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Pflanzenparasitare Nematoden spielen eine wichtige Rolle in der intensiv be

triebenen Pflanzenproduktion. Ourch veranderte Anbaustrukturen, die aft zu verein
fachten Fruchtfolgen fUhrten vermochten sich vielfach schadigende Populationsdich
ten von Phytonematoden zu entwickeln, auch an solchen Kulturen, die fruher kaun 
geschading wurden. Es machten sich auch Nematodenarten als Pflanzenparasiten be

merkbar, von denen wir var wenigen Jahren nach nichts wussten. Auch die Bewertung 

langer bekannter pflanzenparasitarer Nematoden hat sich in den letzten Jahren ge

wandelt, so dass es angebracht erscheint, in zusammengefasster Form einen Ober

blick Ober die gegenwartige Situation des Auftretens pflanzenparasitarer Nemato

den in der DDR zu geben. Dabei sollen die von uns in Rostock erarbeiteten Ergeb
nisse und Erkenntnisse in den Vordergrund geruckt werden. 

Im Vordergrund des Interesses der landwirtschaftlichen Praxis stehen die Kar
toffelzystenalchen Globodera rostochiensis und G. pallida. Wahrend sich das Auf

treten von G. pallida nach auf Einzelherde beschrank, hatte die Verbreitung von 
G. rostochiensis in den Jahren nach dem letzten Weltkrieg stark zugenolllTien. 

Gegenwartig sind im Bezirk Rostock 74% aller untersuchten Flachen verseucht, 

wobei: 

42% leicht (bis 2 Zysten/100 cm3 Baden), 
15% mittel (3-5 Zysten/100 cm3 Baden), 
17% starker (5 Zysten/100 cm3 Baden), 

verseucht sind [20]. 
Der unter unserer Bedingungen zu erwartende Verlust im Marktwarenanteil be

tragt 16% beim Anstieg der Verseuchungsdichte urn jeweils eine Zehnerpotenz, wie 

Untersuchungen im Institut fUr Kartoffelforschung Gross Lusewitz bei Rostock ge
zeigt haben. 
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Als wichtigste gezielte Abwehrmassnahme wird seit Beginn der 70er Jahre der 
Anbau resistenter Kartoffelsorten auf der Basis von Solanum tuberosum subsp. an
digena innerhalb von Fruchtfolgen durchgefOhrt. Bis zum Jahre 19B3 wurden im Be
zirk Rostock B4,5 Tha nematodenresistente Sorten angebaut, d.h. auf 37% der 

Ackerflache der in die Untersuchung einbezogenen Betriebe. Oabei hat der j~hrli
che Anbauumfang resistenter Sorten Kontinulerllch zugenorrmen. Gegenwartlg betragt 

1hr Anteil im mehrjahrigen Ourchschnitt Qber 20% Kartoffelenbauflache. 

Welchen Erfolg die Sanierung der Flachen mittels Anbau resistenter Sorten in
nerhalb geordneter Fruchtfolgen hatte, soll am Beispiel des Kreises Rostock-Land 
belegt werden, der in der Vergangenheit der am starksten verseuchte Kreis des Be
zirkes war. Nach 10-jahringer Ourchsetzung von Sanierungsprograrrmen stieg der An
teil befallsfreier Flachen von 4,5 auf 12,5% und der Anteil leicht verseuchter 
Flachen (bis 2 Zysten/100 cm3 Baden) von 33,1% auf 6B% an. Gleichzeitig ging der 

Anteil stark verseuchter Flachen (> 5 Zysten/100 cm3 Baden) von 42,2% auf 11% 

zurUck [20]. Hieraus wird deutlich, dass eine langjahrige und knsequente Sanie

rung auch grossflachig einen hohen Wirkungsgrad aufweist. 

Oas Getreidezystenalchen (Heterodera avenae Wollenweber, 1924) nirrmt nebeh 
dem Kartoffelzystenalchen und RObenzystenalchen seit Jahren von der Bedeutung her 
in der ODR eine vorrangige Stellung ein. Auf den leichten und mittleren Baden der 
3 Nordbezirke der DDR ist mit einer Verseuchung von ca. 50% der AF durch H. ave
~ zu rechnen [9, 16]. Die Verseuchung wird begunstigt in Fruchtfolgerotationen 
mit 60% Getreide. Hafer reagiert am starksten mit Ertragsverlusten auf einen Be
fall. 

