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I. Organisation und Aufgaben

a) Organisationsstruk.tur

BIOLOGISCHE BUNDESANSTALT FUR LAND- UND FORS1WIRTSCHAFI' 

BERLIN UND BRAUNSCHWEIG 

Leltung L 

President 
Prasident und Professor Prof. Dr. F. Klingauf 

Vlzepr&ldent 
Dr. G. Gundermann

A btel lung 
Abtellung !Or Pflanzenschutzmlttel 
und Anwendungstechnlk, Braunschwelg, 
mlt AuGenstelle Klelnmachnow 
Abteilungsleitung (AL) 
mit Koordinierungsgruppe (Al/KG) u. DV-Gruppe (AL/DV) 
Dir. u. Prof. Dr. ,'-1. Kohsiek

Fachgruppen 
Anwendungstechnlk, Braunschwelg, 
mlt AuGenstelle Kleinmachnow 
Dir. u. Prof. Dr.-lng. H. Ganzelmeier 

Blologlsche MlttelprOfung, Braunschwelg, 
mlt AuBanstelle Klelnmachriow 
Dir. u. Prof. Dr. H. Rothert 

Cheml$che MlttelprOfung, Braunschwelg, 
mlt AuBenstelle Klelnmachnow 
Dir. u. Prof. Dr. H.-G. Notting 

Gemelnschafl l lche E lnr lchtungen 
Bibllolhek, Dokumentalionsstelle fOr Phytomedlzin, 
lnformatlonszentrum !Or troplschen Pflanzenschutz, 
Berlin 
Ltd. Wiss. Dir. Prof. Dr. W. Laux 

Blbliothek Braunschwelg 
WOR Dr. W. Koch 

Blbliothek Kleinmachnow 
Ltd. Wiss. Dir. Prof. Dr. W. Laux 

Dienststelle !Or wirtschaftllche Fragen und Rechlsange-
legenhelten Im Pflanzenschutz, Braunschweig, RWi 
mlt AuGenstelle Kleinmachnow 
Wiss. Rat Dr. J.-G. Unger

Versuchsfeld Braunschweig 
Wiss. Rat Dr. V. Garbe 

Versuchsfeld Berlin 
Wtss. Dir. Dr. W.-J. Pieritz 

Versuchsfeld Klelnmachnow 
Dr. M. Baier 

Verwaltung 
Hauptverwaltung, Braunschweig, 
mlt Referat lnnerer Dienst Berlin 
und Referat lnner9r Dienst Klelnmachnow 
RD H. Gottfried 

Stand: 31.12.1993 
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b) Aufgaben

Die Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forst
wirtschaft (BBA) ist eine Forschungsanstalt und 
selbstandige Bundesoberbehorde im Geschaftsbe
reich des Bundesministeriums fur Ernahrung, 
Landwirtschaft und Forsten. Ihre Aufgaben sind im 
POanzenschutzgesetz, im Gentechnik- und Chemi
kaliengesetz festgelegt. Ihre vielfaltigen For
schungsarbeiten schaffen Grundlagen fur Entschei
dungshilfen zur Ernahrungs-, Land- und Forstwirt
schaftspolitik sowie zur V erbraucherpolitik. 

Die BBA hat insgesamt 950 Mitarbeiter, von denen 
200 Wissenschaftler/innen auf Planstellen sind. 400 
Mitarbeiter sind in Braunschweig beschaftigt, je
weils 200 in Berlin-Dahlem und Kleinmachnow; 
die tibrigen arbeiten in AuBeninstituten in Bernka
stel-Kues, Dannstadt, Dossenheim und Munster. 

Zur Durchftihrung von Feldversuchen stehen der 
BBA insgesamt 220 ha zur Verftigung. 

Die boheitlichen und administrativen Aufgaben 
sind durch die Unterrichtung und Beratung der 
Bundesregierung auf dem Gebiet des Pflanzen
schutzes, die Prtifung und Zulassung von Pflanzen
schutzmitteln, sowie zu Prtifungen zu POanzen
schutzgeraten und Erstellung und Uberwachung der 
POanzenschutzgerateliste gekennzeichnet. 

Weiterhin wirkt die BBA mit bei der Bewertung 
von Stoffen nach dem Chemikaliengesetz und bei 
der Erteilung von Genehmigungen zur Freisetzung 
von gentechnisch veranderten Organismen sowie 
bei der Hannonisierung der Regelungen zum POan
zenschutz und der Pflanzenbeschau/Quarantane in 
der Europaischen Gemeinschaft. 

Die Forschungen der BBA sind auf die Erarbei
tung von Methoden und Systemen gerichtet, die 
dem Schutz von POanzen und POanzenerzeugnissen 
dienen und Gefa.'rren abwenden, die durch POan
zenschutzmaBnahmen fur die Gesundheit von 
Mensch und Tier und fur den Naturhaushalt entste
hen konnen. 

Sie sind folgenden Forschungsfeldern zuzuordnen: 

- Erforschung von parasitaren und nichtparasi
tiiren Schaden an POanzen;

- Untersuchungen zur Biofogie der Schadorganis
meil (Viren, Bakterien, Pilze, tierische Schad
linge, Unkrauter);

- Diagnose von Pflanzenkrankheiten, Entwick
lung von biochemischen, molekularbiologischen
und serologischen Methoden zum Nachweis und
zur Charakterisierung von Viren, Bakterien, My
koplasmen, Pilzen und Nematoden sowie Uber
tragungsmechanismen;
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- Prognose; Entwicklung von computergesttitzten 
Modellen des Befalls- und Schadensrisik:os, 
Steuerung des POanzenschutzmitteleinsatzes; 

- Erarbeitung von Verfahren zum Schutz von
ackerbaulichen, gartnerischen und forstwirt
schaftlichen Kulturen und POanzen aller Art;

- integrierter Pflanzenschutz; Erforschung und
Forderung naturlicher Regelmechanismen und
Schaffung neuer Moglichkeiten der Schadensab
wehr, die zu gesunden POanzenbestanden und
hochwertigen Ernteprodukten bei weitgehender
Reduzierung des Einsatzes von konventionellen
chemischen Pflanzenschutzmitteln ftihren;

- Entwicklung biologischer Bekampfungsver
fahren gegen Schadlinge und Pflanzenkrankhei
ten auf der Basis von lnsektenpathogenen, Ne
matoden, rauberischen und parasitischen Glie
dertieren sowie pflanzlichen oder mikrobiellen
Naturstoffen;

- Untersuchungen zu Resistenzeigenschaften ge
gen Schaderreger an Kultur- und Wildpflanzen
sowie gentechnische V erfahren zur Erzeugung re
sistenter Pflanzen;

- Belastung terrestrischer Okosysteme durch
Fremdstoffe, Untersuchung der Belastungspfade
und Diagnose von nichtparasitar bedingten
Krankheitssymptomen an Kulturpflanzen;

- Auswirkungen von PflanzenschutzmaBnahmen
auf den Naturhaushalt, vor allem in terrestri
schen und aquatischen Okosystemen;

• Abschatzung und Bewertung der Folgen von
Pflanzenschutzverfahren und -strategien auf
die Umwelt;

- Erarbeitung verbraucherfreundlicher produkt
und umweltschonender Verfahren zur Abweh�
vorratsschadlicher Insekten und Milben von
langfristig lagerfahigen Vorratsgtitern;

- MaBnahmen zum Schutz gegen die Ein
schleppung neuer und die weitere Verbreitung
bereits vorhandener Schadorganismen von POan
zen;

- tropischer und subtropischer Pflanzenschutz,
Entsendung von BBA-Wissenschaftlern in Pro
jekte des tropischen/subtropischen POanzen
schutzes und Arbeitsmoglichkeiten von Gast
wissenschaftlem aus Entwicklungslandern in der
BBA;

- Untersuchungen tiber mogliche Risik:en bei der
Freisetzung gentechnisch veranderter Orga
nismen;



- Prtifung van Unterlagen tiber Wirkungen von
Stoffen auf Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere
und den Naturhaushalt sowie Bewertung dieser
Wirkungen unter dem Aspekt des Schutzes der
land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung;

- Bereitstellung von Literatur und Informationen
uber Phytomedizin und Pflanzenschutz ein
schlieBlich des tropischen Pflanzenschutzes.

c) Allgemeiner Ruckblick auf das Jahr 1993

Im abgelaufenen Jahr haben sich in der Biologi
schen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 
die neuen Organisationsstrukturen nach der Wie
dervereinigung weiter konsolidieren konnen. Die 
kommissarischen Leiter der beiden neuen Institute 
in Kleinmachnow, Institut fur integrierten Pflan
zenschutz und Institut fur Folgenabschiltzung im 
Pflanzenschutz, Prof. Dr. U. Burth und Dr. V. Gut
sche, wurden unter gleichzeitiger Emennung zum 
Direktor und Professor zu Institutsleitern berufen. 
Dern neuen Institut fur C>kotoxikologie im Pflan
zenschutz in Kleinmachnow wurde das Institut fur 
Chemikalienprtifung in Berlin-Dahlem als "Arbeits
gruppe Chemikalienprufung" unter Leitung van 
Direktor und Professor Dr. H. Becker zugeordnet. 

TraditionsgemiiB fand im Rahmen der Internatio
nalen Grtinen W oche in Berlin ein Pflanzenschutz
kolloquium statt. Die Veranstalter, Biologische 
Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft, Deut
sche Phytomedizinische Gesellschaft und Verband 
Deutscher Akademiker fur Ernlihrung, Landwirt
schaft und Landespflege, batten als Thema 
"Gleiches Recht fur alle? - Harmonisierung und 
Z•Ilassung van Pflanzenschutzmitteln in Europa" 
gewiihlt, unter dem die Harmonisierung und ihre 
Konsequenzen aus der Sicht der Umsetzungsbe
horde, der Industrie, der Beratung und der Land
wirtschaft diskutiert wurde. 

Am 24./25.02.1993 fand eine gemeinsame Vor
tragsveranstaltung van Biologischer Bundesanstalt 
und Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschaft in 
Braunschweig zum Thema "Nahrstoffe und Pflan
zenschutzmittel in Agrarokosystemen" statt. Die 
Beitrage der Landwirtschaft sollten insbesondere 
auch den Kritikern des konventionellen Pflanzen
baues aufzeigen, welche okosystemaren Ansatze im 
Pflanzenbau verhanden und geeignet sind, ein bes
seres Verstlindnis aller verantwortlichen Krafte da
fur zu erbringen, wie Naturschutz und Landwirt
schaft kunftig zu besseren Weggefahrten werden 
konnen. An der Veranstaltung, die der C>ffentlich
keitsarbeit beider Bundesforschungsanstalten die
nen sollte, nahmen rund 300 Personen aus For
schung, Politik und Praxis teil. 
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Am 9. Marz traf sich der Beirat der Biologischen 
Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft zu sei
ner 29. Sitzung in Braunschweig. Nach inzwischen 
erfolgter Genehmigung durch das Bundesministe
rium fur Emiihrung, Landwirtschaft und Forsten 
verabschiedete der Beirat seine Geschaftsordnung 
fur die laufende 5. Amtsperiode. Der Beirat umfa6t 
ais Mitglieder 13 Personlichkeiten aus den Be
reichen der Wissenschaft, der Praxis, des Pflanzen
schutzdienstes, der Verbraucherverbande und der 
Medien. Die Mitglieder werden auf funf Jahre beru
fen. Fur die 5. Amtsperiode sind dies 
Dr. A. Btichting, KWS Kleinwanzlebener Saatzucht 
AG,Einbeck 
Prof. Dr. F. Fuhr, Direktor des KFA
Forschungszentrums J illich 
Hedi Grunewald, Verbraucher-Zentrale Nieder
sachsen e. V ., Hannover 
K. J. Hacke, Prasident der Landwirtschaftskammer 
Hannover 
Prof. Dr. R. HeitefuB, Leiter des Institutes fur 
Pflanzenpathologie der Universitiit, Gottingen 
Prof. Dr. W. Klein, Leiter des Fraunhofer-Instituts 
fur Umweltchemie und C>kotoxikologie, Schmal-
lenberg-Grafschaft 
Prof. Dr. W. Kloft, ehemaliger Direktor des Insti
tuts fur Angewandte Zoologie der Universitat Bonn 
Dr. K. Kossmann, Schering Aktiengesellschaft, 
Berlin 
Dr. G. Meinert, Leiter der Landesanstalt fur 
Pflanzenschutz, Stuttgart 
Dr. Caroline Mohring, Frankfurter Allgemeine Zei
tung, Frankfurt am Main 
Helga Settele, Verbraucher-Zentrale Nordrhein
Westfalen, Dtisseldorf 
W. Tangermann, Gartenbaubetrieb, Nordstemmen
Prof. Dr. L. Willmitzer, Direktor des Instituts fur
Genbiologische Forschung Berlin GmbH, Berlin.

Der Beirat berat die BBA in Fragen der Forschung 
und ihrer Organisation sowie der weiteren ihr im 
Pflanzenschutzgesetz und anderen Rechtsvorschrif
ten ubertragenen Aufgaben. Dariiberhinaus soil er 
die Verbindung der BBA zu Wissenschaftlem und 
Forschungseinrichtungen gleicher und angewandter 
Wissensgebiete sowie zur Praxis fordem. 

Nach uber acht Jahren schrittweiser Bauausfuhrung 
konnte am 16. Marz 1993 der Neubau der Fach
gruppe Anwendungstechnik der BBA in Braun
schweig offiziell seiner Bestimmung tibergeben 
werden. Die Ubergabe erfolgte im Rahmen einer 
Festveranstaltung durch Herm Ministerialdirektor 
Dr. Padberg, BML, in Verbindung mit einem Kol
loquium Ober Sprtihgerate. Die Fachgruppe ist mit 
einem Windkanal und Schwingungsprtifstand aus
gertistet warden. Es konnen damit alle praxisrele
vanten Situationen, der Verteilung von Pflanzen
schutzmittel, nachdem sie aus der Spritzdtise ausge
treten sind, untersucht werden. 
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Abb. 1: Der Neubau der Fachgruppe Anwendungstechnik der Biologischen Bundesanstalt ftir Land- und Forst
wirtschaft in Braunschweig 

W egen Erreichens der Altersgrenze schieden der 
Leiter des Institutes fiir okologische Chemie Di
rektor und Professor Dr. W. Ebing, der Leiter des 
Institutes fur Pflanzenschutz im Forst Direktor und 
Professor Prof. Dr. H. Butin und der Leiter des In
stitutes ftir Pflanzenschutz im Gartenbau Direktor 
und Professor Dr. G. Criiger aus dem aktiven 
Dienst aus. In einem jeweils ordentlichen Beru
fungsverfahren wurden am 31.03.1993 Dr. G. 
Backhaus zum Leiter des Instituts ftir Pflanzen
schutz im Gartenbau, am 01.04.1993 Dr. A. Wulf 
zum Leiter des Instituts ftir Pflanzenschutz im Forst 
und am 19.05.1993 Prof. Dr. W. Pestemer zum 
Leiter des Instituts fiir okologische Chemie vorge
schlagen und abschlieBend vom Bundesminister ftir 
Emahrung, Landwirtschaft und Forsten in ihre 
Amter berufen. 

AnlliBlich des Ausscheidens der Institutsleiter 
fanden Vortragsveranstaltungen statt, auf denen 
iiber aktuelle Arbeiten aus dem jeweiligen Institut 
berichtet wurde. Aus dem Institut fur Pflanzen
schutz im Gartenbau liegt iiber die Vortragsveran
staltung ein Mitteilungsheft der BBA vor "Bau
steine ftir den integrierten Pflanzenschutz im Gar-

Poto: BBA/Doris Fraatz 

tenbau" (Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. 
Berlin-Dahlem 289., 1993, 155 S.) 

Insbesondere in Kulturen, die ftir die Pflanzen
schutzmittel herstellende lndustrie van geringerem 
wirtschaftlichem Interesse sind, besteht in zuneh
mendem Ma8 das Problem, relevante Schadorga
nismen nicht mehr hinreichend bekampfen und 
Verfahren des integrierten Pflanzenschutzes nicht 
mehr in ausreichendem Umfang praktizieren zu 
konnen, da notwendige Pflanzenschutzmittel feh
len. Die Bundesregierung ist bestrebt, dieses auch 
als "Liickenindikation" bezeichnete Problem ge
meinsam mit den Landem, der Landwirtschaft und 
der Industrie zu losen. So widmet sie diesen Fragen 
auch bei der gegenwartigen nationalen Umsetzung 
der EG-Richtlinie iiber das Inverkehrbringen van 
Pflanzenschutzmitteln besondere Aufmerksamkeit. 
Ein intemationales Symposium iiber Liickenindi
kationen am 27./28.05.1993 in der BBA in Braun
schweig fiihrte mehr als 80 Fachleute zusammen, 
um Wege zur SchlieBung van Lucken im Pflanzen
schutz aufzuzeigen. Die Ergebnisse sind in einem 
Mitteilungsheft zusammengefaBt warden (Mitt. 
Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dah
lem 291., 1993, 196 S.). 
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Am 26.05.1993 trat die Gemeinschaft der Freunde 
und Forderer der Biologischen Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft (GFF) zu ihrer jahrlichen 
Sitzung zusammen. Es wurde Bericht iiber die Ak
tivitaten der Gemeinschaft erstattet, wobei sich 
zeigte, da6 wieder eine Reihe ftir die BBA wichti-
ger Arbeiten unterstiitzt werden konnte. 

Am 26.08.1993 besuchte Herr Bundesminister Jo
chen Borchert die Biologische Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft (BBA) und die Bundes
forschungsanstalt fiir Landwirtschaft (FAL) in 
Braunschweig. Besonderes Interesse widmete der 
Minister Forschungsbeispielen, die den Landwirten 
Alternativen in ihrer Produktion bieten, und es war 
ihm ein Anliegen, den personlichen Kontakt zu den 

beiden groBten Forschungsanstalten seines ihm 
unterstehenden Geschliftsbereiches herzustellen. 
BBA und FAL prasentierten Bundesminister Bor
chert ein aufeinander abgestimmtes Programm, in 
dem Beispiele ihrer jeweiligen Arbeiten gezeigt 
wurden. In einem Vortrag vor Mitarbeitern beider 
Bundesforschungsanstalten erlauterte Bundesmini
ster Borchert die Grundziige seiner Agrarpolitik, 
die er unter dem Titel "Der ktinftige Weg" zusam
mengefaBt hatte. Die BBA hat die Aussagen des 
agrarpolitischen Konzeptes der Bundesregierung 
zur pflanzlichen Produktion iiberprtift, und die sich 
daraus ftir den Pflanzenschutz ergebenden Konse
quenzen dargestellt (Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen
schutzd. 45 (10), 247-252). 

Abb. 2: Bundesminister Borchert auf dem Rundgang durch die Gewachshauser der BBA in Braunschweig. 
Erlauterungen zur Resistenzprtifung. 

Die bisher mit dem Leiter des Instituts fiir Pflan
zenschutz im Gartenbau verbundene Funktion des 
Standigen Vertreters des Prasidenten wurde mit 
dem Ausscheiden von Dr. G. Criiger einem Vize
prasidenten iibertragen. Vizeprasident wurde mit 
dem 01.10.1993 der Jurist Dr. Gerhard Giinder
mann, der zuvor Staatsanwalt und Richter am 
Amtsgericht Amberg/Bayern war. 

Aus aktuellem AnlaB, des Schadauftretens freifres
sender Schmetterlingsraupen im Forst fand am 
19./20.10.1993 in der BBA Braunschweig ein Kol
loquium unter Beteiligung von Forstfachleuten aus 
alien Bundeslandern zum Thema "Freifressende 

Foto: BBNDoris Fraatz 

Schmetterlingsraupen im Forst, insbesondere Non
ne und Schwammspinner" statt. Drei auBerordent
lich warme und trockene Sommer waren in erster 
Linie daftir verantwortlich, da6 sich der Schmetter
ling in extremer Weise vermehren konnte. GroBe 
Mengen an Raupen des Schwammspinners sind 
nach flachendeckendem KahlfraB aus dem Wald zu 
anliegenden landwirtschaftlichen Kulturen weiter
gewandert und haben erhebliche FraBschaden und 
spektakulare Belastigungen verursacht. Besonders 
verscharft hatte sich die Situation durch kontrare 
Diskussionen um die zur Bekampfung anwendba
ren Pflanzenschutzmittel im Vorfeld der Massen
vermehrung. Vor diesem Hintergrund muBten aktu-



-8-

elle Meldungen Ober die Progradation der Noone 
als besonders besorgniserregend bewertet werden. 
Die sich abzeichnende Massenvennehrung dieser 
mit dem Schwammspinner verwandten Schmetter
lingsart in Ost- und Norddeutschland stellt den 
Forstschutz vor groBe Probleme. Fachleuten aus 
verschiedenen Wissenschaftsrichtungen wurde Ge
legenheit geboten, die aktuelle Gefahrdung fur den 
Wald zu beraten sowie die Bekampfungsmoglich
keiten fur Schmetterlingsraupen und die Bewertung 
der zur Verftigung stehenden Mittel zu erortem. 
Die Ergebnisse wurden in einer Kolloquiumsschrift 
niedergelegt (Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forst
wirtsch. Berlin-Dahlem 293., 1993, 288 S.) 

Am 9. und 10.11.1993 wurde in der BBA, unter 
Beteiligung von rund 80 Vertretem aller fur den 
Hopfenbau wichtigen Institutionen und Verba.ode, 
ein Hopfengesprach durchgeftihrt. Dabei wurden 
alle wesentlichen Aspekte des integrierten Pflan
zenschutzes, d. h., neben chemischen insbesondere 
pflanzenbauliche, ziichterische und biologische 
Verfahren, berticksichtigt. Im Zusammenhang mit 
der Intensit:at des Pflanzenschutzes wurden auch die 
Qualitlitsanforderungen des Handels und der Brauer 
an den Hopfen ausftihrlich erortert und die sich aus 
diesen hohen Anforderungen ergebenden Er
schwemisse fur den Pflanzenschutz diskutiert. Die 
regionalen Probleme des Pflanzenschutzes im 
Hopfenbau der Bundeslander Bayem, Baden
Wtirttemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thii
ringen sowie Aufgaben der amtlichen Beratung und 
aktuelle Forschungen wurden ebenfalls eingehend 
dargestellt. 

Am 13./14.12.1993 hat in der BBA in Braun
schweig ein Fachgesprach Ober die Vorausset-

Arbeitskreise (mit Organisation) 

Bakteriel!e Ringfaule der Kartoffel (Fachreferenten) 
Getreideschad!inge (DPG) 
Phytopharrnakologie (DPG) 
Raps (DPG) 
Kartoffel (DPG) 
Epigaische Raubarthropoden (DGaal) 
Pflanzenschutztechnik (DPG) 
Integrierte Kemobstproduktion (IOBC) 

zungen und das AusmaB des Eintrags von Pflanzen
schutzmitteln in OberfHichengewasser durch Ab
schwemmung und Run-off sowie Dranung und iiber 
geeignete Verrneidungsstrategien stattgefunden. 
Wissenschaftler aus den Fachgebieten Erosions
schutz und Pflanzenschutz tauschten neueste Er
kenntnisse und Erfahrungen aus. Die BBA wird die 
Vorgange bei der Abschwemmung und Run-off 
weiter erforschen und die gewonnenen Erkenntnis
se bei der Bewertung des Verbleibs und der Aus
wirkungen von Pflanzenschutzmitteln im Zulas
sungsverfahren umsetzen. 

Im Berichtsjahr sind sechs lnstitute/Dienststellen 
der BBA mit der Einftihrung der Guten Laborpraxis 
(GLP) gemaB Chemikaliengesetz vom 14. Marz 
1990 befaBt gewesen. 

Neben einer Reihe von FachausschuBssitzungen des 
Deutschen Pflanzenschutzdienstes, fand am 03./ 
04.03.1993 die jahrliche Arbeitssitzung des Deut
schen Pflanzenschutzdienstes in Freiburg statt. 

1993 haben rund 900 Personen die BBA in Braun
schweig besucht: Universitlitsexkursionen (35), 
Schulklassen (48), landwirtschaftliche Verba.ode 
(234), sonstige Besucher (164), auslandische Besu
cher (85). Etwa 350 Personen besuchten die Ver
suchsflachen zum integrierten Pflanzenschutz in 
Ahlum. Weitere 550 Personen besuchten die 
Einrichtungen in Berlin-Dahlem und die AuBen
stellen Kleinmachnow, Munster, Darrnstadt, Dos
senheim und Bemkastel-Kues. 

Im abgelaufenen Jahr haben nachfolgende Tagun
gen und Sitzungen von Arbeitskreisen verschiede
ner Fachorganisationen unter maBgeblicher Beteili
gung der BBA stattgefunden: 

Tagung am/in 

Gemusebau und Zierpflanzenbau/Baumschule (Fachreferenten) 
Pflanzenschutz im Obstbau (Fachreferenten) 

28.-29.01.93 
09.-10.02.93 
15.-16.02.93 
15.-16.02.93 
03. -04 .03 .93
09.-10.03.93
16.-17.03.93
05.-09.05.93
11.-13.05.93
18.-19.05.93

Braunschweig 
Braunschweig 
Basel 
Braunschweig 
Braunschweig 
Braunschweig 
Braunschweig 
Bologna/Italien 
Braunschweig 
i\1:onrach/Bodensee 

Anwendung der PCR-Technologie zum Nachweis pflanzen
pathogener Quarantane-Bakterien 
Herbologie (DPG) 
Sommertagung AG Krankheitsbekampfung und Resistenz
ztichtung, Htilsenfriichte, Raps 
Bekampfungsschwellen fiir Pilzkrankheiten und Getreide (DPG) 
Phytobakteriologie (DPG) 
Wirbeltiere (DPG) 
Parasitare und Nichtparasitare Schaden an Geholzen (DPG) 
Arbeitsgruppe entomopathogene Nematoden (DPG) 
Nutzarthropoden (DPG) 

25.-27.05.93 
15.06.93 

30.06.-02.07 .93 
01.-02.09.93 
02.-03.09.93 
05.-06.10.93 
14.-15.10.93 
19.-20.10.93 
20.-21.10.93 

Braunschweig 
Braunschweig 

Liibeck 
Braunschweig 
Braunschweig 
Bad Zwischenahn Rostrup 
Braunschweig 
Kleinmachnow 
Kleinmachnow 



e 

C') 
1 

= 

(1) 

fnstftut /Dfenststel/e I Wissenschaftler sonstfge Angestellte Arbeiter Verw. I Gesamtl 
(ohne Verw.PersonaO Pers. I::. 

a b es. a b es. a b ges. 
Leltung und Verwaftung (elnschl. Werkstatten) 8 8 18 18 60 60 47 133 

Abtellung fOr Pflanzenschutzmlttel und Anwendungstechnlk 15 15 13 13 l l 19 48 

Fachgruppe Anwendungstechnlk 6 3 9 13 13 l l 4 27 

Fachgruppe Bfologlsche MittetprOfung 16 16 21 21 3 40 

Fachgruppe Chemlsche MfttelprOfung 16 l 17 20 20 5 5 4 46 

lnstltut fOr Pffanzenschutz In Ackerbau und GrOnland 13 23 36 22 5 27 11 11 3 77 

lnstttut tor Pffanzenschutz Im Forst 3 2 5 4 4 3 3 l 13 

lnstttut fOr Pflanzenschutz Im Gartenbau 10 5 15 15 l 16 7 2 9 l 41 

lnstttut tor Pffanzenschutz Im Obstbau 6 12 18 9 9 13 13 2 42 

lnstrtut tor Pffanzenschutz Im Welnbau 4 4 6 6 14 3 17 2 29 

lnstltut fOr Unl<rautforschung 6 5 11 6 2 8 3 l 4 l 24
1 

lnstttut fOr lntegrlerten Pffanzenschutz 10 10 20 15 5 20 l 41 

lnstttut tor Folgenabschatzung Im Pffanzenschutz 6 2 8 11 11 1 l l 21 

lnstttut tor Blochemle und Pflanzenvlrologle 14 29 43 17 11 28 9 9 3 83 

lnstltut tor Mlkroblologle 6 1 7 8 8 2 2 2 19 

lnstltut tor Nematologle und Wlrbeltlerkunde 8 5 13 10 l 11 8 8 2 34 

lnstltut tor blologlschen Pffanzenschutz 8 8 16 10 4 14 11 l 12 3 45 

lnstftut tor Vorratsschutz 3 3 5 2 7 2 l 3 13 

lnstltut fOr 6kologlsche Chemie 9 6 15 12 4 16 3 3 2 36 

lnstttut fOr Okotoxlkologle Im Pffanzenschutz 14 3 17 19 2 21 5 43 

Dlenststelle tor wlrtschaftllche Fragen 
und Rechtsangelegenhelten Im Pffanzenschutz 7 7 6 6 4 17 

Blbllotheken, Dokumentatlon, lnformatlonszentrum 9 9 13 l 14 3 26 

Zentrale Versuchsfelder 8 8 34 34 42 

Gesamt 197 115 312 281 38 319 188 8 196 113 940 

a = aus Haushaltsmltteln 

b • ous Zuwendungen Drltter (BundesbehOrden. Deutsche Fo!schungsgemelnschaft u.a.) 

Anmerkung: Die Persona/Obers/cht 1st nlcht zu verwechse/n mlt dem Sfel/enp/an 
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b) Wissenschaftliches Personal

Leitung 

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-32 01, Telefax (05 31) 2 99 30 01 
Konigin-Luise-Str. 19, 14195 Berlin, Telefon (0 30) 83 04-1, Telefax (0 30) 8 30 42 84 

Prasident und Professor Prof. Dr. Fred Klingauf 

Vizeprasident Dr. Gerhard Giindermann 

Wissenschaftlicher Rat z. A. Dr. agr. Holger Beer, Dipl.-Agraringenieur; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Heinrich Brammeier, Dipl.-Agraringenieur; 
Dr. sc. agr. Sabine Redlhammer, Dipl.-Agrarbiologin, Bibl.-Assessorin. 

Referent fur Presse und Information: 
Dr. rer. nat. Gerlinde Nachtigall, Botanikerin (ab 01.12.); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Peter Wohlert Wohlers. 

Arbeitsgruppe Gute Laborpraxis: 
Garnet Krasel, Dipl.-Biologin; 
Dr. rer. nat. Wolfgang Rodel, Dipl.-Chemiker. 

Verwaltungsleiter: Regierungsdirektor Horst Gottfried. 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik in Braunschweig mit Au8enstelle 
Kleinmachnow 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-34 01, Telefax (05 31) 2 99 30 02 u. -30 03 

Leiter: Direktor und Professor Dr.-Ing. Heinrich Kohsiek 

Edelgard Adam, Dipl.-Biologin (bis 30.09.); 
Antje Hillmer, Assessorin des Hoheren Lehramtes; 
Wissenschaftlicher Rat z. A. Dr. rer. hart. Achim Holzmann, Dipl.-Agraringenieur; 
Frank Jeske, Dipl.-Informatiker; 
Herbert Kopp, Dipl.-Biologe; 
Joachim Kunze, Ass. jur. (ab 01.05.); 
Direktor und Professor Dr. rer. nat. Jorg-Rainer Lundehn, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Eckhard Moll, Dipl.-Mathematiker; 
Regierungsdirektor Dr. jur. Albert Otte; 
Dr. agr. Hans-Hermann Schmidt, Dipl.-Landwirt; 
Rudiger Schwan, Dipl.-Ingenieur; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr.-Ing. Wolf Dieter Schwartz, Nachrichtentechniker; 
Jorg Sel!mann, Dipl.-Mathematiker; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Axel Wilkening, Dipl.-Chemiker; 
Wissenschaftliche Oberratin Dr. rer. nat. Elisabeth Wolf, Dipl.-Ernahrungswissenschaftlerin (zur EU Brussel 
abgeordnet); 
Dr. rer. nat. Stefan Worseck, Dipl.-Chemiker. 

Facbgruppe Anwendungstecbnik 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-36 51, Telefax (05 31) 2 99 30 12 

Leiter: Direktor und Professor Dr.-Ing. Heinz Ganzelmeier 

Dr.-Ing. Andreas Herbst, Dipl.-lngenieur; 
Dr.-Ing. Peter Kaul, Dipl.-Ingenieur; 
Conrad Ludewig, Dipl.-Agraringenieur (bis 31.10., Doktorand) 
Joachim Nitzpon, Dipl.-Ingenieur (ab 15.11., Doktorand) 
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Wissenschaftlicher Rat Dirk Rautmann, Dipl.-Ingenieur; 

Wissenschaftlicher Oberrat Siegfried Rietz, Dipl.-Ingenieur; 

Holger Schmidt, Dipl.-Ingenieur (ab 01.05., Doktorand); 

Hans-Jurgen Wygoda, Dipl.-Ingenieur. 

