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F o l g e r u n g e n  fiir den  p r a k t i s c h e n  V i r u s -  
n a c h w e i s .  

Der S tamm A 6 erm6glicht nach den vorliegenden 
sehr ausgedehnten Prfifungen die Auslese mosaikvirus- 
freier Kartoffeln im grol?en Mal3stab und mit betriicht- 
licher Sicherheit. Es ist unwahrscheinlich, dab noch 
X-, A- und Y-St~tmme vorkommen, bei denen ein 
Versagen zu beftirchten ist. 

Die Frage, wieweit der S tamm A 6 zu einer Diffe- 
rentialdiagnose der verschiedenen Virusarten der 
tiartolfel geeignet ist, muB noch weiter untersucht 
werden, da gelegentlich {3berschneidungen vorkom- 
men. Vielleicht ist es mOglich, unter genauer Beachtung 
des Zeitfaktors zu einer sicheren Abgrenzung zu kom- 
men. Bis diese Kl~trung erfolgt ist, wird man fiir die 
Differentialdiagnose die erprobten Testpflanzen Gom- 
phre~a globosa oder Daiura stramo~ium bzw. den 
serologischen Test (zum Nachweis yon X) und Sol~r 
demiss+tm (zum Nachweis yon A) zu Hilfe nehmen 
mfissen. 

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

Aus einer grogen Zahl yon Fa-Bastarden der Kreu- 
zung Solarium de~issum mit der Kultursorte Aquila 
wurde in mehrj~thriger Priifung ein mit A 6 bezeichne- 

ter S tamm Ms geeignete Testpflanze zum Nachweis 
yon Mosaikviren der Kartoffel ermittelt ~. Es werden 
die Versuchsbedingungen mitgeteitt, die bei der An- 
wendung des Testes eingehalten werden m/issen. Die 
Anwendbarkeit erstreckt sich auf die verschiedenen 
Typen und St~tmme der Kartoffelviren A, X, Y, sowie 
auf das Rattle-Virus (Stengelbont), das Bukett-ring- 
spot-Virus und das Aucuba (F/G)-Virus. 

AuBerdem ergab sich, dab der genannte Bastard 
auf die verschiedenen St~imme des Tabakmosaik- 
virus mit ganz eigentiimliehen, offenbar spezifischen 
Symptomen reagiert. 
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1 Iinollen des Stammes A 6 werden an Interessenten 
auf Wunseh in kleinen Mengen zur Weiterzueht abge- 
geben. 

(Aus dent Institut fiir Pflanzenzfichtung Quedlinburg der Deutschen Akademie der Landwirtsehaftswiszen- 
schaften zu Berlin.) 

Ober die Ursachen der unterschiedlichen Resistenz yon Ficia faba L. 
gegeniiber der Bohnenblattlaus Doralis [abae SCOP. 

IV. D a s  Z u s t a n d e k o m m e n  des  u n t e r s c h i e d l i c h e n  I n i t i a l b e f a l l s * ) .  

V o n  H . J .  MULLER. 

Mit 5 Textabbildui~gen. 

E i n I e i t u n g .  

Auf der Suche nach den Ursachen der bekannten 
unterschiedlichen Anfitlligkeit der Rastat ter  (R) und 
Schlanstedter (S)Ackerbohnen dureh die Schwarze 
Bohnenlaus (Doralis fabae ScoP) fanden wir (I949 
bis 1952 ) - - b e i m  regelm~13igen Ablesen gemischter 
Kontrollreihen beider Sorten in 24sttindigen Inter-  
vallen (fiber ganze Vegetationsperioden) - - s t e t s  70 
his 85% atler t~glich neu angesiedelten geftiigelten 
Fundatrigenien bzw. Virginogenien auf den Schlan- 
stedter Bohnen (Mi)LLER, I95I ). Damit war der 
Nachweis erbracht, dab der Befallsunterschied in 
erster Linie auf einem aktiven WahlvermSgen der zu- 
wandernden Migranten beruht. Es entsteht auf diese 
Weise von vornherein ein ganz verschieden starker 
Initiaibefall auf beiden Soften, lunge bevor sich er- 
n~hrungsphysiologisch bedingte Unterschiede in der 
Produktionsrate der Nachkommenschaft  (im Sinne 
DAVlDSONs) auswirken k6nnen, die man bisher als die 
alleinige Ursache der Resistenzunterschiede angesehen 
hatte.  Welche Unterschiede in den Eigenschaften der 
beiden Soften die Bohnenl~iuse zu einer so ungleichen 
Initialbesiedlung veranlassen, welche Sinnesorgane sic 
urs{ichlich zu dieser Wahl bef~ihigen, konnte dagegen 

* Quedlinburger Beitr~i~e zur Zfichtun~sforschung 
Nr. 12. 

trotz verschiedenster Bemiihungen nur vermutet  wer- 
den. Das lag vor allem daran, daft gefangene oder 
aufgezogene fliegende Aphiden aus verschiedenen 
Grtinden (MOLLER 1951 ) im Experiment noch nicht 
zu normalen Reaktionen ihren Wirtspf|anzen gegen- 
fiber zu bringen sind und man deshalb auf die selten 
verwirklichten und schwer zu kontrollierenden Be- 
dingungen direkter Freilandbeobachtungen ange- 
wiesen ist. 

Denkbar schien das Zustandekommen des gefun- 
denen Initialbefailsunterschiedes im wesentlichen auf 
zweierlei Weise : e n t w e d  er wirken beide Sorten schon 
auf die anfliegenden Bohnenl~iuse in irgendeiner Weise, 
durch Farbe, Form oder Duff verschieden stark an- 
ziehend, o d e r  aber die L~iuse sind bei gleichm~Bigem 
Zuflug erst naeh der Landung auf Grund yon Tast-, 
Geruchs- oder Geschmacksreizen zu der Wahl f~hig. 
Dann miiBte aber der grSBte Teil nach dem Probieren 
die Rastat ter  Pflanzen wieder verlassen. 

Ffir die erste M6glichkeit, insbesondere eine Duft- 
attraktion, sprachen u .a .  folgende Beobachtungen: 

i .  Wie bei allen Aphiden besitzen auch bei den 
Bohnenl~usen die Gefltigelten stets viel mehr Rhina- 
rien auI den Ffihlern als die Ungeflfigelten. Sie 
scheinen also zur Wahrnehmung von Duftunterschie- 
den pr~destiniert, weshalb auch die Lehrbuchmeinung 
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das Auffinden der Wirtspflanzen mit tIilfe des Ge- 
ruchssinnes annimmt. 

2. In der Tat fanden sich einmal Ungefltigelte auf 
einer gemischten Kontrollreihe yon R- und S-Pflanzen 
imVerh~tltnis I :i, w~hrend die Geflfigelten die gJeichen 
Pflanzen wie framer im Verh~ltnis 1:5 bzw. 1:7 be- 
siedelten. 

3. Die Flugbahnen der die Wirtspflanzen ansteuern- 
den Bohnenl~use erinnern lebhaft an die chemopho- 
botaktische u yon Insekten, die sich in 
einem Duftgef~ille orientieren. 

4. Der Anflug erfolgt stets der Luftstr6mung ent- 
gegen und bleibt bei Absehirmung mittels Glaszylin- 
dern aus. 

5. Das Initialbefallsverh~iltnis stellt sich auf benach- 
bart wit auf isoliert liegendeli reillen Bestfinden beider 
Sorten und ebenso auch bei konkurrierendem Anbau 
mit alideren Sommerwirten stets in gleicher Intensit~it 
und Geschwindigkeit t in usw. 

Demgegeniiber ergaben sich Itir die zweite M6glich- 
keit nur relativ unsichere Befunde: 

I. Unter Schw~rmflugbedingungen konnte tin stati- 
stisch gesicherter Unterschied in der An- und Abflug- 
Irequenz auf je einer R- und S-Pflanze nicht fest- 
gestellt werden. Eine Wahl auf Distanz - - e t w a  auI 
Grund yon Duftunterschieden - - sch ien  deshalb zwar 
ausgeschlossen. Doch muBte es als h6chst Iraglich an- 
gesehen werden, ob die Bohnenl~use uliter derartigen 
Verhiiltnissen (optimale Schw~irmflugtemperatur) iiber- 
haupt zur Wirtswahl geneigt oder f~hig sind. 

2. Kiinstlich auf R- und S-Pflanzen aufgesetzte 
hungrige Gefliigelte zeigteli eine schwache, statistisch 
aber nicht gesicherte Tendenz, die R leichter als die S 
zu verlassen. 

3. Speiehelscheiden-Saugspuren der sogenannten 
Probesaugstiche konnteli auf histologischem Wege zu- 
n~ichst nieht nachgewiesen werden, obwohl die Abgabe 
von Speichel beim Aufsetzen auf Papier, ttolz oder 
Glas yon MOERICXE nachgewiesen worden war. Es 
mul3te also zun~ichst unsicher erscheinen, ob beim 
,,Probieren" nach der Landung wirklich ,,gekostet" 
wird. 

Bei diesem Ffir und Wider schien deshalb zun~chst 
eine Duftattraktion auI Distanz die gr6gere Wahr- 
scheinlichkeit zu besitzen. 

Die Hauptaufgabe der weiteren Untersuchungen 
muBte infolgedessen darin bestehen, weiter nach der 
Quelle des vermuteten mehr (S) oder weniger (R) 
anlockenden Prinzips zu suchen. Gelang das aber 
nicht, so waren Beweise ftir die zweite MSglichkeit, 
ffir die Wahl nach der Landung bei gleicher Anflug- 
intensit~t und differenzierter Abwanderung, zu er- 
bringen. Die Eiitscheidung der Frage, ob ,,primfire" 
Wahl vo r  oder ,,sekundiire" Wahl n a c h  der Landung 
zu dem differenten Initialbefali fiihrt, wtirde zwar 
sicher nicht zugleieh die Frage nach der dabei fiihren- 
den Sinnesqualit~t l~eantworten k6imen, aber doch 
ein entscheidender Schritt zu ihrer L6sung sein. 

I. Wal i l  v o r  der  Landunp, .  

Der erste Teil der vorliegenden Ergebnisse befal3t 
sich demgem~B mit verschiedenen Untersuchungen, 
die alle das Ziel haben, die Ursache einer ,,prim/iren" 
Wahl, die Quelle des unterschiedlich anlockenden 
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Prinzips wenn nicht zu finden, so doch mehr und mehr 
einzuengen und seine Qualit~t zu ermitteln. 

1. Bei allen bisherigen Kontrollen zur Ermittlung 
des unterschiedlichen Initialbefalls der Rastatter und 
Schlanstedter Ackerbohnen war immer streng darauf 
geachtet worden, dab stets gleich viele Pflanzen beider 
Sorten zur Beobaehtung kamen. Es mul3te aber fiir 
die Aufhellung des anlockenden Prinzips wichtig sein, 
zu wissen, ob bei einer starken V e r s c h i e b u n g  des  
z a h l e n m a B i g e n  A n t e i l s  de r  b e i d e n  V e r s u c h s -  
p f l a n z e n s o r t e n ,  etwa durch ein fJberangebot yon 
S- neben nur wenigen R-Pflanzen und umgekehrt, eine 
~nderung imVerh~tltnis des Initialbefalls beider Sorter~ 
eintreten wfirde oder nicht. Das wurde 1951 in der 
Weise geprtift, dab in einem Bestande yon 86i R- 
Pflanzen 34 R-Pflanzeli durch S-Pflanzen ersetzt und 
umgekehrt in einem benachbarteli Block von 86i S- 
Pflanzen 34 Pflanzstellen statt  mit S- mit R- 
Pflanzen besetzt wurden, so dab also in dem geschlos- 
senen R- und S-Block (yon je 21 L~ngs- und 41 Quer- 
reihen bei 5 ~ X 5 ~ cm Pflanzenabstand) jeweils rd. 4 % 
(genau 3,95%) Pflanzen der anderen Sorte wuchsen. 
Diese Eingesprengten waren m6gliehst regellos und 
weft, aber in beiden Parzellen nach dem gleiehen 
Muster verteilt. 

Am 5. und 7. Juni, also nach Absehlul3 des fundatri- 
genen Zufluges (bei einer Pflanzenh6he von i 5 - - ee  cm 
und Entfaltung yon 3--5 Blattpaaren) wurden die 
B16cke kontrolliert. Da uns damals die vereinfachte 
Ablesemethodik (s. u.) noch nicht zur Verftigung stand 
und der Anflug im ganzen gering war, muBte auf eine 
l~nger durehgefiihrte Kontrolle verzichtet werden, so 
dab hier IIur die Zahlen der befallenen Pflanzen, nicht 
die des t~glichen IIIitialbesatzes verglichen werden 
k6nnen. Da auf manchen Pflanzen mehr als 2 Initial- 
kolonien vorhanden waren, sind aber die Unterschiede 
in Wirklichkeit eher noch deutlicher gewesen. 

Im S-Block waren 58,7 % aller S-Pflanzen mit einer 
oder mehreren Initialkolonien besetzt, im R-Block dem- 
gegentiber nur 24,5% aller R-Pflanzeli. Die im R- 
Block eingesprengten S-Pflanzen sind jedoch zu 87% 
befalleli, Yon den im S-Block eingestreuten R-Pflanzen 
nur 8,7%. Die einzeln eingesprengten Fremdpflanzen 
sind also mit groBer Sicherheit zwischen der Masse der 
jeweiligen normalen Blockpflanzen herausgefunden 
worden, ja sie wurden sch~rfer unterschieden als die 
benachbart stehenden Blockpflanzen; denn das R:S-  
Verh~iltnis betr~gt zwischen den Blockpflanzen 1:2,4, 
zwischen den Eingesprengten a,ber I : Io. Das ist wohl 
nur so zu deuten, dab hierbei die Kolitrastwirkung eine 
Rolle spielt. Merkwfirdig ist auch das unterschiedliche 
R: S-Verh~ltnis zwischen Einsprenglingen und Block- 
pflanzen. Im R-Block betr~igt es 1:3,5, iru S-Block 
dagegen 1:6,7, d.h. bei einem Oberangebot von R 
neben vereinzelten S-Pflanzen stellt sieh ein normales 
VerMltnis ein, im umgekehrten Falle, wenn wenigen 
R- viele S-Pflanzen gegenfiberstehen, wird der Befalls- 
gegensatz grSBer. Werm man das so deutet, dab 
wenige S-Pflanzen in einem R-Feld nattirlich nicht so 
leicht von den LSusen gefunden wit wenige R in- 
mitten tines S-Feldes gemieden werden k6nnen, so 
spricht dieser Effekt mehr ftir eine Wahl durch wieder- 
holtes Probieren naeh zuf~lligem Anflug als Itir direkte 
Anlockung ; denn quantitative Duftdifferenzen m/igten 
sich bei so ungleiehem Anbau eher vermindern als 
steigern. 