Zum Beispiel wurden in Versuchen der Jahre 197B-19BO 20 bis 26 dt/ha Minder

ertrage beim Hafer festgestellt, wahrend Sommegerste eine grossere Toleranz zeigt. 

Aber auch an Winterweizen kommt es oft zu starken Ertragsverlusten, die durch ver
starkte N-Gaben zwar gemindert, aber nicht vollig eliminiert werden konnen [12]. 

In Anbauversuchen mit resistenten Getreidesorten bewirkten diese eine Reduk
tion der Populationsdichte von H. avenae im Ourchschnitt von 5 Sorten und 2 
Jahren von 50,7% mit einer Streuung von 19 bis 80%. Wahrend die Sommergerstesor

ten „Gitte", uWelam" und „Simba" signifikante Mehrertrage von 5,4 bis 10,9 dt/ha 
gegenOber der Sorte „Nadja" brachten, konnten beim resistenten Hafer „Hedwig"; SV 
71 559 kein Mehrertrag festgestellt werden. Der resistente Hafer zeigt gleichzei

tig eine Intoleranz gegenUber H. avenae, so dass sein Anbau auf stark verseuchten 
Flachen nicht empfohlen werden kann [11]. 

Als ein aussichtsreicher Weg zur Bekampfung von H. avenae an Sommergetreidear
ten scheint sich die Saatgutbehandlung mit systemischen Nematitiziden anzubieten. 
Bereits mit 125 g/ha Wirkstoff Carbofuran vermochten wir den Zystenbesatz an Ha

fer auf 24,6%, bei 250 g/ha WS auf 11,0% und bei So-Gerste mit 250 g/ha auf lB,9% 
zu senken [10]. 
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Unlangst nach wurde unter dem Getreidezystenalchen als einzige Art. H. ave-
~ vestanden. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es sich beim Getreide
zystenalchen urn einen Komplex verschiedener Arten handelt, die sich morphologisch 
unterscheiden und z.T. ein unterschiedliches parasitares Verhalten erkennen las

sen. Nachgewiesen wurden inzwischen in der DDR bereits H. hordecalis Andersson, 

1975, H. longicaudata Seidel, 1972, H. mani Mathews, 1971 und Punctodera puncta

ta (Thorne, 1928) Mulvey and Stone, 1976. Sehr wahrscheinlich koITTllt auch H. la
tipans Franklin, 1965 var. Ob es sich bei H. mani urn eine echte Art handelt oder 
eine morphalagisch und bialogisch etwas abweichende Rasse von H. avenae , nuss 
nach naher untersucht werden . Hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen 8edeutung sind 
die o.g., Arten unterschiedlich einzustufen. Sa parasitieren H. longicaudata und 

Punctodera punctata in erster Linie an Grasern , selten an Getreide, wie Seidel 
[18, 19] bei Untersuchungen auf Grasland im 8ezirk Rostock fand. Dagegen bevorzugt 

z.B. H. hordecalis den von H. avenae kaum befallenen Roggen, daneben auch Gerste. 
Ober den Anteil der Arten an der Gesamtpopulatian der Getreidezystenalchen fehlt 
uns nach die Obersicht . Erschwert wird die Situation durch die Tatsache, dass bei 
H. avenae mindestens 5 Rassen bzw . Pathotypen in der DDR vorkommen, die sich in 
ihrem sortenspezifischen Verhalten unterscheiden. 

Das Rubenzystenalchen H. schachtii hat nach wie var die grosste Bedeutung in 
den Bezirken Magdeburg und Halle. Die Gefahr ei ner starkeren Vermehrung auch in 
den Nordbezirken ergibt sich mit der Ausweitung der Raps- und Kohlanbauflache. 
Auch der haufigere Anbau von Brassicaceen als Stoppelfruchte Raps. Ólrettich, 
Senf kann zu einer hoheren Bodenverseuchung fuhren. •as ofter bei konzentriertem 

Anbau von Raps bzw. Kohl beobachtete gleichzeitige Auftreten von H. schachtii und 

Plasmodiophora brassicae War. kann den Schadigungsgrad erhOhen [14]. Die Gefahr 
einer Verschleppung von Zysten beim Verregnen von mehrmonatig in Stapelteichen ge
haltenen Abwasser.n aus Zuckerfabriken kann aufgrund unserer Untersuchungen ausges
chlossen werden [4]. 