Fachgruppe Biologische Mittelpriifung 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-36 01, Telefax (05 31) 2 99 30 05 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Helmut Rothert, Zoologe 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Erdmann Bode, Zoologe; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Helmut Ehle, Phytopathologe; 

Rolf �orster, Dipl.-Agraringenieur, Phytopathologe; 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wilfried Gerd Heidler, Phytopathologe; 

Wissenschaftliche Ratin Dr. rer. hort. Elke Heinrich-Siebers, Phytopathologin; 

Dr. rer. nat. Gerhard Joermann, Zoologe; 

Dr. rer. nat. Thomas Kampmann, Zoologe; 

Dr. rer. nat. Christine Kula, Zoologin; 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Hans-Theo Laermann, Phytopathologe; 

Dr. rer. nat. Andreas Lukoschik, Zoologe (bis 30.09.); 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Josef Martin, Phytopathologe; 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. hort. Uwe Meier, Phytopathologe; 

Wissenschaftliche Ratin Dr. agr. Waltraud Pallutt, Phytopathologin; 

Dr. agr. Andreas Polking, Phytopathologe (18.01. bis 30.09.); 

Riidiger Spangenberg, Dipl.-Fischwirt, Fischereibiologe; 

Dr. rer. nat. Martin Streloke, Zoologe. 

Fachgruppe Chemische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-35 01, Telefax (05 31) 2 99 30 04 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans-Gerd Nolting, Diplom-Chemiker 

Wissenschaftliche Ratin Dr. rer. nat. Ursula Banasiak, Dipl.-Chemikerin; 

Dr. rer. nat. Rainer Binner, Dipl.-Chemiker; 

Wissenschaftliche Oberrlitin Dr. rer. nat. Marion Blacha-Puller, Dipl.-Chemikerin; 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Klaus Claussen, Dipl.-Chemiker; 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Walter Dobrat, Dipl.-Chemiker (zur EU Briissel abgeordnet); 

Dr. rer. nat. Dietmar Gottschild, Dipl.-Chemiker; 

Dr. med. vet. Eberhard Hoernicke, Tierarzt; 

Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Karsten Hohgardt, Dipl.-Chemiker; 

Dr. rer. nat. Giinter Hoffmann, Dipl.-Chemiker; 

Wissenschaftliche Oberratin Dr. agr. Regina Kloskowski, Dipl.-Agraringenieurin; 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Giinter Menschel, Dipl.-Mineraloge; 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Helmut Parnemann, Dipl.-Chemiker; 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat Karl Schinkel, Dipl.-Chemiker; 

Dr. rer. nat. Roland Pla5s, Dipl.-Biologe; 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Johannes Siebers, Dipl.-Chemiker; 

Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Werner Storzer, Dipl.-Chemiker; 

Antje Szych (bis 31.03., Diplomandin}. 

lnstitut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland in Braunschweig mit Au8enstelle Kleinmachnow 

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-45 01, Telefax (05 31)2 99 30 08 

Leiter: Direktor und Professor Dr. agr. Gerhard Bartels, Phytopathologe 

Hayder Abdelgader, M.Sc. (Doktorand); 

Bulus Shapsi Bdliya, M. Sc. (Doktorand); 
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Steffen Bothe, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Dietrich Brasse, Zoologe; 

Wissenschaftlicher Ratz. A. Dr. rer. nat. Wolfgang Biichs, Entomologe; 

Dr. agr. Kerstin Flath, Phytopathologin; 
Jutta Franzen, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 

Anke Frei, Dipl.-Biologin (bis 30.09., Doktorandin); 
Ellen Fritzemeier, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Wissenschaftlicher Ratz. A. Dr. agr. Volker Garbe, Phytopathologe; 
Cordula Gattermann, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. hart. Udo Heimbach, Entomologe; 
Udo Hoffmann, Dipl.-Biologe (01.03. bis 14.05., Gastwissenschaftler); 
Marko Kekemenis, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Kristin Klappach, Dipl.-Agraringenieurin (ab 01.05., Doktorandin); 
Alexandra Kleinhenz, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 

Gabriela Knapova, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Ira Knipfelberg (ab 25.10., Diplomandin); 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Eduard Langerfeld, Phytopathologe; 
Uwe Lohmann (Diplomand); 
Jorg-Dietrich Liidtke (ab 31.03., Diplomand); 

Folker von Meien-Vogeler, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Kai Metge, Dipl.-Biologe (ab. 01.01., Doktorand); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Horst Mielke, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. sc. agr. Frank Niepold, Phytopathologe; 
Dr. rer. nat. Sabine Prescher, Entomologin (ab 01.12.); 

Andrea Reichelt (Diplomandin); 
Bernd Rodemann, (Doktorand); 

Dr. rer. oat. Edelgard Sachs, Phytopathologin; 
Wissenschaftliche Direktorin Dr. rer. nat. Biirbel Schober-Bulin, Biologin; 
Pratibha Shukla Ph. D. (ab 01.()()., Gastwissenschaftlerin); 

Dr. agr. Hans Stacbewicz, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Amulf Teuteberg, Phytopathologe; 
Felix Tbiirwachter, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
David Turner, M. Sc. (30.04. bis 20.08., Gastwissenschaftler); 
Dr. rer. nat. Gisela Weber, Entomologi.n; 
Anja Wehling, Dipl.-Geographin (Doktorandin); 
Dr. agr. Joachim Weinert, Phytopathologe; 
Joachim Zimmermann, Dipl.-Biologe (Doktorand). 

Institut fur Pflanzenschutz im Forst in Braunschweig 

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-46 01, Telefax (05 31) 2 99 30 11 

Leiter: Direktor und Professor Dr. forest. habil. Alfred Wulf, Dipl.-Forstwirt, Dipl.-Agraringenieur 

Wissenschaftlicher Rat Karl-Heinz Berendes, Dipl.-Forstwirt; 

Doris Fell, Dipl.-Forstwirtin (Doktorandin); 
Dr. forest. Rolf Kehr, Dipl.-Forstwirt; 

Dr. forest. Leo Pehl, Dipl.-Forstwirt (DFG); 

Olaf Zalisz (Diplomand). 

Institut fer Pflanzenschutz im Gartenbau in Braunschweig mit Au8enstellen Dresden-Pillnitz und 

Kleinmachnow 

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-44 01, Telefax (05 31) 2 99 30 09 

Leiter: Dr. rer. hart. Georg F. Backhaus, Dipl.-Agraringenieur (seit 01.10.93); 
Direktor und Professor Dr. rer. hart. Gerd Criiger, Phytopathologe (bis 31.07.93) 

Jorg Albert, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Claudia Altschaff'el (19.04. bis 30.09., Diplomandin); 
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Wissenschaftliche Oberratin Dr. rer. nat. Ulrike Brielmaier-Liebetanz, Phytopathologin; 
Heinrich Dre8Ier, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Dr. Hans-Henning Bruno, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Dr. rer. nat. Ute Garber, Dipl.-Biologin; 
Rolf Hildenhagen, Dipl.-Agraringenieur (seit 01.07 .); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Martin Hommes, Entomologe; 
Dr. Magdalene Koch, Dipl.-Agraringenieurin (bis 30.06.); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Volkhard Kollner, Zoologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Peter Mattusch, Dipl.-Agraringenieur; 
Dagmar Meyer (seit 02.08., Diplomandin); 
Prof. Dr. agr. habil. Georg Otto, Dipl.-Landwirt (bis 30.06.); 
Dr. agr. Andreas Pol.king, Dipl.-Agraringenieur (bis 15.01.); 
Wissenschaftliche Oberratin Dr. sc. agr. Silvia Smolka, Phytopathologin; 
Dr. agr. Katrin Szab6, Dipl.-Landwirtin; 
Karin Themann, Diplom-Biologin (ab 01.02., Doktorandin); 
Martina Waldhelm (bis 30.06., Diplomandin); 
Dr. agr. Jurgen Weritz, Phytopathologe (bis 31.07.); 
Wissenschaftliche Riitin Dr. rer. hort. Sabine Werres, Phytopathologin; 
Dr. agr. Harry Winkler, Dipl.-Landwirt. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim 
Schwabenheimer Stralle 101, 69221 Dossenheim, Telefon (0 62 21) 8 52 38, Telefax (0 62 21) 86 12 22 

Leiter: Direktor und Professor Dr. Erich Dickier, Entomologe 

Ulrich Ahrens, Dipl.-Biologe (bis 30.06., Doktorand); 
Jurgen Bachmann, Dipl.-Agraringenieur (FR); 
Friedhelm Berger, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Rainer Berges (Diplomand); 
Iris Bruchmiiller-Gamer (ab 18.10., Diplomandin); 
German Deborre, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Sylvia Helfert (ab 01.03., Diplomandin); 
Andrea Hoffmann, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Gerhard Jakob, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Dr. agr. Wilhelm Jelkmann, Phytopathologe; 
Ruthilde Keim-Konrad, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Heike Kison, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Reinhold Kohl (Diplomand); 
Wissenschaftlicher Rat z. A. Dr. rer. nat. Andreas Kollar, Dipl.-Biol., Mykologe; 
Sabine Lamprecht, Dipl.-Biologin (ab 01.11., Doktorandin); 
Ulrich Lauer (ab 01.08., Diplomand); 
Karl-Heinz Lorenz, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Rainer Maurer, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Astrid Mende, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Dr. rer. nat. Bernd Schneider, Dipl.-Biologe; 
Wissenschaftlicher Direktor Prof. Dr. agr. Erich Seemiiller, Phytopathologe; 
Frank Steuerwald (bis 31.12., Diplomand); 

Heike Stolz (bis 15.12., Diplomandin); 
Wissenschaftliche Ratin z. A. Dr. rer. nat. Heidrun Vogt, Entomologin; 
Wissenschaftlicher Oberrat Prof. Dr. agr. Wolfgang Zeller, Phytopathologe; 
Anette Wei8 (bis 31.05., Diplomandin); 
Carmen Wetzel, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Sabine Wirsching (bis 31.05., Diplomandin); 
Birgit Wolf (ab 15.02., Diplomandin); 
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Institut fur Pflanzenschutz im Weinbau in Bernkastel-Kues 
BriiningstraBe 84, 54470 Bernkastel-Kues, Telefon (0 65 31) 23 64 u. 27 04, Telefax (0 65 31) 49 36 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Wolf Englert, Entomologe 

Manfred Berger (bis 30.09., Diplomand); 
Stefan Esseln, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Bernhard Holz, Dipl.-Biologe; 
Dr. rer. nat. Michael Maixner, Dipl.-Biologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Horst Diedrich Mohr, Dipl.-Biologe. 

Institut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-39 00, Telefax 2 99 30 10 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Georg Maas, Biologe 

Dirk Aderhold, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Sabine Beulke, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Thomas Eggers, Botaniker; 

Dr. rer. hort. Petra Gunther (Dipl.-Agraringenieurin); 
Andreas Hausler, cand. agr. (bis 31.12., Diplomand}; 
Monika Heiermann, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Katrin Heitkamper, cand. agr. (bis 30.11., Diplomandin); 
Marianne Kuhlmann, cand. agr. (bis 30.06., Diplomandin); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. hort. Hans-Peter Malkomes, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Peter Niemann, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. hort. Henning Nordmeyer, Bodenkundler; 
Wissenschaftlicher Direktor Prof. Dr. agr. Wilfried Pestemer, Phytopathologe, (bis 30.06.); 
Arnd Verscbwele, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand). 

Institut fiir integrierten Pflanzenschutz in Kleinmachnow 
Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow, Telefon (03 32 03) 2 24 23-5, 2 25 86,2 21 28, 
Telefax (03 32 03) 2 22 78 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. Ulrich Burth, Phytopathologe 

Bertold Breid (ab 01.04., Diplomand); 
Anne-Marguerite Detrie, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Dr. rer. nat. Frank Ellner, Biochemiker; 
Dr. agr. habil. Bernd Freier, Entomologe; 
Dr. agr. Bernd Hommel, Entomologe; 
Dr. rer. nat. Marga Jahn, Phytopathologin; 
Gabriele Janecke (bis 31.12., Diplomandin); 
Fred Jopp (bis 31.12., Diplomand); 
Dr. sc. nat. Barbara Jiittersonke, Botanikerin; 
Prof. Dr. rer. nat. habit. Wolfgang Karg, Akarologe (Gastwissenschaftler); 
Dr. agr. Stefan Kuhne, Entomologe; 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Horst Lyr, Phytopathologe; 
Helga Meister (bis 30.11., Diplomandin); 
Dr. agr. Maureen Mowes, Dipl.-Gartenbauingenieurin (ab 01.01.); 
Dr. rer. nat. Rainer Muller, Phytopathologe; 
Uwe Pluschkell, Dipl.-Agraringenieur (ab 15.07., Doktorand}; 
Harun Raffael (bis 31.12., Diplomand}; 
Dr. rer. nat. Bernd Schonmuth, Dipl.-Biologe (ab 01.06.); 
Dr. sc. agr. Bernhard Pa!lutt, Herbologe; 
Dr. agr. Petra Seidel, Phytopathologin; 
Roiger Triltsch, Dipl.-Agraringenieur (ab 01.04., Doktorand); 
Andreas Wegener, Dipl.-Biologe (bis 31.12., Doktorand); 
Dr. rer. nat. Micheline Weigend, Dipl.-Biologin (bis 31.12.). 
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Institut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz Kleinmachnow 
Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow, Telefon (03 32 03) 2 24 23-5, 2 25 86, 2 21 28, 
Telefax (03 32 03) 2 22 78 

Leiter: Dr.sc.nat. Volkmar Gutsche, Dipl.-Mathematiker 

Dr. sc. nat. Klaus Arlt, Botaniker; 
Dr. agr. Siegfried Enzian, Dipl.-Landwirt; 
Dr. rer. nat. Eberhard Kluge, Dipl.-Biologe; 
Michael Kraatz, Dipl.-Ingenieur (Doktorand); 
Dr. agr. Dietmar Ro8berg, Dipl.-Mathematiker; 
Dr. agr. Mario Wick, Gartenbauingenieur (vom 01.05. bis 31.12. abgeordnet zum BML); 
Dr. agr. Helfried Zschaler, Dipl.-Landwirt. 

Institut fiir Biocbemie und Pflanzenvirologie in Braunschweig 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-37 01, Telefax (05 31) 2 99 30 06 u. -301 

Leiter: Direkior und Proiessor Prof. Dr. rer nat. Dr. sc. agr. habii. Rudolf Casper, M. Sc., Virologe 

Prof. Dr. rer. nat. habil. Gtinter Adam (DSM); 
Dr. Alexey Agranovsky (bis 08.10., Gastwissenschaftler); 
Dr. rer. nat. habil. Horst Backhaus, Dipl.-Biologe; 
Erhard Barg, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Dr. Barbara Boggetti (01. bis 19.11., Gastwissenschaftlerin); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat., Dr. med. habil. Wolfgang Burgermeister, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Antje Dietz, Dipl.-Biologin; 
Bert Engelen, Dipl.-Biologe (ab 01.06., Doktorand); 
Dr. rer. nat. Lothar Fecker, Dipl.-Biologe; 
Dr. Oleg Fedorkin (09.11. bis 10.12., Gastwissenschaftler); 
Alexander Franz, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Roland Frotschl, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Frank Gebhard (bis 15.10., Diplomand); 
Antje Gotz, Dipl.-Biologe (ab 01.01., Doktorandin); 
Dr. Reinhard Gotz (Gastwissenschaftler); 
Elke Graser (Diplomandin); 
Helen Gunson, Ph. D. (19.04. bis 31.12., Gastwissenschaftlerin); 
De Yin Guo (Doktorand, Universitat Bonn); 
Cornelia Heinze, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Christine Helmke, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Holger Heuer, Dipl.-Biologe (ab 01.06., Doktorand); 
Yaynu Hiskias (ab 02.11., Gastwissenschaftler); 
Andrea Hoffmann, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Katrin Hoffmann, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Ute Hoyer, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Winfried Huth, Botaniker; 
Dr. Lina Katul, M.Sc., Dipl.-Biologin; 
Andrea Kaufmann, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Nahid Koch, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Wissenschaftliche Direktorin Priv.-Doz., Prof. Dr. rer. nat. habil. Renate Koenig, Ph. D., Dipl.-Biologin; 
Anne-Marie Korte, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin, Universitat Bonn); 
Martina Kruse (ab 01.03., Diplomandin); 
Dr. rer. nat. Jorg Landsmann, Dipl.-Biologe; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Dietrich-Eckhardt Lesemann, Botaniker; 
Andreas Mahn, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Dr. rer. hort. Edgar Mai8, Dipl.-Biologe; 
Dr. John Marshall, Nematologe (01.07. bis 31.07., Gastwissenschaftler); 
Anja Matzk, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Dr. Sergej Morozov (30.06. bis 03.08., Gastwissenschaftler); 
Fouad El-Ouaghlidi, Dipl.-Agraringenieur (bis 30.09 ., Doktorand); 
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Fouad El-Ouaghlidi, Dipl.-Agraringenieur (bis 30.09., Doktorand); 
Karl-Heinz Pastrik, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Dr. sc. agr. Ernst Pfeilstetter, Dipl.-Agraringenieur (bis 30.09.); 
Rudiger Pukall, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Katja Richert, Dipl.-Agraringenieurin (bis 30.04., Doktorandin); 
Dietmar Riedel, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Anette Riedel-Preu8, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Dr. rer. nat. Hartwig Rohloff, Zoologe; 
Claudia Riiffert (ab 22.11., Diplomandin); 

Jurgen Samunska (Diplomand, bis 31.01.); 
Dr. rer. nat. Joachim Schiemann, Dipl.-Biochemiker; 
Dr. Max Schonfelder (Gastwissenschaftler); 
Dr. rer. nat. Akbar Ali Shah (bis 31.03.), Dipl.-Biologe; 
Dr. rer. nat. Komelia Smalla, Dipl.-Chemikerin; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Heinrich-Josef Vetten, Phytopathologe; 
Dr. Andrej Solovyev (12.10. bis 17.11., Gastwissenschaftler); 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Hans-Ludwig Weidemann, Zoologe; 
Andrea Weber, Dipl.-Biologin (ab 01.10., Doktorandin); 
Robert Zweigerdt (bis 28.02. Diplomand; 05.05. bis 08.10. Dipl.-Biologe). 

Institut fiir Mikrobiologie in Berlin Dahlem 

Konigin-Luise-Str. 19, 14195 Berlin (0 30) 83 04-1, Telefax (0 30) 8 30 42 84 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. habil. Gunther Demi, Dipl.-Biologe 

Prof. Miguel Barreto Sanchez (20.09. bis 15.12., Gastwissenschaftler aus Kolumbien ); 
Gregor Hagedorn, Dipl.-Biologe; 

Olaf Hering, Dipl.-Agraringenieur (Stipendiat des Chemiefonds); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Sigfrid Kohn, Botaniker; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Rainer Marwitz, Biologe; 
Dr. Nicolas Maurin (15.03. bis 13.04., Gastwissenschaftler aus Frankreich); 
Wissenschaftliche Ratin Dr. agr. Helgard Nirenberg, Phytopathologin; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Hans Petzold, Dipl.-Biologe; 
Kerstin Schuler (01.08. bis 31.12., Diplomandin). 

Institut fiir Nematologie und Wirbeltierkunde in Miinster/Westf. mit Au8enstellen in Elsdorf und 
Kleinmachnow 
Toppheideweg 88, 48161 Munster, Telefon (02 51) 8 60 18, Telefax (02 51) 86 29 77, Btx O 2518 6018 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. hort. Joachim Miiller, Phytopathologe 

Margit Arens (bis 30.04., Diplomandin); 

Doris Bell, Dipl.-Biologin (ab 15.04., Doktorandin); 
Rolf Biinte, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Charlotte Diedrich (ab 01.04., Diplomandin); 
Dr. rer. nat. Heike Eschert, Molekularbiologin; 
Norbert Fasei (bis 26.03., Diplomand); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hubert Gemmeke, Zoologe; 
Dr. agr. Eberhard Gro8e, Phytopathologe; 
Armin Klinke, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Dr. John Marshall, Christchurch/Neuseeland (01.08. bis 30.08., Gastwissenschaftler); 
Uwe Mithofer, Dipl.-Biologe (ab 15.03., Doktorand); 
Rainer Niemann, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Dr. agr. Andreas OverhotT, Phytopathologe; 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans-Joachim Pelz, Zoologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans Jurgen Rumpenhorst, Botaniker; 
Dr. Alexander Ryss, St. Petersburg/RuBland (20.07. bis 16.08., Gastwissenschaftler); 
Dr. agr. Josef Schlang, Phytopathologe; 
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Andrea Sievert (bis 31.08., Diplomandin); 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Dieter Sturhan, Zoologe; 
Rita Winkelheide, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Dr. Wilhelmus Wouts, Auckland/Neuseeland (26.07. bis 25.09., Gastwissenschaftler). 

Institut fiir biologischen Pflanzenschutz in Darmstadt 

HeinrichstraBe 243, 64287 Darmstadt, Telefon (0 61 51) 4 07-0, Telefax (0 61 51) 4 07 90 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Jiirg Huber, Zoologe 

Essam Agamy, M. Sc. (Gastwissenschaftler); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phil. nat. Horst Bathon, Zoologe; 
Riqiang Deng, M. Sc. (bis 08.12., Gastwissenschaftler ); 
Felix Dreyer (ab 01.09., Diplomand); 
Ulrike Gloger (bis 31.05., Diplomandin); 
Sabine Graff, Dipl.-Biologin (01.08. bis 30.09.); 
Gunhild Giirlich, Dipl.-Biologin (ab 01.08.); 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. phil. nat. Sherif A. Hassan, Zoologe; 

Dr. rer. nat Brigitte Keller, Mikrobiologin; 

Dr. rer. nat Regina Kleespies, Entomopathologin; 
Dr. rer. nat. Eckhard Koch, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Gustav-Adolf Langenbruch, Diplomgartner; 
Jutta Latten, Dipl.-Agraringenieur (ab 15.08.); 
Dr. sc. agr. Wolfgang Lehmann, Botaniker; 
Joachim Leist (Diplomand ab 03.05.); 
Beate Loffelbolz (Diplomandin ab 22.03.); 
Dr. rer. nat. Gerlinde Nachtigall, Botanikerin (01.05. bis 30.o<J.); 
Hans-Georg Nickel-Fieberling (Diplomand bis 31.07 .); 
Dr. rer. nat. Annegret Schmitt, Botanikerin; 
Dietrich Stephan, Dipl.-Biologe (ab 01.07.); 
Dorota Szewczyk, Dipl.-Agraringenieurin (bis 16.02.); 
Dr. rer. nat. Karin Undorf-Spahn, Botanikerin (bis 30.09.); 
Silvia Vriesen, Dipl.-Biologin; 
Dr. rer. nat. Michael Welling, Zoologe (ab 01.06.); 
Bernd Wiihrer, Dipl.-Biologe (bis 15.09.); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. forest. Gisbert Zimmermann, Botaniker. 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin 
Konigin-Luise-StraBe 19, 14195 Berlin, Telefon (0 30) 83 04-2 61, Telefax (0 30)8 30 42 84 

Leiter: Direktor und Prof. Dr. rer. nat. Christoph Reichmuth, Chemiker 

Dr. rer. nat. Comel Adler, Zoologe; 
Dr. Mohammad Youssri Hashem (15.08. bis 15.09., Gastwissenschaftler); 
Dr. George Mbata (vom 01.02. bis 01.05., Stipendiat); 
Dr. Thomas I. Ofuya, Entomologe (bis 12.03., Stipendiat); 
Sebastian Okello, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Gudrun Peckenschneider (Diplomandin); 
Rudiger Plarre, Dipl.-Biologe, (Doktorand); 
Dr. Maja Poschko, Entomologin, (Volontarin); 
Sabine Prozell, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Dr. Somahnadar Rajendran (vom 01.10. bis 31.12. Stipendiat); 
Werner Rassmann, Zoologe; 
Ana-Cristina Sa-Fischer, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Angela Schick-Platke (Diplomandin); 
Matthias Scholler (ab 08.01., Diplomand); 
Elke Stumpf, Dipl.-Agraringenieur (ab 01.04., Doktorandin); 
Christian Ulrichs (ab 01.11. Diplomand); 



Helmut Welp (ab 01.10., Diplomand); 
Alexander Wudtke, Dipl.-Biologe (Doktorand). 

Institut fiir okologische Chemie in Berlin-Dahlem 
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Kongin-Luise-Stra8e 19, 14195 Berlin, Telefon (0 30) 83 04-1, Telefax (0 30) 8 30 42 84 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Prof. Dr. agr. Dr. habit. Wilfried Pestemer, Phytopathologe (ab 30.07.) 
Direktor und Professor Dr.-Ing. Winfried Ebing, Chemiker (bis 28.02.) 

Birgit Christan, Lebensmittelchemikerin (bis 30.11.); 
Dr. rer. nat. Matthias Frost, Chemiker, Dipl.-Agraringenieur; 
Dr. rer. nat. Friedbemd Geike, Biochemiker; 
r. rer. nat. Margarete Heise, Biologin (ab 01.03);
Jasemin Karagoz (ab 1.10., Diplomandin);
Dr. rer. nat. Dagmar Klementz, Chemikerin;
Wissenschatlicher Direktor Dr. rer. nat. Adolf Ko8mann, Chemiker;
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Hans-Otfried Leh, Botaniker (bis 31.05);
Michaela Liidersdorf, Dipl.-Biologin (ab 1.10., Doktorandin);
Dr. rer. nat. Gabriela Reese-Stahler, Lebensmittelchemikerin;
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Gunter Schonhard, Chemiker;
Barbara Schubert, Dipl.-Biologin;
Claudia Staschke-Mainitz, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin);
Dr. rer. nat. Thomas Strumpf, Chemiker;
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Berndt-Dieter Traulsen, Biologe;
Bettina Ulrichs (ab 25.08., Diplomandin);
Giirsel Yildiz (ab 1.10., Diplomand).

lnstitut fur Okotoxikologie im Pflanzenschutz 
Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow, Telefon (03 32 03) 2 24 23-5, 2 25 86 uod 2 21 28, 
Telefax (03 32 03) 2 22 78 
Konigio-Luise-StraBe 19, 14195 Berlin, Telefon (0 30) 83 04-1, Telefax (0 30) 8 30 42 84 

Leiter: Direktor uod Professor Dr. rer. oat. Hans Becker, Zoologe; 

Dr. rer. oat. Barbara Baier, Dipl. Garteobauingeoieurin; 
Dr. rer. oat. Lothar Banasiak, Dipl.-Chemiker; 
Wisseoschaftliche Ratin Liselotte Buhr, Dipl.-i..andwirtin; 
Barbara Einsiedel, Dipl.-Biologin (bis 30.09., ab 01.12.); 
Dr. rer. oat. Dieter Felgentreu, Dipl.-Biologe; 
Dr. rer. nat. Bernd Kordts, Dipl.-Chemiker (bis 31.12.); 
Dr. rer. nat. Axel Mueller, Dipl.-Biologe; 
Dr. agr. Wilfried Neuhaus, Dipl.-Landwirt; 
Dr. rer. nat. Jochen Pflugmacher, Dipl.-Chemiker; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Frank Riepert, Dipl.-Biologe; 
Dr. rer. oat. Detlef Schenke, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Hans Schlosser, Dipl.-Biologe; 
Dr.rer. nat. Heinz Schmidt, Dipl.-Lehrer; 
Dr. sc. nat. Frank Seefeld, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Matthias Stahler, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Angelika Sii8, Dipl.-Biologin. 
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DienststeUe fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz in Braunschweig, 
mit Au8enstelle in Kleinmachnow 

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-33 70, Telefax (05 31) 2 99 30 07 

Leiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. Jens-Georg Unger, Dipl.-Biol., M. Sc. agr. 

Dr. Peter Baufeld, Dipl.-Agraringenieur; 

Dr. Helen Braasch, Dipl.-Biologin; 
Dr. Magdalene Koch Dipl.-Agraringenieurin (ab 23.07.); 
Dr. Gunter Motte, Dipl.-Landwirt; 
Dr. Petra Muller, Dipl.-Biologin; 
Richard Voigt, Dipl.-Agraringenieur (ab 01.06.). 

Bibliotheken, Dokumentation, Informationszentrum, Bildstelle 

Bibliothek Berlin-Dahlem rnit Dokurnentationsstelle fur Phytornedizin und 
lnfonnationszentrum fiir tropischen Pflanzenschutz (INTROP) 

Konigin-Luise-Stra8e 19, 14195 Berlin, Telefon (0 30) 83 04-1, Telefax (0 30) 8 30 42 84, Btx 03 0831 3006 

Bibliothek Braunschweig 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-33 91, Telefax (05 31) 2 99 30 00 

Bibliothek Kleinmachnow 
Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow, Telefon (03 32 03) 2 24 23-5, 2 25 86,2 21 28, 
Telefax (03 32 03) 2 22 78 

Gesarntleitung: Leitender Wissenschaftlicher Direktor Prof. Dr. rer. nat. Wolfrudolf Laux, Zoologe 

Leiter Bibliothek Braunschweig: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Wolfgang Koch, Phytopathologe 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Dieter Jaskolla, Phytopathologe; 
Dr.agr. Peter Koronowski, Botaniker; 
Brigitte Lange, Dipl.-Landwirtin; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Wulf-Joachim Pieritz, Phytopathologe; 
Michael Scholz, Dipl.-Landwirt; 
Heidemarie Schulz, Dipl.-Biologin; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phil. nat. Wolfgang Sicker, Zoologe. 

Bildstelle 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon (05 31) 2 99-33 98 
Leiterin: Doris Fraatz, Fotografin 
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111. Priifung und Forschung

a) Sachgebietsiibergreifende Aufgaben

Priifung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzorganismen 

Gesetzliche Grundlagen und ihre Umsetzung 

Pflanzenschutzmittel dtirfen nicht angewandt werden, sofem der Anwender damit rechnen mu6, da6 ihre An
wendung erhebliche schadliche Auswirkungen, insbesondere auf den Naturhaushalt, hat. Die Verpflichtung, eine 
Prtifung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Nichtzielorganismen im Rahmen des Zulassungsver
fahrens zu realisieren, ergibt sich aus dem Pflanzenschutzgesetz. Die praktische Umsetzung einer obligatori
schen Prtifung, deren Vorbereitung die Biologische Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft (BBA) seit 
1970 anstrebt, erfordert iiber die gesetzlichen Grundlagen hinaus die wissenschaftliche Bearbeitung der metho
dischen, biologischen und okotoxikologischen Grundlagen dieses Prtifbereiches. Dieser Aufgabe widmen sich in 
enger Zusammenarbeit die Fachgruppe Biologische Mittelprtifung der Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik sowie die Fachinstitute der Biologischen Bundesanstalt, die Pflanzenschutzdienste der Lan
der und Organisationen wie die IOBC/WPRS (International Organization for Biological Control/West Palaearc
tic Regional Section). Diese haben <lurch die Erarbeitung von Richtlinien fur die Prtifung der Auswirkungen von 
Pflanzenschutzmitteln in den 80iger Jahren eine wichtige Grundlage fur die Etablierung der obligatorischen Prti
fung geschaffen. Im Dezember 1989 konnte die Prtifung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Nutz
organismen als obligatorischer Bestandteil in das Zulassungsverfahren integriert werden. 

Aktuelle Schwerpunkte der laufenden Arbeiten 

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die Prinzipien des integrierten Pflanzenschutzes zu bertick
sichtigen, mit dem Ziel, schlidliche Auswirlmngen auf den Naturhaushalt, beispielsweise auf Niitzlinge, zu ver
meiden. Diese Vorgabe des Gesetzgebers regt Forschungsaktivitaten in der Abteilung fur Pflanzenschutzmittel 
und Anwendungstechnik und den Fachinstituten der BBA an. Werden im Rahmen der Zulassung zur Zeit iiber
wiegend einzelne Arten in die Betrachtung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln einbezogen, stehen in 
der Forschung zunehmend Agrobiozonosen im Mittelpunkt der Untersuchungen. 

Grundlage fur die Auswahl relevanter Arten sind synokologische Untersuchungen, die die jeweilgen Arten als 
nattirliche Antagonisten von Schadlingen in der zu betrachtenden Biozonose beschreiben. Dieses Kriterium wird 
sowohl von der Biologischen Bundesanstalt als auch der IOBC und der EPPO (European and Mediterranean 
Plant Protection Organization) neben der Exposition als wichtigste Pramisse fur die Auswahl einer Art angese
hen. In verschiedenen Anwendungsbereichen (z. B. im Forst) wurde 1993 die Arbeit an weiteren bislang nicht in 
der Liste der prtifbaren Arten vertretenen Organismen aufgenommen. 

