s t l i c h e  B e r e g 
n u n g .  B e r e g n u n g  b e i  t r o c k e n e r  L u f t  w i r k t  a n d e r s  a l s  b e i  f e u c h t e r .  E n t 
s c h e i d e n d  b l e i b t  d e r  M a n g e l  a n  A r b e i t s k r ä f t e n .  W i c h t i g :  U n k r a u t b e 
k ä m p f u n g  m i t t e l s - F l a m m e n w e r f e r n ,  B e k ä i n p f u n g  d e r  ß o d e n s c h ä d l i n g e  
u s w .  U s c h d r a w e i t  s p r a c h  ü b e r  a n a l o g e  P r o b l e m e  im  B l u m e n b a u .  
S c h w i e r i g  s e i  d e r  K a m p f  g e g e n  K r a n k h e i t e n  u n d  S c h ä d l i n g e  w e g e n  d e r  
g r o ß e n  Z a h l  d e r  A r t e n  u n d  d e r  g ä n z l i c h  v e r s c h i e d e n e n  H e i m a t k l i m a t e  
d e r  P f l a n z e n .  D a z u  k o m m t  d e r  E i n f l u ß  d e r  T r e i b e r e i ,  k ü n s t l i c h e n  E r 
w ä r m u n g  u n d  k ü n s t l i c h e n  B e l e u c h t u n g .  G a r t e n a n l a g e n  s in d  k e i n e  b i o l o 
g i s c h e n  E i n h e i t e n .  Z u r  V i e l z a h l  d e r  A r t e n  k o m m t  d i e  V i e l z a h l  d e r  
K u l t u r b e d i n g u n g e n .  W e i t e r e  G e f a h r e n :  d i e  p h y t o t o x i s c h e  W i r k u n g  
d u r c h  S p r i t z r ü c k s t ä n d e ,  I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n  a l s  F o l g e n  v o n  K u l t u r 
f e h l e r n  u n d  Z u n a h m e  d e r  V i r o s e n  d u r c h  d i e  v e g e t a t i v e  V e r m e h r u n g .  
Z u  d e n  w i c h t i g s t e n  A u f g a b e n  g e h ö r t  s c h lie ß lic h  d ie  R e s i s t e n z z ü c h t u n g .  
P a p e  s p r a c h  ü b e r  e i n i g e  n e u e r e  K r a n k h e i t e n  u n d  i h r e  B e h a n d l u n g :  
B a k t e r i o s e n  b e i  N e l k e n ,  S t r e p t o m y c i n  g e g e n  F u s a r i u m k r a n k h e i t  b e i  
N e l k e n ,  A s t e r n w e l k e  u n d  Z y k l a m e n w e l k e .  K l i n k o w s k i  s p r a c h  ü b e r  
V i r o s e n  d e r  G l a d i o l e n  in  M i t t e l d e u t s c h l a n d  u n d  d ie  Ü b e r t r a g b a r k e i t  d e s  
E r b s e n -  u n d  B o h n e n v i r u s  a u f  d i e  G l a d i o l e n .  S c h l i e ß l i c h  b e h a n d e l t e  
E h l e r s  d ie  v o r b e u g e n d e  B e k ä m p f u n g  v o n  W u r z e l f l i e g e n  d u r c h  S a a t 
g u t b e h a n d l u n g  m i t  L i n d a n ,  E n d r i n  u n d  D i e l d r i n .

Ü b e r  H o l z s c h u t z p r o b l e m e  s p r a c h e n  Z y c h a ,  B o l l e ,  B ö m e k e  u n d  
K  i s p  a  t  i c .

S c h l i e ß l i c h  g a l t  e i n e  R e f e r a t e n r e i h e  a k t u e l l e n  U n k r a u t p r o b l e m e n .
R a d e m a c h e r  b e f a ß t e  s i c h  e i n l e i t e n d  m i t  d e m  B e g r i f f  „ U n k r a u t “ , 

m i t  d e n  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  U n k r a u t ,  B o d e n g e s u n d h e i t  u n d  B o d e n 
f r u c h t b a r k e i t  u n d  s t e l l t e  f e s t ,  d a ß  d ie  U n k r ä u t e r  im  R a h m e n  d e r  S o z io 
l o g i e  i h r e  R o l l e  s p i e l e n ,  s i e  b e e i n f l u s s e n  d i e  B o d e n s t r u k t u r  u n d  d ie  
W a s s e r f ü h r u n g .  D a z u  k o m m t  d i e  c h e m i s c h e  B e e i n f l u s s u n g  im  W u r z e l 
b e r e i c h ,  E i n f lu ß  a u f  K e i m u n g  u n d  K e i m l i n g .

D i e  m o d e r n e n  Z u c h t s o r t e n  s in d  g e g e n  d i e  U n k r ä u t e r  k o n k u r r e n z 
f ä h i g e r .  D i e  B o d e n b e a r b e i t u n g  i s t  v e r b e s s e r t  w o r d e n ,  s e l b s t  t i e f w u r 
z e l n d e  U n k r ä u t e r  w e r d e n  v e r n i c h t e t ,  d i e  m o d e r n e n  E g g e n  z i e l e n  a u f  
d a s  V e r s c h ü t t e n  d e r  j u n g e n  P f l a n z e n  a b .

W i c h t i g  s in d  f e r n e r  d i e  F r ü h s a a t  u n d  d i e  c h e m i s c h e  U n k r a u t b e k ä m p 
f u n g .

H a n f  s c h i l d e r t e  d i e  W i r k u n g  w u c h s s t o f f h ä l t i g e r  U n k r a u t b e k ä m p 
f u n g s m i t t e l  a u f  G e t r e i d e  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  a u f  A n w e n d u n g s z e i t  
u n d  E r n ä h r u n g s z u s t a n d .  G e t r e i d e  v e r t r ä g t  g r o ß e  M e n g e n .  I m  S p i e l e  s in d  
d a b e i  T e m p e r a t u r ,  M e n g e  p H  u n d  E r n ä h r u n g s z u s t a n d .

R ö h r i g  s p r a c h  v o m  U n k r a u t k a m p f  i n  d e r  F o r s t w i r t s c h a f t .  Z ie l  i s t  
d ie  V e r m i n d e r u n g  d e r  K o s t e n  z u r  U n t e r d r ü c k u n g  d e r  U n h ö l z e r .  N a t r i u m -  
c h l o r a t  w u r d e  im  S a n d b o d e n  v e r w e n d e t  g e g e n  d i e  B e s e n h e i d e  ( C a l l u n a )  
u n d  V a c c i n i u m  m y r t i l l u s .  I n  d i e s e  B ö d e n  s i n d  i n t e r e s s a n t e r w e i s e  e r 
f o l g r e i c h  j u n g e  P f l a n z e n  g e s e t z t  w o r d e n .  F .  Z w e i g e l t
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