Vermutlich k0111Tit in der DDR an Zuckerruben nach eine zweite Heterodera-Art 

var, wie sie in Belgien und den Niederlanden als „gelbes Rubenzystenalchen" schon 
beschrieben wurde [13]. Die Weibchen dieser Art unterscheiden sich von H. schach

tii durch die Gelfarbung im Jugendstadium. Es handelt sich beim „gelben Rubenzys
tenalchen" offensichtlich urn eine Rasse des Kleezysten1Hchens (H. trifolii, Gaf
fart 1932) , die neben Vertretern der Chenopodiaceen auch Brassicaceen, Polygona

ceen, Caryophyllaceen und einige Leguminosen, insbesondere Ackerbohnen, in ihren 

Wirtskreis einschlesst. 
Erwahnenswert ist in diesem ZulisaITT11enhang die Ausgliederung der bisexuellen 

Form des Kleezystenalchens als eigene Art unter dem Artnamem H. daverti Wouts und 
Sturhan 1978 . Auch diese Art wurde inzwischen in der Versuchsstation unserer Sek
tion in Rost ock nachgewiesen [5] . 
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Zu erwahnen ist noch das Vorkonmen des Hopfenzystenalchens (H. humulj Filip
jev 1934) in einigen Hopfenanlagen der DOR. Schadauswirkungen waren nicht vorhan
den. 

Oas Wurzelgallenalchen Meloidogyne hapla Chitwood 1952 trat im warmen Sommer 
1983 verstark im Freiland in Erscheinung. Besonders die traditionellen M~hrenan
baugebiete in Bezirken Potsdam und Cottbus waren davon betroffen. 

Mit dem Erstnachweis von Meloidogyne ardenensis Santos, 1967 an den Zierpflan
zen Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. und Epimedium x rubrum C. Morr. durch Richter 
[17] hat sich die Zahl der bisher in der ODR gefundenen Meloidogyne-Arten 'auf 5 
erhoht. M. ardenensis hat aber als vorwiegend waldbewohnende Art 21 keine grosse
re Bedeutung. Oas Vorkorrmen weiterer, phytopythologisch wichtigerer Arten, wie 
etwa von M. naasi Franklin, 1965, eine Art, die besonders an Wintergerste und ZOc
kerrube als Parasit auftritt, ist zu erwarten. Bemerkenswert ist ein kombiniertes 

Schadauftreten von M. hapla und G. rostochiensis an Tomaten in den Gewachshausern 
einer Rostocker gartnerischen Produktionsgenossenschaft. Interessant war dabei, 
dass Zysten von G. rostochiensis von durch M. hapla verursachten Gallen eingesch
lossen waren, was auf einen primaren Befall von G. rostochiensis und nachfolgen
dem sekundaren Befall durch M. hapla schliessen lasst. 

Von den wandernden Wurzelnematoden treten in den letzten Jahren in erster Li
nie die Pratylenchus-Arten schadigend auf. Zu Schaden kam es besonders am Getrei
de, vorrangig auf leichten Boden mit vernachlassigter Fruchtfolge und sauerer Bo
denreaktion. Auf Wintergersteschlagen mit deutlichen Schadsymptomen (nesterwei
ser Kummerwuchs) und pH-Werten von 4,1 bis 4,7 zahlten wir bis 5000 Exemplare von 
Pratylen.chus crenatus Loof 1960 in 100 cm3 Baden. Winterroggen reagierte stellen
weise nach 5 jahriger ·Monokultur auf einem leichten Sandboden (pH 4,3) mit fast 
totalem Ertragsausfall (ca. 2500 f_. crenatus pro 100 cm3 Baden). Schaden durch 
Pratylenchus-Arten kommen seit einiger Zeit auch haufiger an Futtergrasern, be
sonders bei Reinsaat und mehrjahrigem konzertriertem Anbau vor, wie unter anderem 
unsere Untersuchungen am Welschen Weidelgras im Bezirk Karl-Marx-Stadt zeigen[22]. 
Bestimmte Pratylenchus-Arten, wie P. penetrans, konnen in Gegenwart machner zys
tenbildender Namatoden (besonders G. rostochiensts, H. gottingiana Liebscher, 
1892, H. carotae Jones 1950) in ihrem Populationsaufbau gehermit werden. Oiese Kon
kurrenzeigenschaften fehlt offensichtlich aber den Getreidezystenalchen) H. ave
nae, H. hordecalis) und z.T. dem Kleezystenalchen [6]. 