Auch die synokologischen Grundlagen und die Bewertung von okotoxikologischen Effekten, deren Kenntnis 
Voraussetzung fur die Realisierung einer Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit moglichst geringen Aus
wirkungen auf Nichtzielorganismen ist, werden hauptsru:hlich in den Fachinstituten erarbeitet. Die Erkenntnisse 
aus diesen Arbeiten finden zum Beispiel in der Entwicklung neuer oder Optimierung bestehender Prtifrichtlinien 
sowie in der Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen des Zulassungsverfahrens ihre Umsetzung. 
Im Jahr 1993 wurden Pflanzenschutzmittel erstmals obligatorisch mit Kennzeichnungsauflagen und Hinweisen 
fur die Gebrauchsanleitung versehen, die der amtlichen Beratung und dem Anwender von Pflanzenschutzmitteln 
Auskunft iiber die Auswirkungen des jeweiligen Mittels auf relevante Nutzorganismen geben und damit die Be
rticksichtigung der Prinzipien des integrierten Pflanzenschutzes erheblich erleichtem. 

Zeitliche und rliumliche Koinzidenz von Applikation und Auftreten der Nichtzielorganismen sind Voraussetzung 
fur die Annahme einer maximalen Exposition. Im Bereich der Raumkulturen konnte 1993 in Zusammenarbeit 
mit den Fachinstituten der BBA, den Pflanzenschutzdiensten, der BART (Beneficial Arthropod Regulatory Te
sting Group) und der IOBC die Anwendung eines Expositionsmodells fiir die Berechnung des infolge einer Ap
plikation zu erwartenden Pflanzenschutzmittelbelages vereinbart werden. Diese Expositionssituation wird in der 
Laborprtifung, die iiblicherweise einen Akuttest darstellt, realisiert. Aber auch Fragen der nahrungskettenbe
dingten und chronischen Kontamination, beispielsweise von Endoparasitoiden, und der Bioverfiigbarkeit werden 
im Bereich der Forschung untersucht. Neben der experimentellen Forschung im Labor wird dieser Ansatz iiber 
langfristige Untersuchungen im Freiland und insbesondere bei bereits zugelassenen Pflanzenschutzmitteln <lurch 
ein Nachzulassungsmonitoring verfolgt. Diese Untersuchungen geben wichtige Hinweise fur die Evaluierung 
von bereits bestehenden Prtifsystemen und ermoglichen eine realistischere Extrapolation der aufgrund von 
Laboruntersuchungen erfolgten Bewertung von biologischen Effekten auf die im Freiland zu erwartenden 



- 21 -

Auswirkungen. Ftir Pflanzenschutzmittel aus der Gruppe der Insektenwachstumsregulatoren wird zur Zeit das 
Spektrum geeigneter Priifmethoden erweitert. 

Die unterschiedliche Sensitivitat verschiedener Arten und Entwicklungsstadien von Nichtzielorganismen ist zu 
beriicksichtigen, bevor die Bewertung eines Pflanzenschutzmittels aufgrund eines "Single-Species-Tests" auf 
eine taxonomisch verwandte Gruppe erweitert werden kann und wir von einem Bioindikator sprechen konnen, 
wie dies von der BART vorgeschlagen wird. Untersuchungen zur Ermittlung der hierftir benotigten toxikologi
schen Oaten, wie die Dosis-Wirkung-Beziehung, wurden 1993 begonnen und bestatigen diesen Sachverhalt. 
Diese Oaten sollen auch die Durchfiihrung einer nach dem Muster der FAO (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations) konzipierten Risikoabschlitzung ermoglichen. Eine Risikoabschlitzung erfordert die An
wendung von Expositionsmodellen, in denen die Expositionssituation in verschiedenen Straten, beispielsweise 
auch innerhalb des Feldrains, mit berticksichtigt werden kann. Eine entsprechende Ausarbeitung zur Exposition 
wurde 1993 erstellt. 

Auch die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die sogenannten indifferenten Organismen sollen 
zukiinftig im Rahmen einer Risikoabschlitzung bewertet werden und den Bereich Nichtzielorganismen weiter 
komplettieren. So wurden in 1993 erste vergleichende Untersuchungen zur Sensitivitat von indifferenten Arten 
und Nutz- oder Schadorganismen begonnen, in denen die Eignung bestimmter Arten als Bioindikatoren geprtift 
werden soii. Im Rahmen der iaufenden synokologischen Untersuchungen sollen weitere relevante A.-ten 
verschiedener Biozonosen identifiziert und untersucht werden. (Baier (OT), Berendes {F), Forster {FB), 
Heimbach (A), Vogt (0)) 

Priifung von Kulturpflanzen auf Resistenz gegen Schaderreger 

Im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes hat die Resistenz von Kulturpflanzen eine hervorragende Be
deutung. Sie erlaubt dem Landwirt, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. In vielen Fallen bietet sie die 
einzige Moglichkeit Ltickenindikationen erfolgreich abzudecken. 

Bei der Resistenz von Kulturpflanzen wird zwischen der unspezifischen (horizontalen) und der spezifischen 
(vertikalen) unterschieden. Die unspezifische Resistenz ist gegen alle Rassen (Pathotypen) eines Erregers wirk
sam. Die Ausprligung des Befalls schwankt zwischen gering und hoch. Die spezifische Resistenz ist nur gegen 
einzelne Rassen (Pathotypen) wirksam. Es handelt sich um eine Ja/Nein-Reaktion. Beide Formen der Resistenz 
konnen in einem Wirt-Parasit-Verhliltnis vorkommen. Daraus ergibt sich, daB vor der Priifung feststehen muB, 

welche Form der Resistenz ermittelt werden soll. Soll die unspezifische Resistenz festgestellt werden, dann muB 

mit einer Rasse geprtift werden, die moglichst viele eventuell in der Kulturpflanze vorhandene Resistenzgene 
tiberwinden kann. Dies muB ftir jedes Wirt-Parasit-Verhliltnis einzeln festgelegt werden. 

Zur Feststellung der Resistenz werden von der Biologischen Bundesanstalt ftir Land- und Forstwirtschaft in 
Amtshilfe ftir das Bundessortenamt alle zur Zulassung angemeldeten Zuchtstamme von Kulturpflanzen gegen 

landwirtschaftlich bzw. gartenbaulich wichtige Schaderreger geprtift. Der Auftrag zur Resistenzprtifung ergibt 
sich aus dem Pflanzenschutzgesetz, dem Sortenschutzgesetz und dem Saatgutverkehrsgesetz sowie den ein
schlligigen Verordnungen. 

Tabelle I: Zahl der gepriiften Zuchtstamme 

Kulturart 

Getreide 

Graser 

Raps 

Mais 

Kartoffeln 

Gemiise 

Zierpflanzen 

Z wischenfriichte 

Scbadorganismen 

N ematoden Pilze 

9 

92 

40 

1940 

20 

490 

670 

430 

260 

80 

Bakterien 

117 

Viren 

193 

288 

138 
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Tabelle 1 zeigt die Zahl der gepriiften Kulturarten (Zuchtstiimme) gegeniiber den Schaderregergruppen. Aus den 
Zahlen geht hervor, daB zur Zeit die Priifungen gegeniiber Pilzen als Krankheitserreger iiberwiegen. 

Tabelle 2 gibt eine Ubersicht iiber die Krankheitserreger und Nematoden sowie ihre entsprechenden zu 
priifenden Kulturpflanzen. Die meisten Schaderreger finden sich bier bei Getreide und Gemiise. 

Tabelle 2: Schaderreger und zu priifende Kulturpflanzen 

Schaderreger 
(Gattung) 

Pilze 

Cladosporium 
Claviceps 
Corynespora 
Cyhndrosporium 
Drechslera 
Erysiphe 
Fusarium 
Gaeumannomyces 
Oidium 
Peronospora 
Phoma 
Phytophthora 
Pseudocercosporella 
Puccinia 
Rhynchosporium 
Sclerotinia 
Septoria 
Sphaerotheca 
Synchytrium 
Typhula 
Ustilago 
Verticillium 

Bak:terien 

Streptomyces 

Viren 

Barley mild mosaic virus 
Barley yellow mosaic virus 
Bean yellow mosaic; virus 
Cucumber mosaic virus 
Leek yellow stripe virus 
Lettuce mosaic virus 
Pea carnation virus 
Pea seed borne virus 
Potato virus Y
Potato virus A 
Potato leafroll 

Nematoden 

Globodera 
Heterodera 

Ge 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Gr Ra 

X 

X 

X 

X 

X 

Ma Ka 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Gem Zi 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Zw 

X 

Ge - Getreide, Gr = Graser, Ra = Raps, Ma = Mais, Ka = Kartoffeln, Gem = Gemiise, Zi = 
Zierpflanzen, Zwi = Zwischenfriichte 
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An der Durchfiihrung der Prtifungen sind verschiedene Institute beteiligt. Der personelle Einsatz. der hierfiir 
erforderlich ist, geht aus Tabelle 3 hervor. 

Tabelle 3: Beschaftigung von BBA-Personal im Bereich der Resistenzprilfung 
(Personenjahre) 

Institut Wissenschaftler TA I Arbeiter 

A 5,8 12,7 

G 1,8 2,5 

NW 4,5 8,8 

BP 1,5 3,2 

l: 13,6 27,2 

l:l: 

A = Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

G = Institut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau 

NW = Institut fiir Nematologie und Wirbeltierkunde 

BP = Institut fiir Biochemie und Pflanzenvirologie 

E 

18,5 

4,3 

13,3 

4,7 

40,8 

Die Durchfiihrung der Priifung, die im Freiland, im Gewachshaus und im Labor erfolgt, ist schwierig und lang
wierig. Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, handelt es sich fast ausschlie6lich um Erreger, die auf lebendes Substtat 
angewiesen sind. Sie miissen daher das ganze Jahr iiber erhalten und vor Beginn der Priifsaison auf Virulenz und 
Aggressivitat gepriift werden. Die zu priifenden Sorten und Zuchtstamme der Kulturpflanzen werden von den 
Ziichtem oder dem Bundessortenamt den BBA-Instituten iibergeben. Dort werden sie vorbereitet. gesat oder ge
pflanzt und im entscheidenden Stadium mit den jeweiligen Schaderregem inokuliert. AbschlieBend erfolgt die 
Bonitierung des Befalls und die Verrechnung der Werte. 

Die Priifungen werden im allgemeinen in zwei Jahren durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden, sofem der gepriifte 
Zuchtstamm als Sorte zugelassen worden ist, in den Beschreibenden Sortenlisten des Bundessortenamtes verof
fentlichL 

Neben den laufenden Priifungen werden auf dem Resistenzgebiet gezielt Forschungsarbeiten durchgefiihrt, um 
den kontinuierlichen Veranderungen im Wirt-Parasit-Verhfiltnis Rechnung tragen zu konnen.So sind umfangrei
che Virulenzanalysen an Erregerpopulationen notwendig, um die geeigneten Rassen fur die Prtifung auswahlen 
zu konnen. Zu den Vorlaufforschungen gehort ebenfalls die Weiterentwicklung von Methoden und Verfahren, 
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um die Aussagekraft, Sicherheit und Schnelligkeit einzelner Prtifungen und Prtifungsschritte weiter zu erhohen, 
z. B. die Entwicklung von spezifischen ELISA zum Nachweis von Krankheitserregem (Phytophthora infestans,
Pseudocercosporella herpotrichoides) und die Anwendung von PCR zur sicheren ldentifizierung von Pathoty
pengruppen bei zystenbildenden Nematoden an der Kartoffel. (Schober-Butin, Barbel)

Mykotoxine 

Vergiftungen durch Mykotoxine sind bereits aus dem Mittelalter bekannt. Das beste Beispiel ist die 
"Kriebelkrankheit", die allerdings erst 1750 mit dem Pilz Claviceps purpurea in ursachliche Beziehung gebracht 
wurde. Zu unterscheiden ist zwischen Toxinen und Mykotoxinen. Toxine sind Stoffwechselprodukte mikrobiel
ler Organismen. Sie schlidigen pflanzliches Gewebe und spielen mit groBer Wahrscheinlichkeit eine Rolle in der 
Krankheitsentwicklung der Pflanze. Diese Definition trifft in erweiterter Form auch auf die Mykotoxine zu: My
kotoxine sind von Pilzen ausgeschiedene, fiir Mensch und Tier toxisch wirkende sekundare Stoffwechselpro
dukte. 

Die wichtigsten mykotoxinbildenden Pilze in der Landwirtschaft geMren zu den Gattungen Fusarium, Penicil

lium und Aspergillus; hinzu kommen noch Alternaria und die Art Claviceps purpurea. 

Tabelle 1 zeigt eine Zusammenstellung der relevanten Pilzarten, ihrer landwirtschaftlich genutzten Wirts
pflanzen und ihrer Toxine. Tabelle 2 gibt einen Oberblick ilber die Toxizitat einiger Mykotoxine im Vergleich 
zu bekannten Giften und "Lebensmitteln". 

Tabelle 1: Pilzart, Wirtspflanze und relevante Toxine 

Pilzart 

Fusarium avenaceum 

F. culmorum

F. graminearum

F. equisetii

F. moniliforme

F. nivale

F. oxysporum

Aspergillus spp.

Penicil/ium spp.

Alternaria spp. 

Claviceps purpurea 

Wirtspflanze 

Gerste 
Kartoffel 

Weizen 
Gerste 
Mais 
Graser 

Mais 

Weizen 

Mais 
Weizen 
Gerste 

Weizen 
Graser 

Mais 

Gemilse 

Mais 

Getreide 
Graser 

Getreide 

Getreide 
Kartoffeln 

Getreide 
Graser 

Toxin 

Deoxynivalenol (DON) 
Diacetoxyscirpenol (DAS) 
Neosolaniol 
T-2 Toxin
Zearalenon (ZEA)

DON 
DAS 
T-2, HT-2 Toxin
Nivalenol
ZEA
Neosolaniol
Fusarenon-X

DAS,ZEA 
T-2 Toxin
Neosolaniol

Moniliformin 
ZEA 

DAS 
Nivalenol 
Fusarenon-X 

T-2, HT-2 Toxin
Fusarenon-X

Aflatoxine 

Ochratoxin A 
Citrinin 

Altemariol 
Altenuen 
Altertoxine 
Tenuazonsaure 

Ergotamin 
Ergobasin 
Ergometrin u. a. 
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Die Mykotoxin bildenden Pilze werden im Sprachgebrauch in Feld- und Lagerflora eingeteilt. Aus dieser Unter
scheidung zeigt sich schon, wo der Angriff auf die Wirtspflanze bzw. das Emtegut erfolgt. Aus Tabelle 1 ist er
sichtlich, daB Getreide und Mais am hiiufigsten mit Mykotoxin-bildenden Pilzen belastet sind und damit zu den 
gefahrdetsten unter unseren Kulturpflanzen ziihlen. Sie werden sowohl auf dem Feld als auch im Lager befallen 
und konnen hohe Gehalte an Mykotoxinen aufweisen. Die Belastung mit Mykotoxinen wird Uber die Ftitterung 
an Schlachttiere Ubertragen, wobei besonders Ochratoxin A zu nennen ist. Dieser "carry over" erfolgt auch bei 
der Herstellung von Lebensmitteln pflanzlicher Herkunft; insbesondere von Deoxynivalenol (DON) oder Vo
mitoxin. 

Tabelle 2: Toxizitiit einiger Mykotoxine im Vergleich zu Giften und Lebensmittelbestandteilen 

Wirkstoff 

Aflatoxin B 1 
T-2 Toxin
DAS
Ochratoxin A
Moniliformin
DON
Tenuazonsaure
Zearalenon

Athanol 
Strychnin 
Arsenik 
Kochsalz 

LD SO (oral) mg/kg Versuchstier 

1,7 
3,8 
7,3 
22 

42- 50 
46
168 - 180

> 10.000

3,3ml 
7,5 
15,0 

37 50 

Tabelle 2 gibt die LD 50 ftir oral applizierte Mykotoxine an. Daraus konnte der SchluB gezogen werden, daB die 
Gefahr einer Vergiftung nicht so hoch sein kann. Die genannten Mykotoxine sind aber nicht nur akut toxisch, sie 
besitzen auch eine Langzeittoxizitiit und sind dartiber hinaus zum GroBteil krebserregend. Der Gesetzgeber hat 
daher bereits in Verordnungen, z. B. der Aflatoxin-VO, Hochstmengen von Mykotoxinen ftir bestimmte 
Lebensmittel festgelegt, die nicht Uberschritten werden dtirfen. Zur Zeit werden diese Verordnungen auf EG
Ebene Uberarbeitet. Dabei sollen auBer den Aflatoxinen auch Bestimmungen Uber Ochratoxin A und DON in die 
Verordnungen aufgenommen werden. 

Die genannten Pilze entziehen sich einer direkten Bekiimpfung durch Pflanzenschutzmittel. Sie konnen nur indi
rekt Uber die Resistenz der Getreide- und Maissorten ausgeschaltet werden, soweit es die Feldflora betrifft. Im 
Lager kann die Bildung der Mykotoxine durch gute Trocknung und KUhllagerung des Emtegutes unterbunden 
werden. 

Der Nachweis der Mykotoxine ist in den meisten Fallen schwierig. Er erfolgt mittels DUnnschicht (DC)-, Gas 
(GC)- und HochdruckflUssigkeitschromatografie (HPLC). Eine endgtiltige Absicherung wird Uber Mas
senspektrometrie erreicht. Um schneller zu Ergebnissen zu kommen, sind ELISA entwickelt worden, die z.T. 
schon in der amtlichen Lebensmitteltiberwachung eingesetzt werden. 

In der Biologischen Bundesanstalt wird das Problem der Mykotoxine von verschiedenen Seiten untersucht. In 
speziellen Resistenzprtifungen werden widerstandsfiihige Sorten selektiert, um der Infektion auf dem Feld zu 
entgehen und so die Mykotoxinbildung von vomherein zu verhindem. In einer anderen Versuchsreihe wird der 
EinfluB verschiedener PflanzenschutzmaBnahmen und -mittel auf den Gehalt an Mykotoxinen im Emtegut unter
sucht. Die Arbeiten sind damit ein wichtiger Beitrag zur Qualitiitssteigerung unserer Lebensmittel. (Schober
Butin, Barbel) 
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Feldversuche zu Elementen des integrierten Pflanzenschutzes und ihrer okotoxikologischen und okonomi
schen Folgenabschatzung auf dem Standort Glaubitz (Freistaat Sachsen) - Field trials to elements of inte

grated plant protection and the evaluation of the ecotoxicological and economical consequences on the site 
Glaubitz 

Der bereits 1985 angelegte komplexe Langzeitversuch war bis 1991 allein auf die Erarbeitung von Grundlagen 
zur Gestaltung einer integrierten Unkrautbekampfung gerichtet. Es wurden deshalb unter Einbeziehung von dif
ferenzierten Fruchtfolgen, StoppelbearbeitungsmaJ3nahmen und Intensitatsstufen des Herbizideinsatzes charakte
ristische Bewirtschaftungssysteme eingerichtet und ihr EinfluB auf die Konkurrenz und Populationsdynamik der 
Unkrauter untersucht (Abb. 1 und 2). 

Abb. 1: Ubersicht tiber die Versuchsanlage, 17.06.1993 

Standortcharakterisierung: 
Lage tiber NN: 
mittlerer Jahresniederschlag: 
mittlere Jahrestemperatur: 
Bodenart: 
Bodentyp: 
Humusgehalt/pH-Wert: 
Bodenzahl: 

75m 
574mm 
8,8 °C 
sandiger Lehm 
Sandlehm-Braunstaugley 
1,1 %; 6,0 
46-48

Foto: BBNStefan Kuhne 
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Abb. 2: Ubersicht tiber die Versuchsanlage und die Auswirkungen eines standigen Verzichts auf den Herbizid
einsatz in der Fruchtfolge am Beispiel von Wintergerste 1993 

Foto: BBNStefan Kuhne 

Die bis 1991 erzielten Ergebnisse erlauben folgende Aussagen zur Verunkrautung und Unkrautbekampfung: 

- Einflu6 der Fruchtfolge
Im Verlauf von 5 ... 7 Jahren kann durch den jiihrlichen Wechsel von Halm- und Blattfrtichten die Verunkrautung
im Vergleich zum Dauergetreidebau um 50 % gesenkt und eine Zunahme der Verunkrautung selbst bei Verzicht
auf den Herbizideinsatz vermieden werden. Wintergetreide, welches nach Blattfrtichten in einer Fruchtfolge mit
50 % Getreide steht, benotigt in der Regel keine Anwendung von Spezialherbiziden gegen Apera spica-venti.

- Einflu6 der Stoppelbearbeitung
Ausdauemde Unk:rauter, wie Agropyron repens und Cirsium arvense, aber auch Ausfallgetreide konnen durch
Schalen der Getreidestoppeln meist ausreichend in ihrem Wachstum unterbunden werden. Die Wi.rlmng gegen
einjahrige Unk:rauter, insbesondere Apera spica-venti ist dagegen meist ohne Bedeutung ftir die Gestaltung wei
terer Bekampfungsma6nahmen.

- Einflu6 des Herbizideinsatzes
Durch einen gezielten Herbizideinsatz lliBt sich selbst die aus acker- und pflanzenbaulichen Mangeln resultie
rende Zunahme der Verunkrautung meist unterbinden, woftir allerdings ein hoher Herbizidaufwand betrieben
werden mu6. Nach mehrjahrigem Verzicht auf die chemische Unkrautbekampfung ftihrt der Herbizideinsatz in
Abhangigkeit von der Anbaukonzentration von Wintergetreide zu mittleren Kommehrertragen von 4 ... 10 dt/ha
Der Herbizidaufwand (Anwendungshaufigkeit, reduzierte Aufwandmengen) kann durch situationsbezogene
Handhabung (Beachtung von Schadensschwellen, Auswahl der geeignetsten Praparate, Nutzung reduzierter Auf
wandmengen) betrachtlich gesenkt werden.

Die sich nach der Wiedervereinigung ergebenden Veranderungen in der Landbewirtschaftung erforderten eine 
Anpassung der Versuchskonzeption an die zuktinftigen Bedingungen. Hierbei sollten jedoch die bereits aufge
bauten Langzeiteffekte nicht verloren gehen. Deshalb wurde auf der Flache der bisherigen Fruchtfolge "100 % 
Getreide" das Bewirtschaftungssystem "Marktfruchtbetrieb" und in der Fruchtfolge "50 % Getreide" das 
Bewirtschaftungssystem "Futterbaubetrieb" mit folgenden Priiffaktoren eingerichtet: 
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Faktor A: Bewirtschaftungssystem bzw. Fruchtfolge 
a1 "Marktfruchtbetrieb": 

Winterraps-Winterweizen-Wintergerste-Winterroggen-Grtinbache-Winterweizen-Triticale-Wintergerste 
az "Futterbautrieb": 

Kartoffeln-Winterweizen-Winterraps-Wintergerste-Mais-Triticale-Rotklee-Winterweizen 

Faktor B: Bodenbearbeitung 
b1 konventionelle Bodenbearbeitung (Stoppelbearbeitung, Pfliigen) und
bz konservierende Bodenbearbeitung (pfluglos) 

Faktor C: Intensitat Herbizideinsatz 
c 1 unbehandelt
c2 25 % Standardaufwandmenge
c3 50 % Standardaufwandmenge 
c4 100 % Standardaufwandmenge 
c5 situationsbezogener Herbizideinsatz (Schadensschwellen, Dosierung)

Seit 1993 dient dieser Dauerversuch auch ftir okotoxikologische Auswertungen. Ennittelt wird hierbei die Wir
kung unterschiedlicher Herbiziddosierungen und BodenbearbeitungsmaBnahmenauf die Gesamtzahl und ausge
wahlte Arten der Bodenalgen. Die Abundanz von Collembolen und Bodenmilben wird zu vier Tenninen in den 
obersten 10 cm untersucht. 

In Erganzung zu diesem komplexen Langzeitversuch werden 1994 drei Satellitenversuche mit folgenden Ziel
stellungen neu angelegt: 

- Ersatz von Herbiziden <lurch mechanische UnkrautbekampfungsmaBnahmen
- Erfassung der okologischen Langzeitwirkungen von Sulfonylharnstoffherbiziden
- Sukzession und Konkurrenzverhalten gezielter Wildkrauteransaaten sowie nattirliche Begrtinung auf Dauer-

brachen

Vorgesehen sind femer Untersuchungen zur Herbiziddynamik. Dartiber hinaus sollen alle Ergebnisse ftir Be
wertungen des Pflanzenschutzes im Rahmen der Folgenabschatzung genutzt werden. (Pallutt, B., Bennewitz, A., 
Arlt, K., Kuhne, S., Neuhaus, W., SiiB, A., und Zschaler, H.) 

Moderne Diagnosemetboden von pflanzenpatbogenen Mikroorganismen 

Die Erhohung der Nachweisempfindlichkeit ftir pflanzenpathogene Mikroorganismen (MO) gewinnt eine zuneh
mende Bedeutung ftir die Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln im integrierten Pflanzenschutz. 
Zur Zeit wird erregerfreies Saatgut nur auf Grund von Quarantanebestimmungen gefordert. In Zukunft ware es 
allerdings wiinschenswert, auch allgemein erregerfreies Saatgut zu produzieren, um so eine kostenoptirnierte 
Landwirtschaft betreiben zu konnen. Eine wesentliche Voraussetzung zur Erlangung dieser Ziele ist die Anwen
dung von modemen Diagnosemethoden, mit denen geringe Zellzahlen (Latenzen) von Krankheitserregem im 
Pflanzgut nachweisbar sind. 

Die allgemein gebrauchlichen Diagnosemethoden ftir MO !assen sich in vier Kategorien unterteilen: 

1. Direkte Kultivierung (Lebendzellzahlbestimmung)

Die Verwendung von spezifischen Nahnnedien erlaubt eine selektive Anzucht und Vennehrung der nachzu
weisenden MO. RoutinemaBig werden in der BBA selektive Nahrbooen zum Nachweis von pflanzenpathogenen 
Bakterien (z. B. Erwinia-Arten) verwendet. 

2. Biocbemiscbe Nachweisverfahren

MuB zur eindeutigen Diagnose eine taxonomische Identifizierung erfolgen, kann die "Bunte Reihe" (Iden
tifizierung nach stoffwechselphysiologischen Eigenschaften, kommerziell vertrieben als "Biolog") oder eine
Fettsaureanalyse angewendet werden. Bei letzterer wird gaschromatographisch ein Fettsauremuster bei standar
disierten Aufwuchsbedingungen gemessen und mit vorgegebenen Fettsauremustem von schon charakterisierten
und zugeordneten lsolaten verglichen. Mit beiden Verfahren wird zum Beispiel in der BBA das Quarantane
bakterium Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (C.s.) nachgewiesen. Ahnlich verfahrt man bei der taxo
nomischen Eingruppierung mittels gelelektrophoretischer Auftrennung. Hier ist anhand von Auftrennungsmu-
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stem (z. B. Proteinen) eine Identifizierung moglich. Eine noch genauere Zuordnung gelingt auf der Ebene der 
DNA mit der sogenannten Restriktionsfragmentliingenpolymorphismus (RFLP)-Analyse, bei der DNA-Frag
mente mit DNA-schneidenden Enzymen (Endonucleasen) in kleine Bruchstiicke zerteilt werden. Diese Enzyme 
haben eine spezifische DNA-Erkennungssequenz, so daB sich beim gleichen MO immer wieder dasselbe 
Schnittmuster ergibt. Bei nahe verwandten MO zeigen sich auf Grund der genetischen Variabilitat andere 
Schnittmuster. Mit einem markierten, MO-spezifischen DNA-Abschnitt (DNA-Sonde) kann bei einer DNA-Hy
bridisierung (Nachweis auf das Vorhandensein des komplementaren DNA-Stranges) dieser MO unter vielen an
deren identifiziert werden. RFLP-Analysen werden in der BBA bei pflanzenpathogenen Pseudomonaden und Vi
ren durchgeftihrt. 

Mit modifizierten Hybridisierungsmethoden lassen sich auch Einzelzellen unter dem Mikroskop nachweisen. 
Dazu werden fluoreszierende RNA-Sonden verwendet, die nach der Hybridisierung Einzelzellen unter dem Mi
kroskop sichtbar machen. 

3. Serologiscber Nacbweis
Die zur serologischen Diagnostik benotigten Antikorper konnen aus jedem Saugetier gewonnen werden. Bei der
Immunisierung werden vom verwendeten MO meistens die Zellwandoberflachen von Antikorpern erkannt. Op
tisch sichtbar wird eine Antikorperreaktion mit dem nachzuweisenden MO durch eine Agglutination (Ver
klumpung), wenn Serum und MO z. B. auf einer Glasplatte vermischt und geschwenkt werden.

Werden Enzyme, die eine Farbreaktion katalysieren, an diese spezifischen Antikorper gekoppelt, dann ist die 
sichtbare Farbreaktion proportional zur Anzahl der vorhandenen MO. Dieses Prinzip wird in einem auto
matisierten Verfahren, dem Enzyme Linked Immunosorbent Assey (ELISA) angewendet. Der ELISA wird in 
der BBA in der Virologie routinemaBig und in der Mykologie in zunehmendem Ma6 eingesetzt (zum Beispiel 
bei verschiedenen Phytophthora-Arten). Andererseits konnen diese Antikorper auch zur direkten mikro
skopischen Diagnose von infiziertem Pflanzenmaterial eingesetzt werden, wenn sie mit einem im Mikroskop 
fluoreszierenden Farbstoff beladen sind. Bei positiver Reaktion ist der MO anhand der fluoreszierenden Form 
identifizierbar (Immunfluoreszenz (IF)-Mikroskopie). Ein IF-Nachweis wird in der BBA routinemaBig bei C.s.

durchgefuhrt. 

Ein Problem des serologischen Nachweises ist allerdings die Kreuzreaktion mit anderen, strukturell verwandten 

MO. Die Anwendung von monoklonalen bzw. monospezifischen Antikorpern (eine Antikorperpopulation, die z. 
B. nur eine bestimmte, fur den MO spezifische Oberflachenkomponente erkennt) kann Kreuzreaktionen und
somit Fehldiagnosen eingrenzen bzw. ganz ausschlieBen. Beide Verfahren sind in der BBA etabliert und werden
bei Routinetestungen angewendet.

4. Gentecbniscbe Metbode

Eine erst ktirzlich zur Diagnose eingesetzte gentechnische Methode ist die Polymerase-Kettenreaktion (PCR).
Diese Technik verbindet Spezifitat mit einer Erhohung der Nachweisempfindlichkeit. Das Prinzip besteht darin,
ein nur beim nachzuweisenden MO vorkommendes DNA-Fragment im Reagenzglas anzureichern, so da6 identi
sche DNA-Kopien in einer Anzahl von 2n 

neu vorliegen. 1st die DNA des MO nicht vorhanden, wird auch kein 

PCR-Produkt gebildet.

Bei der PCR werden sog. Primer verwendet, das sind kurze, komplementare Starter-DNA-Fragmente, die spezi
fisch den Ort der DNA-Neusynthese bestimmen. Ein temperaturunempfindliches Enzym (Taq-DNA
Polymerase) synthetisiert zwei neue DNA-Strange bei Anwesenheit von DNA-Bausteinen (Nukleotiden). Eine 
in zeitlichen Intervallen (Zyklen) erfolgende Temperaturveriinderung bewirkt die Auftrennung der 
doppelstrangigen DNA, Anlagerung der Primer sowie Neusynthese der komplementaren Strange. Das 
synthetisierte DNA-Fragment wird elektrophoretisch in einem Agarose-Gel aufgetrennt und nach Anfarbung 
(Ethidiumbromid) unter UV-Licht sichtbar. Es muB eine MO-spezifische GroBe haben. 

Treten bei der PCR dennoch Falschpositive auf, kann die "nested PCR" angewendet werden, bei der innerhalb 
des vom ersten Primerpaar neu synthetisierten DNA-Fragments ein zweites Primerpaar zur PCR verwendet wird. 
Somit wird zwar ein kleineres, daftir aber eindeutiges DNA-Fragment synthetisiert. In der BBA wird die PCR 
zum Nachweis von Obst-Mykoplasmen (Erreger der Apfeltriebsucht), Riibenviren (Rhizomania-Virus) und 
kartoffelpathogenen Bakterien (Erwinia-Spezies) eingesetzt. 