I 2  
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2. Ein anderer Weg, indirekt etwas fiber den Ur- 
sprung des verschieden stark anlockenden Prinzips zu 
erfahren, schien die Prfifung des Initialbefalls beider 
Sorten bei systematischer A u s s c h a l t u n g  bzw. I s o -  
l i e r u n g  b e s t i m m t e r  O r g a n e  d e r  P f l a n z e n .  

a) E n t g i p f e l t e  P f l a n z e n .  

Je 3 ~ R- und 3 ~ S-Pflanzen, die in der fiblichen 
Weise (s. Mt~L~R ~95 I, p. i62) in 5 ~ X 5 ~ cm Doppel- 
reihe gepflanzt waren, wurden entgipfelt, d.h. aller 
ihrer Vegetationspunkte einschliel31ich der jfingsten 
BlOtter beraubt und jeden Morgen auf Neubefall mit 
Gefliigelten bzw. Initialkolonien kontrolliert. Dutch 
t~gliches Ausmerzen wurde daffir gesorgt, dal3 sich 
weder stengel- noch wurzelhalsbfirtige Neben- bzw. 
Ersatztriebe bilden konnten. WieTab. i zeigt, sank zwar 
gegenfiber den gleichzeitig abgelesenen normalen 
Pflanzen die , ,An f l ug f f equenz" ,  was sich aus der ver- 
ringerten Pflanzenmasse leicht erkl~rt, das ,,Anflug"- 
verhaltnis (ausgedrfickt in Prozent der auf S gefun- 
denen Geflfigelten) zwischen R und S bl ieb jedoch 
auch auf den dekapitierten Pfianzen unver~ndert. Es 
kann also nicht angenommen werden, dab das wach- 
sende junge Gewebe der Vegetationspunkte allein oder 
in fiberragender Weise die Anlockwirkung ausfibt. 

Tabelle z. 

a) 

,,Anflug" je 
14. 6.--6.7.  50 Pflartze und Tag 

Normale . . . .  0,94 

Dekapitierte . . 0,445 

b) (Wiederholung) 

% auf S 

85 

88 

.,Anflug" je 
7 .6 . - - i4 .  7.51 Pflanze und Tag 

Normale . . . .  o,495 

Dekapitierte . . o,124 

% a u f  S 

82 

91 

b) B l a t t l o s e  P f l a n z e n .  

Das gleiche Ergebnis hat te  der umgekehrte Versuch 
mit Pfianzen, denen alle Bl~itter mit Ausnahme der 
jfingsten und der Vegetationspunkte abgeschnitten 
worden waren (Tab, 2). 

Tabelle 2. 

15. 6 . - - 8 .  7 - 5  ~ 

NormMe . . . .  

Entblktterte . . 

,,Anflug" je 
Pflanze und Tag 

o , 3 o  

o,I54 

% auf S 

82,0 

83,0 

c) N e k t a r i e n l o s e  P f l a n z e n .  

Da der Verdacht bestand, dab die bekannten extra- 
floralen Nektarien der Ackerbohnen auf der Unter- 
seite der Nebenbl~tter die Quelle eines anlockend wir- 
kenden Duftsekretes sein k6nnten, wurden yon den 
Pflanzen einer gemischten Kontrollreihe alle Neben- 
bl{itter entfernt. Das in Tab.3  dargestellte Ergebnis 
zeigt, dab ein Einflul3 auf den Initialbefallsunterschied 
nicht besteht. 

Tabelle 3. 

,,Anflug" je 
26. 7.--18.8.51 Pflanze und'l ag 

Zweiblgttrige Pflanzen ohuel 
Nebenblgtter . . . . . .  S I o, 234 

Normale Pflanzen . . . .  o,735 

% auf S 

80,0 

77,o 

d) E i n b l ~ i t t r i g e  P f l a n z e n .  

Alle diese Befunde ffihrten schlieBlich dazu, zu er- 
proben, ob Pflanzen mit nur wenigen oder gar nur 
einem einzigen Blat tpaar  noch Blattl~tuse anzulocken 
verm6gen und ob sich auch dabei der gewohnte Be- 
fallsunterschied bei 24stfindigen Kontrollintervallen 
einstdlt.  Jungpflanzen, denen nur ein Prim~trbtatt 
belassen wurde, zeigten, mit der gleichen Methodik 
gepriift (Tab. 4), dab sich auch auf einbl~ttrigen Pflan- 
zen bei t~gIicher Ablesung, trotz erwartungsgem/iB 
herabgesetzter , ,An f lug"s t~rke ,  das iibliche Befallsver- 
haltnis einstellt. 

Tabelle 4. 

, ,Anflug" je 
zi. 7 . - - I8 .8 .  5~ Pflanze und'Tag 

m_. 

Einblgttrige 0,273 

Normale (gleiehalte Pflanzen~ / 
mit 3--7 Blattpaaren) ./I 0'708 

% auf S 

82,0 

74,5 

e) I s o l i e r t e  B lXt t e r .  

Schliel31ich wurde der Versuch mit einzelnen a b g e- 
s c h n i t t e n e n  Bl~ittern wiederholt, die in kleinen 
Glgschen mit Wasser eingefrischt und in Form der 
fiblichen Kontrollreihe (3 ~ R- und 3 ~ S-Bl~itter in 
50)<50 cm Doppelreihe) auf dem Versuchsfeld auf- 
gestellt wurden. 

Tabelle 5. 

I , ,Anflug" je 
26, 7. - -3L  7- 5Z Pflanze und Tag % auf S 

Einzelblgtter in Wasser . . o,475 84,5 

Einblgttrige Pflanzen. . . o,735 79,5 

Normale Pflanzen 1,93 ~ 75,5 

Auch dabei ergab sich das gewohnte Bild (Tab, 5), 
gleichgfiltig ob ganze Prim~irblfitter oder auf ein 
Fiederpaar reduzierte FolgebI~itter verwandt wurden. 
Die anlockende Wirkung auf die Bohnenlause gem 
demnach selbst noch von einzelnen, abgeschnittenen 
Bl~ttern aus, und der Unterschied im Initialbefall der 
beiden Soften stellt sich (bei 24stiindigen Kontrollen) 
auch dann noch v611ig ungemindert ein. 

Das anlockende Prinzip mug demnach ganz allge- 
mein fiberall in den Organen der grfinenden Pflanze 
vorhanden und wirksam sein und ist offensichtlich 
nicht auf spezifische Organe beschrfinkt! 

3. Diese Feststellungen brachten ffir die Durchffih- 
rung weiterer Versuche arbeitstechnisch den groBen 
Vorteil, dab nun auch Kontrollserien mit einem 
gr6Beren Pftanzenmaterial m6glich wurden, well auch 
schon Pflanzen mit nur einem oder wenigen Bl~ttern, 
die natiirlich leichter als gauze, vollbebl~ttterte Pflanzen 
abzulesen sind, verwendet werden konnten, ohne dab 
die Sicherheit des Ergebnisses beeintr/ichtigt wurde. 
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Zudem ist durch d{e Prfifung einzelner isolierterB1/itter 
der gteichen Pflanze zu verschiedenen Zeiten und an 
verschiedenen Often eine vietseitigere Prfifung unter 
Erhaltung der Pfianze, etwa zur Zucht und Samem 
gewinnung, m6glich. Dies gewinnt bereits Bedeutung 
bei der Prfifung wertvoller polyploider St~imme unseres 
Instituts, yon denen z.Zt. noch nieht genfigend Saat- 
gut zur Verfflgung steht. 

Mit dieser vereinfachten Methodik liel3 sich auch 
priifen, ob das A1 t er der Pflanzen bzw. Bliitter auf die 
Entwieklung des Initialbefalts einen EinfluB besitzt. 
Diese Frage liegt seit den K~ifigwahlversuchen, die 
KENNEDY und Mitarbeiter durchgeffihrt haben, be- 
sonders nahe. Drei Doppelreihen von je 3 ~ R- und 
S-Pflanzen mit nur 3 Prim~irblattpaaren, jedoch gar~z 
versehiedenen Alters, wurdeh mehrere Tage lane 
gleichzeitig abgelesen. 

Tabelle 6. 

7l 7.--II .  7. 52 

~-unge, eben entfaltete Blg~t- 
ter (Bohnen am z4. 6. ge- 
feet) 

Reife, vollentfaItete aber 
noch frischgrfine Blgtter 
(Bohnen am 9- 6. geIegt) 

Atte, absterbende, z.T. le- 
derige und gelb gefgrbte 
B15.tter (Bohnen am 28. 4. 
gelegt) 

, ,Affflug" 
je Pflanze 
und Tag 

4,78 

3,23 

i--2-,8 

% des 
% auf S Gesamt-  

,,anfiuges" 

79,2 48,8 

1 - -  

77,0 33,0 

~ 4 , 7 - -  18,2 

Es zeigt sich zwar, wie Tab. 6 ausweist, mit zuneh- 
mendem Alter der B1/itter eine Abnahme in der Be- 
siedlungsfrequenz ; aber auch hier werden die S-BI/itter 
in dem gleichen und aus zahllosen anderen Absamm- 
lungen bekannten, immer gleichen Verh~tltnis vor den 
R-Pflanzen bevorzugt. Zu iihnlichen Ergebnissen 
waren wir schon frfiher beim Vergleich der Befallsver- 
h~Itnisse lange benutzter Kontrollreihen in jugend- 
lichen und {ilteren Entwicklungsphasen gekommen 
(s. MOLLER I95I). Die Ergebnisse stehen m einem 
gewissen Gegensatz zu den Befunden IZENNEDYS, nach 
dem eigentlich die vo/_lreifen und nicht die alten, ab- 
sterbenden Blat ter  den geringsten Besatz haben 
miil3t en ! 

4- Die technisch vereinfachte Methode der t/iglichen 
Ermittlung des frischen Initialbefalles erlaubte es nun 
aueh, einmalden I n i t i a l b e f a l l  e ines  gr6Beren Vic ia  

f a b a - S o r t i m e n t s  zu untersuehen, urn festzustei/en, 
ob auch bei anderen Sorten iihnliche und wom6glieh 
noch gr~iBere Unterschiede als zwischen Rastatter und 
Schlanstedter Ackerbohnen auftreten. Es mul3te sich 
dann entsprechend dern Vorgange DAVIDSONs eine 
Anordnung der Sorten nach zu- bzw. abnehmendern 
Resistenzgrade bilden lassen ; bier allerdings nicht auf 
Grund ern~ihrungsphysiologischer Reprod uktionsunter- 
schiede der Lfiuse, sondern auf grund des in 24stfin- 
digen Intervallen ermittelten Initialbefalls rnit zu- 
gewanderten Gefliigelten. 

Es stand uns za diesem Zweek ein Aekerbohnensorti- 
ment von 35 V i c i a  f a b a  m i n o r  (Pferdebohnen) und 
5 V i c i a  . faba real'or (Gartenbohnen) zur Verffigung 
(s. Abb. I), das wit vor altem durch die freundliche 
Vermittlung der Sorten/~mter I-Ialle und Nossen er- 

hielten, ffir deren Unterst/itzung auch an dieser Stelle 
bestens gedankt sei. Davon warden in vierfacher 
Wiederholung mit verschobener Reihenfolge ~e 5, also 
insgesamt 2o Pflanzen j e Sorte reihenweise (5 o ~ 5o cm), 
nebeneinander gepflanzt und als 3--5bl~ittrige Jung- 
pflanzen an 8 Tagen, vom 2 7 . 6. bis 5.-7- 1952 im 
24-Stunden-Rhythrnus abgelesen. Da an einigen 
Stellen infolge B r u c h u s - v e r s e u c h t e n  Saatgutes Fehl- 
stelien entstanden waren, k6nnen die Zahlen tier ab- 
gelesenen L/iuse nicht absolut wiedergegeben werden, 
sondern nut als ,,Anflug" pro Pflanze. Das Gesamt- 
ergebnis ist am fibersichtlichsten aus Abb. i abzulesen, 
in der die Sorten nach der t-I6he des Gesamtanfluges 

Ans/?dtuMgen /is 8 T~genje Pfla#ze 
/0 1 2 ~ 5 6 78 3 7011 12131415 ~ 

Rgsta#e~ Aekerhohne 
Prankshche:#a/:er .: 1 
E/eim Thgm~:er 3 1 

& ~ d  ~ r ~ r e / N s / e  
PrePauer Rekord ~ ~_ 
Oreus/ed/s Klei~eSchladener ~ 
lgazagan ~d///e n/*dcPa?'%hne ,9 - -  
OlderdzmsterPaardebobne %.~ I 

" 
Ackerbakne I~L 

~L_ kSickis Ibuhenbchne 
Ysehermak# Ackerhokne 1~ 
danelzkis Acker6ahne 7~ 
Ardie Wadlse Boon /6 
Zeimm a'/aceaa.4pe 1~ "- 
tohinanns l~mde: .78 ~ l l  
U_&e::/i'ger ~/d&h/re :8 
Priedriehswer/ke/'Se:: 2~_ 
Osnabr#cke: J/mk/ as 
~/'m&rgsc~e Paardebahne e ~  
Te~en~erMamohbo/::w 23~_ 
///hhrbe:ger g 4 L_ 
Prau~ni/zer/OPep#eba:~ne 2~t_ 