Welche Rolle als Schaderreger die meistens neben den endoparasitaren Nemato
den zahlreich vork0111llenden Ektoparasiten spielen, insbesondere aus den Familien 
Hoplolaimidae, Paratylenchidae und Tylenchorhynchidae lasst sich derzeitig nach 
nicht eindeutig abschatzen. Erste Versuche zur Ermittlung der Schadhohe bestim
mter Ektoparasiten zeigen aber, dass die Schaden offensichtlich hoher sind, als 
bisher vermutet wurde. Beispielsweise vermochte die Zugabe von 500 Expl. (100 cm3 
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Baden von Tylenchorhynchus dubius) Butschli, 1873) Filipjev, 1936 zum gedampften 
Baden in Mitscherlich-Gefassen bei Sonmergerste einen ROckgang des Ertrages von 
32,2% im Vergleich zur nichtverseuchten Kontrolle hervorzurufen. Der wichtigste 
ertragsreduzierende Parameter war dabei der Ruckgang in der Anzahl der ahrentra
gendem Halme, gefolgt von einer verringerten TKM (Tausend-Korn-Masse), wahrenddie 
Kornerzahl/Ahre nicht signifikant reduziert wurde . 

Welches Augenmerk bei manchen hochwertigen GemGsekulturen auf pflanzenparasi
tare Nematoden gerichtet werden muss, losst sich unter anderem an Speisezwiebeln 
nachweisen. In den sOdlichen Bezirken der ODR kam es in den letzten Jahren wie
derholt zu schweren Ertragsminderungen durch das Stengelalchen Oitylenchus dipsa
ci (Kuhn, 1857) Filipjev, 1936. Nicht selten zeigten sich bereits beim Erstanbau 
von Zwiebeln Totalschaden, vor allem allem weil der Bekampfung der zahlreichen 
als Wirtspflanzen dienenden Unkrauter (Klebkraut, Vogelmiere, Ehrenpreis, Taubnes
sel, Knotericharten u.a.) unzureichende Beachtung geschenkt wurde [BJ. Unter den 

GemGsearten muss nach den Zwiebeln besonders an Erbsen und Sellerie mit einer 
Schadigung gerechnet werden. Nur gelegentlich wurde in den letzten Jahren Befall 
an ZuckerrGben mit O. dipsaci (Rubenkopfalchen) bekant [7]. Gefahrlich bleib Q.;_ 

dipsaci auch fur zahlreiche Zierpflanzen (Phlox, Tulpen, Christrosien, Hortensien, 
Begonien, Nelken u.a.), wie die Befallsmeldungen aus einigen Bezirken der DOR be
weisen. 

FUr Erdbeervehrmerungsbetriebe sind nach wie var die Blattalchen (Aphelencho
ides fragariae) - Ritzema Bas, 1891) Christie, 1932, A. ritzema-bosi (Schwartz, 
1911) Steiner, 1932 ernstzunehmende Schaderreger. Nach unseren Beabachtungen er
folgt eine Verschleppung des Nemataden meistens mit den Jungpflanzen, so dass 

auch auf Flachen, die nie zuvar Erdbeernen getragen haben, ein Befall eintreten kann. 
Seit geraumer Zeit wird inmer haufiger in verschiedenen europaischen Staaten 

uber Nematadengattungen und - arten aus trapischen und subtrapischen Gebieten be
richtet [ 3]. 