Eine taxonomische Eingruppierung ahnlich der RFLP laBt sich auch mit der "random primed PCR" einfach und 
routinemaBig durchfiihren. Hierzu wird ein beliebiger Primer eingesetzt, der sich bei jedem MO reproduzierbar 
an bestimmte Stellen seiner DNA anlagert und somit ein MO-spezifisches DNA-Bandenmuster nach elektropho
retischer Auftrennung liefert. Diese Methode wird in der BBA zur Unterscheidung von Pilzrassen (zum Beispiel 
bei Phomo. lingam) angewendet. (F. Niepold) 
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Abteilung fiir Ptlanzenschutzmittel und 

Anwendungstechnik in Braunschweig 

mit Au8enstelle Kleinmachnow 

GemaB dem Pflanzenschutzgesetz hat die Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft (BBA) als 
Bundesoberbehorde Pflanzenscbutzmittel und Pflanzenscbutzgerate zu priifen sowie Pflanzenscbutzmittel 
fiir Vertrieb und Einfubr zuzulassen und Pflanzenschutzgerate in die Pflanzenschutzgerateliste einzutragen. 
Fiir die Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen an Pflanzenschutzgerate erarbeitet sie Merkrnale und gibt 
sie bekannt. Dariiber hinaus sind Anmeldungen fur Pflanzenstiirkungsmittel entgegenzunehmen. Schlie8lich ist 
fiir das Beitrittsgebiet nach Art. 3 des Einigungsvertrages iiber Genehmigungen zum Vertrieb auf Grund von 
Zulassungsantrligen zu entscheiden. 

Diese Aufgaben bilden den wesentlichen Tatigkeitsbereich der Abteilung mit ihren Fachgruppen: 

Facbgruppe Anwendungstechnik, 

Fachgruppe Biologiscbe Mittelpriifung und 
Facbgruppe Chemische Mittelpriifung. 

Der Abteilungsleitung sind die Koordinierungsgruppe und die Datenverarbeitung zugeordnet. Die Abteilung 
hat eine AuBenstelle in K.leinmachnow, die direkt an ihren Aufgaben beteiligt ist. 

Im Berichtszeitraum wurden 106 Antrlige auf Zulassung bzw. Anderung der Zulassung gestellt. 214 Mittel wur
den nach Anhorung des Sachverstandigenausschusses zugelassen, 119 bestehende Zulassungen wurden gelin
dert. GemaB § 11 Pflanzenschutzgesetz wurden 165 Einfuhr- und 42 Vertriebsgenehmigungen erteilt. Dariiber 
hinaus sind bis zum 30. November 1993 fiir 18 Mittel eine Zulassung und fiir 15 Mittel Genehmigungen fiir das 
Inverkehrbringen in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 genannten Gebiet ausgespro
chen worden. Die Zulassung von 278 Pflanzenschutzmitteln wurde durch Zeitablauf beendet. Am 11. Novem

ber 1993 waren 887 Pflanzenschutzmittel mit 229 Wirkstoffen zugelassen. 

Zur Durchfiihrung des Artikels 9.3 des Code of Conduct (FAO) wurde der Export von drei Pflanzenschutzmit
teln bei den Empfangerlandern notifiziert. 

Bereits langere Zeit vorbereitete Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden, wie u. a. 

- Aufbau eines Informationssystems iiber zugelassene Pflanzenschutzmittel fur den offentlichen Gebrauch iiber
ZADI bei DIMDI,

- automatische Erstellung der Pflanzenschutzmittel-Verzeichnisse mit Hilfe der EDV,
- Erstellung von Wirkstoff-Datenblattern.

Mit Hilfe dieser Projekte wurden die Beratungstlitigkeit und Offentlichkeitsarbeit der Abteilung wesentlich er
leichtert und verbessert. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten vorbereitende Arbeiten fiir die anstehende EU-weit harmonisierte Zulas
sung von Pflanzenschutzmitteln nach Richtlinie 91/414/EWG und Priifung der EU-Altstoffe zur Aufnahme in 
Anhang I der Zulassungsrichtlinie fiir Pflanzenschutzmittel nach Verordnung (EWG) Nr. 3600/92. 

Vier Fachgesprliche, 

- Kolloquium Spriihgerlite,
- Pflanzenschutzprobleme im Hopfenbau,
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Eintrag von Pflanzenschutzmitteln im Oberflachengewasser durch Abschwemmung und Run-off und 
Intemationales Symposium iiber Liickenindikationen, 

unter Beteiligung zahlreicher nationaler und internationaler Vertreter aus Wissenschaft, Zulassungsbehorden, 
dem amtlichen Pflanzenschutzdienst und der Industrie zeigten Probleme und Losungsmoglichkeiten fur die zu
kiinftige Arbeit der Abteilung auf. 

Der bei der Biologischen Bundesanstalt gebildete SachverstandigenausschuB fiir die Zulassung von Pflanzen
schutzmitteln tagte 1993 dreimal. 

Die Biologische Bundesanstalt wurde von der Bundesregierung als koordinierende Behorde fiir die "EG-Alt
stoffpriifung" gemaB Artikel 3 der Verordnung (EWG) No. 3600/92 benannt. Die Aufgabe wurde der Abteilung 
zugewiesen. Erste Plane zur Durchfiihrung des Arbeitsprogramms wurden entwickelt. 

Antrage auf Zulassung bzw. Erganzung/Anderung der Zulassung - Applications for authorization and 
supplementary changes 

Akarizide, 
Insektizide 

Fungizide (incl. 

der Saatgut
behandlungsmittel) 

Herbizide 

sonstige 
Wirkungsbereiche 

25 

28 

44 

9 

Ackerbau 
Gemiisebau 
Obstbau 
Zierpflanzenbau 
Weinbau 
Hopfenbau 
Vorratsschutz 
Forst 
Wiesen und Weiden 

Ackerbau 
Gemiisebau 
Obstbau 
Zierpflanzenbau 
Weinbau 
Hopfenbau 
Sonderkulturen 

Ackerbau 
Gemiisebau 
Obstbau 
Zierpflanzen bau 
Weinbau 
Hopfenbau 
Forst 
Wiesen und Weiden 
Sonderkulturen 

Ackerbau 
Gemiisebau 
Weinbau 
Vorratsschutz 

34 
17 
16 
23 
10 

4 

6 
7 
1 

108 

10 

3 
3 
7 
2 

2 

93 
11 

11 

20 

8 

2 
13 
6 

10 

1 

2 

2 

9 

Hinzu kommen 40 Pflanzenschutzmittel, fiir die nach Ablauf der Zulassung eine erneute Zulassung beantragt 

worden ist. 

Ferner sind im Berichtszeitraum fiir 17 Mittel Unterlagen vorgelegt worden, bei denen es sich nach abschlieBen
der Priifung bei 12 Produkten um Anmeldungen als Pflanzenstarkungsmittel handelte. 
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Einen Oberblick iiber die zeitliche Entwicklung der Zahl der Zulassungsantrage seit 1993 gibt nachfolgende Ab
bildung 1. 

Anzahl 
soo�������������������������-, 

400 

300 

200 

100 

1983 84 

.1 El!:12 03 04 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 

1 Erstantrage 2 Antrage auf erneute Zulassung 3 Erganzungsantraege 4 Antrage auf Obertragungen 

Abbildung 1: Zeitliche Entwicklung der Zahl der Zulassungsantrage fiir Pflanzenschutzmittel bei der Biologi
schen Bundesanstalt 

Zulassungen, Erganzungen/Anderungen und Beendigungen von Zulassungen sowie Genehmigungen nach 
§ 11 PflSchG - Authorizations, supplementary changes of authorizations, terminations of authorizations
and approvals according to paragraph 11 Plant Protection Act

Akarizide, 
lnsektizide 53 24 47 30 11 

Fungizide 34 32 47 34 16 

Herbizide 79 50 93 96 15 

sonstige 
Wirkungs-
bereiche 48 3 91 5 

Die Abbildung 2 gibt Auskunft iiber die zeitliche Einwicklung der Zahl der zugelassenen Pflanzenschutzmittel 
und der in ihnen enthaltenen Wirkstoffe von 1986 bis 1993. 
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D Pflanzenschutzmittel ii Wirkstoffe

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Jahr 

1992 1993 

Abbildung 2: Zeitliche Entwicklung der Zahl der zugelassenen Pflanzenschutzmittel und der in ihnen enthalte
nen Wirkstoffe. 

Genehmigungen fiir Pflanzenschutzmittel gema8 
Einigungsvertrag vom 31. August 1990 - Appro
vals of plant protection products according to 
Unification Treaty of 31 August 1990 (Schmidt, 
H.-H.) 

Auf Grundlage des Einigungsvertrages (Anlage I, 
Kapitel VI, Sachgebiet A, Abschnitt III, Nr. 6) 
wurden bis zum 30. November 1993 von insgesamt 
53 beantragten Pflanzenschutzmitteln ftir 18 Mittel 
eine Zulassung und ftir 15 eine Genehmigung zum 
Vertrieb im Beitrittsgebiet gem. Art. 3 des Eini
gungsvertrages erteilt 

Wirkstoffmeldungen nacb § 19 des Pflanzen
schutzgesetzes - Notification of active ingredients 
according to paragraph 19 Plant Protection Act 
(Holzmann, A.) 

Herbizide/Safener 

Fungizide 

Insektizide/ Akarizide/Synergisten 

W achstumsregler/Keimhemmungsmittel 

Sonstige 

Nach § 19 des Pflanzenschutzgesetzes in Verbin
dung mit § 3 der Pflanzenschutzmittelverordnung 
sind der Biologischen Bundesanstalt ftir Land- und 
Forstwirtschaft jahrlich ftir das vorangegangene 
Kalenderjahr Art und Menge der Wirkstoffe der im 
Inland abgegebenen und der ausgeftihrten Pflanzen
schutzmittel zu melden. Meldepflichtig sind der 
Hersteller von Pflanzenschutzmitteln, der Ver
triebsuntemehmer, wenn er Pflanzenschutzmittel 
erstmals in den Verkehr gebracht hat, oder bei der 
Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln derjenige, der 
die Ware in den freien Verkehr ilberfilhrt oder ilber
filhren laBt. 

Die Mengen der im Jahr 1992 im Inland abgegebe
nen und der ausgefilhrten Pflanzenschutzmittel
wirkstoffe sind der nachfolgenden Tabelle zu ent
nehmen. 

15707 34177 

9368 26229 

4094 15596 

2931 2606 

1470 4929 
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Abbildung 3 vennittelt einen Oberblick iiber die Wirkstoffmeldungen seit 1987. 

Menge in 1 OOO t 
120 ,-----------------------------.,

100 

80 

60 

40 

20 

1987 �988 1989 1990 1991 rn92 

Jahr 

• lnlandsabgabe O Export

1987-1990 alte Bundeslander 1991-1992 Deutschland insgesamt 

Abbildung 3: Inlandsabgabe und Export von Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln in den Jahren 1987 - 1992. 

Beschreibende Liste der zugel�nen Pflanzen
schutzmittel - Descriptive list of authorized plant 
protection products (Holzmann, A., und Schmidt, 
H.-H., unter Mitwirkung der DV-Gruppe) 

Mit Hilfe des "lnfonnationssystems zur Unterstiit
zung des Zulassungsverfahrens" (INFOZUPF) wur
den 1993 die Neuauflagen der Teile 3 (Weinbau), 4 
(Forst) und 5 ( Vorratsschutz) des Pflanzenschutz
mittel-Verzeichnisses realisiert. Ab der 42. Auflage 
(1994) werden auch die Teile 1 und 2 per EDV er
stellt werden. 

Aktuelle Informationen iiber zugelassene Pflan
zenschutzmittel - Valid data about authorized 
plant protection products (Holzmann, A., und 
Jeske, F.) 

Dern Bedarf an aktuellen Informationen iiber zuge
lassene Pflanzenschutzmittel tragt die Biologische 
Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft Rech
nung, indem sie einmal monatlich Disketten mit 
Oaten iiber die Zulassungssituation von Pflanzen
schutzmitteln veroffentlicht. Die Disketten werden 
iiber den Saphir-Verlag in Ribbesbiittel vertrieben. 

Fiir den internen Gebrauch und fiir die Pflanzen
schutzdienststellen der Lander stehen Auswertepro
gramme unter dem Betriebssystem VMS (auf der 
Basis von Rdb/RALL Y) und unter dem Betriebssy
stem MS-DOS (auf der Basis von dBASE) zur Ver
fiigung. Ein komfortableres Auswerteprogramm un
ter MS-DOS wird vom Saphir-Verlag angeboten. 

Ab 1994 werden die Informationen auch iiber die 
ZADI (Zentralstelle fiir Agrardokumentation und -
infonnation) auf dem Rechner des DIMDI (Deut
sches Institut fiir medizinische Dokumentation und 
Information) als Online-Version iiber Datex-J /B tx 
angeboten werden. 

Wirkstoff-Datenblatter - Pesticide data sheets 
(Adam, E., und Wilkening, A.) 

Im Zusammenhang mit der Erftillung des Auftrages 
aus dem Pflanzenschutzgesetz (§ 33 Abs. 4) zur Er
stellung einer beschreibenden Liste der zugelasse
nen Pflanzenschutzmittel und der Vorbereitung auf 
die EU-Altstoffpriifung nach Verordnung (EWG) 
3600/92 wurden insgesamt 120 Datenblattentwiirfe 
gefertigt, von denen zum Jahresende sechs in der 
endgiiltigen Druckfassung vorlagen. Die Erstellung 
der Wirkstoff-Datenblatter konnte mit Hilfe eines 
EDV-Programms teilweise automatisiert werden. 
Zu einem Teil der bearbeiteten Wirkstoffe liegen 
inzwischen Kurzfassungen (Faktenblatter) vor. 

Umsetzung der Ricbtlinie des Rates iiber das In
verkebrbringen von Pflanzenscbutzmitteln 
91/414/EWG vom 15. Juli 1991 und der Verord
nung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommission vom 
11. Dezember 1992 - Implementation of Council
Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning
the placing of plant protection products on the
market and Commission Regulation (EEC) No
3600/92 of 11 December 1992 (Wilkening, A.,
Kopp, H., und Lundehn, J.-R.)
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Die Biologische Bundesanstalt bertit die Bundesre
gierung mit fachlichen Stellungnahmen bei der 
Umsetzung der o. g. Richtlinie und Verordnung. 
Diese Arbeiten haben weitreichende Auswirkungen 
auf die kiinftige Zulassung von Pflanzenschutzmit-
teln in der Bundesrepublik Deutschland. 

1. Anderung der Anhange II und III der Richtlinie
91/414/EWG.

In zahlreichen Expertentreffen auf nationaler und 
EU-Ebene wurden Vorschliige der EU-Kommission 
zur Anderung der Anhange II und III der EU
Richtlinie beraten. Die Beratungen zur Neufassung 
der Einleitungen und Anforderungen an die Unter
lagen zur Priifung der Wirksamkeit konnten abge
schlossen werden. Die Ergebnisse wurden in der 
Richtlinie 93n 1/EWG der Kommission vom 27. 
Juli 1993 veroffentlicht und sind innerhalb von 12 
Monaten in nationales Recht umzusetzen. 

2. Anhang VI der Richtlinie 91/414/EWG - Ein
heitliche Grundsiitze.

In Anhang VI der Richtlinie sollen einheitliche 
Grundsiitze fiir die Bewertung und Zulassungsent
scheidung von Pflanzenschutzmitteln festgelgt wer
den, um eine gleichartige Entscheidungsfindung in 
den Mitgliedstaaten der Europaischen Union sicher
zustellen. Mitarbeiter der Abteilung haben an meh
reren Ressortbesprechungen und Sitzungen der 
Ratsgruppe "Agrarfragen" teilgenommen. Die Fest
legung der einheitlichen Grundsatze erweist sich er
wartungsgemii8 als auBerordentlich schwierig. Un
terschiedliche Auffassungen der Mitgliedstaaten 
haben letztlich einen tragfahigen KompromiBvor
schlag der Ratsarbeitsgruppe verhindert. Zentraler 
Konfliktpunkt war neben zahlreichen anderen Pro
blembereichen die Bewertung des Verbleibs und 
der Verteilung im Wasser (Grundwasser, Trinkwas
ser und Oberflachenwasser). 

3. Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommis
sion.

Die Verordnung enthiilt Durchfiihrungsbestimmun
gen fiir die erste Stufe des Arbeitsprogramms ge
mii6 Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/ 
414/EWG. Es handelt sich hierbei um die sog. "EG
Altstoffpriifung", bei der alle bis zum 26. Juli 1993 
in dem Bereich der Mitgliedstaaten auf dem Markt 
befindlichen Pflanzenschutzmittelwirkstoffe im 
Verlauf von 10 Jahren tiberpriift werden sollen. Die 
BBA hat Vorschlage fiir die ersten 90 zu tiberprii
fenden Wirkstoffe und fiir diejenigen Wirkstoffe 
unterbreitet, bei deren Priifung die Bundesrepublik 
Deutschland mit Experten oder als berichterstatten
der Mitgliedstaat beteiligt werden sollte. Sie wurde 
als koordinierende Behorde gemaB Artikel 3 der 
Verordnung benannt und hat erste Plane zur Durch
fiihrung des Arbeitsprogramms entwickelt. 

Verfabren der vorherigen Zustimmung nach In
kenntnissetzung der UNEP/FAO (PIC-Verfah
ren) - UNEP/F AO Joint Programme on Prior In
formed Consent (Holzmann, A.) 

Gemii6 § 23 Abs. 1 des Pflanzenschutzgesetzes soil 
bei der Ausfuhr von Pflanzenschutzmitteln der 
Verhaltenskodex fiir das Inverkehrbringen und die 
Anwendung von Pflanzenschutz- und Schadlings
bekiimpfungsmitteln beriicksichtigt werden. Seit 
1989 enthiilt der Verhaltenskodex Bestimmungen 
zum PIC-Verfahren. Die BBA ist die gegeniiber der 
FAO benannte "Designated National Authority" 
(DNA) zur Durchfiihrung des PIC-Verfahrens. Im 
Jahr 1993 wurden von der BBA ftir insgesamt drei 
Stoffe Exportnotifizierungen vorgenommen. 

Neue OECD-Aktivitaten - New OECD-activities 
(Pesticide Project) (Kopp, H.) 

Im Jahre 1993 hat die OECD ihre Aktivitaten be
ziiglich Pflanzenschutzmittel erheblich ausgedehnt. 
Ziel des neuen "Pesticide Project" ist es, auf liingere 
Sicht zu einer intemationalen Arbeitsteilung bei der 
Bewertung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen zu 
kommen. Voraussetzung dafiir ist, daB alle betei
ligten Lander eine vergleichbare Datenbasis benut
zen und die eingereichten Unterlagen auch in glei
cher Weise interpretieren. 

Die OECD hat das gesamte Vorhaben in mehrere 
Teilprojekte untergliedert: 

- Umfrage zu Datenanforderungen fiir die Zulas
sung von Pflanzenschutzmitteln mit chemischen
Wirkstoffen.

- Umfrage zu Datenanforderungen fiir die Zulas
sung von Mitteln mit "biologischen Wirkstoffen".

- Umfrage zur Eignung vorhandener Testrichtlinien
fiir Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe.

- Umfrage zum Bedarf an neuen Testrichtlinien
speziell fiir PSM-Wirkstoffe.

Das fiir die Arbeit der BBA wichtigste Teilprojekt 
ist das "Pilot-Projekt", in dem untersucht wird, ob 
die Zulassungsbehorden verschiedener Lander auf 
Basis gleicher Unterlagen auch zu gleichen Ergeb
nissen gelangen. Dafiir wurden sieben verschiedene 
Wirkstoffe ausgewiihlt, zu denen interessierte Lan
der ihre aktuellen Wirkstoffdosiers ausgetauscht 
haben. Nach einem Vergleich, ob diese Dossiers 
auch auf den gleichen Unterlagen basieren, wird die 
inhaltliche Konsistenz der verschiedenen Auswer
tungen miteinander verglichen. Die BBA hat zu 
drei von den sieben Wirkstoffen Unterlagen gelie
fert (Endosulfan, Pyridat, Dicofol) und hat bei der 



Bearbeitung eines weiteren Wirkstoffes (Amitraz) 
die Federftihrung. 

Weitere Teilprojekte betreffen die Verbesserung 
des gegenseitigen lnformationsaustausches der Mit
gliedslander tiber besondere Anwendungsein
schrankungen, Zeitplanungen bei Neubewertungen, 
Risikominderung usw. 

Beratung, Programmierung und Betreuung der 

zentralen Rechenanlagen und lokalen Netzwerke 
(Braunschweig - Kleinmachnow) durch die Mit
arbeiter der DV-Gruppe - Advising, program
ming and maintenance of the central data pro
cessing facilities and local area networks 
(Braunschweig - Kleinmachnow) by members of 
the DP-Group (Schwartz, W. D.) 

i. Aus den iaufenden Dienstleistungen, Benutzerbe

ratung, allgemeine Untersttitzung bei der Hard- und
Softwarebeschaffung und -bereitstellung, Betreu
ung der zentralen Rechnersysteme und der lokalen
Netzwerke sind folgende Projekte zu erwahnen:

- Anbindung der Hauptverwaltung Braunschweig
an das zentrale lokale Netzwerk

- Bereitstellung der Infrastrukturen fur Mitarbeiter
der Hauptverwaltung zur Nutzung der JURIS
Datenbank in Saarbrticken und des Rechners des
Bundesamtes fur Finanzen in Bonn (Teilnahme
am IT-Verfahren HICO)

- Vorbereitung zur Einfiihrung von elektronischer

Post (E-Mail) auf Basis des Standards X.400

- Beschaffung und Einbindung eines zusatzlichen
Rechners V AX4000-400 in K.leinmachnow

- Untersttitzung von Mitarbeitem des Institutes fur
Biochemie und Pflanzenvirologie zum Aufbau
einer Rechnerverbindung zu einem Rechner des

DKFZ, Heidelberg, tiber das Wissenschaftsnetz
zum Abruf von aktuellen Gensequenzen.

2. Im Rahmen des IT-Verfahrens Vollzug des
Pflanzenschutzgesetzes wurden fur die IT-Anwen
dung INFOZUPF folgende fur die Tatigkeit der
Abteilung bedeutende Programme eingefiihrt:

- DOK zur Erfassung und Charakterisierung von
Dokumenten im Zulassungsverfahren fur Pflan
zenschutzmittel
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- DOSS zur Anzeige der Dossiers fur den Sachver
standigenausschuB 

- TPLAN zur Terminplanung fur die Mitarbeiter
der Abteilung

- BK zur automatischen Bescheiderstellung unter
Einbindung von Briefkopfen im Postscript-For
mat

- 24 Auswertungsprograrnme; aufgrund neuer An
forderungen erhohte sich die Anzahl auf insge
samt 146

3. Im Rahmen der Anwenderberatung und -schu
lung im DV- und statistischen Bereich wurden fol
gende Projekte durchgefiihrt:

Im Arbeitsfeld der Biometriefortbildung wurden fur 

den gesamten Geschaftsbereich des BML SAS
/Statistik-Anfangerkurse und ein Kurs Clusterana
lyse mit SAS geplant, organisiert und betreut. Fur 
1994 wurden weitere Anfangerkurse, Graphikkurse 
und Spezialkurse in den Gebieten Versuchspla
nung, Dosis-Wirkungs-Analyse und Optimierungs
rechnung geplant und vom Senat der Bundesfor
schungsanstalten beftirwortet. 

Fur die Themenkreise Umstellung auf eine neue 
SAS Programmversion, Textverarbeitung, Tabel
lenkalkulation, Betriebssystem, Graphik und Da
tenbanken wurden Kurse organisiert. Am GroB
rechnerarbeitsplatz fanden Einzeleinweisungen 
statt. In K.leinmachnow wurde ein Netzwerkkurs 
abgehalten. 

Zur Untersttitzung von Forschungsvorhaben in der 
BBA und im Geschaftsbereich erfolgten hinsicht
lich statistischer Fragestellungen Beratungen, Mo
dell- und Programmentwicklungen. Der SAS-Gra
phik-Hand-Katalog als allgemeines Nachschlage
werk wurde erganzt und fertiggestellt; Programme 
fur Distanzmatrizen (Clusteranalyse) und Permuta
tionen wurden in SAS/IML erstellt; der Datentrans
fer zwischen verschiedenen Systemen und graphi
sche Dendrogramme mit SAS im Bereich der Clu
steranalyse wurden ermoglicht. 

SAS-Programmsysteme mit benutzerfreundlichen 
SAS/AF-Oberflachen wurden fur die Anlagenpla
nung und Auswertung bei verschiedenen ein- bis 
dreifaktoriellen Versuchsanlagen und fur die Da
teneingabe mit Prtifung entwickelt und genutzt 
bzw. angeleitet. 
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Fachgruppe Anwendungstechnik 

Der Neubau der Fachgruppe Anwendungstechnik wurde am 15. Marz 1993 offiziell eingeweiht. Zu der Einwei
hungsfeier waren ea. 180 Gaste aus dem In- und Ausland nach Braunschweig gekommen. Verbunden damit war 
ein eintagiges Kolloquium Spriihgerate, dessen Fachvortrage zusammen mit den Reden zur Einweihungsfeier in 
den Mitteilungen aus der Biolgischen Bundesanstalt, Heft 292, abgedruckt sind. 

Im Rahmen der Erstellung des Neuhaus der Fachgruppe Anwendungstechnik wurden neue Priifeinrichtungen 
geschaffen, die europaweit einmalig sind. So konnte Anfang des Jahres ein Klimawindkanal ftir Abtriftmessun
gen von der Fachgruppe Anwendungstechnik iibemommen werden, um die Priifung von Pflanzenschutzgeraten 
noch gezielter auf die praktischen Einsatzbedingungen abstimmen zu konnen. 

Im Berichtszeitraum sind im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Erldarungsverfahrens von Herstel
lemN ertriebsuntemehmem fur erstmalig in den Verkehr zu bringende Pflanzenschutzgerate 45 Erklarungen ab
gegeben, davon 42 Geratetypen als Voraussetzung ftir den Vertrieb von der BBA in die Pflanzenschutzgerateli
ste eingetragen und veroffentlicht worden. Fiinf Geratetypen wurden aus der Pflanzenschutzgerateliste geloscht. 
In der freiwilligen Priifung konnten von 60 Anmeldungen 34 Pflanzenschutzgerate bzw. -gerateteile von der 
BBA anerkannt werden. 

Ftir irn Gebrauch befindliche Feldspritzgerate wurde ab 1. Juli 1993 eine Prtifpflicht durch anerkannte Kontroll
stellen eingeftihrt. Die Lander haben in der Zwischenzeit auf der Grundlage von BBA-Musterentwiirfen und 
zweier BBA-Richtlinien landeseigene Verordnungen und Verwaltungsvorschriften erlassen. Um eine moglichst 
bundeseinheitliche Durchfiihrung der Kontrolle zu erreichen, wurden mit den Landero weitere Abstimmungsge
sprache durchgefiihrt. 

Ftir Spriihgerate ist die Entwicklung von Kontrolleinrichtungen noch nicht abgeschlossen. Derzeit werden bun
desweite Vergleichsmessungen durchgefiihrt, um mit Hilfe eines Vertikalverteilungspriifstandes Einstellungen 
ftir Spriihgerate mit gleichmaBiger Verteilung und geringer Abtrift sowie niedriger Bodenbelastung festzulegen. 
Von diesen Ergebnissen wird ein wichtiger Beitrag ftir die Einstellung der Spriihgerate im Rahmen der anste
henden Pflichtkontrolle erwartet. 

Auf intemationaler und europaischer Ebene kommen zunehmend Normungsaktivitaten in Gang, die die Erar
beitung von umweltkonformen Anforderungen an Pflanzenschutzgerate zum Ziele haben. Die BBA bringt die im 
Rahmen des Priifungsverfahrens zur Anwendung kommenden technischen Anforderungen (Merkmale) in Zu
sammenarbeit mit der Deutschen Normengruppe in Frankfurt bei dem Europaischen Normungskomitee (CEN) 
ein. Die derzeit in Paris laufenden Verhandlungen gehen auf die in der Bundesrepublik Deutschland erarbeiteten 
Grundlagen und den dadurch festgelegten Stand der Technik zuriick. Die Verhandlungen dauem noch an. 

Seit Jahren findet ein Wissenschaftleraustausch auch mit aulandischen Forschungseinrichtungen statt. 

Die Abtrift von Pflanzenschutzmitteln und dadurch verursachte Gewasserbelastungen haben zur Folge, daG die 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln vielfach mit Abstandsauflagen verkniipft wird. Auf der Grundlage einer 
einheitlichen MeBanleitung, wie sie in einer BBA-Richtlinie (September 1992) festgelegt ist, sind umfangreiche 
Abtriftmessungen durchgefiihrt und deren Ergebnisse mit den Einvemehmensbehorden (Umweltbundesamt, 
Bundesgesundheitsamt) ftir die Abschatzung von Gewasserbelastungen durch Pflanzenschutzmittel abgestimmt 
worden. Diese neuen Abtrifteckwerte bilden nun die Grundlage fiir die Abschatzung von Gefahren ftir Fische 
und Fischnahrtiere im Zulassungsverfahren fur Pflanzenschutzmittel. 

In Erganzung zu diesen sehr umfangreichen, zeit- und kostenaufwendigen Freilandmessungen wird derzeit an 
einem Modell zur Abtriftsimulation gearbeitet. Erste Berechnungen aus dem Bereich Feldbau zeigen eine gute 
Dbereinstimmung mit den Abtriftmessungen aus der Praxis. 

Die Fachgruppe Anwendungstechnik hat mehrere Pflanzenschutzgerate fur Raumkulturen, die mit Riickfiihrung 
nicht angelagerter Pflanzenschutzmittel arbeiten, gepriift und drei dieser Recyclinggerate fur den Weinbau aner
kannt. Die Priifung hat ergeben, daB die Abtrift auf ea. 1/10 der konventionellen Technik zuriickgeht und im 
Schnitt damit bis zu 1/3 des jahrlichen Pflanzenschutzmittelaufwandes eingespart werden kann. Die BBA hat 
diese drei Gerate in ein Verzeichnis "Verlustmindemde Gerate" eingetragen und im Oktober 1993 im Bundesan
zeiger veroffentlicht. Im Hinblick auf die Abstandsregelungen ist von besonderer Bedeutung, daG bei Verwen
dung der gepriiften und veroffentlichten Recyclinggerate Mindestabstande zu Gewassem von nur noch 5 m not-
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wendig sind. Die fiir die Priifung von Recyclinggeraten notwendigen MeBverfahren und Merkmale miissen noch 
weiterentwickelfund auch an Recyclinggerate des Obst- und Hopfenbaus angepaBt werden. 

Erkliirungsverfahren und Eignungspriifung fiir 
Pflanzenschutzgerate . Registration and tests for 

plant protection equipment (Herbst, A., Osteroth, 
H.-J., Rautmann, D., Rietz, S., Wehmann, H.-J., 
und Wygoda, H.-J.) 

Pflanzenschutzgerate diirfen nur in den Verkehr 
gebracht werden, wenn der Hersteller, Einftihrer 
oder V ertriebsunternehmer eine Erklarung abgege
ben hat, daB der Geratetyp den gesetzlichen Anfor
derungen entspricht. Mit der Erklarung sind weitere 

Tabelle 1 

Unterlagen einzureichen, die fiir die Beurteilung 
der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen 
notwendig sind. Hersteller, Einfiihrer und Ver
triebsunternehrner haben zusatzlich die Moglich
keit, ihre Gerate der freiwilligen Eignungspriifung 
zu unterziehen. Die Priifungen von Pflanzenschutz
geraten im Rahrnen des gesetzlich vorgeschriebe
nen Erklarungsverfahrens und der freiwilligen Eig
nungspriifung sind in Tabelle 1 zusammenfassend 
dargestellt. 

Eingegangene Erklarungen und Antrage auf Verzicht auf die Erldarung sowie erstmalige Eintragungen, 
Anderungen von Eintragungen und Loschungen aus der Gerateliste; Priifungen und Anerkennungen 
(Berichtszeitraum 1.1.1993 - 31.12.1993) 

Gerateart Erkla- Verzichts- Eintra- Ande- Loschun- Gerate 
rungen antrage gungen rungen gen geprtifte aner-

Spritz- u. Spriihgerate fiir 
Flachenkulturen 24 13 
Spritz- u. Spriihgerate fiir 
Raumkulturen 5 14 
Tragbare, nicht motorisch 
betriebene Spritzgerate 1 1 
Tragbare Motor-Spriih- und 
Spritzgerate 3 
Beizgerate 6 1 

Granulatstreugerate 2 1 

Nebelgerate 1 

Sonstige Spritzgerate 3 

Gerateteile 

Aufbau und Betreuung des Informationssystems 

DABEG zur Unterstiitzung der Priifungsverfah
ren · Installation and maintenance of the infor
mation system DABEG to support the test pro
cedures (Rautmann, D., und Wehmann, H.-J.) 