II 

/(as///ns 28 L 
,7one/#:is Jdz/es,rze /~e:'de~dzne 2 7 ,_~ 
Orei:ac/~e g/el~e Pu:f6a&e 28 ~_  
Rosen~Jep 28~__ 
eoe/mmS@'a#in:er/91d~oble SOL_ 
K'opnackeis 3:U__ 
W/'~ ds o r 3 t ~_  
O~erbehmer Oicke ~a ~_ 
Zeinem Acke:bohne a~ 
Mum~o/:o/l$ B4"ePbo//Be 3~ i l  
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PefeP# dever'idkder~':aiet'l~i~Re 3Z ~ I 
Pp~uGnil~:sci'j/#:paehs~e 3, I I 
5ch/o':i',eled/e/" ~;" In 

Abb. z. Vergleich der Illitialbesiedelung verschiedener Picia /aba-Sorten 
mit Bohnenl~iusen innerhalb von 8 Tagen (Ansied]ungen je Pflanze). 

der 8 Kontrolltage (pro Pfianze) geordnet sind. Dabei 
ist jedoch zu betonen, dab infolge der relafiv geringen 
Anzahl geprfifter Pflanzen (20 je Sorte) und der r da t i v  
kurzen Bonitierungszeit yon nur 8Tagen beider groBen 
Streuung der Ablesewerte eine statistiscbe Sicherheit 
ffir die Befallsunterschiede-zwischen den einzelnen 
Sorten nicht immer gegeben ist. Gegenfiber einer aus 
den Mittelwerten der einzelnen Tage berechneten Sorte 
mittleren Befalls (Durchschnitt aller Sorten) mit 
1,3I Ansiedlungen proTag und Pflanze sind die Sorten : 
Rastatter, Francks ~ohenloher und kleine Thfiringer 
statistisch sehr gut (p-~ o,i %), die Sorten : Herz Freya 
und Francks Neuzucht (P=3,5%) gesichert verschie- 
den, w~ihread ffir alle anderen Soften, einschlieBlich 
der nach dem absoluten Befall an der Spitze liegenden 
Schlanstedter, infolge der grol3en Streuung der Einzel- 
werte keine gesicherten Untersehiede der Besiedlung 
feststellbar sind. Es ist jedoch anzunehmen, dab sir 
bei mehr Wiederholungen nachweisbar sein werden, 
wenigstens far die Schlanstedter ; denn brim Vergteieh 
mit den beiden Sorten Lohmanns Weender und Lfine- 
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burger, die im Durchschnitt den  oben berechneten 
Standardwert yon 1,31 Ansiedlungen je T ag  und 
Pflanze aufweisen, ist ihr Befall statistisch gesichert 
verschieden ( p =  2,o bzw. 2,3% ). 

Rastatter und Schlanstedter stehen also.tatsiichlich 
als Extreme an den beiden Enden der nach Befall 
(Ansiedlungsst~rke) geordneten Soften und werden 
yon anderen Sorten hinsichtlich ihrer Resistenz bzw. 
Anfiilligkeit wohl nicht tibertroffen. Nach einer brief- 
lichen MitteilungKEsl~EI)YS erwiesen sich die Rastatter 
Bohnen auch resistenter als die meisten resistenten 
englischen Sorten. Wiihrend sich aber die Schlan- 
stedter nicht besonders scharf aus der Masse der 
fibrigen anfglligen Ackerbohnen heraushebt, treten 
zur Rastat ter  zwei Sorten yon ~hnlich geringer Be- 
siedlungsst~irke: Francks Hohenloher und Kutzleber 
KleineThiiringer. Zwisehen diese und die groge Gruppe 
der normal Anf~lligen schiebt sich auBerdem noch 

Extrakte und Destillate yon Rastatter und Schlanstedter 
Blgttern im Freien direkt au~ eine attraktive Wirkung zu 
prfifen. Weehselweise in der/iblichen 5oN 5o cm-Kontroll- 
reihe aufgestellte Glassehalen mit Absuden usw. erhielten 
aber nur dann Zuflug, wenn sie mit gelbem Papier unterlegt 
waren, Obwohl besonders die auf versehiedene Weise ge- 
wonnenen Destillate, die Dr. MAT~m~s in unserem Institut 
freundlicherweise herstelI~e, deutlich verschieden rochen, 
ergaben sieh dabei aber in keinem Falle signifikante Unter- 
schiede zwisehen den beiden Sorten. 

II. Wahl nach der Landung.  

A. Da alle bisherigen Versuche, auf direktem oder 
indirektem Wege die Existenz eines auf Entfernung 
unterschiedlich anlockend wirkenden Prinzips, d.h. 
eine ,,prim~ire" Wahl, nachzuweisen, nicht zu fiber- 
zeugenden Ergebnissen ffihrten, mul3ten die M6glich- 
keiten gepriift werden, die fiir einen gleichmfigigen 
Prim/irbefall und ,,sekund~re" Wahl sprachen, wobei 

Tabelle 7. 

Versuclls- 
zelt  

I. 25. 5. 5 I 
5. u. 7. 6. 
5. - -30.6.  

II. 27 . 6.--20.7. 

III. 8.8.--6. 9. 

Aitzahl 
11 

1 4 4  

2 5 I  

41 

32 

32 

Kontrollpflanze~ 

Inn i a lbe f a l l  auf  

a [ s 

O 18  

61  1 8 7  

6 18 

229 lOl 5 

64 2oo 

eine Gruppe yon zwei Sorten mit deutlich verringerter, 
aber nicht so extrem nledriger Anfiilligkeit : Herz Freya 
und Francks Neuzueht. Dabei sind in der Gruppe der 
Resistenten Rastatter und Francks Hohenloher unter- 

~ ~ einander nicht, aber 
~e5 Kleine Thfiringer gegen 
it ttandaalesupg Rastatter gesichert ( p =  
~i] 3%) verschieden anfgl- 
9 lig. Innerhalb der  Grup- 

pe der weniger resisten- 
i ~  ten Sorten sind Herz 
# 

Freya und Francks Neu- 
1 zucht voneinander nicht 
~ gesichert verschieden, 

beide aber gegenfiber 
Rastatter gesichert ver- 

8 ~  schieden (p = 1, 7 %). 
s~__..  ~ Fiir das Problem der 101 
" ~  Resistenzursachen ha- 
Te ben die fibrigen schw/i- 
~! cher und starker resi- 
6 is ~5 a5 ca- 55 e5 ~5 e5 g5 Stenten Sorten insofern 

%~,aPs~ Bedeutung, als der et- 
Abb. 2. V e r g l e i c h  yon Handablesun-  waige Nachweis weiterer 
gen  und Gelbschalenfiingen in ge t renn-  , 
t~ R - ~  s - P ~ n ~  (j~ 3~ l'n~z~l, m paralleler Weise abge- 
Ver te i lung  der  Kor~trolltage nach  de r  
H0he  des a u f  den S-Pflanzen (scl~warze stuffer Eigenschaften bei 
S/iule) bzw. in  den Gelbschalen der  ihnen auf einen inneren, 
S-Parzelle (schraffier~e h/ingende S/iu- 
len) e rmi t te l t enProzentsa tzes  des jewel-  urs/ichlichen Zusammen- 
l igen Gesamt ianges  yon Doralis [abae. hang m i t  d e m  verschie- 
den intensiven Befall mit Bohnenl/iusen mit gr613erer 
Wahrscheinlichkeit hinweisen wfirde als beim Vergleich 
von nur zwei Sorten (R und S) wie bisher. 

5. Nach der Feststellung daft das unterschiedlich an- 
lockende Prinzip auch schon in einzeh~en Blgttern ent- 
halten sein muB, wurde tier Tast-Versuch unternommen, 

% 
auf  S 

I 
I 0 0 , 0  } 

75,o 
75,0 

8 1 , 6  

75,7 [ 

Anzahl  
n 
2 

GelbschaIen 

D lab~e-Anzahl 
R ] s 

Parzelle 

s 

X 

% 
in S- 

Parzelle 

3 ! 50, ~ 

5 0 , 6  . 

17 17 

I 
83 85 

I 1 2  I 2 0  51,7 

zunachst auch wieder d e r  i n d i r e k t e  Weg einge- 
schlagen wurde. 

I. Dutch die Erfindung der G e l b s c h a l e n f a l l e n  
(MoERICKE), die einen starkenLandereiz fiir die meisten 
im Befallsflug befindlichen Aphiden darstellen, schien 
sich nun eine solche zu bieten. Stellt man n~mlich in 
getrennten Parzdlen yon R- und S-Pflanzen Gelb- 
schalen auf und kontrolliert t~iglich gleichzeitig den 
Initial befall der Pflanzen sowie den Doralis fabae-Fang 
der Gdbschalen, so mfil3ten in den Gelbschalenf~ngen 
{ihnliche Unterschiede auftreten wie beim Ablesen der 
Pflanzen, wenn die Wahl primiir schon im Anfluge 
erfolgt. Findet sich dagegen in den Gelbschalen der 
beiden Bestitnde im Mittel framer etwa die gleiche 
Anzahl yon Gefliigelten, w~hrend der Initialbefall der 
Pflanzen daneben den fiblichen Unterschied zeigt, so 
mfiBte die Wahl sekund~tr, erst nach der Landung 
stattgefunden haben. Ein entsprechender Versuch 
wurde im Friihjahr und Sommer 1951 durchgefiihrt, 
indem inmitten yon gleich grol3en R- und S-Parzellen 
jeweils eine oder mehrere Gelbschalen (r 22 cm) in 
Gipfelh6he der gleichm~iBig entwickelten Pfianzen auf- 
gestellt wurden. Die Ergebnisse sind in der Tab. 7 
zusammengestellt. 

Daneben zeigt Abb.2 in der Darstellungsweise der 
frfiherenVer6ffentlichungen fiir die Kontrollabschnitte 
1 I + 1 I I  (27. Juni bis 2o. Juli und 8. August bis 
6. September) vergleichsweise die Verteilung der ein- 
zelnen Kontrolltage nach der t t6he des auf den 
S-Pflanzen (stehende S~ulen) und in den Gelbschalen 
der S-Parzelle (h~ingende Siiulen) gesammeltenProzent- 
satzes des jeweiligen t~iglichen Gesamtfanges. - - D a  
der Anteil in den R- und S-Parzellenfangschalen also 
praktisch gleich ist, ware naeh den vorausgegangenen 
i3berlegungen anzunehmen, dab tats~ichlich R- und 
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S-Pflallzen prim~ir in gieichem MaBe beflogen werden 
und also der Unterschied im Initialbefall sich erst 
sekund~r durch Anreicherung auf den erst nach der 
Lalldung erkanlltell S-Pflanzen entwiekelt. Es er- 
heben sich jedoeh nach dell Erfahrungen fiber die 
Anziehungskraft der Gelbschalen starke Bedenken 
gegen eine solche Folgerung, (die mir auch MOEI~ICI~E 
(ill litt.) best~tigte). Die gleichm~Bige Gr6Be der 
Schalenf~tnge in den R- und S-Parzellen beweist n~m- 
lich zun/ichst genau genommen nur, dab fiber beiden 
Parzellen gleich viele Bohnenl~use in Befallsstimmung 
flogen und von dem Gelb zur Landung veranlal3t wur- 
den. Ob diese L~iuse auch in gleichem MaBe - - o h n e  
solchen Reiz - - a u f  den R- ulld S-Pflanzen wirklich 
landen bzw. gelandet w~iren, darfiber sagt auch dieser 
Versuch noeh nichts aus. Unsere Kardinalfrage kann 
vorerst aIso damit nicht beantwortet werden; denn es 
bleibt immlerhin ]eicht vorstellbar, dab zwar fiber den 
R- und S-Parzellen gleich viel Bohnenl~iuse fliegen, 
jedoch auf R weniger, auf S viele einfallen, da sie 
unterschiedlich stark angezogen werden, w~hrend die 
Anziehungskraft der Gelbschalen fiberall die gleiche ist. 

2. Kommt aber die differente Verteilung des Initial- 
befalls tats~iehlich erst durch versebieden starkes Ab- 
fliegen der Bohnenl~iuse nach urspriinglich gleicher 
Landeh~ufigkeit auf beiden Sorten zustallde, dann 
mfiBte eine V e r k f i r z u n g  des  z w i s c h e n  dell  K o n -  
t r o l l e n  l i e g e n d e n  Z e i t r a u m e s  eine Verringerung 
des Befallsunterschiedes zur Folge habell. Um dies zu 
prtifen, wurde zun~chst so verfahren, dab am 9.Juli 
1952, einem Tag mit regem Zuflug, die normale Koll- 
trollreihe von je 3 ~ R- und 3 ~ S-Pflanzen nach der 
morgendlichell Normalablesung fortlaufend immer er- 
neut noch 7real abgesucht wurde (Beginn : o8.3o,o9.oo, 
o9.52, Io.36, 11.I4,11.45, 12.45 ), also durchschnittlich 
in Abst~nden von 46 Minuten. Dabei fanden sich 74,2, 
6o, 7, 67, 5, 79,o, 85,0, 72,o und 55,2% der Gefltigelten 
auf S-Pflanzen, im Mittel also etwa 7 o%. Demgegen- 
fiber fallden sieh bei der vorhergehenden und an- 
sehlieBenden t(ontrolle mit 24stfilldigem Interval181,2 
und 86,o% aller (392) Geflfigelten auf S, im Mittel 
der je 7 vorausgehenden und 7 anschlieI3enden Kon- 
trolltage (24stfindige Intervalle) 79,3 %. Da der Unter- 
schied also zwar deutlich, aber gering war, wurde der 
Versuch am 17. 7. in ~ihnlicher Weise mit illsgesamt 17, 
in Abst~nden von 45--60 Minuten unmittelbar auf- 
einanderfolgellder Kontrollablesungen (zwischen o 7.3 ~ 
und 2o.45 ) wiederholt. Von den insgesamt abgelesenen 
187 geflfigelten Bohnenlfiusen fanden sich 74, 5 % auI S, 
also eill durchaus normaler Anteil. Jedoeh wurden am 
Vortage 83, 5 und am folgenden Tage 82,o% aller 
Gef/figelten auf den gleichen S-Pflanzen ermittelt und 
im Durchschnitt der 7 vorausgehenden und 7 an- 
schlieBenden Kolltrolltage 8o%. Eine gewisse, wenn 
auch geringe Verminderung des Initialbefallsunter~ 
schiedes ergab sich also in beiden Dauerkontrollserien 
mit auf 45 Minuten verkfirzten Kontroll-Illtervallen. 

