
Ent, Phyt. Appliq.

Vol. 48, No. 2

DIE WIRKI,JNG DER ABIOTISCHEN FAKTOREN AUF

BRUSONE.KRAIYKIIEIT

(Pyricularia orYzae CAV.) (f)
M.H. ESMAILPOOR (2)

Z\,SAMMEI\IFASSI,]NG

(1)- Submitted for publication August 6, 1979.

(2)- Eng. Mohanmad Hassao Elmailpoor, plant pests and Diseases Research Laboratory,

P O. Box 73, Mashad, Iran.

Uber die fordernden oder hemmenden "abiotische Faktoren" (!0it-
terung) zur Zeit der Infektion wurde in Gorgan ab 1974-bis 1977 unter-

sucht]'Um das bisherige Auftreten der Krankheit im Reisenbaugebiet

von Gorgan und Sari bzw. in der abgelaufenen Zeitspanne (wahrend

der Vegltations-periode in 3 Jahre) zu crmitteln.und- zu analysieren

(Abb. i & 2), wurde in regelmapigen Zeitabstaenden (zweimal woch-

enlich) Uberwachung der kulturen durchgefuhrt.
Untersuchungsergebnisse

Die ersten Symptome der Krankheit treten oft in den Anzuchtbe-
eten unter den dichten bestanden auf, wo der Pilz als Konidie und als

Myzel an Stroh und an infiziertem Saatgut uberwintert hatte.- 
Eine Blattinfektion erfolgt an Mitte bis Ende Mai nur, wenn nach

dem Regen oder wahrend det nachtlichen Taubildung den auf die Blat-
ter gelangten Sporen eine gewisse Zeitlang (etw9 3 Stunden) genug-

enal neuctrtigteit zur Keimung und uber 90% relative Luftfeuchte zur
Bildung der Appressorium und zum Wachstum der Pilzmyzel (uber l1
Stunden) zur Verfugung stehen, wobei gleichzeitig eine Temperatur
von 24 bis 28 C herrschen muP.

Um die Sporendichte bzw. den Verlauf des Sporenfluges (Abb. 3)
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bei Brusone-IGankheit festzustellen, wurde Hirst-Sporenfalle im Jahre
1977 wahrend der Vegetationsperiode benutzt und folgende Ergebnisse
ermittelt:

l- Die hochste Sporenmenge wurde wahrend der Nacht um 0-8
Uhr bei einer Temperatur von 24-28 C und einer relativen Luftfeuchti-
gkeit uber 9070 ermittelt.

2- Nach einer langeren feucht-warmen Periode wurden mehr Spo-
reo frei als nach einer kurzen kalten oder trocken Periode. Die hohe
Lufdeuchtigkeit bewirkte eine intensive Sporulation an der Oberflache
der befalleneo Pflanzsn1eil6.

3- Jeder Sporenllug konnte nicht zu einer Infektion fuhren. Hieru-
ber entscheidet die Ternperatur und Feuchtigkeit.

4- Man wird mit einer mittelschweren Infektion rechnen mussen,
wenn bei einer durchschnittlichen Temperatur von 20 C die Dauer der
relativen Luftfeuchte (uber 90% mindestens 30 Std. und die Anzahl
der Sporen an Obfektrager (14 mal 48 mm) 50 erreicht. Dagegen unter-
blieb die neue Infektion, wenn die Luftfeuchte bei gleicher Temperatur
nur l0 Std. dauerte oder umgekehrt.

5- Der Konidienllug findet insbesondere wahrend der Nacht an
kuhleq bedeckten Tagen statt.

Die Temperatursume betrug vor dem Auftreten erster Krankheits-
sym.ptome in Anzuchtbeetft etwa 140 C. Versuche, die Inkubationszeit
mit einer Temperatursummenregel zuerfassen, unter Berucksichtigung
anderen abiotischen Umweltbedingungen, fuhren zu brauchbaren Er-
gebnisse. Die Inkubationszeit rvahrend der Vegetationsperiode betrug
bei 21.4 C (mittlere Temperamr) etwa 8 Tage.

Mit der Vielzahl der Beobachrungen wurde festgestellt, dap bei
12 Std. anhaltender Feuchtigkeit (relative Luftfeuchte uber 90% ) fie
leichte Infektion einreten kann.

Die Sporen uberdauern wahrend der Nacht mit hoher Luftfeuchti-
gkeit. Unter diesen Bedingungen wurden die Stunden der niedrigen
Luftfeuchte nicht berucksichtigt, sondern die aufeihander folgenden
Feuchtperiode addien (Tabelle I & 2).

Es konnte zu keiner neuen Infektion gefuhrt werden, wenn der Re-
genfall fur mehrere Tage dauerte. Ausschlaggebend dabei ist die Dauer
der anhaltender Lufdeuchte, werriger die Dauer des Regens.

Fordernd auf Befallserhebung wirken reichliche Niederschlage in
Verbindung mit optimalen Temperaruren (24-28 C) sowie alle Umst-
ande, die eine hohe Luftfeuchtigkeit und ein langsames Abtrocken der
Blanoberllache (Tau) zur Folge haben; Bedingungen, wie sie in zu
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dichten Reisebestanden, zu finden sind' Die li7irkung 
4er Taubildung

auf die Konidien des P. oryzae wurde untersucht' Die Flecken sind nur

"J 
a* fU,,.- erschienen, die mit Sporensuspension bespruht wurden'

wobei I assertropfen auf diesen Blattern enbtanden'

Die hohe Teinperaturen (uber 28o C) und langer.e Trockenperiode

wirken hemmend. bas Zentrum der Flecken wird bei weiterem Forts-

chreiten der Krankheit grau oder auch strohgelb'

Die Krankheit wirJdurch zu starke Stickstoffdungung begunstigt'

Es wurde in den verschiedenen Feldern (in Sari & Gorgan) Be{allser-

[eUu"g ;e nach der Sorte unterschiedlich beobachtet; deshalb ist von

ii"ffr"o'r"t den Pilzbefall auch Anfalligkeitsgrad der Sorte zu achten'

Die meistens Rispen, die sich in den zusammengerollten Blattern

befinden, werden vor iem Milchkornstadium (ab 8' August im

latre tiTl) befallen. Zwischen Blattscheide und Stengel, oft auch an

ier Ligula 
'*d 

"rn 
Nebenblatt, ist ein graues,- flauschiges Pilznryzel

sichtbalr. Beim Spatbefall werden die Rispen oft von .diesem Pilzmyzel

befallen (Abb. 4). Es bestand keine Beziehung zwischen Blattbefal,
"rotten neck" und Datum des Auftretens der ersten Krankheitssymp-

tome (Abb. 5 & 6). Die Luftfeuchtigkeit liegt auf den Feldern hoher

als in der meteorologischen Station.
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