Unter unseren klimatischen Bedingungen a~ wahrscheinlichsten ist das Vorkom
men salcher Arten in Gewachshausern. So kannten wir erst unlangst an Pflanzen von 
Vriesea splendens (Brangn.) Lem., deren Wurzelvalumen mangelhaft entwickelt war, 
Pratylenchus scribneri Steiner, 1943 diagnostizieren, einr Art, die beispelsweise 
an Kartaffeln und Mais in den SGdstaaten der USA empfindliche Ertragseinbussen 
verursachen kann. Der gleichfalls zu der Familie der Pratylenchidae gehOrende Ba
nanenwurzelnematade - Radaphalus similis (Cabb, 1893) Tharne, 1949 wurde var eini
gen Jahren in der DDR an Zierpflanzen (Marantha- und Calathea-Arten) gefunden, 
kannte inzwischen jedoch wieder eliminiert werden. Auf die Gefahrlichkeit dieses 
Schaderregers mit dem >200 Pflanzenarten umfassenden Wirtspflanzenkreis (neben 
den Musa-Arten viele Zierpflanzen in Gewl:ichshausern) wurde bereits an anderer 
Stelle naher eingegangen [3]. Gunther und Germershaussen 13 isolierten aus der 
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Rhizosphare von Mais und Buschbohne die sedentare nichtzystenbildende Art Roty
lenchulus borealis Loof und Oostenbrink, 1962. 
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H. Decker 

NAJNOWSZE DANE NA TEMAT WYSTĘPOWANIA I ZNACZENIA NICIENI 
PASOŻYTUJ~CYCH NA ROŚLINACH W NRD 

S t r e s z c z e n i e 

Do poważniejszych szkodników roślin w NRD należy Globodera rostochiensis i 
G. pallida. Występowanie G. pallida ogranicza się jedynie do pojedynczych ognisk, 

. natomiast G. rostochiensis występuje powszechnie. Obecnie w okręgu rostockim zaka
żonych jest ok. 74% badanej powierzchni. Do 1983 r. na ponad 84 OOO ha wprCMadzo
no ociniany ziemniaka odporne na nicienie, w rezultacie czego porażenie pól zmniej
szyło się do 20%. Około 50% gleb lekkich i średnich w południowym okręgu NRD jest 
porażonych przez mętwiki zbożowe. Obok Heterodera avenae występowały H. horde
calis, H. longicaudata i Punctodera punctata. 

Na buraku cukrowym oprócz Heterodera schachtii występuje drugi gatunek, two
rzący żółte cysty, który stanowi prawdopodobnie monoseksualną rasę mątwika koni
czynowego H. trifolii. Heterodera daverti został zidentyfikowany jako obojnacza 
forma mątwika koniczynowego w Stacji Doświadczalnej Sekcji Melioracji i Produk
cji Roślinnej przy Uniwersytecie w Rostoku. W południowych rejonach NRD stwier
dzono cysty Heterodera humuli na chmielu, jednak nie obserwowano wyratnych szkód. 
W ostatnim czasie, szczególnie w goręcych latach, stwierdzono występowanie Meloi
dogyne hapla, przede wszystkim w rejonach Poczdamu i Cottbus. 

Z wędrujęcych nicieni korzeniowych do najważniejszych należę Pratylenchus spp. 
Występowały one licznie na zbożach i na rajgnasie włoskim wywołując szkody -
szczególnie na glebach kwaśnych przy uproszczonym płodozmianie. Ektopasożytniczy 
nicień Tylenchorhynchus dubius (500 osobników w 100 cm3 gleby) powodował w na
szych doświadczeniach spadek plonu jęczmienia jarego o 32,2%. 

Grotnymi szkodnikami pąków i liści truskawek oraz innych roślin ogrodowych są: 
Aphelenchoides fragariae i A. ritzema-bosi. Ditylenchus dipsaci - nicień łodygowy 
- jest grotnym szkodnikiem obniżającym plony, głównie cebuli, w południowych re- · 
jonach NRD. 