Es lag nahe, zu vermuten, dab der Unterschied mit 
weiterer Verkfirzung der Intervatle zwischen den Kon- 
trollablesungen noch deutlicher in Erschemung treten 
wiirde, wenn die Vorstellung einer nachtr~glichen Ver- 
teilung der Zufliegellden richtig w~ire. Deshalb wurde 
am 22. 7- 52, einem heiteren Strahlungstag, durch 
gleichzeitigen Einsatz von 2 Mitarbeitern die Zeit 
zwischen den Kontrollen, welligstens in je Io Ab- 
lesungen am Morgen und am Abend auf jeweils 

2o Minuten verkfirzt (w~hrend in der Zeit des mini- 
malen Zufluges w~ihrend der heiBen Mittagsstunden 
(zwischell I I.OO und I7.oo ) Io Ablesungen ill 3o Minuten 
Abstand erfolgtell). Bei den 2o-Minuten-Ablesungen 
Ianden sich am Morgen (IO Kontrollen) 65, 3 % (n-= 63o ) , 
am Abend (Io Kontrollen) 69,4% (n=378),  in den 
io mitt~glichen 3o-Minuten-Kontrollen aber 71,8% 
(n=39)  auf den S-Pflar~zen. Von den insgesamt am 
22. 7. ill 32 Kontrollen (31 + I Kontrolle am frfihen 
Morgen des 23. 7.) mit 2o---3o Minuten Abstand abge- 
lesenen Io62 Geflfigelten wurden 65,2% auf den S- 
Pflanzen ermittelt, w~hrend an den 7 vorangehenden 
und 7 folgenden Tagen bei den t~glichen Kontrollen 
(aller 24 Stunden) im Durchschnitt 75% auf diesen S 
angetroffen wurdell. Der Initialbefallsullterschied ist 
also auch bei weiter verkfirzten Kontrollintervallen 
deutlich verringert, aber es ist nicht mit Sicherheit 
zu entscheiden, ob er tats~ichlich gegentiber dem bei 
45-Minuten-Kontrollen ermittelten noch mehr ge- 
sunken ist. 

3- Dal3 ilmerhalb der ersten 24 Stunden ein gewisser 
Teil der allgeflogenell Migranten wieder abwandert, 
war uns ja seit unseren ersten Kontrollreihenable- 
sullgen 1949 bekannt ; denn wir Ianden - - w i e  bereits 
frfiher erw~hnt (Zfichter I95i ) - -  bei den t/iglichen 
Absammlungen immer wieder auch kleine Gruppen 
yon I - - 8  veflassenen Junglarven, die, wenn keine 
geflfigelte Mutter zugleich - - o d e r  am Vortage 
gefunden wurde, nur yon Tieren stammen konnten, 
die innerhalb der 24 Stunden zwischen den t~iglichen 
Kontrollen zugeflogell und nach Absetzell dieser Jung- 
larvell wieder abgeflogen sein mul3ten. Im Hinblick 
auf unsere vorliegende Fragestellung wurde Ifir die 
Hauptanflugzeiten der Jahre I95o und 1951 geprfift, 
ob diese sogenannten , , i n d i r e k t e n "  N a c h w e i s e  
auf R und S mit gleicher H~ufigkeit auftreten. Dabei 
ergaben sich folgende Werte (Tab. 8): 

Tabelle 8. 

Gesamt, ,anflug" 

R S 

I95o 457 24o5 

195I 9o 3 3732 

davon , , indirekte"  
Nachweise 

[ J unglarvengruppe~ 

R I S 
i 

i I  3 49 i 

, , Ind i rek te"  Nach- 
weise in Prozent des 
Gesamt, ,anfluges" 

R i s 

9,4 4, ~ 

~14 
- - - -  

3 , o  

Das bedeutet, dab insgesamt im Durchschnitt etwa 
4 - -5% aller in 24 Stunden auf die je 6o R- und 
S-Pflanzen zugeflogenen Migranten nach Absetzen yon 
einer oder mehreren Junglarven noch vor Ablauf von 
24 Stunden wieder abgewandert sind. Jedoch ist diese 
Tendellz zum Abwanderll llicht gleich stark, sondern 
auf den R-Pflanzen bedeutend gr6Ber, nach dieser 
LIberschlagsermittlung fast etwa doppelt so stark. 
Selbst solche Bohnenl~use also, die nach unserer Defi- 
nition schon einmal gew~hlt haben, indem sie sich ffir 
die Dauer der Geburt wenigstens einer Tochter auf 
der Pflanze festsetzten, zeigen beim Wiederverlassen 
der Pflanze noch ein unterschiedliches Verhalten 
gegenfiber unseren beiden Sorten. Das kann als ein 
neuer Wahlakt oder doch als eine Korrektur des ersten 
gelten. 

Auch dieser Befund, obwohl er nicht die unmittelbar 
wfihlenden L~use betrifft, weist darauf hill, daB die 
Wirtswahl doch zu einem guten Tefl erst nach der 
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unmi t t e l ba r en  Berfihrung mit  der  Pflanze,  nach der  
Landung  s t a t t f inden  mug.  

B. Ein  f iberzeugender  Beweis ffir die Wahl  nach der  
Landung  schien sich auI  ind i rek tem Wege aber  n icht  
e rbr ingen  zu lassen.  Wir  entschlossen uns daher ,  den 
Anflug und die  Besiedlung der  beiden Sor ten  durch  
d i r e k t e  B e o b a c h t u n g  zu s tudieren,  obwohI das  an 
Zeit und Geduld besonders  hohe Anforderungen  stel len 
wfirde. 

I .  Zun~ichst wurde  versucht ,  die Anzahl  der  auf R 
und S anf l iegenden Bohnenl~iuse durch s o f o r t i g e s  
A b f a n g e n  d i rek t  zu e rmi t te ln .  

Die daftir zun~chst naheliegende Benutzung von Tagen 
mit hoher Anflugfrequenz schied aus mehreren Grtinden 
aus. Solehe Massenzuflflge treten, wie fraher verschiedent- 
lich ausgeffihrt (MoLL~ U. UI~G~R 1951 u. 1952), meist 
unter extremen Witterungsbedingungen (hohe Temperatur 
und Luftfeuehtigkeit) auf, die die sogenannte ,,Schw~rm- 
stimmung" erzeugen. Es ist aber h6chst fraglich, ob die 
unter solehen Bedingungen sehr unruhigen Aphiden zur 
Wirtswahl bef/~higt sind, weil der Flugtrieb dann offenbar 
das Befallsstreben iiberdeckt. Zudem treten solehe Bedin- 
gungen relativ setten und unvorhergesehen ein. Vor allem 

gleichen Pflanzen,  zum Beweis daffir,  dab  bei  gr6Beren 
Kont ro l l in te rva l l en  sich auf den benu tz t en  Pf lanzen 
der  i ibliche In i t i a lbefa l l sun te rsch ied  ergab.  

Bei e inem solchen unun te rb rochenen  Dauerfang 
zeigt sich also mit  f iberraschender  Gleichm~iBigkeit, 
d a B d e r Z u f l u g  p r i m e r  a u f d e n R -  u n d  S - P f l a n z e n  
p r a k t i s c h  g l e i e h  i s t .  DaB er auf R s o g a r e t w a s  
i iberwiegt (nur 43% yon 273 gefangenen Geflfigelten 
auf S !), mag noch im Bereieh der  normalen  S t reuung 
liegen. Die Tatsache ,  dab  der In i t ia lbefa l t  der  gleichen 
Pf lanzen vor und l~ngere Zeit nach der  Dauerab lesung  
die gewohnten Unterschiede in al ler  Sch~irfe zeigt,  
schliel3t jeden  Zweifel an der Sicherhei t  der  Ablese-  
ergebnisse aus. Der Unterschied  im In i t i a lbefa l l  kann  
demnach  nicht  prim~ir durch eine verschieden s t a rke  
Anlockung auf Dis tanz,  e twa du tch  Duf t in tens i t~Is -  
unterschiede gesteuer t  ents tehen.  Er  muB s i c k  nach 
anf~inglich gle ichmggigem Beflug al ler  Pflanzen,  e r s t  
sekund~ir dadurch  herausbi lden,  dab  die f iberwiegende 
Anzahl  der  BohnenHiuse vorr den R-Pf lanzen  inner-  
halb  einer Fr i s t  wieder  abfl iegt ,  d ie  auf Grund der  
Ergebnisse  mi t  den verkf i rz ten Ablese in terva l len  

Tabelle 9. 

D a t u m  

24, 7- 
25. 7. 
26. 7. 
27.7. 
27. 7. 

~ l l  miT te  i 

I Ablesedauer  

171o--2ooo 
0850--0955 
152o--2ooo 
o735--Iooo 
164o--194o 

in 14 Std. 

Nr. d e r  
kontrolI .  PII. 

R 3  SS28 
R 3 28 
R 3 $28 
P '27 4 
R 27 S 

1 I 

Anzah l  
D. ]abae auf  

R [ s 

21 

2 

36 
28 

3 ~ 

156 117 

In i t ia lbefa l l  vor  
der  Beobach tung  

5 34 
O o 
0 0 
6 25 
o 4 

I I  6 3 

Sp/i tere 
N o r m a l a b l e s u n g  

R I s 

o o 
I o 
o I 
o 4 
o I 

i 6 

abet ist bei der Unruhe der Tiere eine individuelle Ver- 
folgung nach der Landung kaum mehr genau genug mOg- 
lich, wenn sieh mehr als 2--3 zugleich auI der Pflanze 
befinden. Unter Umst/~nden gelingt sogar das Abfangen 
der Zufliegenden dann nicht mehr quantitativ. Es wurden 
datum solche Schw~rmflugtage yon der Beobachtung aus- 
genommen und nut unter ,,normMen" Bedingungen, an 
denen bei fliichtiger Beobachtung direkter Zuflug kaum 
iestzustellen war, beobachtet,  obwohl das natflrlieh viel 
zeitraubender ist und nur sehr langsam zu Ergebnissen 
ffihrt. Je eine R- und S-Pflanze der normalen, tXglich ein- 
mal abgelesenen I~ontrollreihe yon mOglichst gleichem 
Wuchs und gleicher Blattzahl (etwa 15--2o cm hoeh, mit 
4 - - 5 - - 6  voll entfalteten Blattp~aren) wurde yon je einem 
Beobaehter gleichzeitig ffir l~ngere Zeit (eine bis mehrere 
Stunden) unter ununterbrochener Kontrolle gehalten, wo- 
bei ein Zahnspiegel zur iJTberwaehung der vom Beobachter 
abgewandt liegenden Pflanzenteile gute Dienste leistete. 
Jede auf der Pflanze zugeflogene (oder angelaufene, ge- 
fl~gelte) Blattlaus wurde sofort mittels eines for den Blatt- 
lausfang, im AnsehluB an eine KEI~NZD Ysehe Nonstruktion 
etwas abgewandelten Exhaustors eingesaugt. Da sich die 
Lguse meist wenigstens einige Minuten aUI der Pflanze 
aufhalten (s. unten), ist bei der relativ geringen Gr613e der 
Pflanzen, bei gesehulten Beobaehtern und einiger Auf- 
merksamkeit die Gew~hr gegeben, dab kein wesentlicher 
Prozentsatz yon L~usen dem Fange entgeht. Auch 
beim Austausch der Beobachter sowie der Pilanzen ~,n- 
derten sieh die ermittelten Zahlenverh~ltnisse nicht 
wesentlich. Am Ende jeder Beobachtungszeit wurden die 
gefangenen Aphiden determiniert  und die Anzahl der 
erbeuteten BohnenlXuse ermittelt .  

Die Ergebnisse  yon 5 de ra r t igen  Abfangper ioden  mi t  
insgesamt  fast  14 Stunden Beobach tungsdauer  sind 
de r  Tab.  9 zu entnehmen.  Dort  l inden sich auch die 
vor  Beginn jeder  Serie und bei  der  n~.chsten Normal-  
kont ro l le  e rmi t t e l t en  Zahlen des In i t ia lbefa l l s  der  

wesent l ich unter  2o Minuten l iegen dfirfte. Bezie- 
hungsweise muB sich auf den  Schlans ted te rn  ein viel 
h6herer Ante i l  der  ursprf ingl ich Landenden  wirkl ich 
festsetzen als auf den  R a s t a t t e r n .  

2. Um diese Schlul3folgerungen zu prfifen, wurden 
bei  al len wei teren Beobach tungen  an  den Pf lanzen die 
L~use nicht  sofort nach der  L a ndung  abgesammel t ,  
sondern ihr weiteres V e r h a l t e n  b i s  z u m  e n d g i i l -  
t i g e n  F e s t s e t z e n  o d e r  W i e d e r a b f l u g  individuel l  
m6glichst  eingehend verfolgt .  

Zu diesem Zwecke muBte jedem Beobachter ein Proto- 
kollant beigesellt werden, der nach Dikta t  (mittels ge- 
normter Zeichen ftir jede Verhaltensweise) das Verhalten 
jeder beobachteten Bohnenlaus aufzeichnete., Auch hier 
wurde stets an je einer R- und S-Pflanze der gleichen, 
tgglieh abgelesenenK0ntrollreihe g l e i ch  z e i t i g  beobachtet.  

Im ganzen wurden 9 soleher t3eobachtungsperioden yon 
zusammen 27~afl, Stunden Dauer an 7 Tagen in der Zeit 
vom 28. Juli bis 12. August I952 durchgeftthrt, also wgh- 
rend des Maximums der virginogenen Befallsflugperiode 
yon Doralis/abae in Mitteldeutschland. Die Pflanzen hat ten 
eine H6he yon 2o--25 cm und besal3en 5--7 voll entfaltete 
Blat tpaare (Einzelheiten s. Tab. io). Sie tieferten bei den 
normMen 24stflndigen Ablesungen vor und nach den Beob- 
aehtungsperioden das iibliche Initialbefallsverh~tltnis. Zu 
Beginn der Perioden fanden sieh beispielsweise insgesamt 
72,30/o aller Doralis [abae auf S-Pflanzen. 