Die im Rahmen des Erklarungsverfahrens und der 
Eignungspriifung anfallenden Daten werden mit 
dem lnformationssystem DABEG erfa6t und den 
Sachbearbeitern in aufbereiteter Form zur Verfti
gung gestellt. Im Berichtszeitraum wurde ein Zu
gang zu Teilen des Informationssystems DABEG 
iiber ein Modem fertiggestellt, so da6 jeder Interes
sierte mit der notwendigen Ausstattung dieses Sy
stem nutzen kann. Weiter wurden neue Priifrouti
nen fiir DABEG erstellt und die Erfassung der Da
ten fiir die Pflanzenschutzgerateliste erheblich 

24 

5 

1 

3 
3 
3 
1 

2 

36 

23 

1 

1 

1 

2 

2 

6 

12 

kannte 

6 

5 

2 2 

3 

2 

35 

2 

25 

erweitert und verbessert. DABEG basiert auf drei 
relationalen Datenbanken mit 236 Relationen und 
938 Feldern. Die Datenbanken belegen 40 MB und 
die ausfiihrbaren Programme 6 MB Plattenspei
cherplatz. 

Neue Richtlinien zur Priifung von im Gebrauch 
befindlichen Pflanzenscbutzgeraten New 
guidelines for testing in use field sprayers 
(Ganzelmeier, H., Rautmann, D., Rietz, S., in Zu
sammenarbeit mit Schmidt, K., Landesanstalt fiir 
Pflanzenschutz, Stuttgart, und Knott, L., Landwirt
schaftskammer Munster) 

Nach der Pflanzenschutzmittelverordnung, geandert 
durch Verordnung vom 11. Juni 1992, miissen im 
Gebrauch befindliche Feldspritzgerate kiinftig 
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regelmaBig iiberprtift werden. Um im gesamten 

Bundesgebiet eine moglichst einheitliche Kontrolle 

zu erreichen, ist in Abstimmung mit den Landero 

ein Musterentwurf "Anerkennungsordnung fiir 
Kontrollbetriebe" und ein Musterentwurf "Kontroll

ordnung" erarbeitet warden. Auf dieser Grundlage 

haben die Lander eigene Durchfiihrungsbe

stimmungen in Kraft gesetzt. Kontrollausriistungen, 

die fiir die Priifung im Gebrauch befindlicher Pflan
zenschutzgertite in amtlichen oder amtlich aner
kannten Kontrollstellen eingesetzt werden, miissen 
die in der BBA-Richtlinie 1-3.1.1 Teil VII erfiillen. 
Die Priifung der Feldspritzgerate auf Einhaltung der 
Anforderungen erfolgt bei der Kontrolle anhand der 
Merkmale, wie sie in der BBA-Richtlinie 1-3.2.1 

Teil VII festgelegt wurden. 

Entwicklung eines Priifstandes zur Bestimmung 
und Verbesserung der ve�tikalen Fliissigkeits

verteilung von Spriihgeraten im Obstbau - De
velopement of a testbench for the determination 
of vertical liquid distribution by air assisted 
sprayers in orchard crops (Henning, H., Kaul, P., 
und Ganzelmeier H.) 

Aus den 1992 durchgefiihrten Variantenvergleichen 
konnten von der Baumhohe abhangige Diisenein
stellungen fiir ausgewahlte Spriihgertite vorgegeben 
werden. Diese waren Grundlage fur Verteilungs

untersuchungen unter praktischen Bedingungen in 

Obstanlagen und Vergleichsmessungen am Verti

kalverteilungspriifstand. Die diesjahrigen Untersu

chungen sollen dazu dienen, Gerateeinstellungen 
vorgeben zu konnen, die zu gleichmaBigen Vertei
lungen im Obstbaurn fiihren. 

Priifmethoden fur Spriihgerate im europaischen 
Vergleich - Comparasion of European test me
thods for air assisted sprayers (Ganzelmeier, H., 
Rietz, S.) 

Fiir die Priifung und Beurteilung von Spriihgeraten 

werden in den Mitgliedstaaten der Europaischen 

Union unterschiedliche MeB- und Priifeinrichtun
gen eingesetzt Im Rahmen eines von der Europai
schen Union finanziell unterstiitzen BRC-Pro
gramms werden von sechs Mitgliedstaaten Ver
gleichsmessungen nach einem einheitlichen Stan
dard durchgefiihrt, urn die eingesetzten MeB- und 

Priifeinrichtungen vergleichen zu konnen. Diese 
Ergebnisse stellen fiir eine Abstimmung der Priif

methoden und deren Normung auf ISO/EU-Ebene 
eine wichtige Grundlage dar. 

Modellierung der Abtrift bei der Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln im Feldbau - Model
ling of drift for the application of plant protec
tion products in arable crops (Kaul, P., und Ge
bauer, S.) 

Das erarbeitete mathematisch-physikalische Modell 

zur direkten Abtrift von Pflanzenschutzmitteln im 
Feldbau wurde durch Vergleiche mit Messungen 
unter Praxisbedingungen beziiglich der Genauigkeit 
ersten Bewertungen unterzogen. Weitere EinfluB

faktoren auf die Abtrift wie die Fahrgeschwindig

keit und die Gertitehohe wurden zur Verbesserung 

der Genauigkeit in die Modellbetrachtungen aufge
nommen. Der EinfluB unterschiedlicher Randbe
dingungen wie z. B. des Diisentyps, des Spritz
drucks, der Einsatzbedingungen und des W etters 
auf Abtriftmenge und -weite wurden untersucht. Es 
wurde ein Computerprogramm zur Anwendung des 
Modells geschrieben. 

Untersuchungen zur Abtrift im Windkanal - In
vestigations on drift in a wind-tunnel (Herbst, A., 

Nitzpon, J., und Ganzelmeier, H.) 

Fiir Grundlagenuntersuchungen zur Abtrift wurde 

ein klimatisierter Windkanal in Betrieb genommen. 
Erste methodische Untersuchungen gaben Auf
schluB iiber die Stromungsqualitat in der MeB
strecke und die Eignung unterschiedlicher MeB
methoden fiir Schwebeteilchen und Bodensediment. 
Im Rahmen eines EG-Projekts wurden gemeinsam 
mit Wissenschaftlem der Universitat Uppsala erste 
Messungen der Querverteilung verschiedener 
Flachstrahldiisen unter "Fahrtwind"-EinfluB im 

Windkanal durchgefiihrt. 

Um kunftig verschiedene Messungen zu Tropfen
bewegungen im Windkanal mit Hilfe eines Laser
meBgerates durchfiihren zu konnen, wurde eine Po
sitioniervorrichtung fiir Sende- und Empfangsoptik 
entwickelt, die MeBpositionen im gesamten Wind
kanalquerschnitt programmgesteuert anfahren kann. 

Neues Verzeichnis "Verlustmindernde Pflanzen
schutzgerate" - New list of chemical loss redu
cing plant protection equipment to reduce the 
loss of chemicals (Ganzelmeier, H., Rautmann, D., 

Otte, A., und Streloke, M.) 

Neue Pflanzenschutzgerate mit besonders geringer 
Abtrift oder Bodenbelastung werden kiinftig in 
einem Verzeichnis "Verlustmindemde Gerate" ge
fiihrt. Die erste Bekanntmachung iiber die Eintra
gung in das Verzeichnis mit drei in Abschnitt 

"Abtrift" eingetragenen Recyclinggeraten erfolgte 
am 14. Oktober 1993. Beim Ausbringen von Pflan

zenschutzmitteln mit diesen verlustmindemden Ge
raten konnen die geforderten Mindestabstande von 

z. B. 20 oder 30 m zu Gewassem auf 5 m verringert

werden.



Entwicklung von Priifvorschriften fiir Pnanzen
schutzgerate mit Riickfiihrung nicht angelager
ter Pflanzenschutzmittel (Recyclinggerate) - De

velopment of test methods for plant protection 

equipment with recovery of surplus spray (Oste
roth, H.-J., Rietz, S., und Ganzelrneier, H.) 

Fiir Pflanzenschutzgerate, die einen GroBteil nicht 
angelagerter Pflanzenschutzmittel zuriickfiihren 
und dabei gleichzeitig weiniger Abtrift und eine ge
ringere Bodenbelastung verursachen, stehen der 
BBA bisher keine ausreichenden Prtifvorschriften 
und Merkmale fiir deren Beurteilung zur Verfti
gung. Im Berichtszeitraum wurden aufbauend auf 
den Ergebnissen des Jahres 1992 weitere Gerate 
unter einheitlichen MeBbedingungen in der Prtif

halle hinsichtlich der Abtrift, der Rtickftihrungsrate 
und der Bodenbelastung vermessen. Aufgrund der 

MeBergebnisse konnten die 1992 erarbeiteten Prtif
vorschriften und Merkmale bestatigt werden. Im 
Jahre 1994 sind weitere Messungen an Geraten an
derer Bauart vorgesehen, die eine Anpassung der 
Merkmale an technische Entwicklungen ermogli
chen. 

Entwicklung eines Priifstandes zur Bestimmung 
der Symmetrie der Luftstromung bei Spriihge

raten - Development of a testbench for the de

termination of the airstream symmetry of air as

sisted sprayers (Stendel, H., Salgmann, R., und 
Osterroth, H.-J.) 

Zur Erfassung der Tragerluftstromung bei Sprtihge
raten beztiglich Geschwindigkeit und Stromungs
richtung wird eine Ftinflochsonde eingesetzt, die 
rechnergesteuert beide Seiten des Sprtihgerates ab
fahrt. Das hierbei erfaBte umfangreiche Datenmate
rial wird anhand abgespeicherter Eichkurven korri
giert, verrechnet und tabellarisch und graphisch fiir 
die direkte Weiterverarbeitung in der Gerateprti

fung bereitgestellt. 

Bewegungsverhalten von Feldspritzgestangen 
und dessen Auswirkungen auf die Gleichma8ig
keit des Spritzbelages - Motion studies of spray 
booms with regard to the evenness of spray dis
tribution (Herbst, A., Schmidt, H., und Ganzel
meier, H.) 

Hierzu wurden im Rahmen eines DFG-Projekts 
umfangreiche Feldversuche mit mehreren Spritzge
raten unter verschiedenen Bedingungen durchge

ftihrt. Im Ergebnis dieser Untersuchungen wurden 

fiir den servo-hydraulischen Schwingungsprtifstand 
Anregungssignale gewonnen, aus denen im nach
sten Schritt, "Standard"-Anregungen extrahiert 
werden, die fiir die Fahrbahnsimulation bei den 
Verteilungsmessungen Anwendung finden sollen. 
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Zur Entwicklung eines MeBsystems fiir die Belags
verteilung unter dem bewegten Spritzgestange am 
Schwingungsprtifstand wurden verschiedene Funk
tionsprinzipien theoretisch und experimentell unter

sucht. Dazu dienten auch Verteilungsmessungen 

auf dem Feld, die in Zusammenarbeit mit mehreren 

Pflanzenschutzamtem durchgeftihrt und ausgewer
tet wurden. 

Entwicklung eines Standard-Me8verfahrens zur 
Bestimmung der Tropfengro8e - Development of 
a standard measuring method for the determi
nation of droplet size (Ludewig, C., Burow, U., 
und Ganzelmeier, H.) 

Das neue Phasen-Doppler-MeBverfahren (POPA) 

zur TropfengroBenbestimmung wurde so weit ent
wickelt, daB TropfengroBen und Tropfengeschwin

digkeitsmessungen an Pflanzenschutzdtisen und 
Pflanzenschutzgeraten mit einer hohen Genauigkeit 
erfolgen konnen. Das bisher bevorzugte Verfahren 
der Bildanalyse verliert daher fur TropfengroBen
messung an Bedeutung. Das PDPA-MeBgerat soil 
ktinftig auch fiir Driftmessungen im Windkanal 
eingesetzt werden. Entsprechende Vorversuche mit 
veranderter MeBanordnung (Rtickstreuung) sind an
gelaufen. 

Untersuchungen mit verschiedenen Kaltnebelge

raten in unterschiedlichen Gewachshausern -
Measurements with several cool foggers in 
greenhouses by different conditions (Wygoda, 
H.-J., und Schober, A.) 

Untersuchungen mit verschiedenen Kaltnebelgera
ten in unterschiedlichen Gewachshausem wurden 
durchgeftihrt, um Zusammenhange zwischen gera
teseitigen Kennwerten und gewachshausspezifi
schen Einfltissen zu analysieren. Im Ergebnis wird 
sichtbar, daB Kaltnebelgerate und Gewachshauser 

als eine Einheit zu betrachten sind und dementspre

chend zusammenpassen mtissen. 

Durch geratespezifische Einstellungen (z. B. Trop
fenspektrum) und Schaffung ausreichnder Raum
stromungsbedingungen (z. B. ausreichende Venti
latortechnik) kann eine Optimierung des Ablage
rungs- und Verteilungsverhaltens von Nebelappli
kationen erzielt werden. 

Erste anwendungstechnische Empfehlungen wur
den erarbeitet. 

Elektronische Regeleinrichtungen fiir Pflanzen

schutzgerate (Bilaterales Kooperationsabkom
men Deutschland/Ungarn - Electronic controler 
for plant protection equipment (agreement bet
ween Germany/Hungary) (Ganzelmeier, H., und 
Rietz, S.) 
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Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird der Stand 
der Technik derzeit in der Bundesrepublik 
Deutschland und Ungaro auf dem Markt befindli

chen elektronischen Regeleinrichtungen bestimmt. 

Durch Feldmessungen wird nachgewiesen, im wel

chem Umfang durch elektronische Regeleinrich
tungen Pflanzenschutzmittel eingespart werden 
konnen. 

Berichte der Gerate-EinsatzpriifsteUen EDV-ge

recht - Reports of application-examiners for 
equipment with computers (Gebauer, S., Oste

roth, H.-J., und Rietz, S.) 

Die Berichterstattung der Einsatzpriifstellen zu den 
Ergebnissen der freiwilligen Priifung fur die Gera
tearten 1 - 7 iiber Fragebogen wurde durch die 

EDV-gerechte Erfassung ersetzt. Die so gewon
nenen Dateien sollen zukiinftig fur die rechnerge
stiitzte Auswertung und Vorbereitung der Bewer
tung durch den Fachbeirat im Gerateanerkennungs
verfahren dienen. Dazu muBten die einzelnen Fra
gebogen vereinheitlicht und aktualisiert werden, 

zudem wurde ein Programm zur Erstellung der Er
gebnisdateien erarbeitet und den Priifstellen zur 
Verfiigung gestellt. 

Aufbau eines lokalen Novell-Netzwerkes fiir die 

Verbindung von Arbeitsplatz, Priifstand- und 

Gro8rechnern - Establishment of a local Novell

network for the connection of personal-, test

bench- and central computers (Stendel, H.) 

Durch die elektronische MeBdatenerfassung fallen 
an den Priifstanden gro6e Datenmengen an. Eine 
Sicherung der MeBdaten auf jedem Priifstandsrech
ner wurde zu zeit- und arbeitsaufwendig sein. Aus 
diesem Grunde wurde ein LAN geschaffen, iiber 
welches die Oaten an einen Zentralrechner weiter
gegeben werden. Die Me6daten konnen jetzt zentral 

gesichert und zusammen mit zentral bereitgehalte
nen Programmen iiber das Netzwerk den Mitarbei

tem zur Verfiigung gestellt werden. 

Neben dem Anschlu6 der Priifstandsrechner ist 
kiinftig auch eine Verbindung mit anderen iokaien 
Netzwerken der BBA geplant. Die Verbindung iiber 
LAN zu dem zentralen DEC-Rechner bei DV ist 
bereits an einigen Arbeitsplatzen realisiert. 

Fachgruppe Biologische Mittelpriifung 

Bemiihungen der BBA, durch Optimierung der Anwendungen den Aufwand von Pflanzenschutzmitteln zu 
minimieren, haben bei Mitteln mit dem Wirkstoff Isoproturon zu konkreten Ergebnissen gefiihrt. Aufgrund von 
Befunden dieser Wirkstoffe im Oberflachenwasser ist die Anwendung im Vorauflauf fur Mittel mit Isoproturon 
als alleinigem Wirkstoff nicht mehr bei der Zulassung vorgesehen. Bei dieser Anwendung erfolgt die Applika
tion direkt auf den "blanken" Boden, der besonders erosionsgefahrdet ist und au6erdem zu einer Zeit, in der in
folge niedriger Bodentemperaturen nur eine geringe Bodenaktivitat vorhanden ist. Eine Alternative zur Vorauf
laufanwendung im Herbst stellt die Friihjahrsanwendung in den vorhandenen Bestand dar. Dariiber hinaus ist zu 
priifen, ob die Aufwandmengen bei einzelnen Anwendungsgebieten noch gesenkt werden konnen; dies ist aber 

nur in Verbindung mit einer Reduktion des bekampfbaren Unkrautspektrums zu sehen. 

Ein besonderes Augenmerk wird bei der Zulassung von Herbiziden auf die Phytotoxizitat gerichtet, die insbe

sondere in Verbindung mit Sulfonylhamstoffen von Bedeutung ist. Durch ein 1993 neu zugelassenes Mittel kam 
es bei dem gegeniiber den Versuchsanwendungen verstarkten Einsatz in der Praxis zu vermehrten Schaden an 
Mais. Neue Untersuchungen zur Klarung der Schadensursachen durch den Antragsteller wurden veranla6t. Ziel 
ist, die Gebrauchsanleitung so zu iiberarbeiten, da6 das Schadensrisiko vermindert werden kann. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit waren 1993 Bemiihungen, die Dosierung in Raumkulturen von der bisher 

iiblichen Prozentangabe auf direkte Angaben des Mittelaufwandes in kg bzw. Vha umzustellen, wie das bei Fla
chenkulturen seit langem gangige Praxis ist. Mogliche Umrechnungsfehler bei der Mitteldosierung sollen damit 

vermieden werden. Die Umstellung ist auch erforderlich, weil eine zuverlassige Bewertung der nicht beabsich
tigten Auswirkungen der Mittel auf z. B. Nutzorganismen, Bienen oder Regenwiirmer nur auf der Grundlage ex
akter Dosierungsangaben moglich ist. Die beabsichtigte Umstellung fiihrt in einigen Bereichen der Praxis jedoch 

zu Problemen, die einer weiteren Diskussion bediirfen. 

Die Ende 1992 eingefiihrte Kennzeichnung des Gefahrdungsgrades fur Nutzorganismen wurde fortgefiihrt. In
zwischen wurden 259 Pflanzenschutzmittel gekennzeichnet. Davon schadigen 41 Mittel nicht aufgrund der 
durch die Zulassung festgelegten Anwendungsbedingungen, bei 33 werden alle relevanten Nutzorganismen ge
schadigt. Bei den iibrigen Mitteln ergeben sich fur verschiedene Nutzorganismen bei gleichem Mittel unter

schiedliche Einstufungen von nichtschadigend bis schadigend. 
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Die Kennzeichnung regenwurmschlidlicher Mittel wurde begonnen. Entsprechende Prtifungsrichtlinien liegen 
druckfertig vor. 

Zur erforderlichen Erweiterung der Testbasis auf Sedimentorganismen in Gewassem wurden Testmethoden 
entwickelt und Ringtests zur Validierung der Methoden verabredet. Die Fachgruppe beteiligt sich an diesen Un
tersuchungen. Eine Zucht von Zuckrnticken (Chironomiden) wurde etabliert. 

Die seit 1986 gestiegenen Anforderungen an die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln haben in Verbindung mit 
schwierigeren wirtschaftlichen Rahrnenbedingungen vermehrt dazu gefuhrt, will wichtige Anwendungsgebiete 
von den Firmen bei der Antragstellung nicht mehr berticksichtigt wurden. Im Hinblick auf die ktinftig vorgese
hene lndikationszulassung werden die fehlenden Anwendungsgebiete insbesondere bei Kulturen mit geringem 
Anbauumfang zu Problemen in der Landwirtschaft und vor allem im Gartenbau ftihren. Unter Koordinierung 
durch die Fachgruppe Biologische Mittelprtifung wurden 1993 kulturpflanzenbezogene Unterarbeitskreise des 
Pflanzen-, Forst- und Rebschutzdienstes der Lander eingerichtet, um diese Lucken wo irgend moglich zu schlie
Ben. Dazu wurde von der Fachgruppe eine umfangreiche Ubersicht tiber "Fehlende Anwendungsgebiete zur Be
karnpfung bestimmter Schaderreger in bestimmten Kulturen {'Ltickenindikationen') in Deutschland" erstellt, aus 
der Prioriratslisten fur die SchlieBung von Indikationslticken erarbeitet wurden. Durch den Ltickenindikati
onsbeauftragten der BBA bei der Fachgruppe Biologische Mittelprtifung sind inzwischen bereits Vorschlage fur 
die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln fur die priorirar zu behandelnden Anwendungsgebiete unterbreitet 
worden. 

Ein besonders groBes Problem besteht fur den deutschen Hopfenbau. Dort stehen bereits seit einigen Jahren 
keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel mit US-Importtoleranz gegen Spinnmilben mehr zur Verftigung. Um 
aus den Schwierigkeiten herauszukommen, hat die BBA unter der Koordinierung und fachlichen Betreuung 
durch die Fachgruppe Biologische Mittelprtifung zu einem Fachgesprach tiber Pflanzenschutzprobleme im Hop
fen eingeladen. Angehorige von Ministerien und Landesdienststellen, Vertreter des Verbandes Deutscher Hop
fenpflanzer sowie des Deutschen Brauerbundes e. V. und der pflanzenschutzmittelherstellenden lndustrie haben 
in intensiven Gesprachen nach neuen Losungen gesucht, um damit Grundlagen fur weitere MaBnahmen zur Si
cherstellung eines sachgerechten Hopfenanbaues zu schaffen. 

Entwicklung eines okotoxikologischen Labor
tests zur Fra8aktivitiit von Bodenorganismen 

Development of an ecotoxicological laboratory 

test for feeding activities of soil organisms 

(Kampmann, T.) 

Die Prtifung von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens beschrankt sich im Be
reich der Bodenfauna bisher auf die Auswirkungen 
auf den Regenwurm als Vertreter der Primarzerset
zer. Weitere zahlreiche Arten der Bodenfauna im 
Einzel-Art-Test auf die Auswirkungen von Pflan
zenschutzmitteln zu testen, wtirde schnell den ar
beitstechnisch und okonomisch realisierbaren Rah
men sprengen. Deshalb gewinnen Testverfahren, 
die Aktiviratseffekte als okotoxikologische Sum
menparameter verschiedenster Elemente der Bo
denfauna erfassen, zunehmend an Bedeutung. Eines 
dieser Verfahren ist der sogenannte Koderstreifen
Test, der von VON TORNE 1989 entwickelt wurde 
und bisher nur im Freiland zum Einsatz kam. 

Ziel der Untersuchungen ist der Einsatz der 
Koderstreifen in einem standardisierten Labortest, 
um okotoxikologische Auswirkungsprtifungen von 
Pflanzenschutzmitteln auf verschiedene Bereiche 
der Bodenfauna und -flora vomehmen zu konnen. 

Entwicklung einer Methode zur Erfassung der 

Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf 

Aleochara bilineata (Gyll.) (Coleoptera, Stapby

linidae) unter Halbfreilandbedingungen - Deve

lopment of a testing method for side effects of 

plant protection products on the rove beetle 

Aleochara bilineata (Gyll.) (Coleoptera, Staphy

linidae) under semi-field conditions (Lukoschik, 
A., in Zusammenarbeit mit Kellner, V ., Institut for 
Pflanzenschutz im Gartenbau der BBA, Braun
schweig) 

Die Prtifung der Auswirkungen von Pflanzen
schutzmitteln auf Nutzorganismen wird im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens gefordert. Die Untersu
chungen dienen der Entwicklung einer Prtifmethode 
fur das Halbfreiland, um die angestrebte Prtifungs
folge Labor-Halbfreiland-Freiland zu vervollstan
digen. Aleochara bilineata (Gyll.) ist als epigai
scher Raubarthropode (Imagines) und Parasitoid 
(Larven) von Dipteren insbesondere fur den Ge
mtise- und Ackerbau relevant. 

Die Untersuchungen wurden wie im Vorjahr mit 
Teil A (Aktiviratstest for Imagines) und Teil B 
(Reproduktionstest fur Imagines, Parasitierungstest 
for Larven) fortgesetzt. In Tei! B wurden 1993 
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erstmals eigens angefertigte Freilandkafige einge
setzt, die eine Pnifung im Kulturbestand (hier Blu
menkohl) ermoglichen. Schwerpunkte der Arbeiten 
in 1993 lagen in der Erprobung unterschiedlicher 
Ausbringungstechniken fur die Wirtspuppen, der 
Bestimmung eines optimalen Wirt-Parasitoid-Ver
haltnisses sowie der Ermittlung der Riickfangquote. 
Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

Ermittlung der LDso des insektiziden Wirkstof• 
fes Dimethoat fiir die Honigbiene Apis mellifera 

(Hymenoptera, Apidae) im Labor - Determina· 
tion of the LD50 of the insecticide dimethoate 
for the honey bee Apis mellifera (Hymenoptera, 
Apidae) in the laboratory (Forster, R., in Zusam
menarbeit mit Brasse, D., Institut filr Pflanzen
schutz in Ackerbau und Griinland der BBA, Braun
schweig) 

Auf grund der zukiinftig im Rahm en der EG
einheitlichen Zulassung besonderen Bedeutung der 
EPPO-Richtlinie 170 konnten in einem Ringver
such der Arbeitsgruppe "Bienenschutz" erste prak
tische Erfahrungen mit der Durchfiihrung der topi
kalen Applikation erarbeitet werden. Im Mittel
punkt der Untersuchung stand die Frage nach der 
Hohe und den moglichen Ursachen fur die 
Schwankungsbreite der in verschiedenen Laborato
rien ermittelten Werte. Die Untersuchung verdeut
lichte Unterschiede zwischen verschiedenen Labo
ratorien um etwa Faktor 4. Die moglichen Ursachen 
werden sowohl in methodischen Unterschieden (z. 
B. Applikationsort) als auch in den spezifischen
Unterschieden der Versuchsbienen (z. B. Ernah
rungs- und Gesundheitszustand) gesehen. Die Un
tersuchungen werden fortgesetzt.

Recherche zu der potentiellen Exposition von 
Arthropoden auf landwirtschaftlich genutzten 
Kulturflachen und Feldrainen - Survey on the 
potential exposure of arthropods on agricultural 
cropping fields and field boundaries (Polking, 
A.) 

Im Rahmen der aktuellen Forschungstatigkeiten im 
Bereich der Risikoabschatzung fiir indifferente Ar
ten wurde als Voraussetzung fur die Erstellung von 
Expositionsmodellen eine Literaturrecherche zum 
Thema Pflanzenschutzmittelverteilung auf und au
Berhalb von Zielfllichen durchgefiihrt. Wahrend fiir 
die Expositionssituation in verschiedenen Straten 
von Kulturbestanden diverse Untersuchungen vor
liegen, die eine Abschatzung der PIEC (Predicted 
Initial Environmental Concentration) ermoglichen, 
ist die Datenlage fur den Feldrain noch unzurei
chend. Hier wird die Anwendbarkeit von Abtrift
modellen zu priifen sein. Die Literaturrecherche 
wurde durch praktische Untersuchungen zur Auf
fangeffizienz erganzt. 

Untersuchungen zur Wirkstoffverteilung in 
Obstgebolzen bei praxisgerechter Mittelanwen
dung in Abhangigkeit vom Kronenvolumen . 
Distribution of active ingredients in fruit trees in 
relation to crown volume by practical levals of 
application (Martin, J., Laermann, H.-Th., in Zu
sammenarbeit mit Siebers, J., Fachgruppe Chemi
sche Mittelpriifung) 

Erste Untersuchungen lassen erkennen, da8 die 
Anlagerung der zum Erreichen der hinreichenden 
Wirksamkeit notwendigen Wirkstoffmengen im 
Kroneninneren mit zunehmender Kronentiefe zu 
Uberdosierungen im AuBenbereich der Krone fiih
ren kann. Die Versuche werden weitergefiihrt. 

Untersuchungen zur nichtchemischen Unkraut· 
regulierung in Baumschulquartieren und zum 
Einfiuil von Stre8bedingungen auf das Stra8en• 
begleitgriin . Investigations on non-chemical 
weed regulation measures in tree-nurseries and 
on the influence of stress on urban green (Meier, 
U., in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzarnt 
Berlin) 

Im Baumschulquartier lieBen sich die Unkrauter 
und Graser in Cornus stolonifera var. 'flaviramea' 
mit dem frischen Hacksel-Mulch, mit Mulchpapier 
und mit Pappmanschetten gut unterdriicken. Die 
Pflanzenentwicklung war erheblich besser als in 
den Herbizid-Parzellen und den unbehandelten 
Kontrollen. Der Austrieb und der Bliihbeginn ist 
bei den genannten Alternativverfahren etwa ein bis 
zwei Wochen friiher und der TriebabschluB bis drei 
Wochen spater. Dieser Vorteil wirkte sich in frost
gefahrdeten Lagen nachteilig aus. 

Mit dem Abflammverfahren (Infrarot) lieBen sich 
zweikeimblattrige Unkrauter zwischen den Reihen 
gut bekampfen. Es kam jedoch zu einer Selektion 
einkeimblattriger Pflanzen. Beschadigungen der 
unteren Rindenabschnitte durch das Gerat sind 
moglich. 

Die Papiermulchvariante erwies sich als unge
eignet, da das Papier an den Randem einriB und 
vom Wind verweht wurde. Auch die Pappman
schetten bediirfen einer besonderen Verankerung 
mit Stahlstiften im Boden. Dieses arbeitsaufwen
dige und damit relativ kostenintensive Verfahren 
kann jedoch sinnvoll bei Anpflanzungen im offent
lichen Griin und im Haus- und Kleingarten sein. 
Das zeitlich verschobene Ruheverhalten benotigt 
bei frostempfindlichen Geholzen frostsichere La
gen. 

An StreBstandorten, wie im StraJ3enbegleitgriin, 
zeigt sich, da8 Geholze, die unter optimalen Bedin
gungen zu einer guten Qualitat in der Baumschule 
herangewachsen sind, ihren Vorteil gegeniiber Ge-



holzen minderer Qualitat verlieren. Geholze von 
guter Qualitat erleiden unter StreBbedingungen im 
urbanen Umfeld deutlichere Vitalitatsverluste als 
Geholze minderer Qualitat. Die nach Triebanzahl 
und Hohe definierte Qualitat von Geholzen scheint 
nicht zu geniigen, wenn am Verwenderstandort un
ter StreB andere QualitatsmaBstabe, wie die Vitali
tat, von groBerer Bedeutung sind. 

Untersuchung zur Schlie8ung von Lucken fiir 

den Einsatz von Herbiziden bei Lupinen - Inve

stigations concerning minor uses of herbicides in 

lupins (Heidler, G.) 

Fiir die Unkrautbekampfung in Lupinen stehen der
zeit keine zugelassenen Herbizide zur Verfiigung. 
Da diese Kultur wirtschaftlich nicht sehr bedeu
tungsvoll ist, besteht von seiten der Antragsteller 
derzeit kaum ein Interesse, die Anwendung eines 
Mittels iiber das iibliche Zulassungsverfahren zu 
ermoglichen. Zur SchlieBung dieser Lucken wurden 
verschiedenen Lupinensorten - 'Juno' (gelb), 'Ku
besa' (blau) und 'Nelly' (weiB) - logarithmisch mit 
Herbiziden mit den Wirkstoffen Pendimethalin und 
Prosulfocarb im Vorauflauf- sowie Pyridat im 
Nachauflaufverfahren behandelt. Dabei war festzu
stellen, daB unter hiesigen Bedingungen unter Zu
grundelegung entsprechender Aufwandmengen der 
Herbizidwirkstoff Pendimethalin in 'Kubesa', 'Nel
ly' und eingeschrtinkt in 'Juno', Prosulfocarb in 'Ju
no' und eingeschrtinkt in 'Nelly' sowie Pyridat in 
'Juno' sich als vertraglich erwiesen. Voraussetzung 
fiir einen Herbizideinsatz in diesen Sorten ist eine 
optimale Saatbeetvorbereitung mit gleichmaBiger 
Saatabdeckung. 