Spośród nicieni występujących w regionach tropikalnych i subtropikalnych znaj
dowaliśmy Radopholus similis na Marantha i Calathea. Gatunek ten został jednak 
wyeliminowany, podobnie,jak stwierdzony Pratylenchus scribneri na Vriesea splen
dens. W 1983 r. w okręgu Halle wyizolowano z rizosfery korzeni kukurydzy i fasoli 
karłowej gatunek osiadły - Rotylenchus borealis. 
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HOBEi!IIIliE MHHHE I<ACADUEECH H.AJJHlłHH H 3HA lłEHHR HEMATO.Il 
IlAPA3HTHPYKlllHX HA PACTEHHmc B r,np 

Pe31>Me 

K cep&e3aeAmHM BpeAHTexnu pacTeaaA B r,np npaHa~e&aT Globode
ra rostoohiensis H G. pallida. Ha.nHąHe G. pallida orpanBąBBaeT
cn JIBDI& eAHHHąHtiMH oąarauH, 3aTo G. rostochiensis BCTpeąaeTcx no
scewecTHo. CeAąac s pOCTOKCKOM oJCpyre aapaseRY OKOJlO 74% BCCJte,)U'e
KYX n.no~aAeA. K 1983 r. aa Oon&me ąeu 84 OOO ra BBeĄeRY copTa up
TO<J,eJtn, ycTOAQHBYe K H8M8TOABM, B peayJI&T&Te qero noBpe&AeHae no.nef 
yweR&IIIJIJlOC& AO 20%. OKOJl'.O 50% JterKHX H cpeARHX noąB B l>&Hlil pattosax 
r,np noBpe&AeHHJł OBCRH~MH H8M8TOABMH. Kpoue Heterodera avenae BCTpe
qaJtHC& H, hordecalis, H. longicaudata, Punctodera punotata. 

Ha caxapaoD csgue aapJ!AY c Heterodera sohaohti zenTan cseuo
BHąaan R8M8TOA&, npeACT&BJl'.RD~8Jł codofl, BepORTHO, pa3HOBHAHOCT& KJte
Bepson seuaTOAN (H. trifolli, Heterodera daverti) Owi: 3a~aKcHpo
BaH xax AByno.nan qiopMa xxeaepHoA ReMaTOAY onwTaoft cTaR~en CeK~B 
MeJlHOpa~HB H pacTeHBeBOAąecxoro npOH3BOACTB8 DpH YRHB8PCBT8T8 B 
PocToKe. B mzeliX paftoaax r,up oOeapyuHN ~•cTH Heterodera humuliaa 
xweJie, OARaKo Re aaMeąeRH cep1,~3·JDie noape&AeRHR. B nocxeAeee Bpewa, 
ocoOeno B upKae roAH, OTueąeao eanąae Meloidogyne hapla, ocoOen
HO B OKpyrax IlOTCABM B KOTTOyc. H3 OpOAJłqRx KOPH8Blil raJtJIOBNX ReMa
TOA K Ba&ReflmHM DpHRQAJ18&HT Prat:ylenchus sp. BcTpeqaJIHC& OHR B 
60Jl&IQX KOJIBqecTB&X RB xJie6ax H BT8Jl&JłRCKOM paArpace, BY3YBaR no
BP8&A8RHJł npe&Ae scero aa KBCJ.WX noąsax, upa ynpo~eRHOY ceBooOopoTe. 
3KTonapaaaTRYe neMaToAN Tylenchorhynchus dubius (500 HeMaToA B 
100 cw3 noqay) BY3YBaAH B Ramax ODYTax CRH&8HHe ypoua HpOBoro RQMe
RR H8 32,2%. OnaCHhlMH BpeAHTeARMH noqeK H XHCT&eB 3eMAJłHHKH H p;py
rax ca,11;0BhlX pacTeHHłł RBJI.Rl>TCR Aphelenchoides fragariae H A. ritze
ma-bosi. Ditylenchus dipsaci - CTeOnesan HeM&TOAa - RBnReTca onac
HYM BpeAHTeJieM, nOHHU~~HM ypoJES.łł, npezAe BCero nyKa B mtBblX palo
aax r,np. CpeAH H8M8T0,11;,BCTpeą810DtHXCJł B TPODHQ8CKHX B cyOTpOnRqecKax 
oOnacTIDC, <Sb1JIH sattAeHY Radopholus similia ea Marantha H Calat
hea (o,11;aaxo 3TOT BH,11; 6Hn acxn~ąeH), a TaKxe Pratylenclius scrib
neri aa Vriesea splendens. B 1983 r. BH,11;enana H3 pH3oc~ephl KopaeA 
xyxypya~ H KYCTOBoft ificona B oOxacTH Xane oce,11;Jiblłł BHA - Rotylenchus 
borealis. 