Insgesalnt  wurden 6Ol geflfigelte Virginogenien ge- 
nau  verfolgt ,  yon denen 289 ( =  48 %) auf den S-Pflan-  
zen und 312 ( =  52 %) auf den  R-Pf lanzen  land eten bzw. 
sie zu Ful3 best iegen ( insgesamt 24 (=-4%)) ,  davon  io  
auf R und 14 auf S. Dami t  best~t igt  sich zun~chst 
das  Ergebnis  der  vorangehenden  Versuchsserie,  bei  der  
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die ankommenden Bohnenl/iuse mitte]s Exhaustors 
sofort abgesammelt wurden. An dem gleichm~gigen 
Primgrbesnch der R- und S-Ackerbohnen dureh die 
Bohnenl~iuse ist also wohl nicht mehr an zweifeln. 
Aueh die entsprechende, ursprfingliche Deutung der 
zahlenm/iBig gleiehen Gelbschalenfgmge in getrennten 
R- und S-Best/inden steht demnach im Einklang mit 
diesen Ergebnissen, d.h. Gelbschatenfallen ermitteln 
zumindest in bezug auf Doralis fabae tatsiichlich den 
Z u f l u g  au[ die Pflanzen, nicht nur den O b e r h i n  flug.  

Von den 289 auf S gelandeten BohnenI~iusen blieben 
29 ( + 5  tmsichere F~lle), das sind ~o,o (bzw. m,2)%, 
yon den 312 auf R gdandeten nut 3 (+2 unsiehere 
F~ilte), d.h. I,O (bzw. 1,6)%, endg/iltig sitzen, d.h. 
mehrere Stunden lang, fiber Nacht oder his zum Ab- 
setzen einiger Junglarven. Von den auf den Bohnen 
zur Ruhe kommenden Bohnenl~tusen setzten msgesamt 
14 (--_~ 5o% bzw. 2,3 % derAngeflogenen) Junglarven ab 
und zwar avlf S 13 (-~45% der Dableibenden oder 
= 4 , 5 %  des gesamten S-Anfluges) und nur i ( = 3 3 %  
der Dableibenden und 0, 3 % des gesamten R-Anfluges) 
auf R, w~ihrend die fibrigen w~thrend der betreffenden 
Beobachtungsperiode zwar zur Ruhe kamen, aber 
noeh keine Junglarven produzierten. Auch bei An- 
wendung dieses strengerenMags~abes ist dasVerh~ltnis 
zwischen den sich ansiedelnden L{insen ant R und S 
gr613enordnungsm~igig etwa das gleiche (z :~5 statt  
I : IO). 

Obwohl also fiberraschenderweise such yon den 
Schlanstedtern die Mehrzahl der angefl ogenen Bohnen- 
l~iuse (9o%) wieder abwandert, ents~eht naeh 
g/eiehm~il3igem Zuflug der Initialbefalls- 
unterschied tats/iehlieh dadurch, daBaufder 
S c h l a n s t e d t e r  e twa  z e h n m a l  so v ie l  e n d g t i l t i g  
zur  R u h e  k o m m e n  als  auf  der  R a s t a t t e r ,  yon 
der 99% wieder abfliegen. Damit ist ein neues 
wesentliches Glied in die Beweiskette fiber die Ur- 
sachen der Resistenztmterschiede eingef{igt. Eine 
,,primiire" Wirtswahl im Anfluge ist demnach zu- 
mindestens hinsichtlicb der beiden untersucheen 
Aekerbohnen s o r t e n ausgeschlossen. 

III .  V e r h a l t e n  n a c h  d e r  L a n d u n g .  

Nachdem dutch die vorstehenden Untersuchungen 
bewiesen wurde, dab die Wahl zwischen den beiden 
Soften erst nach der Landung erfolgt, kann die Frage 
nach den Faktoren, die sie beeinflussen, erneut in 
Angriff genommen werden. Da erfahrungsgem~il3 nur 
eingehendes $tudium der Tiere im Freiland die rich- 
tigen Ansatzpunkte far spfttere exak~e Experimente 
1Mern kann, mu/~ zun~ichst versueht werden, aus dem 
Verhalten der BohnenlLiuse nach der Landung Rfick- 
sehltisse zu ziehen auf die Namr des eigentlichen 
Wahlaktes, seine Ursachen und Bedingungen. Denn 
es ist denkbar, dab der Oft der Landm~gen und 
Wiederabflfige, das Verhal~en danach, daft Anzahl und 
Ort der Probesaugstiche oder dab die Zeit, die bis zur 
Entscheidung fiber Dableiben oder Wiederabflug ver- 
geht, dab Witterungseinfltisse usw. Hinweise auf die 
Wahl selbst za geben verm6gen, besonders wenn beide 
Sorten vergleiehend betrachtet werden. Die bei den 
Dauerbeobachtungen gemachten Feststellungen er- 
brachten ein umfangreiches MateriaI zu diesen Fragen. 

~Fiir die Beurteilung des im AnschluB an dieLandung 
erfotgenden Wahlaktes erscheint es erforderlich, unter 
den gelandeten Bohnent/iusen zwischen den endgfiltig 
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I8 4 H . J .  MOLLER: Der  Zfichter  

D a b l e i b e n d e n  und den nach kurzer Zeit wieder 
A b f l i e g e n d e n  zu unterscheiden. Ab und zu kurz 
saugend (,,Probesaugen"), laufen die gelandeten L~iuse 
meist noch langere Zeit mehr oder weniger unruhig auf 
der ganzen Pflanze umber, bevor die einen (wenigen) 
meist auf der Blattunterseite, in einer Blattfite oder 
in einem Blattwinkel zur Ruhe kommen, w~ihrend die 
anderen (vid zahlreicheren) schlieBlich doch wieder 
abfliegen. 

a) W a h l d a u e r .  
Der Zeitraum, den die Lause bis zur Entscheidung 

fiber SeBhaftwerden oder Wiederabfliegen benStigen, 
schwankt im einzelnen sehr stark, ist aber im Ganzen 
gesehen Iiir beide Gruppen charakteristisch ver- 
schieden. 

Die Zeit, die yon der Landung bis zum endgfiltigen 
Festsetzen der sich a n s i e d e l n d e n  Lguse verstreicht 
und die wir als Suchzeit  bezeichnen wollen, betrug 
auf den S-Pflanzen im Durchschnitt I i  Minuten, bei 
den wenigen auf R bleibenden Tieren 24 Minuten. Aller- 
dings laBt das vorhandene Material keine Haufung der 
Suchzeiten bei einem bestimmten Wert erkennen 
(Abb. 3)- Vier Tiere sagen auI S schon nach 2 Minuten 
fest, eins aber erst nach 32 Minuten ( - - n u r  wenige 
unsichere Falle liegen bei 55, 57 und 66 Minuten ~ )  ; 
dazwischen verteilen sich die fibrigen mit einer deut- 
lichen H/iufung zwischen 2 und 17 Minuten (85%), 
wobei noch ein schwaches Oberwiegen in der ersten 
Halite dieses Zeitraumes feststellbar ist. Bei den drei 
mit Sicherheit auf R als angesiedelt zu betrachtenden 

g g  k �9 Suc/tzeit-H&figkei/ auf R 

MHnamn n 
15 3 # 5 6 7 8 910fI1~13 15 17 1920 ;d'd gg .r gg 3a 3Z 3g 36 38 gO gg gr g6' 

Mizalen 

Abb. 3. HS.uf igkei tsver te i lung der S u c h z e i t e n  (voa tier Landung  his zum Festsetzen) 
geflfigelter  Do1"alis /abae auf  e iner  Schlans tedter  und au l  e iner  Ras ta t t e r  Ackerbohne 

wgthrend 27 S tunden  Daue rbeobach tung .  

Lausen ist immerhin aufffillig, dab sie mit 13, 14 und 
46 Minuten Suchzeit l~inger brauchten als die MehrzahI 
der auf S bleibenden. Sie scheinen sich also nur 
z6gernd zum Festsetzen entschliegen zu kSnnen! 

Gerade umgekehrt liegen die VerMltnisse bei den 
viel zahlreicheren wieder a b fl i e g end en L~usen (515), 
die sich weder auf R (298) noch auf S (217) endgfiltig 
niederliegen, aber doch eine ge- 5a 
wisse Zeit auf ihnen verweilten / I  
(Verweildauer). (Nicht berfick- ~o 

t sichtigt wurden alle Fall< in 
denen infolge der oben angeffihr- ~ ~ ]  
ten Beobachtungsschwierigkeiten ~s0~. 
das Schicksal der Lause nicht mit {' l /d  

tAb- ~ ze iFA 

lung ~ 
Fast ,o 

I 

im Durchschnitt die Verweilzeit auf den Schlan- 
stedtern mit 6'36" stafistisch gesichert fast doppelt so 
grog ist als auf den Rastattern, wo sie bei 3'3 ~ liegt 
(Abb. 4)- 

Selbst bei den Lausen, die sich nicht zur endgfiltigen 
Ansiedlung auf den zuniichst angeflogenen Bohnen- 
pflanzen entschliegen, fiberwiegt also dieTendenz, auf 
den Schlanstedtern l~inger, auf den Rastattern nur 
kfirzer zu verweilen. Die schw/ichere Anziehungskraft 
der R wirkt sich also auch schon im Verhalten dieser 
noch ruhelosen Tiere aus. Diese Befunde decken sich 
v611ig mit den oben angefiihrten statistischen Ermitt- 
lungen fiber die tI~iufigkeit der sogenannten ,,indi- 
rekten" Nachweise bei den Kontrollreihenablesungen, 
die sich auf diejenigen Lguse beziehen, die wenigstens 
einjge Junglarven abgesetzt haben. Es korrespondiert 
auch mit unseren Irfiher ver6ffentlichten Befunden fiber 
das Verhalten kiinstlich auI R- bzw. S-B1/itter ge- 
setzter Geflfigelter (MOI.I.~R i95i ) sowie mit unver- 
5Ifentlichten Ergebnissen ~ihnlicher Versuche, bei 
denen Bohnenlause mit beschnittenen Flfigeln auI 
kfinstlieh hergestellte Doppelpfianzen yon R und S 
gesetzt und der Ort ihrer Ansiedlung und ihr kfinftiges 
Verhalten geprfift wurden, wiewohl sich in beiden 
Fiillen die Tendenz, R leichter als S wieder zu ver- 
lassen, statistisch nicht ausreichend sichern lieB. 

b) P r o b e s a u g e n .  
Die Such- bzw. Verweilzeit der gelandeten L/iuse 

wird fast v611ig ausgeffillt yon mehr oder weniger ruhe- 
losem Umherwandern auf der ganzen 
Pflanze, vom Gipfel bis zum Erdboden, 
wobei stets lebhafte, alternierend pendelnd e 
Ffihlerbewegungen ausgeffihrt werden. Nur 
bin und wieder unterbrechen sie dieses an- 
scheinend planlose Suchen durch mehr 
oder weniger h~tufig wiederholte Pausen, 
w~ihrend deren sie den Rfissel aufsetzen 

Und die Fabler schr~ig nach oben gerichtet still halten. 
Es wird angenommen(MO~.RICKS), dab dabei Nahrung, 
zmnindesten probeweise, aufgenommen wird. Bisher 
konnten wir allerdings histologisch nicht sicher nach- 
weisen, dab die dutch die Speichelscheiden markierten 
Stichkanfde irgendwelche Zellen anzapfen; sie enden 
anscheinend frei in den weiten Interzellularen des 

Palisadengewebes oder zwischen Epidermiszellen. 
Eingehendere Untersuchungen fiber dieses Problem 
sind im Gange. Im allgemeinen dauert das ,,Probe- 
saugen" einige Sekunden bis h6chstens eine Minute, 
im Mittel etwa 20--4 ~ Sekunden. Nach der Landung 
lauff die Laus-'meist nur wenige Schritte suchend 

aller AnkSmmlinge verweilten 2--  5 Minuten, auf R- 
sowohl wie auf S-Pflanzen. Unter den l~inger Ver- 
weilenden fiberwiegen dann in steigendem MaBe 
die auf S Eingefallenen um so mehr, je gr6Ber die 
Verweildauer ist (langer als 5 Minuten blieben auf 
R 17, 9, auf S 34,2% der jeweils Angeflogenen), so daf~ 

Sicherheit individuell bis zumAb- ~ ~ e  
flug oder endgfiltiger Ansiedlung 
verfolgt werden konnte!). 
47% aller auf R gelandeten , , , , , ~ I ~  
Bohnenl~iuseverliel3endiePflanze o - * l e  a g ,;I~ ,~ ~ h l h  ;z ,s . ,7 ,8 ~g 2'alh .zu,,,~.,,.,,~/e,,g.,. 
schon innerhalb der ersten Minute a b b .  4. H~tuf igkei tsver te i lung der V e r w e i l z e i t e n  geflfigelter Dofalis/abae (yon der  Landung  bis zum 
wieder, w~ihrend es auI S n u r  WiederabI lug)  a u l e i n e r  Ras t a t t e r  (schwarz) und e iner  Schlanstedter  (schraff ier t )  Ackerbohne in Prozent  

der  jewei l igen GesamtbesucherzahI  in i n sgesamt  27 Anf lugs tundem 
reichlich 3o% waren. RuM 34% 

[ ]  aufRz~=8,qS, ~=3,5 rain 
[ ]  auf,.qn,=2/~ }n,~g,g rain 
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vorw&rts, bevor sie den Rfissel erstmalig aufsetzt. 
Infolgedessen erfolgt das erste Probesaugen meist un- 
weit der Landestelle, also in der Regel auf der Blattober- 
seite. Nach diesem ersten Probesaugen l~iuft die Laus 
fast stets wieder welter, um dann an anderen Stellen 
ein zweites und drittes Mal usw., im Normalfall dann 
auf der Blattunterseite, zu saugen usw., bis sie ent- 
weder abfliegt oder sich schlieBlich dauernd festsaugt. 