Untersuchungen zur Befallsentwicklung von 
Pilzkrankheiten nach Anwendung von Pflanzen
starkungsmitteln - Investigations concerning the 
development of infestations by fungal diseases 
after the application of plant resistance impro

vers (Pallutt, Waltraud) 
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Die in den vergangenen Jahren begonnenen Unter
suchungen zum EinfluB von Pflanzenstarkungs
mitteln auf die Befallsentwicklung des Echten 
Mehltaus (Oidium lycopersicum) an Tomaten sowie 
den Echten Mehltau (Erysiphe cichoracearum) an 
Gurken wurden unter Gewachshausbedingungen 
mit kiinstlicher Inokulation fortgesetzt. Es besta
tigte sich, daB die gepriiften Pflanzenstarkungsmit
tel NEUDO-VITAL KONZENTRAT, SIAPTON, 
MILSANA FLUSSIG und HF-PILZVORSORGE 
den Befall einschrtinken, sofem vor Inokulation mit 
den Behandlungen begonnen wurde. Der Effekt war 
bei Tomaten deutlich besser als bei Gurken ausge
pragt. Die Fortsetzung der Applikation nach In
okulation steigerte den Effekt nur teilweise. 

Unter Freilandbedingungen zeigten die Pflanzen
starkungsmittel trotz sechsmaliger Anwendung kei
nen Effekt auf die Befallseinschrankung des 
Falschen Mehltaus (Pseudoperonospora cubensis) 

an Gurken. Dies spiegelte sich in gleicher Weise im 
Ertrag wider, der sich statistisch nicht von der un
behandelten Kontrolle unterschied. Gleiches Er
gebnis war auch bei Tomaten in Bezug auf den 
Echten Mehltau und die Braunfiiule (Phytophthora 

infestans) festzustellen. Lediglich das Vergleichs
mittel EUP AREN WG konnte im Vergleich zur un
behandelten Kontrolle sowie zu den Pflanzen
starkungsmitteln das Emtegewicht nicht mit Braun
faule befallener Friichte signifikant um mehr als das 
zweieinhalbfache erhohen. 

Almliche Tendenzen waren bei Buschbohnen be
ziiglich der Einschrankungen des Grauschimmels 
(Botrytis cinerea) festzustellen. 

Die Ergebnisse zeigen, daB die Beurteilung der 
Pflanzenstarkungsmittel sehr schwierig ist, zumal 
iiber deren Wirkungsmechanismus nur in sehr we
nigen Fallen Details bekannt sind. Um so notwen
diger erweisen sich Untersuchungen zu ihrer Effizi
enz, die sowohl den Befall als auch den Ertrag ein
schlieBen sollten. 

Fachgruppe Chemische Mittelpriifung 

Die Fachgruppe Chemische Mittelpriifung bearbeitet im Zulassungsverfahren fiir Pflanzenschutzmittel die Un
terlagen zu chemischen und physikalischen Eigenschaften der Wirkstoffe und Mittel, zum Riickstandsverhalten, 
zum Verbleib im Boden, im Wasser und in der Luft, jeweils einschlieBlich der entsprechenden Analytik. 

Im Rahmen experimenteller Arbeiten werden in der Fachgruppe dariiber hinaus Versuche zur Entwicklung und 
Fortschreibung von Richlinien und Bewertungsgrundsatzen sowie Uberpriifungen der vorgelegten Antragsun
terlagen durchgeftihrt. 

Im Bereich der physikalisch-chemischen Eigenschaften der Mittel konnten sowohl zahlreiche Analysen
methoden zur Bestimmung der Wirkstoffgehalte in den Mitteln als auch jeweils Methoden zur Bestimmung der 
GleichmaBigkeit der Verteilung von Beizmitteln auf Getreide sowie eine einfache visuelle Methode zur Be
stimmung der Dispersionsstabilitat verschiedener Formulierungstypen entwickelt und teilweise in Zusam
menarbeit mit nationalen und intemationalen Arbeitskreisen in Ringversuchen erprobt werden. Besonders be-
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merkenswert ist, da8 in 11 iiberprtiften Mitteln mit den Wirkstoffen 2,4-0, Dichlorprop, Dichlorprop-P, Di
camba, Bifenox und Procloraz, die auf polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane untersucht wurden, in 
keinem der Mittel der in der Gefahrstoffverordnung festgelegte Summengrenzwert von 5 µg/kg fiir die acht to
xikologisch relevanten Tetra-, Penta- und Hexachlorisomeren iiberschritten wurde. 

Im Bereich der Riickstandsanalytik konnten fiir die Wirkstoffe Dichlofluanid auf Gurken- und Apfelbaum
blattem, Cyhalothrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerat und Trifluralin in Oberflachenwasser sowie fiir 
Dichlofluanid, Endosulfan, Fenpropathrin und Cypermethrin in Luft Analysenmethoden entwickelt werden. 
Erstmals wurden auch Anforderungen an Analysenmethoden zur Bestimmung von Pflanzenschutzmittelwirk
stoffen in der Luft festgelegt und veroffentlicht. 

Im Bereich des Riickstandsverhaltens konnte eine Richtlinie zur Abschatzung der Aufnahme von Pflan
zenschutzmittelruckstiinden iiber die Nahrung ver6ffentlicht werden. Ausgehend von einem Vorschlag der WHO 
wird in dieser Richtlinie das in der Bundesrepublik Deutschland verwendete Verfahren beschrieben. Neben einer 
Liste der Verzehrsmengen, die bei Bedarf aktualisiert wird, enthalt die Richtlinie erstmalig eine Zusammenstel
lung samtlicher ADI-Werte (Acceptable Daily Intake) und DTA-Werte (Duldbare Tagliche Aufnahme), die von 
der WHO bzw. dem Bundesgesundheitsamt aus den vorliegenden toxikologischen Untersuchungen abgeleitet 
werden. Diese Liste wird jahrlich durch Veroffentlichungen im Bundesgesundheitsblatt aktualisiert. Weiterhin 
wurde ein RtickstandsdateninfOilllationssystem (Rl.JEDIS) zur Untersiiitzung des Zulassungsverfahrens fiir 
Pflanzenschutzmittel im Priifbereich Riickstandsverhalten entwickelt. RUEDIS befindet sich derzeit in der Test
phase. Es kann dazu dienen, Hochstmengenvorschllige und Wartezeiten zu berechnen, es errnoglicht den Ver
gleich des Rtickstandsverhaltens eines Wirkstoffes in verschiedenen Kulturen und den Vergleich des Rtick
standsverhaltens verschiedener Wirkstoffe in einer Kultur. Weiterhin sollen Korrelationen des Rtickstandsver
haltens mit auBeren EinfluBfaktoren wie Aufwandmenge, Formulierung, Applikationstechnik, Wachstumssta
dium und Wetter aufgezeigt werden. Hierbei ist es geplant, den Datenaustausch zwischen den Antragstellem und 
der Biologischen Bundesanstalt sowie der Biologischen Bundesanstalt und der Europaischen Union zuktinftig 
iiber eine Diskettenschnittstelle zu regeln. 

Im Berichtszeitraum wurden wiederum zahlreiche Untersuchungen zum Riickstandsverhalten von Pflanzen
schutzmitteln an Zierpflanzen sowie Untersuchungen zur Belastung der Luft in Gewachshausem nach Pflan
zenschutzmittelanwendungen durchgeftihrt. Dazu wurden in Gewachshausem Crysanthemen sowie Gurken mit 
verschiedenen Pflanzenschutzmitteln behandelt. Die ermittelten Rtickstandswerte auf den Pflanzen sowie in der 
Luft sollen einen Beitrag zur Abschatzung des Risikos fur die Beschaftigten bei Pflanzenschutzmittelarbeiten 
unter Glas leisten. 

Das Versickerungsverhalten der Wirkstoffe Imidacloprid in Standardooden sowie Terbuthylazin und des Me
taboliten Desethylterbuthylazin im Feldversuch wurde ermittelt. Sowohl in den Laborversuchen als auch in den 
seit 1988 laufenden Dauerversuchen im Feld zum Versickerungsverhalten von Terbuthylazin wurde ermittelt, 
da8 eine Kontamination des Grundwassers bei sachgerechter Anwendung der entsprechenden Mittel nicht zu 
erwarten ist. 

Untersuchungen von Pflanzenschutzmitteln auf 
Verunreinigungen - Investigation of impurities 
in plant protection products (Claussen. K.) 

11 Mittel mit den Wirkstoffen 2,4-0, Dichlorprop, 
Dichlorprop-P, Dicamba, Bifenox und Prochloraz 
wurden auf polychlorierte Dibenzo-p-dioxine 
(PCDD) und Dibenzufurane (PCDF) untersucht. 
Bei keinem der Mittel wurde der in der Gefahrstoff
verordnung festgelegte Grenzwert (in der Summe 5
µg/kg) fur die acht toxikologisch relevanten Tetra-, 
Penta- und Hexachlor-Isomeren iiberschritten. Die 
Nachweisgrenzen lagen bei 0,005 µg/kg. 

Ftinf Mittel, die die Wirkstoffe 2,4-0, Dichlorprop
p und Mecoprop-P als Dimethylaminsalze enthal
ten, wurden auf mogliche Gehalte an N-Nitrosodi
methylamin untersucht. In zwei Mitteln wurde 1,9 

bzw. 1,6 mg/kg nachgewiesen. In den iibrigen Mit
teln lagen die Werte unterhalb von 0,5 mg/kg. 

Entwicklung von Analysemethoden zur Bestim
mung der physikalischen Eigenschaften von 
Pflanzenschutzmitteln - Development of me
thods for the determination of physical proper
ties of plant protection products (Menschel, G.) 

Zur intemationalen Uberpriifung der Eignung der 
Methode zur Bestimmung der GleichmaBigkeit der 
Verteilung von Beizmitteln auf Getreide wurde im 
Jahre 1992 vom CIPAC (Collaborative Internatio
nal Pesticides Analytical Council) auf Initiative der 
Fachgruppe Chemische Mittelpriifung ein Ringver
such begonnen. 



Im Berichtszeitraum wurde dieser internationale 
Ringversuch ausgewertet. 15 Laboratorien hatten 
ihre Teilnahme angemeldet; leider wurden aber nur 
7 Ergebnisse zur Auswertung eingereicht. Die Zu
sammenfassung der Ergebnisse wurde auf der CI
PAC-Tagung 1993 in Paris vorgestellt. Zur Bestim
mung der Verteilungsqualitat wird der Mittelwert 
von 100 Einzelbestimmungen einer 100%igen Bei
zung gleichgesetzt. Abweichungen von ± 50 % von 
diesem Mittelwert mtissen nach dem heutigen 
Stand der Beiztechnik toleriert werden. Daher soil
ten ftir das Erreichen einer ausreichenden Beizqua
litat moglichst 90 % der Einzelbestimmungen in 
diesen Bereich fallen. Die Ergebnisse des Ringver
suches lagen zusammen mit ihren 95%igen Ver
trauensintervallen in diesem Bereich. 

Da es bisher nicht gelungen ist, gentigend differen
zierte Streugranulate f iir die Erprobung von zwei 
Methoden (Trichter- bzw. Schtittwinkelmethode) 
zur Bestimmung der Flie.Bfahigkeit herzustellen, 
wird die Untersuchung im Deutschen Arbeitskreis 
ftir Pflanzenschutzmittel-Formulierungen (DAPF) 
fortgesetzt 

Eine einfache visuelle Methode zur Bestimmung 
der Dispersionsstabilitat von Suspoemulsionen 
(SE), Dispersions- (DC), Suspensions- (SC) und 
Emulsionskonzentraten (EC) wurde im DAPF ent
wickelt und hat sich als sehr geeignet fiir die Prti
fung dieses wichtigen Qualitatskriteriums heraus
gestellt. Die Moglichkeit der Untersuchung der Re
dispergierbarkeit der einzelnen Formulierungstypen 
in der Spritzfliissigkeit wurde mit in die Betrach
tung dieser Methode einbezogen. 

Priifung und Entwicklung von Riickstandsanaly

senmetboden - Testing and development of me

thods for residue analysis (Blacha-Puller, Marion, 
und Siebers, J.) 

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens fur Pflanzen
schutzmittel wurden Methoden zur Bestimmung 
von Wirkstoffen und relevanten Metaboliten in Bo
den, Wasser, Lebensmitteln, Futtermitteln, tie
rischen Materialien, Verarbeitungsprodukten und 
Luft gepriift und bewertet. Die Methoden dienen 
den Dienststellen der Wasserwirtschafts-, Umwelt
und Gesundheitsverwaltungen sowie den Betrei
bern offentlicher Wasserversorgungsanlagen zur 
Kontrolle der Grenzwerte der Rtickstands-Hochst
mengenverordnung und der Trinkwasserverord
nung. Sie flie.Ben ein in die "Recommendations for 
methods of analysis" des CCPR (Codex Committee 
on Pesticide Residues). 

In Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheits
amt, dem Umweltbundesamt und dem Industriever
band Agrar wurden Anforderungen an Analysen
methoden zur Bestimmung von Pflanzenschutzmit-
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telwirkstoffen in der Luft festgelegt. Die Arbeits
ergebnisse sind zur Veroffentlichung eingereicht. 
Als Probenahmetechnik wird die Anreicherung an 
XAD oder Tenax empfohlen. Obligatorisch ist die 
Messung der Riickhaltefahigkeit des Tragermate
rials tiber mindestens 6 Stunden. Die mindestens zu 
bestimmende Konzentration wird definiert. 

Methoden fiir folgende Wirkstoffe wurden experi
mentell iiberpriift: 

Paclobutrazol und ketoanaloger Metabolit in Was
ser (ICI-Methode No. 146) 

Methoden fiir folgende Wirkstoffe wurden entwik
kelt: 

Dichlofluanid, Endosulfan, Fenpropathrin und 
Cypermethrin in Luft. 
Nach Anreicherung an Tenax wird mit n-Hexan 
bzw. Aceton eluiert. Die Messung erfolgt mit 
GC-ECD. 
Dichlofluanid auf Gurkenblattern und Apfel
baumblattem. 
Nach Acetonextraktion und Reinigung an 
Florisilkartuschen erfolgt die Messung mit GC
ECD. 

Cyhalothrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Fen
valerat, Trifluralin in Oberflachenwasser. Nach 
Hexanextraktion erfolgt die Bestimmung mit 
GC-ECD. 

Priifung und Auswertung von Riickstandsversu

chen der Antragsteller von Pflanzenscbutzmit

teln im Hinblick auf den Schutz des Verbrau
chers - Control and evaluation of residue trials 

from applicants of plant protection products 

with regard to the protection of the consumer 

(Banasiak, Ursula, Hohgardt, K., Pamemann, H., 
und Storzer, W.) 

Unter Beriicksichtigung der sonstigen zum Riick
standsverhalten vorliegenden Unterlagen (Metabo
lismus, Aufnahme und Verteilung, Wirkungsweise 
u. a.) werden die Ergebnisse der beigebrachten
Rtickstandsversuche nach Prtifung beztiglich der
Obereinstimmung zwischen beantragter und
praxistiblicher Anwendung im Hinblick auf den
Schutz des Verbrauchers gepriift und ausgewertet.
Soweit erforderlich, werden Wartezeiten und
sonstige Kennzeichnungsauflagen festgelegt.

Vorschlage ftir die Festsetzung zulassiger Hochst
mengen werden erarbeitet und mit dem Bundesge
sundheitsamt abgestimmt. Sie bilden die Grundlage 
ftir die Rtickstands-Hochstrnengenverordnung. Eine 
Abloseverordnung ist z. Z. in der Beratung. 
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Die Ergebnisse der Prilfungen zum Riickstandsver
halten flieBen in die Regelungen zur Harmonisie
rung der Hochstmengen innerhalb der Europaischen 
Gemeinschaft sowie in die Arbeit bei der FAO/ 
WHO ein. 

Neue Richtlinie zur Abschatzung der Aufnahme 
von Pflanzenschutzmittelriickstanden iiber die 
Nahrung - A new guideline for predicting the 
dietary intake of plant protection products 
(Hohgardt, K., Banasiak, Ursula, Lundehn, J.-R., 
Pamemann, H., und Plass, R., in Zusammenarbeit 
mit Hans, Renate, Max-von-Pettenkofer-Institut des 
BGA, Berlin) 

In der Bundesrepublik Deutschland werden fiir die 
im Inland zur Anwendung vorgesehenen Pflanzen
schutzmittel die Grundlagen fiir Hochstmengenvor
schUlge im Rahmen des Zulassungsverfahrens fiir 

Pflanzenschutzmittel erarbeitet. Dabei flieBen die 
Ergebnisse kontrollierter Riickstandsversuche unter 
Beachtung der "Guten Landwirtschaftlichen Praxis" 
ebenso in die Bewertung ein, wie die der zahl
reichen Untersuchungen zur Toxikologie. 

Fiir die Schlitzung der Aufnahme von Pflanzen
schutzmittelriickstanden iiber die tligliche Nahrung 
hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1989 
zusammen mit der Welternlihrungsorganisation 
(FAO) der Vereinten Nationen ein stufenweises 
Verfahren vorgeschlagen, das von einer groben 
Schatzung, der "theoretisch hochsten tliglichen Auf
nahme" (TMDI), ausgeht und iiber die "geschlitzte 
hochste tagliche Aufnahme" (EMDI) zur "geschlitz
ten tliglichen Aufnahme" (EDI) fiihrt. 

Die tatsachliche Belastung des Konsumenten kann 
our aus den Ergebnissen sehr aufwendiger und 
sorgfliltig durchgeftihrter Total Diet Studies oder 
Monitoring-Programme abgeleitet werden. 

Fiir die Abschlitzung der Aufnahme von Pflanzen
schutzmittelriickstanden iiber die Nahrung im Rah
men der Prilfung von Pflanzenschutzmitteln im Zu
lassungsverfahren wird in der vorliegenden Richt
linie, ausgehend vom Vorschlag der WHO, das in 
der Bundesrepublik Deutschland verwendete Ver
fahren beschrieben. Neben einer Liste der Ver
zehrsmengen, die bei Bedarf aktualisiert wird, ent
hlilt die Richtlinie erstmalig eine Zusammenstel
lung samtlicher ADI-Werte (Acceptable Daily In
take) und DTA-Werte (Duldbare Tagliche Aufnah
me), die von der WHO bzw. dem Bundesgesund
heitsamt aus den vorliegenden toxikologischen Un
tersuchungen abgeleitet werden. Diese Liste wird 
jlihrlich durch Veroffentlichung im Bundesgesund
heitsblatt aktualisiert. 

Neue Hochstmengen vom Rat der Europaiscben 
Gemeinschaft verabscbiedet - New maximum re
sidue levels released by the Council of the Eu
ropean Communities (Hohgardt, K.) 

Ende Juni hat der Rat der Europaischen Gemein
schaften unter dlinischem Vorsitz zwei Richtlinien 
Uber die Festsetzung von Hochstgehalten an Riick
standen von Schadlingsbeklimpfungsmitteln verab
schiedet. 

In die Richtlinie 86/363/EWG werden fiir 22 Wirk
stoffe Hochstgehalte fiir Riickstlinde aus Anwen
dungen von Schlidlingsbekampfungsmitteln auf und 

in Getreide aufgenommen. Fiir dieselben Wirk
stoffe werden Hochstgehalte an Riickstanden von 
Schlidlingsbeklimpfungsmitteln auf bzw. in Lebens
mitteln tierischen Ursprungs in der Richtlinie 
86/362/EWG festgelegt. Fiir die in dieser Richtlinie 
bereits enthaltenen 8 Wirkstoffe werden die noch 
fehlenden Hochstmengen fiir Vogeleier und Eigelb 
zugefiihrt. Der bisherige Anhang II fiir die Hochst
mengen wird aufgeteilt in einen Anhang II Teil A 
fiir die fettloslichen Wirkstoffe (log P ow > 3) und
einen Anhang II Teil B fiir die nicht fettloslichen. 
Dies ist durch die unterschiedliche Berechnungs
grundlage begriindet. In Teil B bezieht sich die 
Hochstmenge auf das aufgeftihrte Erzeugnis, in Teil 
A geht der Fettanteil mit in die Berechnung ein. 

In die Richtlinie 90/642/EWG werden durch Anfii
gen eines Anhangs II die Hochstgehalte fiir die be
reits erwlihnten 22 Wirkstoffe auf bzw. in Obst, Ge
milse u. a. Erzeugnissen festgelegt. Weiterhin ent
hlilt die Richtlinie eine Tabelle mit weiteren 24 
Hochstmengen fiir Wirkstoffe, die bei Tee ange
wendet werden konnen. Achtzehn weitere Wirk
stoffe werden mit z. T. neuen Werten aus der Richt
linie 76/895/EWG iibernommen. Die Wirkstoffe 
Chlorbensid und 1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethylphe
nyl)-ethan werden aus der Richtlinie 76/895/EWG 
gestrichen. Beide Richtlinien (90/642/EWG und 
76/895/EWG) enthalten Regelungen fiir den Wirk
stoff Methylbromid. 

Die verabschiedeten Werte beruhen auf den Bera
tungsergebnissen in der Untergruppe "Rtickstande 
von Schadlingsbekampfungsmitteln" der EG-Kom
mission, GD VI, die im Jahre 1991/92 abgeschlos
sen wurden. An den Beratungen nahmen Experten 
der Biologischen Bundesanstalt und des Bundesge
sundheitsamtes teil. Die Richtlinien sind bis zum 
31.12.1993 in nationales Recht umzusetzen. Fiir 
einige Kulturen reichten die vorliegenden Ergebnis
se nicht aus, um einen Wert bei dem ent
sprechenden Wirkstoff festzulegen. Die fehlenden 
Oaten sollen bis zum 1. Januar 1998 erarbeitet wer
den. Bis zur Festlegung einer EG-weit harmonisier
ten Hochstmenge konnen die Mitgliedstaaten ent
sprechende Hochstmengen national regeln. 



Bestimmung von Pnanzenschutzmittelriickstiin
den aur Zierpflanzen - Determination or plant 
protection products on ornamentals (Banasiak, 
Ursula, Glitschka, M., und Martin, Christine) 

1993 wurde das Riickstandsverhalten der Wirk
stoffe Triforin und Methiocarb an Zierpflanzen im 
Gewachshaus untersucht. Dazu wurden Chrysan
themen dreimal im Abstand von 10 Tagen mit den 
Praparaten SAPROL (0.15 % ) und MESUROL 
FLUSSIG (0.1 % ) in praxistiblichen Aufwandmen
gen behandelt. Die Probenahme - 10 Proben je 
Termin und Wirkstoff - erfolgte 2 Stunden nach der 
ersten bzw. zweiten sowie unmittelbar vor der 
zweiten und dritten Behandlung. AnschlieBend an 
die letzte Behandlung wurden die Proben nach 2, 6, 
24, 48 Stunden sowie 5, 8, 15, 32 Tagen entnom
men. 

Nach Extraktion mit Ethanol im Ultraschallbad er
folgte die analytische Bestimmung der Riickstande 
mittels HPLC. Zur Auswertung wurde aus den 10 
Riickstandsergebnissen pro Termin das 75 %-Quan
til ermittelt. 

Nach der ersten Behandlung wurden fiir Triforin 
bzw. Methiocarb Initialriickstlinde auf den 
Blattoberflachen von 1 bzw. 1.5 µg/cm (Methio
carb) gemessen, was - bezogen auf die Blattmasse -
ea 130 bzw. 170 mg/kg entspricht. 32 Tage nach 
der dritten Behandlung waren noch 1.9 µg/cm 
Triforin bzw. 2 µg/cm Methiocarb nachweisbar. 

RUEDIS · ein Riickstandsdateninformationssy
stem - RUEDIS. An information system of resi
due data (Banasiak, Ursula, Sellmann, J., und 
Worseck, S.) 

Mit RUEDIS wurde ein Riickstandsdateninforma
tionssystem zur Unterstiitzung des Zulassungsver
fahrens fiir Pflanzenschutzmittel im Priifbereich 
Riickstandsverhalten entwickelt. 

Das Projekt lauft unter dem Betriebssystem 
V AXNMS mit VAX Rdb als Datenbanksystem, 
SQL als Datenbankabfragesprache, PASCAL als 
Programmiersprache und FORMS als Maskenspra
che. Fiir Eingabe und Recherche wircl ein Textter
minal VT320 und fiir grafische Auswertungen ein 
Grafikterminal VT340 benotigt. 

RUEDIS befindet sich fiir die Erfassung von Riick
standsversuchen an Pflanzen in der Testphase. In 
der Datenbank werden Eigenschaften auf den Ebe
nen Versuchanstellung, Pflanzenschutzmittel, An
wendung, Probenahme, Analytik, Analysenergeb
nisse und Wetter gespeichert mit dem Ziel, die Oa
ten fiir folgende statistische Auswertungen zu nut
zen: 
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- Berechnung von Hochstmengenvorschlagen und 
Wartezeiten 
Vergleich des Riickstandsverhaltens eines 
Wirkstoffs in verschiedenen Kulturen 
Vergleich des Riickstandsverhaltens verschie
dener Wirkstoffe in einer Kultur 

- Korrelation des Riickstandsverhaltens mit auBe
ren EinfluBfaktoren wie Aufwandmenge, For
mulierung, Applikationstechnik, Wachstumssta
dium, Wetter.

Der Datenaustausch zwischen Antragsteller und der 
Biologischen Bundesanstalt sowie zwischen der 
Biologischen Bundesanstalt und der Europaischen 
Union soll zukiinftig iiber eine Diskettenschnitt
stelle erfolgen. 

Mitwirkung im FAO/WHO Joint Meeting on 
Pesticide Residues (JMPR) · Participation in 
FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues 
(JMPR) (Banasiak, Ursula, Hohgardt, K., Lundehn 
J.-R., und Storzer, W.) 

Fiir die Wirkstoffe Diazinon, Diquat, Ethion, 
Fenpropathrin und lprodion wurde unter Beriick
sichtigung umfangreicher Unterlagen zum Metabo
lismus in Pflanze und Tier, Verbleib im Boden und 
Wasser sowie zur Analytik das Riickstandsverhal
ten in Lebensmitteln nach der Anwendung gemaB 
der guten landwirtschaftlichen Praxis weltweit ge
priift, um dem Codex Committee on Pesticide Re
sidues (CCPR) Hochstmengenvorschlage (MRL) 
fiir den Codex Alimentarius zu unterbreiten. Die 
erarbeiteten Unterlagen sind Bestandteil der von 
der FAO/WHO herausgegebenen JMPR-Evaluati
ons sowie des JMPR-Reports und dienen der Siche
rung des Welthandels. 

Priifung und Auswertung von Versuchen der 
Antragsteller zum Verbleib von Pflanzen
schutzmitteln im Boden, Wasser und Luft -
Evaluation of trials from applicants on the fate 
of plant protection products in soil, water and 
air. (Binner, R., Gottschild, D., Kloskowski, Re
gina, und Schinkel, K.) 

Die Versuchsergebnisse wurden im Hinblick auf 
die mogliche Akkumulation von Wirkstoffen im 
Boden bei wiederholter Anwendung sowie auf 
mogliche Auswirkungen auf Folgekulturen, Riick
standsbildung in Folgekulturen und die Wahr
scheinlichkeit ihres Eindringens in das Grundwas
ser ausgewertet. Es ergeben sich in keinem Fall 
Anhaltspunkte, die beziiglich der genannten Aus
wirkungen eine Zulassungsverweigerung auf der 
Grundlage der Bewertungskriterien der Biolo
gischen Bundesanstalt gerechtfertigt batten. 

Desgleichen gaben die Ergebnisse zum Verbleib im 
Wasser und in der Luft keinen AnlaB zu Bedenken. 
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Untersuchung des Abbauverhaltens von Para

thion im Standardboden 2.1 der LUFA Speyer 

Investigation on degradation of parathion in 

standard soil 2.1 of LUFA Speyer (Binner, R., 
und Martin, Christine) 

In Anlehnung an die BBA-Richtlinie IV, 4-1, 
wurde die Verringerung der extrahierbaren Riick
stiinde von Parathion in biologisch aktivem 
schwach humosem Sandboden (Standardboden 2.1 
der LUFA Speyer) unter Laborbedingungen unter
sucht. Die Inkubation von 1 mg/kg Parathion er
folgte iiber 100 d im Dunklen bei konstanter Bo
denfeuchte und 20 ·c unter stiindiger Beliiftung. 
Ober Biotests, u. a. Bodenatmung und Dehydroge
naseaktivitiit, konnte gezeigt werden, da8 der Bo
den iiber die Versuchsdauer ausreichend biologisch 
aktiv war. 

Die extrahierbaren, unveranderten Parathion-Riick
stiinde verringerten sich mit einem DT-50 von 8 d 
und einem DT-90 von < 50 d (DT-80 = 24 d). Diese 
Werte bestatigen die im Freiland beobachtete ra
sche Verringerung der Parathion-Riickstande im 
Boden. Die Verfltichtigung spielt dabei offensicht
lich keine entscheidende Rolle, wie ein Vorversuch 
mit 12stiindiger Luftprobenahme 3 h nach der Ap
plikation bei 180 1 Luft/h bestatigte. In der Luft
probe von 2.16 cbm konnte kein Parathion nachge
wiesen werden. Eine splitere Verfltichtigung geal
terter Parathion-Riickstiinde ist aufgrund starker 
Sorption zum Boden nicht zu erwarten. 

Untersuchung des Versickerungsverhaltens von 

Imidacloprid in den Standardboden 2.1 und 2.3 
der LUFA Speyer - investigation on leaching of 

imidacloprid in standard soils 2.1 and 2.3 of 

LUFA Speyer (Glitschka, M., und Binner, R.) 

Der insektizide Wirkstoff Imidacloprid wird im 
Boden bei relativ schwacher Sorption (log K

0w "" 
0.57) nor langsarn abgebaut, so da8 eine Verlage
rung in tiefere Bodenschichten nicht auszuschlieBen 
ist. Auf der Grundlage der BBA-Richtlinie IV, 4-2, 
wurde daher das Versickerungsverhalten von Imi
dacloprid in den Standardboden 2.1 (schwach hu
moser Sandboden) und 2.3 (schwach humoser san
diger Lehm) untersucht. Trotz Applikation des 
Ftinffachen der praxisiiblichen Aufwandmenge 
(880 g/ha des Prliparats GAUCHO) und nachfol
gender Beregnung mit 200 mm Niederschlag iiber 
48 h konnte kein Imidacloprid in den Sickerwlissem 
beider Boden nachgewiesen werden. Die Analyse 
der 30-cm-Bodenkeme zeigte jedoch, da8 der 
Wirkstoff im Boden 2.1 bis ea. 27 cm Bodentiefe 
(Maximalkonzentration bei 15-18 cm) und im Bo
den 2.3 bis 19 cm (Maximalkonzentration bei 11 
cm) eingewaschen wurde. Die Ergebnisse dieser
worst-case-Untersuchungen bestatigen damit die
erwartete, geringftigige Mobilitat in sandigen Bo-

den. Eine Kontamination des Grundwassers ist bei 
sachgerechter Anwendung jedoch nicht zu erwar
ten. 

Untersuchungen zum Versickerungsverhalten 

des Wirkstoffes Terbuthy!azin und des Meta

boliten Desethylterbuthylazin - Investigation on 

the leaching of the active ingredient terbuthyl
azine and its metabolite desethylterbuthylazine 

(Kloskowski, Regina, Siebers, J., und Nolting, H.
G.) 

An zwei Standorten der Region Braunschweig 
(Gliesmarode und Sickte) wurde 1988 ein Dauer
versuch zur Untersuchung des Versickerungsver
haltens von Terbuthylazin angelegt. Nach der Be
probung der Bodenprofile im Jahr 1988 erfolgten 
Laboruntersuchungen der Bodenproben auf phy
siko-chemische Parameter sowie Adsorptionsversu
che mit dem Wirkstoff und Metaboliten in den ein
zelnen Bodenschichten. 

Im Mai 1989 erfolgte die erste Behandlung mit 
GAROOPRIM 500 FLUSSIG (1.5 1/ha im Vorauf
lauf). Die Behandlung wurde in den Jahren 1990, 
1991, 1992 und 1993 wiederholt. Nach jeder Be
handlung erfolgten Entnahmen von Bodenproben, 
in denen die Abbaugeschwindigkeit und die Verla
gerung des Wirkstoffes und des Metaboliten in tie
fere Bodenschichten untersucht wurde. 

Terbuthylazin wurde an beiden Standorten zuerst 
rasch abgebaut. Der Abbau folgt grundslitzlich der 
Reaktion 1. WZ-Ordnung. Die DT-50 (Durch
schnitt aus 5 Jahren) betragen 22 und 19 Tage in 
Gliesmarode und Sickte, die DT-90 betragen ent
sprechend 275 und 196 Tage. Die Beprobung der 
Bodenprofile bis zu 100 cm Tiefe ergab, da8 Ter
buthylazin und Desethylterbuthylazin nicht unter
halb der Tiefe von 25 bis 40 cm nach 5maliger 
Behandlung verlagert wurden. Die Bestimmungs
grenze betrug 0.001 mg/kg. 

Da der Versuch nicht nor der Untersuchung der 
Verlagerung unter praxisgerechten Bedingungen, 
sondem vor allem der Oberprtifung der Voraussa
gekraft des Rechenmodells PELMO (Pesticide Lea
ching Modell) dienen soll, wurden auch Berech
nungen mit PELMO durchgeftihrt. 

Die umfangreiche Datenlage beziiglich der Boden
parameter, Sorptionskonstanten und Abbauge
schwindigkeiten als auch die Verftigbarkeit von 
exakten Klimadaten (Niederschllige, Temperatur, 
Evapotranspiration), die als Eingabeparameter fur 
PELMO zur Verftigung stehen, erlauben einen Ver
gleich der berechneten mit den gemessenen Ergeb
nissen. Der Vergleich konzentriert sich dabei 
insbesondere auf die Verteilung des Wirkstoffes im 
Bodenprofil. Berechnungen mit PELMO zeigen 



keine absolute Obereinstimmung mit den gemesse
nen Konzentrationen, weil PELMO Eingaben be
zilglich der Abbaugeschwindigkeit nur nach 1. Ord
nung behandelt. Daraus ergeben sich insbesondere 
in der ersten Phase (ea. 2 Monate) relevante 
Differenzen. Trotz der Unterschiede in der ersten 
Phase wird eine relativ gute Obereinstimmung der 
berechneten und gemessenen Konzentrationen bei 
Betrachtung der gesamten Versuchsdauer gefunden. 
Die Berechnungen zeigen, daB der Wirkstoff nach 
5maliger Behandlung zwar in die tieferen Boden
schichten verlagert wird, der Grenzwert von 0,1 
µg/l im Grundwasser jedoch nicht erreicht wird. 

Untersuchungen von Pflanzenschutzmittelwirk
stoffen in der Luft von Gewachshausern - In
vestigations of pesticides in the air of green 
houses (Siebers, J., in Zusammenarbeit mit 
Smolka, Silvia, Institut fur Pflanzenschutz im 
Gartenbau) 

Nach Applikation von TIUODAN FLUSSIG 
(Wirkstoff Endosulfan) und EUP AREN WG (Wirk
stoff Dichlofluanid) auf Gurken und Chrysan
themen im Gewlichshaus wurden die Konzentratio
nen in der Luft bestimmt. Die Probenahme erfolgte 
kontinuierlich in Me8intervallen von einer Stunde 
tiber einen Zeitraum von drei Tagen. Die 
Spitzenwerte fur Dichlofluanid kurz nach der Ap-
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plikation lagen bei 4-12 µrm3 und am dritten Tag 
zwischen 0,2 und 4 µg/m . Nach der Applikation 
wurden fur Endosulfan Konzentrationen zwischen 
22 und 32 µg/m3 gemessen. Nach drei Tagen betru
gen die Konzentrationen 0,1-1,2 µg/m3 . Endosulfan 
zeigt also im Gegensatz zu Dichlofluanid eine 
rasche Abnahme in der Gewlichshausluft. 

Zur Belastung von Fichtenholz und -rinde mit 
Cypermethrin und Lindan nach praxisiiblicher 
Borkenkaferbekampfung - Content of cyperme
thrine and lindane in bark and wood of spruce 
after treatment against bark beetles (Siebers, J., 
in Zusammenarbeit mit Wulf, A., und Kehr, R., In
stitut fur Pflanzenschutz im Forst) 

Fichtenstammabschnitte mit und ohne Rinde wur
den praxistiblich mit einem cypermethrin- bzw. lin
danhaltigen Forstschutzmittel gegen Borkenkafer 
behandelt. Nach 14, 84 und 168 Tagen wurden Rin
den- und Holzproben auf Rtickstlinde der ange
wandten Wirkstoffe untersucht. Die Riickstands
werte im Holz lassen erkennen, daB eine praxisiib
liche Borkenkaferbekampfung mit lindan- und cy
permethrinhaltigen Mitteln nicht zu einer Belastung 
von Holz- und Holzprodukten fiihrt. In der Rinde 
sanken die Werte von anfanglich mehreren hundert 
mg/kg im Laufe eines halbes Jahres bis auf Werte 
um 50 mg/kg ab. 
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Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau 

und Griinland in Braunschweig mit 

Au8enstelle Kleinmachnow 

Im Mittelpunkt alter Arbeiten des Instituts steht die Erhaltung der "Gesunden Pflanze". Diesem Ziel dient die 
Entwicklung, Priifung und Umsetzung von Verfahren zum Schutze landwirtschaftlicher Kultmpflanzen vor 
Krankheiten und Schlidlingen unter besonderer Berticksichtigung der Abwendung von Gefahren ftir die Gesund
heit von Mensch und Tier sowie fur den Naturhaushalt. 

Unter den sich andemden wirtschaftlichen Bedingungen in der Landwirtschaft durch die EG-Agrarreform 
kommt der Nutzung und Forderung der Resistenz landwirtschaftlicher Kultmpflanzen gegen Krankheiten und 
Schaderreger eine zentrale Bedeutung zu. In umfangreichen Resistenzprtifungen, deren Ergebnisse in das Zulas
sungsverfahren von Sorten beim Bundessortenamt eingehen, konnten mittels einer neu erarbeiteten Priifmetho
dik zum ersten Mal zwei Wintergerstensorten mit einer ausgepriigten Rhynchosporium-Resistenz ermittelt wer
den. 

Ftir Resistenzprtifungen gegen den "Echten Mehltau" am Getreide wurde ein Sortiment von 25 Weizen- und 27 
Gerstenmehltauisolaten aufgebaut, das die Bestimmung aller bisher bekannten Resistenzgene bzw. Genkombi
nationen ermoglicht. Im Rahmen der Mehltauresistenzprtifungen konnten 1993 fiinf Sommergerstensorten im 3. 
Wertprtifungsjahr und neun Sommergerstensorten im 2. Wertprtifungsjahr sowie vier Sommerweizensorten als 
vollig resistent eingestuft werden. Untersuchungen zur Differenzierung ost- und westdeutscher Pathotypen des 
Kartoffelkrebserregers (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.) ftihrten zu einer Reduzierung der Pathoty
penzahl. Ktinftig mtissen in der Krebsresistenzprtifung der Kartoffeln nur noch sechs anstatt bisher neuen Pa
thotypen in die Priifung einbezogen werden. Erstmals konnte eine Kartoffelsorte mit Resistenz gegen alle Patho
typen nachgewiesen werden. 

Die Wurzelhals- und Stengelfiiule ist nach wie vor die bedeutenste Krankheit am Winterraps. Im Berichtzeit
raum konnte gegen den Erreger Phoma lingam ein Serum entwickelt werden, das eine Frtiherkennung der 
Krankheit ermoglicht und somit eine Beurteilung des Resistenzverhaltens von Rapspflanzen zu einem sehr frti
hen Zeitpunkt erlaubt. 

Durch die Entwicklung einer auf Enzymbasis beruhenden biochemischen Nachweismethode konnte bei Ahren
fusariosen am Weizen der Pilzbesatz erstmalig quantitativ im Pflanzenmaterial bestimmt werden und zwar un
abhangig von der Auspriigung des Krankheitssymptoms. 

Bei Septoria tritici, dem Erreger der Blattdtirre am Weizen, wurde die sortenspezifische Rassenbildung nachge
wiesen. 

Versuche zur Bekiimpfung von Blattkrankheiten in der Wintergerste ergaben, da£ bei Anwendung einer Be
kiimpfungsschwelle von 1 % Befall auf den drei oberen Blattetagen die Anzahl der Fungizidapplikationen um 
eine verringert werden konnte. Ein gezielter Einsatz der Fungizide ermoglichte je nach Priiparat eine Reduzie
rung der Aufwandmenge um durchschnittlich 40 %. 

Eine Reduzierung des Insektizideinsatzes im Raps fiihrte zu einem erhohten Befall mit StengelrtiBlerarten, in de
ren Folge der Befall mit P. lingam, dem Erreger der Wurzelhals- und Stengelfiiule, anstieg. 
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Im Bereich der Diagnostik konnten serologische (monospezifische Antikorper) und gentechnische (Polymerase
Ketten-Reaktion) Methoden zum Nachweis des Quarantanebakteriums C/avibacter michiganensis ssp. sepedoni

cus sowie der pilzlichen Krankheitserreger P. lingam und Phytophthora infestans entwickelt werden. Die Uber
prtifung der routinemaBigen Anwendung erfolgt zur Zeit im praktischen Pflanzenschutz. 

Nach ein- und zweijahrigen Anbaupausen konnten nach dem Auftreten der bakteriellen Ringfaule an Kartoffeln 
auf den Befallsflachen keine Erreger mehr nachgewiesen werden. 

Im Rahmen der Untersuchungen zu Auswirlmngen von Pflanzenschutzmitteln auf den Naturhaushalt wurden 
neue Zucht- und Testmethoden ftir Kurzfliigelkiifer entwickelt. Diese Kafer haben eine Bedeutung als Antagoni
sten von Schadlingen und sollten bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln geschont werden. 

Laborversuche zeigten, da8 die zeitlich wiederholte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Abhangigkeit der 
Praparate zu deutlichen Wirkungssteigerungen gegeniiber einer einmaligen Anwendung fiihrten. Diese Tatsache 
ist fur die Zulassung von Praparaten von Bedeutung. 

Weiterhin konnte nachgewiesen werden, da8 niedrige Temperaturen bei der Anwendung von Pyrethroiden zu 
einer erheblichen Wirkungssteigerung nicht nur gegeniiber Blattlausen sondem auch gegentiber rauberischen 
Arthropoden ftihren. Diese Tatsache sollte bei der Wahl des Mittelaufwandes sowohl bei Herbst- als auch frtihen 
Frtihjahrsanwendungen berticksichtigt werden. 

Der Schwerpunkt der Arbeiten der Bienenuntersuchungsstelle lag in der Klarung von Bienenschaden in den 
Obstbaugebieten Baden-Wtirttembergs, die vermutlich durch den Wirkstoff Fenoxycarb hervorgerufen werden. 

Priifungen zur Resistenz von Getreide, Kartof
feln und Winterraps gegeniiber pilzlichen und 
bakteriellen Krankheitserregem - A�essment of 
resistance in cereals, potatoes and oilseed rape 
against fungal and bacterial diseases (Bartels, G., 
Flath, Kerstin, Garbe, V., Langerfeld, E., Mielke, 
H., ScMber-Butin, Blirbel, und Stachewicz, H.) 

Aufgrund sinkender Agrarpreise ist die Resistenz 
der Sorten gegeniiber Krankheiten und Schadlingen 
von herausragender Bedeutung, um die Kosten fur 
den Pflanzenschutz zu minimieren. Der Umfang der 
Resistenzprtifungen in Amtshilfe fur das Bundes
sortenamt und die Bundesanstalt fur Ziichtungsfor-

Tab. 1: Kulturarten und Krankheitserreger 

Kulturart 

Winterweizen 

Krankheitserreger 

Drechslera tritici-repentis 

Erysiphe graminis 

schung an Kulturpflanzen hat stark zugenommen. 
Im zurtickliegenden Jahr wurden 2860 bzw. 860 
Kombinationen in Getreide, Kartoffeln und Winter
raps geprtift. Neben den bereits etablierten Prtifun
gen auf Resistenz gegeniiber z. B. Pseudocercospo

rel/a herpotrichoides, Fusarium culmorum, Pucci

nia striiformis (Getreide), Synchytrium endobioti

cum (Kartoffel), und Phoma lingam (Winterraps) 
wurden Erwinia carotovora, Fusarium coeruleum 

(Kartoffel), Septoria nodorum, S. tritici, Usti/ago 

nuda, Drechslera tritici-repentis, Erysiphe grami

nis (Getreide) und Verticillium dahliae (Raps) neu 
aufgenommen. Tabelle 1 zeigt die geprtiften Kul
turarten sowie ihre Krankheitserreger. 

Fusarium cu/morum 

Gaeumannomyces graminis 

Pseudocercosporella herpotrichoides 

Puccinia recondita 

Puccinia striiformis 

Septoria nodorum 

Septoria tritici 

Sommerweizen 

Wintergerste 

Erysiphe graminis 

Fusarium cu/morum 

Pseudocercosporella herpotrichoides 

Puccinia recondita 

Drechslera teres 

Erysiphe graminis 

Fusarium cu/morum 

Gaeumannomyces graminis 

Puccinia recondita 

Puccinia striiformis 
Septoria nodorum 

Septoria tritici 

Puccinia striiformis 

Rhynchosporium secalis 

Typhu/a incarnata 

Ustilago nuda 



Sommergerste 

Roggen 
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Erysiphe graminis 

Claviceps purpurea 

Gaeumannomyces graminis 

Gaeumannomyces graminis 

Pseudocercosporella herpotrichoides 

Triticale Gaeumannomyces graminis 

Pseudocercosporella herpotriclwides 

Septoria tritici 

Kartoffeln 

Winterraps 

Erwinia carotovora 

Fusarium coeruleum 

Phytophthora infestans 

Phoma lingam 

Die Notwendigkeit zur Prtifung gegen D. tritici

repentis ergibt sich, weil diese Krankheit nach an
fanglichem Auftreten in Stiddeutschland inzwi
schen auch in Norddeutschland an Bedeutung ge
wonnen haL Im Gewachshaus wurden Sommer
und Winterweizensorten im Keim- und Fahnen
blattstadium inokuliert. Bei der spateren Bonitur 
wurden unabhangig vom Inokulationstermin signi
ftkante Unterschiede in der Anfalligkeit festgestellt, 
wobei die Sommerweizensorten einen Mheren Be
fall aufwiesen als die Winterweizensorten. 

Die zur Prtifung anstehenden Sommer- und Winter
weizenstamme erwiesen sich gegen S. nodorum 

bzw. S. tritici als weitgehend anfallig. In Triticale 
konnte dagegen Resistenz gegentiber S. tritici ge
funden werden. 

Virulenz gegentiber den Gelbrostresistenzgenen Yr 
3e und Yr 4e trat in alien untersuchten lsolaten auf, 
gegentiber Yr 1 in 47 %, gegentiber Yr 2 in 50 %, 
gegentiber Yr 3b und Yr 4b in 67 % der un
tersuchten Isolate. Am haufigsten wurde die Gelb
rostrasse R 104 E 41 isoliert. Weiterhin konnten mit 
abnehmender Tendenz die Rassen R 232 E 137, R 
237 E 141, R 41 E 232, R 72 E8, R 105 E 168, R 
105 E 41, R 108 E 41, R 108 E 105, R 109 E 8, R 
109 E 141 und R 233 E 168 nachgewiesen werden. 

Wintergerstensorten und -stamme wurden auf Resi
stenz gegen U. nuda gepriift, einem Krankheitser
reger, der besonders im altemativen Landbau ein 
Problem werden kann. Bis auf vier Sorten zeigte 
das Sortiment eine hohe Anfalligkeit. 

Bei den Resistenzprtifungen gegen G. gramzms 

wurden die untersuchten Triticale-Sorten ebenso 
stark befallen wie der Winterweizen. Das bedeutet 
ftir die landwirtschaftliche Praxis, daJl Triticale in 
der Fruchtfolge genauso gtinstig gestellt werden 
sollte wie der Weizen. 

Zur Bestimmung der Resistenzgene gegen E. gra

minis wurden Primarblattsegmente der zu testenden 
Sorten auf Benzimidazolagar ausgelegt und mit 
Mehltaukonidien inokuliert. Daftir fanden 25 Wei-

Streptomyces scabies 

Synchytrium endobioticum 

Verticillium dahliae 

zen- bzw. 27 Gerstenmehltauisolate mit definierter 
Virulenz Verwendung, die die Identifizierung aller 
bisher bekannten Resistenzgene und -genkombina
tionen erlauben. Zehn Tage spater wurde die Reak
tion der zu testenden Sorten (Befallstyp und -
starke) gegentiber den zur Inokulation verwendeten 
Erregerisolaten ermittelt. Die Wintergerstensorten 
des dritten Wertprtifungsjahres enthielten haufig 
das im Bundesgebiet nicht mehr wirksame Resi
stenzgen SP ("Spontaneum-Resistenz") oder keine 
Resistenzgene, die Sommergerstensorten das bisher 
weitgehend wirksame Gen mlo. Bei den Winterwei
zensorten wurden haufig die Resistenzgene Pm2, 
Pm5 und Pm8 einzeln oder in Kombination mit 
Pm4b und Pm6 ermittelt. 

Zahlreiche Kartoffelzuchtstamme und -sorten wur
den auf ihre Reaktion gegentiber den neu diffe
renzierten Pathotypen des Kartoffelkrebses, S. en

dobioticum, untersucht. Nur ein Zuchtstamm zeigte 
gegentiber sieben verwendeten Pathotypen Resi
stenz. 

Beim Winterraps wurden erstmalig Ergebnisse aus 
Freilandversuchen zur Resistenz gegentiber V.

dahliae gewonnen. Wahrend im zugelassenen Sor
tenspektrum nur geringe Anfalligkeitsunterschiede 
gefunden wurden, zeigten im zur Zulassung an
stehenden Sortiment drei Stamme eine geringe An
falligkeit. 

Entwicklung von Methoden zur Resistenzprii
fung in Getreide und Winterraps - Development 
of methods for assessment of resistance in cere
als and oilseed rape (Flath, Kerstin, Fritzemeier, 
Ellen, Garbe, V., Klappach, Kristin, Sachs, Edel
gard, Brasse, D., Weinert, J., v. Meien-Vogeler, F., 
Reichelt, Andrea, und Heimbach, U., in Zusam
menarbeit mit Thieme, T., Bio-Test Labor GmbH 
Sagerheide, Wolf, G. und Fehrmann, H., Universi
tat Gottingen, und Aust, H.-J., Technische Univer
sitat Braunschweig,) 

Die Zunahme der Bedeutung sowie das Auftreten 
neuer Schaderreger erfordert deren Einbeziehung in 
die Resistenzprtifung ftir das Bundessortenamt. 



Hierzu ist die Entwicklung neuer Prtifmethoden 
ebenso notwendig wie die Verbesserung und Er
leichterung der bestehenden Prtifverfahren. 

Die Erfassung der genetisch fixierten Resistenz von 
Weizen gegeniiber Ahrenfusariosen wird stark 
durch Umwelteffekte und die Pflanzenentwicklung 
beeinflu8t. In Feld- und Gewachshausversuchen 
wurden verschiedene methodische Ansatze zur Ver
besserung der Reproduzierbarkeit und Objektivie
rung der Ergebnisse gepriift. Dabei wurden sowohl 
die Einflu8gro8en als auch die bei der Sortenprii
fung eingesetzte kiinstliche Inokulation, sowie auch 
deren Wechselwirkungen mit Umweltfaktoren und 
Sorteneigenschaften untersucht. Die Ergebnisse 
wiesen den Beginn der Bliite (EC 61) als das 
deutlich anfalligste Entwicklungsstadium fiir eine 
Ahreninfektion aus. Ein optimaler Infektionserfolg 
zur Differenzierung der Anfalligkeit verschiedener 
Sorten und Stamme konnte durch eine, in kurzen 
Zeitabstanden wiederholte Inokulation (EC 61 + 
zwei Tage + zwei Tage) erreicht werden. Zur Beur
teilung der Anfalligkeit wurde neben herlcomm
lichen Parametem eine biochemische Methode auf 
Enzymbasis eingesetzt, die den Pilzbesatz im Pflan
zenmaterial symptomunabhangig quantifiziert. Die 
dabei in den Ahren festgestellten Pilzmengen korre
lierten hoch mit den Ergebnissen der Chloroseboni
turen und Ertragsparameter. Durch spezielle Inoku
lationstechniken konnten weitere Erkenntnisse iiber 
die Pathogenese und die Resistenzursachen gewon
nen werden. Danach ergibt sich die Anfalligkeit ei
ner Sorte im wesentlichen aus der Auspragung von 
drei Resistenzfaktorengruppen: der Neigung zu Pri
marinfektionen, einer Ausbreitungsresistenz in der 
Ahrenspindel und einer W elkeresistenz der Ahre. 

Aus Gebieten mit hohem Befall des Winterweizens 
mit Septoria tritici wurden Proben entnommen und 
die Virulenz der Isolate analysiert. Die Analyse er
folgte mit Hilfe von 13 Differentialsorten und 53 
Winterweizensorten. Sie erbrachte erste Hinweise 
auf das Vorhandensein von sortenspezifischen Ras
senbildungen des Erregers. 

Im Mittelpunkt der Untersuchungen bei Gerste 
stand die Entwicklung von Methoden zur dauerhaf
ten Erhaltung der pathogenen Eigenschaften und 
zur Massenanzucht von lnokulum bei Drechslera 

teres. Es zeigte sich, da8 hier die Blattpassage zur 
Erhaltung der Pathogenitat unbedingt notwendig 
ist. Zahlreiche Nahrmedien zur Inokulumproduk
tion wurden erprobt. Von Rhynchosporium-Befa11s

proben aus dem gesamten Bundesgebiet wurden 
Isolate entnommen und Einsporlinien hergestellt. 
Die Resistenzpriifung wird im Freiland erheblich 
durch andere, blattfleckenbildende Erreger gestort. 
Daher wurde versucht, durch Sommeraussaat und 
Spatsommerinokulation eine zuverlassige Symp
tomauspragung zu erreichen. Erste Ergebnisse zei
gen, daB dieser Methode der Vorzug zu geben ist. 
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Im Winterraps hat der bodenbiirtige Erreger der 
Rapswelke und Stengelfaule Verticillium dahliae 

zunehmend an Bedeutung gewonnen. Nach bisheri
gen Untersuchungen bestehen im Sortiment der 
Bundesrepublik Deutschland nur geringe Unter
schiede in der Anfalligkeit der Sorten. Zur Ermitt
lung geeigneter Methoden zur Beurteilung von Be
fallsunterschieden wurden Freiland- und Gewachs
hausversuche mit natiirlicher lnfektion und unter
schiedlichen kiinstlichen Inokulationen im Ge
wachshaus- und Freiland miteinander verglichen. 
Als nicht geeignete Methode erwies sich eine 
kiinstliche Inokulation mit infizierten Haferkomem 
im Freiland, die vor der Aussaat dem Boden zuge
fiihrt wurden. Freilandversuche an verschiedenen 
Standorten in der Deutschland zeigten die Moglich
keit einer derartigen Testung, allerdings ist hierzu 
die Auswahl geeigneter Standorte mit einem hohen 
Befall unbedingt erforderlich, hinzu kommt, da8 in 
der Konstanz des Befalls an den Standorten deut
liche Unterschiede bestehen. Weiterhin wurde die 
kiinstliche Inokulation durch infizierte Haferlcomer 
im Gewachshaus unter konditionierten Bedingun
gen untersucht. Mit diesem Verfahren wurden 
zwischen den Sorten Unterschiede gefunden, die re
produzierbar waren. 

Blattlause konnen im Winterweizen zu erheblichen 
Ertragsbeeinflussungen fiihren, und daher werden 
haufig InsektizidmaBnahmen notwendig. Deshalb 
erschien es wichtig zu untersuchen, ob Resistenz 
oder Toleranz von Winterweizen gegeniiber Blatt
lausen im bestehenden Sortiment vorhanden sind. 
In Laborversuchen wurden Jungpflanzen von Win
terweizensorten mit der Aphide Rhopalosiphum 

padi besiedelt. Eine Hochrechnung der gewonnenen 
Ergebnisse ergab Sortenunterschiede bei der An
zahl abgesetzter Larven, die je nach Sorte bis zu 
einem Multiplikationsfaktor 10 differierten. In Frei
landversuchen unterschieden sich die Anzahl und 
Artenzusammensetzung der Lause bei den gepriif
ten Sorten deutlich. Die Ertragseinbu8en durch eine 
Schadigung der Pflanzen schwankten je nach Sorte 
zwischen 1 % und 8 %. 

Resistenz von Futter- und Rasengrasern gegen
iiber pilzlichen Krankbeitserregern - Resistance 
of fodder and turf grasses to fungal pathogens 
(Teuteberg, A.) 

Kulturgraser konnen von zahlreichen pilzlichen 
Krankheitserregem befallen werden. Neben Er
tragsverlusten im Futter- und Samenbau wird zu
nehmend auch die Beeintrachtigung der Futterqua
litat durch Pilzbefall an Blattem und Halmen disku
tiert. Ziel der Untersuchungen ist es, die Kenntnisse 
iiber Auftreten und Bedeutung einzelner Schaderre
ger zu erweitem, Methoden zur Resistenzpriifung 
gegen bedeutende Erreger zu entwickeln oder zu 
verbessem sowie Resistenzpriifungen in Amtshilfe 
fiir das Bundessortenamt durchzufiihren. 
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Voraussetzung fur eine erfolgreiche Resistenzziich
tung und andere BekampfungsmaBnahmen ist die 
genaue Kenntnis der auftretenden Schaderreger. 
Die Arbeiten iiber Auftreten und Bedeutung von 
Blattfleckenerregem im wirtschaftlich wichtigen 
Samenbau der Graser wurden daher fortgefiihrt. Die 
Untersuchungen am Wiesenschwingel (F estuca 

pratensis) von verschiedenen Standorten im ostli
chen Niedersachsen im Hinblick auf Drechslera
Arten, den wichtigsten Schaderregem, ergaben, daB 
72 % der Blatter von Drechslera dictyoides befallen 
waren, wahrend D. siccans nur an ea. 7 % der Blat
ter nachgewiesen werden konnte. Die Untersuchun
gen bestatigten aber friihere Befunde, daB auch D.

siccans in einzelnen Bestanden einen bedeutenden 
Anteil am Pilzspektrum einnehmen kann. Beide 
Schaderreger sollten daher bei Resistenzuntersu
chungen beriicksichtigt werden. 

Der Kronenrost (Puccinia coronata var. coronata) 
der W eidelgraser kann erhebliche Schaden an Lo

li um ssp. hervorrufen, daher wird in den letzten 
Jahren auch in der Bundesrepublik Deutschland die 
Resistenzziichtung intensiviert. Die Arbeiten mit 
dem Rostpilz, der sich nur auf der Wirtspflanze 
kultivieren laBt, befaBten sich im Gewachshaus vor 
allem mit Fragen zur getrennten Anzucht verschie
dener Rostherkiinfte und zur Vermehrung der Ure
dosporen, die in ausreichender Menge als Inokula
tionsmaterial fur Resistenzuntersuchungen unter 
anderem auch bei der Bundesanstalt fiir Ziichtungs
forschung an Kulturpflanzen bereitzustellen waren. 

Untersuchungen zum Krankheitsverlauf und zur 
Resistenz von Kartoffeln gegen bakterielle und 
pilzliche Krankheitserreger - Investigations of 
the epidemiology and resistance of potatoes 

against bacterial and fungal pathogens (Bdliya, 
B. S., Langerfeld, E., Schober-Butin, Barbel, und
Stachewicz, H., in Zusammenarbeit mit Rudolph,
K., Universitat Gottingen, Hoekstra, R., Bundesfor
schungsanstalt fur Landwirtschaft, Braunschweig,
Deutsch-Niederlandische Kartoffelgenbank, Rivera
Pena, A., INIFAP, Toluca, Mexiko)

Die Priifung von Kartoffelsorten auf die Anfallig
keit gegen pilzliche und bakterielle Schaderreger ist 
wichtig, weil bei Anwendung des integrierten 
Pflanzenschutzes die Resistenz der Sorten eine 
hervorragende Rolle spielt. Da bei den bakteriellen 
Schaderregem die Anwendung eines chemischen 
Pflanzenschutzes nicht moglich ist, muB das Pflanz
gut so weit wie moglich bakterienfrei sein. Untersu
chungen zur latenten Kontarnination von Kartoffel
knollen durch Bakterien der Gattung Erwinia ist die 
Hauptursache des Uberdauems dieser NaBfauleer
reger bis zur nachsten Kartoffelgeneration. Folgen 
sind vor allem Auflaufschaden, Stengel- und Knol
lenfaulen. Desweiteren konnen latent iibertragene 
Bakterien unter ungiinstigen Transport- und Lager
verhaltnissen (Lagerboxen, Paletten, Kleinverpak
kungen) groBere Schaden durch NaBfaulen verursa
chen. 

Untersuchungen groBerer Probenzahlen verschiede
ner Kartoffelsorten und -herkiinfte mittels Spezial
methoden und Selektivmedien ergaben bei mehr als 
zwei Drittel aller gepriiften Falle bakterielle Konta
mination durch Erwinia carotovora. Beide Varieta
ten dieser Art, E. c. var. atroseptica und E. c. var. 
carotovora, lagen mit annahemd gleicher Haufig
keit vor. E. chrysanthemi, eine weitere bekannte 
Ursache fur KnollennaBfaule, konnte in keiner der 
untersuchten Proben nachgewiesen werden. 

Abb. 1: Bakterielle NaBfaule der Kartoffel (Erwinia carotovora), Lentizellenbefall 



Zur Klarung der Frage, ob bakterielle Infektionen 
auch vom Boden aus stattfinden konnen, wurde das 
Vorkommen von Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus, dem Erreger der bakteriellen Ring
fllule der Kartoffel, auf einem isoliert gelegenen 
Feldstiick untersucht. Von 1989 bis 1991 wurden 
dort befallene Kartoffelpflanzen unter kontrollier
ten Bedingungen kultiviert. Es konnten sowohl ein 
als auch zwei Jahre danach keine Ringfaulebakte
rien nachgewiesen werden. Untersucht wurden so
wohl Knollen und Stengel als auch Bodenproben. 
Die Zeitdauer einer Bodenverseuchung nach Auf
treten von Schaderregem ist von erheblicher Be
deutung bei der behordlichen Anordnung phyto
sanitarer Auflagen. 

Eine der wichtigsten Krankheiten im Kartoffelan
bau ist die Kraut- und Braunfaule, verursacht durch 
den Pilz Phytophthora infestans, der in allen 
Klimazonen auftritt und zu einem totalen Emte
verlust ftihren kann. Bei einem intemationalen 
Feldversuch in Toluca, Mexiko, sollten deshalb 
Kartoffelsorten auf ihre Resistenz selektiert wer
den, die sich fur einen Anbau mit geringstem Pflan
zenschutzmittel-Aufwand eignen. Insgesamt wur
den 25 deutsche Sorten in Feldversuchen sowohl in 
Deutschland als auch in Mexiko angebaut und unter 
den jeweils vorllerrschenden natiirlichen Infektions
bedingungen auf ihre Resistenz gepriift. Im Gegen
satz zu Mexiko, wo die meisten Sorten einen hohen 
Befall aufwiesen, zeigten sie unter deutschen Be
dingungen nur eine geringe Anfalligkeit. Zur Erfas
sung des unterschiedlichen Epidemieverlaufes wur
den eine anfallige und eine resistente mexikanische 
Sorte verwendet. Vier deutsche Sorten verltielten 
sich in Toluca wie die anfallige mexikanische 
Sorte, sechs Wochen nach Epidemiebeginn trat 
H6chstbefall (Bonitur 9) ein, dagegen zeigten die 
anderen Sorten eine geringere Anfalligkeit. Erst zur 
Emte im September wurde die Bonitumote 9 er
reicht. Nor eine deutsche Sorte war resistenter und 
erhielt die Bonitumote 6. Die meisten der deut
schen Sorten erreichten somit nicht das Resistenz
niveau der resistenten mexikanischen Sorte. Ob nun 
die beobachtete Mhere Anfalligkeit auf einer Mhe
ren Aggressivitiit der in Mexiko vorkommenden 
Pathotypen beruht, miissen weitere Untersuchungen 
zeigen. Die Versuche verdeutlichen, da8 die in 
einer Klimazone gewonnenen Ergebnisse nicht un
bedingt auf eine andere Region iibertragbar sind. 