Die A n z a h l  der  P r o b e s a u g s t i c h e w ~ h r e n d  der 
Such- bzw. Verweilzeit zu ermitteln, ist insofern nicht 
immer leicht und sicher m6glieh, als sich die suchenden 
L~use oft in Blattwinkeln oder -tfiten noch nicht voll 
entfalteter Blgtter, zwischen Knospen usw. aufhalten, 
wo ihr Verhalten nicht genau zu kontrollieren ist. 
Immerhin ist abzusch~tzen, dab die Zahlen im ganzen 
wahrscheinlich ein richtiges Bild ergeben. 

Die Iolgende Tabelle gibt einen Uberblick fiber die 
H~ufigkeit der Probesaugstiche w ~ h r e n d  der  Such -  
ze i t ,  also bei den sich schliel31ich doch festsetzenden 
L~iusen. 

Tabelle x~. 

Anzahl der 

! ! 

H~ufig-aUf S I 5 9 4 2 1 2 I I I / ~  

ke, t  aufRIo[olo[ lolos { 
Nur eine yon 27 Dableibenden siedelte sich ohne einen 

Probesaugstich auf der Schlanstedter sofort an, 33% 
kamen auf S nach 2 Probestichen zur Ruhe, 66 % nach 
I--3maligem Probieren. Das Gesamtmittel liegt bei3. 

Die wenigen Werte fiir R deuten darauf bin, dab 
hier bis zur endgtiltigen Festsetzung im Durchschnitt 
mehr (als 3) Probesaugstiehe durehgeffihrt werden als 
auf der Schlanstedter. Wie wir oben sahen, ben6tigen 
die sich Ansiedelnden auf R auch mehr Zeit als auf 
der S. Die Ansiedlung erfolgt also auf der R z6gernder 
und nach h~iufigerem Probesaugen als auf S. 

Bei den nur kfirzere oder l~ngere Zeit auf den 
Pflanzen V e r w e i l e n d e n  treten soche Unterschiede 
nicht auf. Wie aus der graphischen Darstellung (Abb. 5) 
ersichtlich ist, fliegt ein relativ hoher Prozentsatz 
(I6%) sowohl yon R wie von S wieder ab, ohne fiber- 
haupt gesaugt zu haben. Das kommt vor allem unter 
Schw~irmflugbedingungen vor und bezieht sich auf 
L~use, die infolge noch starken Flugtriebes nur ganz 
kurz auf den Pflanzen einfallen und deren Befallsstim- 
mung offenbar noch ganz schwach ist. Fast die H~lfte 
aller Verweilenden (44,2 % bei R, 41, 5 % bei S) fliegen 
nach einmaligem Probesaugen wieder ab, nur etwa 
ein Viertel (I9% bei R und 26% bei S) saugen mehr 
als 2 mal, bevor sie wieder abfiiegen. Im Mittel werden 
w~hrend der Verweilzeit auf S 1,81, auf R 1,67, rund 
also 1--2, Saugstiche ausgeffihrt. Die Unterschiede 
zwischen R und S sind so gering, dal3 ihnen wohl keine 
besondere Bedeutung beigemessen werden kant,; wenn 
auch nicht zu verkennen ist, dab auf S eher h~ufiger 
gesaugt wird als auf R (Abb. 5). 

V o n  l O 5 2  r e g i s t r i e r t e n  P r o b e s a u g s t i c h e n  e n t f i e l e n  4 4  I 
(=420/o) auf die Ober-, 419 (=39,9%) auf die Unterseite 
der BlOtter und I92 (=-i8,1%) auf Stengel oder Blatt- 
stiele, dabei fiberwiegen auf R die Einstiche auf die t31atfi- 
oberseite (45%) gegeniiber der Unterseite (35%), w~thrend 
es auf den S-Pflanzen umgekehrt ist (38,3% auf der Ober-, 
44,7% auf der Unterseite). Das mag damit zusammen- 
h~ngen, dab auf R relativ mehr Tiere schon nach ein- 
maligem Saugen auf der bei der Landung bevorzugten 
Oberseite wieder abfliegen als von S, wo sie wenigstens 

noch ein zweites Mal auch auf der Unterseite probieren und 
bei l~ngerem Aufenthalt das Probesaugen bevorzugt auf 
der Unterseite stattfindet. 

410 
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Abb. 5. tt~.uligkeit der P r o b e s a u  g s t i c h e  zwischen Landung und Wieder- 
abflug (VerweiIzeit) der auf einer Rastat ter  (schwarze Sgmlen) und einer 
Schlanstedter (h/ingende schraffierte S/iulen) innerhalb von 27 Stunden 
Beobachtungszeit gelandeten Doralis fabae in Prozent des jeweiligen 

Gesamtanfluges. 

c) Einflul3 der  W i t t e r u n g  auf  die A n s i e d l u n g .  

Wie aus der Tab. Io zu ersehen ist, schwankt der 
Prozentsatz der auf den beiden Sorten sich endgfiltig 
festsetzenden Bohnenl~use stark. Er liegt auf R zwi- 
schen o und 2,4% (der Anfliegenden), auf S abet zwi- 
schen o und 42 %. Im Mittel betr~gt aber der Unter- 
schied fast stets ( - - e ine  scheinbare Ausnahme wohl 
infolge zu geringen Zahlenmaterials am 31. 7-abends --) 
mehr als eine Zehnerpotenz. Zweifellos sind diese 
Schwankungen eine Folge des verschiedenen Witte- 
rungscharakters in den einzelnen Beobachtungs- 
perioden. Das genauere Studium der Tabelle zeigt aller- 
dings, dab - -  wie nicht anders zu erwarten - -  die 
optimalen Flugbedingungen nic h t zugleich auch opti- 
male Bedingungen ffir das SeBhaftwerden sind, d.h. 
eine hohe Anfiugfrequenz ergibt nicht notwendig eine 
hohe Ansiedlungsrate (siehe z.B. 31. 7. abends, 
i. 8. abends, 2.8.). W~hrend die Anflugfrequenzeu 
nur dann hoch sind, wenn keine begrenzenden Fak- 
toren (zu hohe Windgeschwindigkeiten) herrschen und 
die beeinflussenden Faktoren (Ternperatur und relative 
Luftfeuchtigkeit) sich den optimalen Werten n~hern 
(vgl. MOJ~LER U. UNGE~ 1952 ), ergeben sich gerade 
dann oft nur niedrige Ansiedlungsprozente, well hohe 
Temperatur im Verein mit hoher relativer Luft- 
feuchtigkeit die Fluglust erh6hen und die eben ge- 
landeten L~use alsbald zu erneutem Abflug reizen 
(s. MfJLLER U. UNGER 195~ ). 

d) Ort  der  L a n d u n g  a u f d e r  P f l anze .  
Die anfiiegenden Bohnenl~use landeten h~ufiger auf den 

Blattoberseiten (60%) als auf den nach unten gewandten 
Blattseiten (30%), Blattstielen und Stengeln (io% aller 
Landungen). Ein Unterschied im Verhalten gegenfiber den 
R- und S-Pflanzen war dabei nicht festzustellen. Sowei~c 
der Anflug schon aus etwa i --2 m Entfernung zu verfolgen 
war, zeigte er wieder jenes pendelnde Kurven, das wir 
Irtiher (Mt~LLER 195I ) als Folge ehemotaktischen Verbal- 
tens gedeutet haben. Jedoch war die Anflugdichte auch 
in diesem Jahre nie so hoch, dab eine Wiederholung der 
damaligen Versuche (Absehirmung mit Glaszylindern usw.) 
h~tte erfolgen k6nnen. Es fiel aber wieder auf, dab die 
eigentliche Landung nicht sehr zielsicher erfolgt, da die 
L~use mit unverminderter Geschwindigkeit f6rmlich auf 
den Landeplatz zuschieBen. Sie haben also offenbar gar 
nicht die M6glichkeit, diesen vorher genauer zu bestimmen. 
So diiiffen die ermittelten Zahlen im wesentlichen dem 
Zufall zuzuschreiben sein. DaB die nach oben gewsndten 
Blattseiten h6here Zahlen aufweisen, mag, besonders bei 
unseren relativ niedrigen Versuehspflanzen, damit zusam- 
menhS~ngen, dal3 der Anflug hXufig etwas yon oben her 
erfolgt, wenn aueh meist mater einem flachen Winkel. Bei 
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h/Sheren Pflanzen m6gen die Landungen auf Stengel und 
Blattunterseiten, besonders bei horizontal fiber den Boden 
fiihrendem Beiallsflug, noch h~ufiger sein. Wit hatten 
auBerdem den Eindruck, dab sie unter Schwgrmflugbedin- 
gungen h~iufiger auftraten. 

4% aller (geflfigelten!) Neuank6mmlinge liefen auf die 
Pflanzen zu, wobei wieder (vgl. MOtL~R I95I ) ihre Ziel- 
strebigkeit auKiel. Wahrseheinlich handelt es sieh dabei 
um Tiere, die fehlgelandet waren, was auch mehrfach 
direkt beobachtet werden konnte. 

e) S t a r t p l a t z  
Der Abflug erfolgt -- wie wit frfiher bei Prim~rabfl%en 

eben flugfXhig gewordener Tiere schon feststellten -- fast 
immer yon der Oberseite der Blgtter (74% aller Fgdle) oder 
yon anderen erh6hten Punkten aus. Abfliige yon den 
Blattunterseiten (r6%) und vom Stengel (lO%) wurden 
fast ausschlie/31ich bei h6heren Temperaturen (also bei 
Sehw~trmflugbedingungen) und dann oft nach nur ganz 
flfichtigem Aufenthalt festgestellt. Vermutlich lgBt der 
dann fibermgehtig werdende Flugtrieb den Tieren nieht 
mehr Zeit, wie sonst einen erh6ht liegenden Starfplatz auf- 
zusuchen. 

Diskuss ion .  
Die Schwarzen Bohnenl~use befliegen, wie wir nun- 

mehr sicher wissen, die beiden untersuchten Acker- 
bohnensorten in gleicher, nur zufallsm~Bigvariierender 
IntensitM. Damit entf/illt die Notwendigkeit zur An- 
nahme eines yon den beiden Sorten in unterschied- 
lichem MaBe ausgehenden und auf Distanz anlockend 
wirkenden Prinzips, efwa verschieden starker Duff- 
intensit~it, wie wir zur Erkl~irung des unterschiedlichen 
Initialbefalis anfangs angenommen bat ten (MiiLLER 
~95I). Nicht entschieden wird dutch diese Erkenntnis 
dagegen die Frage, ob die Bohnenlfiuse dutch be- 
st immte Reize zu ihren Wirtspflanzen aus der Ent- 
fernung hingeleitet werden, ob sie also gicia faba als 
Wir tspf ianzenar t  yon Nichtwirtspflanzen und von 

�9 ahderen Sommer- und Winterwirten schon im Anfluge 
unterseheiden und ausw/ihlen k6nnen, oder ob sie, wie 
KENNEDY meint und wir ffir die verschiedenen. S o r t e n  
yon Vicia faba nun erwiesen haben, wahllos fiberall 
landen. 

Dal3 die meisten Aphiden wghrend des Befallsfluges mehr 
oder weniger stark auf verschiedene Farben reagieren, 
haben die Untersuehungen Mo~Ric~s eindeutig gezeigt, 
und es liegen auch Hinweise dafiir vor {MO~RICK~ I952), 
dab manehe Aphidenarten ganz bestimmte, ihren Wirts- 
pflanzen ~itlnelnde Farben bevorzugt anfliegen. Auch ffir 
eine Anloekwirkung dutch bestimmte Duffqualit~iten be- 
stehen gewisse Indizien (MO~REKe in lift., Mi~LL~R X95~, 
p. I67/168 und unver6ffentlichte Beobachtungen). Ob diese 
Reize bei Doralis [abae wirklieh zu einem bevorzugten 
Anflug auf die Wirtspflanzenarten fiihren oder nur die 
allgemeine Unterscheidung yon nacktem Boden, Wasser- 
flgehen, Pflanzenbestgnden usw. erm6glichen, wird mit 
HiKe unserer direkten, vergleiehend z5hlenden Beobaeh- 
tungstechnik in Zukunft zu enfscheiden sein. 

Die W a h l  zwisehen den Rastat ter  und Schlanstedter 
Ackerbohnen kann, wie wir sahen, erst nach der Be- 
riihrung mit der Pflanze, nach der Landung erfolgen. 
Wir verm6gen dabei den eigentlichen Wahlakt aller- 
dings noch nicht zu beurteilen, sondern k6nnen nur 
das R e s ul t a t an dem Verhitltnis des auf beiden Soften 
zur Ansiedlung kommenden Prozentsatzes gelandeter 
L/iuse ablesen. Wdche Reize n~imlich bei dieser Wahl 
ausschlaggebend sind, ist aus dem Verhalten der L~iuse 
nicht ohne weiteres zu erschliegen (s. unten). Der iiber- 
raschend hohe Prozentsatz angeflogener L~iuse, der 
auch yon der h6chst aM~lligen Schlanstedter wieder 
abfliegt, 1/il3t zudem vermuten, dab die Ansiedlung auf 
der Pflanze nicht allein yon den zur Wahl ffihrenden, 
sondern auch yon anderen, zweiMlos nicht yon den 

Pfianzen bedingten Faktoren beeinflugt wird. Man 
h~ttte ja sonst erwarten miissen, dab der schon nach 
sp~itestens 2oMmuten (s. S~I8I) wahrnehmbare Initial- 
befallsunterschied beider Sorten sich dadurch heraus- 
bilde, dab praktisch alle auf S-Pflanzen gelandeten 
Lfiuse sieh ansiedeln, w~ihrend yon R DreivierteI bis 
Vierfiinftel sehr bald wieder abfliegefi. Tats~ichlich 
wandern aber von R- und S-Pflanzen die meisten 
Lguse wieder ab, und nut ein gradueller Unterschied 
im Prozentsatz der wenigen Zurfickbleibenden erzeugt 
binnea kurzem jene Differenz im Initialbefall, die bei 
den tgglichea Absammlungen (alIer 24 Stunden) ge- 
funden wird. 

DaB diese Differenz bei der individuellen Dauer- 
kontrolle der Pflanzen etwas gr613er ist (~.~9o% der 
Ansiedler auf S) als bei den Kontrollabsammlungen in 
24stflndigen Intervallen (7o--8o % auf S), mag an den 
verh~iltnism~il3ig noch wenigen und nur aus einem be- 
schriinkten Zeitraum zur Verffigung stehenden Indivi- 
dualbeobachtungen liegen. Es erkl~rt sich aber viel- 
leicht auch aus folgendem Umstand : bei den t~iglichen 
Ablesungen der Kontrollreihen wird n~imlich nieht, wie 
wir friiher annehmen mugten, die Summe des Gesamt- 
a n f l u g e s  der letzten 24 Stunden ermittelt,  sondern 
eben nur die um fast eine Zehnerpotenz geringere, tat-  
s~ichlieh inzwischen erfolgte A n s i e d l u n g .  Start ,,An- 
flug" ist also in allen unseren bisherigen Unter- 
suchungen richtiger ,,Ansiedlung" zu setzen! Jedoch 
ist diese Summe verfiilscht yon der Anzahl derjenigen 
Lause, die sich im Augenblick der Kontrolle zwar auf 
den Pflanzen befanden, abet alsbald wieder abgeflogen 
wiiren. Da das auf beiden Sorten anniihernd gleich 
vide sind, wird der Befallsunterschied dadurch mehr 
oder weniger vermindert. Vermutlich lggt sich ein gut 
Tell der Schwankungen des t~iglich ermittelten Ab- 
leseverNiltnisses ebenfalls daraus erkl~tren; denn es 
war schon immer aufgefallen, dab bei sogenanntem 
,,Schwgrmflugwetter" dasAbleseverh~ltnis zwischen R 
und S erniedrigt war. Gerade dank aber herrsehte 
w~ihrend der morgendlichen Kontrollen oft schon 
starker Zuflug, w{ihrend er normalerweise bei den 
morgendlichen Ablesungen noch unterbunden ist. 
Werden bei den t~glichen Ablesungen nur die echten 
Initialkolonierl (also Jungfern mit Junglarven) gez~hlt 

�9 und die tochteflosen Geflfigelten weggelassen, da 
letztere zum gr6fitei~ Tell nur vorfibergehende Be- 
sucher sein dfirften, so erh6ht sich die Initialbefalls- 
differenz zwischen den Sorten. So stieg bei einer ent- 
sprechend differenzierten Bonitierung unserer Kon- 
trolIreihen (29 .7 . - -8 .8 .  52) der  Prozentsatz der auf S 
nachgewiesenen Ansiedler von 72,3 auf 81, 7%, 

Auch K~N>amY hat (I95o), ohne genauere Zahlen 
anzugeben, bei der Besiedlung des Pfirsichs dutch 
,,Herbstfliegen" yon Myzodes persicae festgestellt, dab 
die Intensitgt der Ansiedlung sehr viel geringer ist 
als die des Zufluges. Wenngleich unsere 9 Dauerbeob- 
achtungsperioden an Vicia faba eine statistische Aus- 
wertung noch nicht gestatten, so l{igt sich doch er- 
kennen, dab die Ansiedlung nicht nur viel geringer ist 
als der Zuflug, sondern auch weitgehend unabh~ngig 
von der Anflugfrequenz erfolgt. Das Verh{iltnis zwi- 
schen kurzfristig verweilenden Besuchern und end- 
gfiltigen Ansiedlern schwankt offensichtlich unter dem 
EinfluS verschiedener Witterungsfaktoren, vor allem 
Temperatur,  Luftfeuchtigkeit und Windst~irke, jedoch 
in entgegengesetztem Sinne wie der Befallsflug. So 
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entsteht die paradoxe Situation, dab zwar die Ansied- 
lung nattirlich Zuflug voraussetzt, abet prozentual um 
so geringer ist, je st/trker jener wird, wenn sich der 
Zuflug infolge optimaler Temperatur und Luftfeuch- 
tigkeit steigert (s. M/3LLER U. U~,Ot~R 1951 u. 1952), 
denn dann vermehrt sich wiederum aueh die A b fl u g- 
stimmung der L/iuse. So entsteht bei der Beobachtung 
der gelandeten L~use immer wieder der Eindruck eines 
Kampfes zweier widerstrebender ,,Triebe", Flugtrieb 
undAnsiedlungstrieb, die sich beide nicht fibergangslos 
abl6sen und in ihrer Intensit~it in starkem MaBe, 
jedoch in verschiedener Richtung, von den Witterungs- 
faktoren beeinflul3t werden. So kommt es, dab eine 
Bohnenlaus, die bei einer Temperatur auf der Pflanze 
gelandet ist, bei der ihre Ansiedlungsstimmung tiber- 
wiegt, doch wieder abftiegt, wenn die Temperatur 
wieder ansteigt (etwa dutch Sonneneinfall nach Wol- 
kenschatten), weil dann der Flugtrieb wieder tiberhand 
nimmt, w~ihrend eine andere, deren Ansied]ungs- 
bediirfnis vielleicht h6her ist, davolt nicht betroffen 
wird. Umgekehrt kann beispielsweise etwas zuneh- 
mende Windgeschwindigkeit den Wiederabflug von 
gelandeten L~iusen verhindern und sie zur Ansiedlung 
auf einer Pflanze veranlassen, die sie sonst ilicht ge- 
w~ihlt hiitten. Vielleicht ist die erh6hte Abwanderungs- 
quote von R innerhalb von 2 4 Stunden nach dem 
Absetzen einiger Junglarven auf solche F/ille zurtick- 
zufiihren. Unter optimalen Flugbedingungen scheint 
abet schon die Landung selbst bei vielen noch stark 
fluggestimmten Tieren den Flugtrieb erneut zu stei- 
gern; so, wenn yon R- wie S-Pflanzen 16% aller An- 
geflogenen ohne Saugprobe und nach kfirzestem Auf- 
enthalt wieder davonst/irmen. Das mag damit zu- 
sammenhiingen, dab Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
auf der Blattoberfl'ache (dann) meist h6her sind als 
in der umgebenden, eben durchflogenen Luft. Auch 
der Befund, dab selbst die sich ansiedelnden L/iuse 
auf S durchschnittlich II  Minuten ben6tigen, bevor 
sie zur Ruhe kommen, mag eine Folge davon sein, 
desgleichen die bevorzugte Ansiedlung im Schatten 
der Blattunterseite, woes u. a. auch kiihler ist. Ande- 
rerseits werden ab und zu L~iuse beobachtet, die, 
offenbar ersch6pft und hungrig, sehr schnell zur Ruhe 
kommen, ja in einem Falle sogar ohne vorheriges 
Probesaugen. 

So wird endgfiltiges Festsetzen oder Wieder- 
abflug zweifellos nicht allein vom Ergebnis der eigent- 
lichen Wahl sondern vielfach yon ~ugeren Faktoren 
bestimmt. Vide noch sehr fluglustige L~iuse kommen 
noch nicht, sehr ersch6pfte nicht mehr zur Wahl. Diese 
Umstfinde erschweren es uligemein, zu erkennen, welche 
der von den Pflanzen ausgehenden Reize die bevor- 
zugte Ansiedlung auf den S-Pflanzen verursachen. 
Das scheint erst m6glich, wenn es geI{inge, aUe iibrigen 
die Festsetzung beeinflussenden Faktoren konstant 
auf dem Niveau ihrer minimalen Wirksamkeit zu 
halten. Es liegt durchaus im Bereich des M6glichen, 
dab dann die Schlanstedter sogar Ioo%ig bevorzugt 
werden und dem nicht ein quantitativer Reizunter- 
schied, sondern ein qualitativer zugrunde liegt, der 
sich nur infolge der Kombination mit anderen die 
Ansiedlung beherrschenden Faktoren unter normalen 
Umstfinden (im Freiland) nicht als solcher auswirken 
kann. Andererseits kann die Wirkung dieses Reizes 
nieht sehr groB sein, sonst k6nnte er nieht so leicht yon 
anderen Einflfissen fiberdeekt werden. 

Es liegt nahe, dem sogenannten ,,Probesa ugen", also 
jenen kurzfristigen, h6chstens eine Minute wfihrenden 
Einstichversuchen der gdandeten Lguse, nunmehr die 
I-Iauptbedeutung ffir die Wirtswahl, zumindest in 
unserem Falle der Wahl zwischen den beiden Soften, 
zuzuschreiben und damit eine Geschmackswahl als 
entscheidend anzusehen {KENNEDY, U.a.). Was eigent- 
]ich bei dem Probesaugen geschieht, ob und woher 
etwas aufgesaugt wird usw., wissen wir bisher nicht. 
Mit Ausnahme yon je 16% der sowohI auf R- wie auf 
S-Pflanzen nur flfichtig verweilenden Besucher, die, 
wie wir sahen, offensichtlich aus ~iuBeren Ursachen gar 
nicht zum Saugen kamen, wurde bei allen gelandeten 
L~iusen wenigstens ein Probesaugstich festgestellt, 
Wenn bis zum endgfiltigen Festsetzen auf den Scblan- 
stedtern im Mitre1 drei, auf dell Rastattern in den 
allerdings wenigen bisher beobachteten Fallen sechs 
,,Saugproben" festgestellt wurden, so lieBe sich das 
wohl so verstehen, dab die milder  zusagende R nut 
zfgernd angenommen wird. Weniger gut verst~indlich 
ist dann aber die Feststellung, dab his zum Abflug der 
voll R und  S wieder Abfliegenden durchschnittlich 
nut ein his zweimal probegesaugt wird. Da andererseits 
aber die Aufenthaltsdauer (Verweilzeit) dieser mehr 
oder weniger fltichtigen ,,Besucher", statistisch ge- 
sichert, auf S im Mittel doppdt  so groB ist wie auf R, 
so muB wohl angenommen werden, dab auch noch 
andere als die beim Probesaugen wirksam werdenden 
Eigenschaften der Pflanze die Wahl beeinflussen. Das 
k6nnten Tastreize sein. Fiir den frfiher (M/JLLER 1951 ) 
vermuteten unterschiedlichen Besatz der beiden Sorten 
mit den winzigen, vierzelligen Kolbenhaaren (,,Drfisen- 
haaren"), konnte bisher keine Sicherheit erlangt wer- 
den, da ihre F1/ichendichte schon innerhalb der Einzel- 
pflanzen.auBerordentlich schwankt. Das lebhaffe Spiel 
der mit groBer Amplitude bewegten Ffihler der offen- 
sichtlich suchend auf der Pflanze umherwandernden 
L~use dr~ingt immer wieder die Vermutung auf, dab 

zumindest  n a c h  der Landung doeh auch Duft- 
unterschiede der beiden Sorten im Spiele sind. In 
beiden Ffillen (Tast- und Duftreize) w~re danll wohl 
anzunehmen, dab auf S diese Reize kr/iftiger sind und 
deshalb entgegen dem Flugtrieb zum Verweilen an- 
regen, w~hrend sie auf R so schwach sind, dab der 
Flugtrieb rasch wieder die Oberhand gewi.nnt. Eine 
Entscheidung fiber diese Fragen k6nnen erst kfinftige 
Versuche bringen, die sich nun, da beim Zuflug keine 
Unterschiede mehr vorausgesetzt werden miissen, leich- 
ter aueh imGew~chshaus und Labor durchffihren lassen. 

Die neu gewonnenen Erkenntnisse erm6glichen ein 
besseres Verst~indnis frfiherer Versuche und Beobach- 
tungen und erfordern deshalb vielfach deren erneute 
Interpretation. 

Wir hatten es als Indiz fiir die Duftanlockung auf 
Distanz angesehen, dab in einem Falle (Mti~LER und 
UNDER 1951, p. 167) auf unserer gemischten Kontroll- 
reihe ungeflfigelte Zuwanderer im Verh/iltnis r :I, ge- 
flfigelte in dem gewohnten 1:7- bzw. l:5-Verh~tltnis 
auf R und S gefundert wurden und das so gedeutet, 
dab die Ungeflfigelten infolge ihrer verminderten Rhi- 
rtarienzahl die postulierte Duftdifferenz zwisehen bei- 
den Sorten nicht h/itten wahrnehmen k6nnen. Das 
kann auch jetzt noch zutreffen fiir den Fall, dal3 die 
Wahl (aueh naeh der Berfihrung mit der Pflanze) auf 
Grund von Duftreizen gef~illt werden mut3. Es ist aber 
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auch m6glich, dab die Ungeftiigelten den Unterschied 
ebenso feststellen k6nnen wie die Gefltigelten, jedoch 
bei ihrer viel geringeren Beweglichkeit sich praktisch 
eiil Unterschied im Initialbefall innerhalb yon 24 Std. 
nicht entwickeln kanil. 

Die grol3e Unruhe der Angeflogenen auch unter den 
normalen (nicht optimalen) Befallsflugverh~iltilissen, 
die unter anderem in dem geringenAnsiedlungsprozent- 
satz zum Ausdruck kommt, macht auch die Schnellig- 
keit und Sicherheit verst~indlich, mit der tiberall durch 
Zufall die Wirtspflanzen gefunden werden, selbst 
wenn sie klein (Einblattversuehe) sind. So lassen sich 
die Ergebnisse unserer frtiheren Sommerwirt-Ver- 
gleichsversuche (Mi)LX~R 1951, p. I72 ) gut verstehen, 
ebenso die rasche Einstellung des Initialbefatlsunter- 
schiedes auf welt entferilt voneinander liegenden 
Schliigen yon R und S, Ilnd insbesondere die merkwiir- 
digen Ergebnisse der Versuche mit den einzeln in 
Parzellen der anderen Art eingesprengten Pflanzen 
(s. S.177 ). Die Chance der etwas zahlreicher yon R- 
als von S-Pflanzen abfliegendeil Besucher, auf S zu- 
sagende Bedingungen zu linden, ist natiirlich gr613er, 
wenn diese R von vielen S umgeben (isoliert in einem 
S-Feld) wachsen, als wenn zwischen ihneil nur verein- 
zelte S-Pflanzen wachsen, so dab die Abfliegenden 
framer wieder auf R treffen. Im ersten Falle werden 
also relativ mehr, im zweiten relativ weniger a ls  bei 
paritatischem Angebot auf S bleiben. Oder ailders 
ausgedriickt : in einem S-Feld wandern relativ weniger 
L~iuse (yon S) ab wie in einem R-Feld (voil R), so dab 
wenige R im S-Feld weniger Anflugchancen haben als 
wenige S-Pflanzeil in einem R-Feld. 

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse werfen 
zugleich Licht auf die prim~ren Vorg~inge bei dem 
Befall von Kulturpflanzen durch Blattl~iuse iiber- 
haupt; denn man darf wahrseheinlich die bei Domlis 
fabae und Vicia faba gemachten Feststellungen auch 
auf andere wirtswechselnde und zumindest e in-und 
zweij~ihrige Kulturpflanzen befliegende Arten, wie 
z.B. Myzodes tSeysicge, tibertragen, wenn sich auch 
graduelle Unterschiede im einzelnen ergeben diirften, 
gilt doch z.B. Myzodes allgemein als unruhiger und 
beweglicher als Doralis. 

Es ist in Zukunft dabei scharf zwischen Zuflug und 
Besiedlung zu unterscheideil; denn beide Vorggnge 
sind nicht deutlich und nur sehr bedingt gekoppelt. 
Zwar wird eine starke Initialbesiedlung meist durch 
intensiven Zuflug entstehen, doch bringt nicht jeder 
starke Zuflug notwendig eine starke Besiedlung her- 
vor. Es ist deshalb umn6glich yon dieser auf jenen zu 
schliegen. Nit Blattlausfalleil aller Art, auch mit den 
gelbschalen wird nur der Zuflug, der im wesentlichen 
eine Funktion des Befallsfluges ist, erfal3t, nicht aber 
die meist um ein Vielfaches geringere Besiedlung. 
Diese kann nur durch systematisches Ablesen der 
Pflanzen in bestimmten Intervallen ermittelt werden. 
Die noch viel angewandte ioo-Blattmethode ist daftir 
noch ungeeigneter, well sie selten die Besiedlung, son- 
dern meist nur den durchschnittlicheil Stand der 
Massenvermehrung einer unbekanilten Initialbesied- 
lung zu erkennen gestattet, wobei das Bild aulZerdem 
dutch den momentanen Zu- uild Abflug getrtibt ist. 

Wo es die Direktsch~iden des Befalls Iestzustellen 
bzw. vorauszusagen gilt, ist die Besiedlung und Massen- 
vermehrung von ausschlaggebender Bedeutung. Han- 
delt es sich aber um indirekte Sch~iden, wie sie etwa 

durch die Clbertragung von Viren usw. entstehen, so 
ist allein der Zuflug wichtig, denn schon die meisten 
fliichtigen Besucher k6nnen beim Probesaugen Viren 
iibertragen (s. BRa_DLEu I952 ). Da Zuflug, Besiedlung 
und Massenvermehrung aber meist in keiner festen 
Korrelation zueinander stehen, kann sich z.B. niemals 
ein Zusammenhang zwischen Besiedlung und Kartoffel- 
abbau ergeben, nach dem man bisher oft vergeblich 
gesucht hat (siehe u. a, HEY 1952 ). Erst bei Erfassung 
des Z u f l u g e s  (etwa mit Gelbschalenfallen) wird das 
besser gelingen, wofiir bereits Anzeichen vorliegen 
(MONSTEI~ in litt.). 

Zusammenfassung. 
i. Der frtiher entdeckte Initialbefallsunterschied 

zwischen den beiden Ackerbohnensorten, Rastatter 
und Schlanstedter, stellt sich auch auf entgipfelten, 
entbl~tterteil, ein- oder wenigbliittrigen und neben- 
blattlosen Pflanzen, sowie auf isolierten Bliitteril ein 
und wird yore Alter der Bl~itter (bzw, Pflanzen) nicht 
beeinfluBt. 

2. In einem grOBeren Ackerbohnensortiment (4o Sot- 
ten) wiesen die Rastatter den geringsten, die Schlan- 
stedter den hOchsten Initialbefall auf (8t~igige Kon- 
trolle), d och zeichneten sich Fr ancksHoheliloher, Kleine 
Thtiringer und Herz Freya ebenfalls durch niedrigen 
Initialbefall aus. 

3. Das Initialbefallsverh~iltnis konnte durch f)ber- 
angebot yon Rastattern vermindert, durch 13ber- 
angebot yon Schlanstedtern erh6ht werden. 

4. In reinen isolierten Parzellen beider Soften ergab 
sich zwar auf den Pflanzen der gewohnte uilterschied- 
liche Initialbefall, in gleichzeitig zwischen diesen auf- 
gestelltenGelbschalen trat dagegen kein zahlenm~il3iger 
Fangunterschied auf. 

5. Bei Verktirzung der Zeitintervalle zwischen den 
Ab!esungen der gemischten Koiltrollreihen yon 24 Std. 
auf 45 und 2o Minuten reduzierte sich die Initial- 
befallsdifferenz (nur) schwach. 

6. Erst dutch direktes sofortiges Abfangen bzw. 
Ausz~hlen der zugeflogenen Gefltigelten lieg sich end- 
giiltig beweisen, dab der Zuflug auf beide Sorten v611ig 
gleich stark ist, so dab also der Initialbefallsunterschied 
Ilicht primer durch differenzierte Attraktion auf 
Distanz eiltstehen kailn. 

7. IIldividuelle Dauerbeobachtung des Verhaltens 
von 60o L~iusen nach der Lailduilg (auf R- bzw. 
S-Pflanzen) ze.igte, dab dieser Unterschied durch eiile 
auf beiden Sorten verschieden hohe Abwanderungs- 
rate innerhalb weniger Minuten nach der Landung 
entsteht. 

8. Von den Schlanstedtern flogen rund 9o% nach 
durchschaittlich 6�89 Minuten Verweilzeit, yon den 
Rastattern dagegen durchschnittlich 99% der Ange- 
flogenen nach im Mittel 3�89 Minuten, jeweils nach 
1--2maligem Probesaugen, wieder ab. 

9. Die Zufiickbleibenden siedelten sich auf S nach 
durchschilittlich i i  Minuten und 3maligem Probe- 
saugen endgfiltig an, w~ihrend sie auf R dazu l~ingere 
Zeit und h~ufigeres Probieren ben6tigten. 

io. Die Ansiedlungsquote ist yon derZuflugsfrequen z 
weitgehend unabhangig und wird offenbar von den 
Witterungsfaktoren in umgekehrtem Sinne wie diese 
beeinfluBt. 

i i .  Die vermutlichen Ursachen der unterschiedlichen 
Ansiedlungsdichte auf R und S werden diskutiert. 
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Die  Dt~rchf i ihrung und  B e a r b e i t u n g  de r  z a h l r e i c h e n  
B e o b a c h t u n g s s e r i e n  wiire ohne  die gewissenhaf t e  H i l f e  
me ine r  M i t a r b e i t e r i n n e n  F r a u l e i n  E.  SIX*O~, M. STRaU~ 
B. W~CI~SMUWH und F r a u  G. v .  WaxoEI~I~ n ich t  m f g l i c h  
gewesen.  Es  set ihnen  de sha lb  aueh  an d ieser  Ste l le  
herz l ich  gedank t .  
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GP.UMANN, E., und O. RENNER, Fortschritte der Botanik, 
Band 13. Bericht ~ber die Jahre 1949--1950. B e r l i n -  
Gft t ingen-Heide lberg :  Springer-Verlag 195 L IV u. 387 S. 
mit 53 Abb. 42 , - -  DM. 

In  dem neuen B a n d  der ,,Fortschritte" behandel t  zu- 
ngehst  L. GSITI.ER die Morphologie und Entwieklungs-  
gesehiehte der Zelle. Besonders  he rvorzuheben  sind die 
Ausff ihrungen fiber die SAT-Chromosomen der Spiro- 
gyren, der Ber ieht  fiber Cr.EVELA~CnS Beobach tungen  fiber 
die Meiose in einem Teilungsschritt bet parasi t ischen 
Flagel la ten  und die Zusammenste l lung der t iberraschen- 
den karyologischen Befunde an Luzul~ purports.  Mor- 
phologie und Ana tomic  werden yon W. TROLI~ und 
H. WEB~I~ gemeinsam dargestell t .  Hier  set nur  auf die 
Bet raeh tungen  fiber das Er s t a rkungswachs tum der Di- 
ko ty len  und fiber die histologischen Verhgltnisse an virus- 
bedingten  Wurze l tumoren  und Wurzelkn611chen yon 
Leguminosen hingewies~n. O. JAAa ber ich te t  in dem 
Kapi te l  , ,Entwicklungsgesehiehte  und For tp f l anzung"  
u . a .  fiber die Verbreitung der Endomitose ,  fiber die 
For t sehr i t t e  unserer Kenntnis der Sexualstoffe und fiber 
die phylogenet ischen Beziehungen zwisehen Bakter ien  
und Blaualgen.  Die Sys temat ik  der Pilze behande l t  
H. K ~ N ,  eine Ubers ieht  fiber die Arbei ten  zur Syste-  
mat ik  der S p e r m a t o p h y t e n  gibt  J. MATTF1~LD. H. WaL- 
TEI~ stell t  die Beobach tungen  zur 6kologischen Pf lanzen-  
geographie zusammen,  w~hrend T~I. SCH~UCKER einen 
Ber ieh t  iiber die 6kologische Forschung  der Jahre  1942 
bis 1949 gibt. Besonderes  Interesse  verd ienen dabei  die 
Arbei ten  fiber Symbiosen  sowie fiber die Okologie der 
Mikroben.  Zur Physiologic  des Stoffwechsels bringt 
It .  J. BOGEN zun~chst  eine Zusamrnenste l lung zell- 
physiologischer Unte r suehungen  der Jah re  1941--1949. 
Der  Sehwerpunk t  der Ausf i ihrungen l iegt  bet der Be- 
sprecbung der osmot ischen Verhgl tnisse  und der Per-  
meabi l i tg t  ffir Wasser  und Ane lek t ro ly te  sowie ffir Farb-  
stoffe. Wasse rumsa tz  und Stof fbewegungen  werden aus- 
ffihrlich von  B. HuB~x  behandel t ,  wobei die Transpiration 
einen besonders bre i ten  R a u m  e inn immt .  Uber  Unter- 
suchungen zum Minerals toffweehsel  refer ier t  H.  BuR- 
sr~6~a, soweit  die Arbe i ten  al lgemeineres theoret isches 
Interesse beanspruchen  k fnnen .  Es hande l t  sich dabei 
vor  a l lem um den Mechanismus der Ionenaufnahme  und 
Angaben  fiber V o r k o m m e n  und F u n k t i o n  einzelner 
Elemen te  mi t  e inem besonderen Hinweis  auf die Be- 
deutung  der Verwendung  rad ioak t ive r  Isotope. If. PAEeI~ 

bespric?c,t die Rrgebnisse der Arbe i ten  tiber Kohlehydra t -  
und Sgurestoffwechsel, tiber Atmung ,  Garung,  Stickstoff-  
umsatz  und sekundgre  Pf tanzenstoffe ;  kurz  wird auch 
auf  Wuehs-  und Wirkstoffe eingegangen. Eine besonders 
e ingehende Dars te l lung erfghrt  dankenswerterweise  die 
Bakte r ien-Gene t ik  durch I-I. MARQLIARDT, der an  t-Iand 
yon I86 Li te ra turnachweisen  die Ergebnisse derMutat ions-  
forsehung, das Trans format ionsprob lem und die Kreu- 
zungsanalyse behandel t .  SchlieBlich wird von H. WEII~=I~ 
als Uberse tzung  ether I95o in Pasadena  erschienenen Zu- 
sammenste l lung  ein IReferat tiber die Bakter iophagen-  
L i te ra tu r  wiedergegeben.  Es  werden die Methoden sowie 
die wesent l ichen Ergebnisse der Phagenforschung  flber- 
sichtl ich und ziemlich e ingehend dargestell t ,  so dab wir 
hier eine wertvol le  Einffihrung in den ganzen dami t  ver- 
bundenen  Problemkreis  vor  uns haben.  

P. Melz*zer (Oaterslebe~z.) 

LUDWIG LEGHNER~ Kartofielsorten- Grasers naturwissen- 
schaftliche und laedwirtschaftliche Tafei Nr. 19. EBlingen a m  
Neckar  ul)d Mfinchen 27. GraserVer lag  Schreiber &Co~ 
28 Abb.,  Tafeln. Broseh. 3,6o DM. 

Die Tafel  enthfilt  farbige Abbi ldungen je einer t<nolle 
yon 28 Sorten. Zu jeder Sorte ist eine kurze Beschreibung 
gegeben, die den Verwendungszweek, die Bla t t fo rm,  die 
Bltieen- und I<nollenmerkmale in St ichworten  enthS.lL. 
Auf vier  Seiten T e x t  werden einige grundsgtzl iche Aus- 
fOhrungen fiber die Bedeu tung  der Sorkenwahl, die 
Saatgutfrage,  den Saatgutweehsel ,  den IKartoffelabbau 
und die Anbaume thoden  gemacht.  

Dem Referenten  erscheint  es zweifelhaft,  dab man  an 
H a n d  dieser einen abgebi ldeten Knolle  sich eine Vor- 
s te l lung fiber die ] (nol len typ  der Kartoffelsor te  maehen 
kann.  SchiJa (G~ofi-f.~ise~,itz.) 

TH. ROEMER, J. $CHMIDT, E. WOERMANN, A. SGHEIBIE, 
Handbuch der Landwirtschait. Liefg. 9, Band I, Bogen 29 
bis 35- I-Iier: $CHEFFEL, F.: Ern~hrung und Diingung tier 
Pflanzen. S.353--462- - -  TIEMANN, A.: Griindiingung, S.463 
bis 489 und $0HULZE, W.: Saat- und Pflanzgut, S. 490-548. 
Berlin: P. Pa rey  1952. Je Lieferung Subskript ionspreis  
9 , - -  DM. 

Dutch  SCHE~FE~S Bei t rag fiber , ,Ernghrung und 
Dfingung der P f l anzen"  wird sein im gIeichen Band  
sehon vorl iegender  Abschni t t  fiber Boden abgerundee.  
Er ist in die Hauptabschnitte Ern~thrung und Dtingung 