Um eine hohere Widerstandsfahigkeit van Kultur
kartoffeln (Solanum tuberosum) gegen Krankheits
erreger zu erhalten, konnen Wildarten der Gattung 
Solanum eingekreuzt werden. Deshalb wurden Un
tersuchungen zur Reaktion van Solanum-Wildarten 
gegen Phoma exigua var.foveata, dem Erreger der 
Phoma-Faule an Kartoffelknollen, durchgefiihrt. 
Die Solanum-Wildarten und der Erreger der Pho
ma-Knollenfaule haben wahrscheinlich das gleiche 
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Gen-Zentrum (Andenregion, Siidamerika), und da
mit ist dart eine natiirlich vorkommende Resistenz 
vorstellbar. In sechs Priifjahren wurden mehr als 60 
Solanum-Arten und -unterarten untersucht. Die Va
rianz der Anfalligkeitsunterschiede war innerhalb 
einer Art starker ausgepragt als zwischen den Ar
len. Die Ergebnisse gaben auch keinerlei Aufschlu8 
auf das Vorhandensein von absoluter Resistenz 
(Immunitiit) oder das Auftreten von Rassen (Patho
typen) des Erregers. Samit ergab die Wirt-Patho
gen-Kombination Solanum-Wildart: P homa-Faule
erreger kein grundsatzlich anderes Muster als die 
iibliche Kombination mit Kulturkartoffelsorten. 

Rhizoctonia solani kann die Knollenqualitiit und 
den Ertrag erheblich negativ beeinflussen. Zur Be
kampfung werden neben acker- und pflanzenbauli
chen Ma8nahmen auch Beizmittel eingesetzt. Da 
Iniormationen iiber die Fungizidsensitivitiit des 
Erregers nach langerer Anwendung von Beizmitteln 
fehlen, wurden 118 Isolate aus verschiedenen Re
gionen der Bundesrepublik auf Sensitivitat un
tersucht. Zwischen den Isolaten waren Sensitivitats
unterschiede nachweisbar, die aber nicht auf eine 
Fungizidresistenz schlie8en lassen. 

Auswirkungen unterschiedlicber Produktionsin

tensitiiten auf Schaderreger- und Niitzlingsauf

treten in Getreide, Zuckerriiben und Winterraps 

- Effects of different production intensities on

the appearance of harmful and beneficial orga

nisms in cereals, sugar beets and oilseed rape
(Bartels, G., Biichs, W., Garbe, V., Gattermann,
Cordula, Thiirwachter, F., Heimbach, U., und
Bothe, S., in Zusammenarbeit mit Hoppe, H. H. Ge
samthochschule Kassel, Kleinhenz, Alexandra,
Zimmermann, J., Franzen, Jutta, Weber, Gisela, La
rink, 0., Technische Universitat Braunschweig, in
Zusammenarbeit mit Wetzel, T., Universitiit Halle)

An drei Wintergerstensorten ('Venus', 'Jana', 'Sona
te') wurde eine vorbeugende Fungizidanwendung 
mit einem gezielten Fungizideinsatz nach Bekamp
fungsschwelle verglichen. Als Bekampfungs
schwelle wurde ein deutlicher Befallsbeginn von 
mehr als 1 % im Bereich der oberen drei Blatteta
gen festgelegt. Durch den gezielten Fungizideinsatz 
wurden um durchschnittlich 7 % geringere Komer
trage, jedoch die h6chsten fungizidk:ostenfreien Er
lose erzielt. Durch die Beriicksichtigung der Be
kampfungsschwelle konnte die Zahl der Fungizid
applikationen von drei auf eine reduziert werden, 
um die Bestande nahezu befallsfrei zu halten. Als 
wirkungsvollste Methode zu einer aus okologischen 
und okonomischen Grunden erforderlichen Mini
mierung des Fungizidaufwandes erwies sich im 
Versuchsjahr 1993 ein gezielter Fungizideinsatz in 
Kombination mit einer Reduzierung der Aufwand
menge um 40 %. 
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In einem mehrjahrigen Feldversuch zor Beurteilung 
von Extensivierungsma8nahmen im Winterraps tra-
ten als Erkrankungen in erster Linie die Wurzel
hals- und Stengelfliule (Erreger: Phoma lingam) 
sowie der Falsche Mehltau (Erreger: Peronospora 
parasitica) in Erscheinung. Die Befallsintensitat 
von Ph. lingam war als mittel, die von P. parasitica 
als gering bis mittel einzustufen. Zwischen den 
Sorten bestanden sowohl bei der Wurzelhals- und 
Stengelfaule als auch beim Falschen Mehltau 
Befallsunterschiede. In der Stufe mit der geringeren 
Intensitat (verminderte N-Diingung, verminderter 
Insektizideinsatz) kam es zu einem starkeren Befall 
von Ph. lingam, gefiirdert dorch einen hoheren Be-
fall mit StengelrfiBlerarten (dominierende Art: Ceu

torhynchus napi). Ebenfalls erhoht war in der gerin
geren Intensitatsstufe der Befall durch den Falschen 
Mehltau. Als Ursache hierffir kann die Verminde
rung der N-Diingung angenommen werden. Die Be
standesdichte zeigte keinen erkennbaren Einflu8 
auf den Befall mit P. parasitica, dagegen wurde mit 
steigender Pflanzenzahl der Befall dorch Ph. lin
gam vermindert. Die Anwendung von Fungiziden 
ffihrte in der hoheren Intensitiitsstufe zu deutliche-
ren Mehrertrllgen, allerdings war sie in keiner Vari-
ante wirtschaftlich. 

Bei der Untersuchung der Auswirkungen unter
schiedlich intensiver Pflanzenschutzma8nahmen im 
Winterraps auf das Auftreten unterschiedlich 
aggressiver Isolate von Ph. lingam worden in Ver
suchen an mehreren Standorten in Norddeutschland 
iiberwiegend aggressive Isolate gefunden. Die Ver
breitung der unterschiedlichen Isolate ist allem An
schein nach nicht fur das unterschiedlich starlce 
Auftreten der Wurzelhals- und Stengelfaule verant
wortlich. Die Korrelationen zwischen dem Blattbe
fall durch Ph. lingam im Herbst oder Fruhjahr und 
dem spateren Wurzelhalsbefall sind sehr gering, 
wobei aber Sortenunterschiede vorliegen. Ebenfalls 
schwach ausgeprllgt ist der Zusammenhang zwi
schen dem Wurzelhalsbefall und dem Ertrag. Es 
scheint so, als ob die Pflanze einen gewissen Befall 
tolerieren kann, bevor sie Ertragseinbu8en zeigt. 
Die unterschiedliche Aggressivitat der Isolate konn
te sowohl in Gewachshaus- als auch in Freilandver
suchen bestatigt werden. 

In Untersuchungen der Auswirkungen eines unter
schiedlich intensiven Pflanzenschutz- und Diinge
mitteleinsatzes auf die Arthropodenfauna in einer 
Zuckerriiben-Getreide-Fruchtfolge ergaben sich fol
geode Effekte: In der Zuckerriibe erreichten ea. 80 
% der ausgewerteten Taxa hohere Individuendich
ten in einer Intensitatsstufe ohne Pflanzenschutz
mitteleinsatz im Vergleich zur hochsten Intensitats
stufe. Im Winterweizen waren dies etwa 2/3 der 
Taxa. Bei vielen dominanten Arten rauberischer 
Tiergruppen ergab sich kein Zusammenhang mit 
der Bewirtschaftungsintensitat. Bei einigen Arthro-

podengruppen jedoch, wie z. B. Spinnen, Schlupf
wespen, Zuckmiicken sowie Kurzfliigler- und Lauf
kllferarten konnte ein sehr deutlicher Riickgang 
ihrer Abundanzen mit Zunahme des Produktions
mitteleinsatzes beobachtet werden. 

In der Wintergerste und der Zuckerriibe konnten 
insgesamt 77 Spinnenarten nachgewiesen werden. 
Beziiglich des Artenspektrums ist festzustellen, da8 
nor 21 Arten sowohl in der Zuckerriibe als auch in 
der Gerste vorkommen, wobei die acht haufigsten 
Arten in beiden Kulturen die gleichen sind. 28 Ar
ten kommen ausschlie8lich in der Zuckerriibe vor. 
Bei den 26 Spinnenarten, die ausschlie8lich in der 
Wintergerste auftreten, handelt es sich gr<>8tenteils 
um bodenbewohnende Arten wie z. B. Lycosiden 
(Wolfspinnen), deren Beute zu 80 % aus Blattlau
sen und Collembolen besteht. Da in der Winterger
ste im Gegensatz zor Zuckerriibe im Fruhjahr keine 
Bodenbearbeitung stattfindet, wird das Auftreten 
der darauf sehr empfindlich reagierenden Wolfs
spinnen in der Wintergerste begiinstigt. 

In Zuckerriiben konnten in Bodenphotoeklektoren 
bei einer vorlaufigen Gesamtartenzahl von 78 um 
14 % mehr rlluberische Kurzfliigelkllferarten nach
gewiesen werden als in den Barberfallen. Extensive 
Produktionsintensitaten mit sehr geringem Pflan
zenschutmitteleinsatz wiesen deutlich hohere Ar
tenzahlen auf als intensive Bewirtschaftungsfor
men. 

Die iiberwiegende Mehrzahl der haufigeren Arten 
laBt sich als Imaginaliiberwinterer mit Repro
duktion im Frfihjahr klassifizieren. Sieben von 13 
dominanten und subdominanten Arten reagieren 
mit stark verminderter Emergenz der Folgegenera
tion auf eine CURATERR-GRANULAT-Behand
lung wiihrend der Fortpflanzungsphase der Eltern
generation im zeitigen Fruhjahr. Die eudominante 
Oxypoda exoleta als einzige Art mit larvaler Ober
winterung zeigt keine Abhangigkeit zwischen 
Emergenz und der Intensitat der Bewirtschaftung 
im Friihjahr. 

In einem anderen Versuch mit unterschiedlich in
tensiv gefiihrtem Winterweizen nahm die Aktivitat 
der Staphyliniden von der niedrigeren zur hoheren 
Intensitatsstufe bedeutend zu. Die vorgenannte 
Tendenz wiederholte sich auch bei der Erfassung 
mit Hilfe des D-Vac Saugapparates. Nach Ausziih
lung der Bodenphotoeklektorfange konnten aber 
nor sehr geringe Unterschiede der Populations
dichten festgestellt werden. 

Die Essigfliege Scaptomyza pal/ida zeigt eine 
gleichmaBig hohe Schliipfabundanz auf den inten
siver bewirtschafteten Teilflachen mit hoher Zuk
kerriiben-Biomasse, dagegen erheblich geringere in 
einer ertragsarmen nor mit einer Grunddiingung 



versehenen Teilflache ohne Pflanzenschutzmittel
einsatz. Ihre Larven konnen sich wahrscheinlieh 
von Bakterien und Pitzen an abgestorbenen Pflan
zenteilen ernlihren und damit phytosanitare Bedeu
tung haben. Dies bestiitigen aueh erste Ergebnisse 
von Koderversuehen. 

Einige der dominanten Fliegenarten der Zuekerrii
benkultur werden offensichtlieh stark von der Pro
duktionsintensitlit beeinfluBt und zeigen eine stark 
abnehmende Abundanz mit steigender Intensitiit 

Hierzu gehort z. B. die Buekelfliege (Phoridae) 
Metopina o/igoneura, die wahrscheinlich von ver
rottenden Substanzen lebt. Diese Art zeigt in der 
Kultur Winterweizen ahnlich hohe Sehliipfabun
danzen wie in Zuekerriiben. 

Die Sehltipfrate der rauberischen Tanzfliege (Hybo
tidae) Platypalpus pallidiventris, die eine der hau
figsten Arlen der vorliegenden Untersuchung ist. 
und in alien Lebensraumen vorkommt, wird durch 
zunehmende Bewirtschaftungsintensitiit gefordert 
Sie kann auf den Untersuehungsflachen moglieher
wei.se die Rolle anderer rliuberischer Arlen einneh
men, die mit steigender Produktionsintensitiit zah
lenmaBig abnehmen. 

In der Kultur Winterweizen sind die Schltipfabun
danzen der Fliegen insgesamt deutlich geringer und 
zum Teil dominieren andere Arlen als in der Zuk
kerriibe. 

Mit der Bewirtschaftungsintensitiit andert sich das 
Dominanzgeftige zwisehen den Arlen der Fliegen. 
Ebenso zeichnet sieh ein Rtiekgang der Artenzahl 
mit Zunahme der Bewirtsehaftungsintensitiit ab. 

Von alien geflilgelten Insekten mit bodenlebenden 
Entwicklungsstadien erreichten die Mticken (Dipte
ra: Nematocera) die hochsten Dichten. Die drei 
haufigsten Mtickenfamilien waren in alien drei Kul
turen (Zuckerriibe, Winterweizen und Wintergerste) 
die Trauermticken (Seiaridae), Zuckmticken (Chiro
nomidae) und Gallmticken (Cecidomyiidae). So
wohl Trauermtieken als aueh Zuckmilcken emlihren 
sich von abgestorbenen Pflanzenteilen und/oder 
Pilzmaterial. Sie tragen also zum Abbau organi
seher Substanz bei und haben somit eine erhebliche 
Bedeutung bei der Erhaltung der Bodenfruchtbar
keit. Unter den Gallmtieken gibt es verschiedene 
Ernlihrungstypen; einige Arlen treten als Sehad
linge auf. Trauermticken und Zuckmtieken schltipf
ten in der Kultur Winterweizen weniger zahlreich 
als in der Kultur Zuekerriibe, die Gallmticken dage
gen in groBerer Anzahl. 

In Laborversuehen mit Kodersubstraten wurden 
bisher vor allem abgestorbene Blatter und Emte
reste der drei Feldfrtiehte Zuekerriibe, Winterwei
zen und Wintergerste verwendet. Trauermileken der 
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Art Lycoriella fucorum erreichten bei weitem die 
hochsten Sehlupfzahlen. So schltipften aus Zucker
rtibenstiicken vom V orjahr im gleichen Zeitraum 
ea. l,S mal soviele Lycoriella-Individuen pro 100 g 
Substrat wie aus Winterweizenblattern und ea. vier
mal soviele wie aus Gerstenblattern. 

In der Zuekerriibe fielen die Schlupfabundanzen 
der hliufigsten Art Scatopsciara vivida mit zuneh
mender Bewirtsehaftungsintensitat ah. Diese Art 
schltipfte bisher weder aus Zuckerrilbensttieken 
noch aus abgestorbenen Blattern der Kulturpflan
zen. Vermutlieh ist sie am Abbau der Wurzelreste 
der Wintergerste (Vorfrueht der Zuckerriibe) betei
ligt. Die zweithaufigste Art Lycoriella fucorum 

sehltipfte in der Zuckerriibe mit Abstand am zahl
reiehsten bei geringer Bewirtsehaftungsintensitiit. 

Untersuchungen zur Wirksamkeit der Induzier
ten Resistenz gegen Pilzkrankheiten in Winter
weizen und Wintergerste unter praktischen 
Anbaubedingungen - Investigations on the effec
tiveness of Induced Resistance against fungal di
seases in winter wheat and winter barley in the 
field (Bartels, G., und Gattermann, Cordula, in Zu
sammenarbeit mit Schonbeck, F., Universitiit Han
nover) 

Als lnduzierte Resistenz bezeichnet man die Steige
rung der nattirlichen Widerstandsfahigkeit einer 
Pflanze u. a. gegen Krankheiten ohne Veranderung 
ihrer genetischen Konstitution. Dabei kann durch 
eine Resistenzinduktion nicht nur die Befallsinten
sitiit, sondem auch die Schadwirkung eines verblei
benden Befalls vermindert werden. Ziel dieser Un
tersuchungen ist eine mogliche Reduzierung des 
Pflanzenschutzmittelaufwandes durch eine kombi
nierte Ausbringung von Resistenzinduktoren und 
Fungiziden in verminderter Aufwandmenge. 

Die Wirksamkeit einer Induzierten Resistenz unter 
Feldbedingungen wurde an zwei Wintergerstensor
ten ('Jana', 'Venus') und drei Winterweizensorten 
('Astron', 'Borenos', Toronto') untersucht. Als Resi
stenzinduktoren wurden das sog. B SO, das Stoff
wechselprodukt eines Bacillus subtilis - Isolates, 
und das Trigonellin in Kombination mit verschiede
nen Fungiziden in 50 % und 30 % der empfohlenen 
Aufwandmenge eingesetzt. Unter den im Versuchs
jahr 1993 vorherrschenden Witterungsbedingungen 
trat der Echte Mehltau an allen gepruften Sorten 
nur in sehr geringen Befallsintensitiiten auf, so daB 
sich die in vorangegangenen Gewachshausversu
ehen ermittelte Wirksamkeit der beiden Induktoren 
gegentiber diesem Erreger im Freiland nicht zeigen 
konnte. Die groBte Bedeutung hatte sowohl im 
Winterweizen als auch in der Wintergerste der 
Braunrost, der zu erheblichen Ertragsminderungen 
ftihrte. Nur in den Varianten mit vorbeugender 
Fungizidanwendung wurden die Bestande nahezu 
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braunrostfrei gehalten. Die daraus resultierenden 
Mehrertrage im Vergleich zur unbehandelten Kon
trolle betrugen im Winterweizen durchschnittlich 
10 %, in der Wintergerste 34 %. Die kombinierte 
Anwendung der Induktoren mit Fungiziden in redu
zierter Aufwandmenge ftihrte zu einer durchschnitt
lichen Ertragssteigerung um 6 % beim Winterwei
zen und urn 9 % bei der Wintergerste. 

Entwicklung und Anwendung moderner und 
herkommlicher Methoden zum Nachweis von 
pflanzenpathogenen Mikroorganismen im Ak
kerbau - Development and application of mo
dern and established methods for the detection 
of plant pathogenic microorganisms in agricul
ture (Niepold, F., Knapova, Gabriela, Langerfeld, 
E., Lohmann, U., Liidtke, J., Rodemann, B., und 
Weinert, J., in Zusammenarbeit mit Fehrmann, H., 
und Wolf, G., Universitiit Gottingen} 

Die Verwendung von biochemischen Nachweisver
fahren bei der Diagnose pflanzenpathogener Mikro
organismen gewinnt eine immer groBer werdende 
Bedeutung. Bei der Serologie wurde eine Neuent
wicklung (monospezifische Antikorper) sowie Mo
difikationen bei der Anreicherung von polyklo
nalem Antiserum auf ihre Verwendbarkeit im 
ELISA gepriift. Dabei zeigte sich, da8 die mono
spezifischen Antikorper zwar generell anwendbar 
sind, sich aber fur jeden bislang bearbeiteten 
Mikroorganismus Unterschiede bei der Nachweis
empfindlichkeit ergeben. Es wurden Versuche zur 
Anreicherung und Produktion von monospezifi
schen Antikorpem gegen eine fur Phytophthora in

festans spezifische Proteinbande durchgeftihrt, 
wobei die Anwendbarkeit im ELISA iiberpriift 
wird. Beim serologischen Nachweis von Phoma 

lingam zeigte sich, da8 zur Zeit zwar monospe
zifische Antikorper herstellbar und auch auf dem 
Westemblot nachweisbar waren, sich aber nicht fur 
einen ELISA eigneten. Deshalb wurden polyklonale 
Antikorper proteinchemisch und durch Kreuzad
sorptionen soweit aufgereinigt, daB die auf Raps 
vorkommenden pflanzenpathogenen Pilze eindeutig 
im ELISA unterscheidbar waren. Die Anwendung 
enzymatischer Testverfahren zur Bestimmung der 
Pilzmenge im Pflanzenmaterial wurde am Beispiel 
der Wirt-Parasit-Kombination Weizen - Fusarium 

culmorum untersucht. Dazu wurde ein einfacher 
und schneller Enzymtest zur quantitativen Erfas
sung der Pilzmenge im Saatgut und Pflanzenmate
rial entwickelt und optimiert. Die Grundlage dieser 
Methodik ist die Reaktion pilzlicher Enzyme, die 
im Verlauf der Pathogenese in das Pflanzengewebe 
ausgeschieden werden, mit Polysaccharid/Protein
Farbstoffkonjugaten. Die Untersuchungsergebnisse 
mehrjahriger Feld- und Gewachshausversuche ha
ben gezeigt, daB Unterschiede in der Sortenanfallig
keit nach ktinstlicher Inokulation symptomunab
hangig und objektiv iiber den Enzymtest erfaBt wer-

den konnen. Die ftir das Ahren- und Kommaterial 
ermittelten Enzymwerte korrelierten dabei hoch mit 
den parallel bestimmten Bonitur- und Ertragsdaten. 
Die Komuntersuchungen ermoglichen dabei eine 
starker qualitiitsorientierte Prtifung von Sorten und 
Saatgutchargen. Die enzymatische MeBmethode ar
beitet nicht artspezifisch und kann deshalb auch bei 
anderen Kultur- und Schaderregerarten angewandt 
werden. Zur Zeit wird dies vorrangig fur weitere 
Getreidearten und - pathogene gepriift. Dazu wird 
in einem Methodenvergleich der Pilzbesatz von 
Halmproben aus Pseudocercosporella herpotrichoi

des-Infektionsversuchen enzymatisch bestimmt, die 
zuvor bonitiert und serologisch untersucht wurden. 
Fur dieses Feldmaterial konnten zwischen den Bo
nitur- und ELISA-Werten hohe Korrelationen (r > 
0,9) ermittelt werden. 

Ais eine neue gentechnische Nachweismethode 
wurde die PCR (Polymerase-Kettenreaktion) einge
setzt. An den Beispielen von Clavibacter michiga

nensis ssp. sepedonicus und Erwinia carotovora 

ssp. atroseptica wurden die Reaktionsbedingungen 
so ausgewahlt, da8 derzeit eine fast schon routine
ma6ige Anwendung der PCR mit beiden Bakterien 
moglich ist. Allerdings stellt die PCR-Durchftih
rung beim Gram positiven Bakterium C. sepedoni

cus insofem ein noch zu losendes Problem dar, weil 
es hier im Vergleich zu Gram negativen Bakterien 
geringere DNA-Ausbeuten gibt. Die diagnostische 
Durchfiihrung der PCR am Pilzmaterial wurde erst 
kurzlich begonnen. In der Literatur veroffentlichte 
DNA-Sequenzen vom Pilz P. infestans wurden ver
wendet, um fur die PCR notwendige Primer zu 
synthetisieren. In ersten Versuchen mit diesem Pri
mer reagierten alle untersuchten P. infestans-Patho

typen. AuBer mit diesen reagierten die Primer nur 
noch mit der nahe verwandten Art P. erythrosep

tica. Eine Weiterentwicklung der PCR-Technik 
wurde mit dem Einsatz von "nested primem" erzielt 
und stellt einen noch genaueren und empfindliche
ren Nachweis von P. injestans dar. Der Vorteil die
ser Methode liegt in der zusatzlichen Spezifitat, so 
daB Falschpositive ausgeschlossen werden konnen. 
AuBerdem wird mit dieser Methode eine Steigerung 
der Nachweisempfindlichkeit erreicht. Bei Anwen
dung der nested PCR am Beispiel von C. sepedoni

cus zeigte sich eine erhebliche Steigerung der 
Nachweisempfindlichkeit. 

Zurn Nachweis des Bakteriums Pseudomonas sola

nacearum, dem Erreger der bakteriellen Schleim
faule, wurde an Auberginenpflanzen (So/anum me

longena) ein Biotest entwickelt. Wichtig ist der 
Nachweis dieses Bakteriums deshalb, weil laut 
Pflanzenbeschauverordnung an GrenzeinlaBstellen 
Tomaten, Kartoffeln und Auberginen zuriickgewie
sen werden miissen, wenn an diesen P. solana

cearum nachgewiesen wurde. Als Bestatigung posi
tiver bakteriologischer Befunde wird ein Biotest 



mittels Tomatenpflanzen empfohlen. Nach Ge
wachshausversuchen konnte gezeigt werden, da8 
der Nachweis mittels Auberginenpflanzen (Sorte 
'Black Beauty') ebenso geeignet ist wie der mittels 
Tomatenpflanzen. Auberginenpflanzen als lndika
torpflanzen sind vor allem dann von Vorteil, wenn 
sie ohnehin fiir den Nachweis der bakteriellen 
Ringfliule der Kartoffel zur Verftigung gehalten 
werden mtissen. 

Biologische Untersuchungeo von Schaden an 

Bienenvolkern durch Pflanzenschutzmittel · Bio

logical investigations on poisoning incidents to 

honey-bees caused by plant protection products 
(Brasse, D., in Zusammenarbeit mit KoBmann, A., 
Institut ftir okologische Chemie der BBA, Berlin) 

Die Untersuchung von Bienen auf Schaden durch 
zugelassene Pflanzenschutzmittel ist eine der 
besonderen Aufgaben, die der Biologischen 
Bundesanstalt ftir Land- und Forstwirtschaft durch 
das Pflanzenschutzgesetz in § 33 tibertragen wor
den ist. Die Untersuchungsstelle ftir Bienenvergif
tungen ist demzufolge die einzige Einrichtung in 
Deutschland, die derartige Untersuchungen durch
ftihrt. Ziel der Untersuchungen ist es, die ent
standenen Schaden an Bienenvolkem aufzuklliren 
und mit Hilfe der daraus gewonnenen Erkenntnisse 
das Entstehen weiterer Schaden zu verhindern. Die 
Untersuchungen werden im standigen Kontakt mit 
den Landerverbanden der Imkerschaft und den 
Pflanzenschutzdiensten der Lander durchgeftihrt. 

Insgesamt wurden im Berichtzeitraum 81 gemel
dete V ergiftungsschaden bearbeitet. Dazu wurden 
137 Bienen- und 26 Pflanzenproben in einem 
Biotest mit den Larven der Gelbfiebermticke Aedes 

aegypti auf Anwesenheit bienengiftiger Substanzen 
untersucht. Mit Hilfe dieses unspezifischen, aber 
sehr empfindlichen Biotests wird entschieden, wel
che Proben einer weiterftihrenden chemischen Un
tersuchung zur Feststellung der den Schaden verur
sachenden Wirkstoffe unterzogen werden sollen. 
Einige Probenmaterialien, wie Waben, Beutenteile, 
Erde etc. waren fiir die Untersuchung im Aedes

Test nicht geeignet. Deshalb wurden insgesamt 13 
Proben in einem Biotest mit Bienen darauf unter
sucht, ob die Probenmaterialien bienengiftige Sub
stanzen enthielten. An allen Bienenproben wurde 
eine Analyse des im Haarkleid befindlichen Pollens 
vorgenommen, um im Sinne der Schadenskliirung 
AufschluB iiber die besuchten Trachtpflanzen zu er
halten. SchlieBlich wurden alle Bienenproben auf 
den Befall durch Nosema apis untersucht, um eine 
Beeinflussung der Schadensentstehung durch die
sen weitverbreiteten Darmparasiten der Honigbiene 
ausschlie8en zu konnen. Einen besonderen Schwer
punkt der diesjahrigen Untersuchungen bildete die 
Bearbeitung von Bienenschaden, die in den Obst
baugebieten Baden-Wiirttembergs vermutlich durch 
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den Wirkstoff Fenoxycarb hervorgerufen wurden. 
Die Untersuchungen zur endgiiltigen Klarung der 
Schadensursache konnten jedoch noch nicht abge
schlossen werden. 

Uotersuchungen zur Auswirkung voo Pflanzen
schutzmitteln auf Nutzarthropoden · Evaluation 

of the side-effects of pesticides on beneficial 
arthropods (Heimbach, U., Abdelgader, H., Metge, 
K., und Wehling, Anja, in Zusammenarbeit mit 
Larink, 0., Technische Universitlit Braunschweig) 

Nach dem Pflanzenschutzgesetz mtissen Auswir
kungen von Pflanzenschutzmitteln auf den Natur
haushalt bei der Zulassung beriicksichtigt werden. 
Daftir ist die Entwicklung von Testverfahren und 
Zuchtmethoden notig. Aufbauend auf dem schon 
entwickelten Zuchtverfahren ftir eine Laufkaferart 
wurden Verfahren ftir einige Staphylinidenarten 
entwickelt. 

Ein bis drei Parchen der Art Philonthus fuscipennis 

wurden zusammen auf feuchtem Blahton bei 20 ·c
im Langtag (16/8) gehalten. In der Eiablagezeit 
konnten 2 - 3 mal je W oche die ea. 1 x 2mm groBen 
Eier unter flieBendem Leitungswasser ausgewa
schen werden. Bis zum Schlupf der Larven kamen 
die Eier einzeln auf feuchte Filterpapierscheiben. 
Frisch geschliipfte Larven wurden in 19 ml Flach
bodenglaser tiberfiihrt, die zu 2/3 mit gemahlenem, 
feuchtem Torf geftillt waren. Eier und Larven wur
den bei 20 °C im Dunkeln kultiviert. Einige Tage 
vor dem Schlupf zum adulten Tier mu8ten die 
Flachbodenglaser mit Deckeln verschlossen wer
den, da die Tiere sonst entkommen konnten. Die 
frisch geschltipften Kafer wurden nach Geschlecht 
getrennt. Jeweils 10 Tiere kamen in zu 3/4 mit 
feuchtem und zu 1/4 mit trockenem Torf geftillte 
PlastikgefiiBe. Fiir drei bis vier Wochen fand an
schlieBend eine Haltung im Langtag bei 20 ·c statt, 
bevor die Tiere ftir mindestens 12 Wochen bei 5 - 8 
·c im Kurztag (8/16) aufbewahrt wurden. Ftir einen
neuerlichen Zuchtansatz kamen die Kafer wieder in
den Langtag bei 20 °C. Alie Stadien wurden mit
zerschnittenen Calliphora-Puppen geftittert. Die er
sten Zuchtergebnisse lassen erkennen, daJ3 die
Zuchtmethode ftir Philonthus fuscipennis geeignet
ist, eine ausreichende Anzahl von Tieren ftir Ver
suchszwecke zu produzieren. Mit Lathrobium ful

vipenne konnen zur Zeit noch keine groBen Mengen
an Tieren mit dieser Methode geztichtet werden.
Eine kontinuierliche Zucht scheint aber moglich.

Bei der Priifung der Auswirkungen von Pflanzen
schutzmitteln auf Nutzarthropoden mtissen insbe
sondere bei Insektenwachstumsregulatoren auch die 
Larvenstadien der Priiftiere beachtet werden. Die 
Wirkungen von vier Insektenwachstumsregulatoren 
wurden auf die Larvenstadien des Laufkafers Poe

cilus cupreus mit verschiedenen Applikationsme-
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thoden untersucht. Bei Hexaflumuron wurden star

ke Auswirkungen auf alle drei Larvenstadien fest
gestellt, wahrend Pyriproxifen, Fenoxycarb und Bu
profenzin kein Stadium deutlich schadigten. Je nach 
Applikationsmethode waren die Auswirkungen un

terschiedlich stark ausgepragt. Auf die Getreide
blattlaus Sitobion avenae wirkte Pyriproxifen sehr 

stark. Dabei enwickelten sich die behandelten Lar

ven zu Superlarven, die sich nicht mehr vermehren 
konnten. Beim Tauchen der Tiere bzw. der Weizen
blatter in die Spritzbriihe war diese Wirkung starker 

als bei Spritzungen. Hexaflumuron hatte keinen 
EinfluB auf die Larven dieser Laus. 

Abb. 2: Mannchen und Weibchen des rauberischen Laufkafers Poecilus cupreus (Foto: BBA/Udo Heimbach) 

Da Pflanzenschutzmittel je nach Jahreszeit bei 

Temperaturen van etwa 5 - 30 'C angewandt wer

den, ist es wichtig zu wissen, wie die Temperatur 

die Wirksamkeit beeinflussen kann. So haben frii
here Versuche gezeigt, da8 niedrige Temperaturen 

die Auswirkungen von zwei gepriiften Pyrethroiden 
aufLaufklifer deutlich erhohten. In Versuchen wur
den Getreideblattlause und Spinnen geprtift. Dabei 
zeigte sich eine deutlich starkere Wirkung des Py
rethroids KARATE auf Rhopalosiphum padi und 

besonders auf Sitobion avenae bei 10 'C im Ver
gleich zu 15 oder 20 'C. ROXION dagegen wirkte 
besser bei hoheren Temperaturen. Auch bei Spin

nen lag der LD50-Wert bei KARATE-Anwendung
bei niedrigen Temperaturen deutlich niedriger (= 

toxischer) als bei hohen. Beim Einsatz von THI

ODAN 35 fl. trat dagegen eine schnellere Wirkung 
bei hoheren Temperaturen auf. Die Versuche ma
chen deutlich, daB es je nach Wirkstoff mit fallen
den Temperaturen starkere oder aber auch abge
schwachte Wirkungen geben kann. Diese Erfahrun
gen sollten bei der Anwendung von Pflanzen
schutzmitteln im Feld berticksichtigt werden. 

Auswirkungen von Dauerbrache und abgestuf
ten Extensivierungsma8nabmen in einer Raps

fruchtfolge auf Nutzarthropoden, Schadlinge 

und indifferente Organismen - Effects of long 

term fallow and extensive cultivation on bene-

ficial arthropods, pests and indifferent orga

nisms (Buchs, W ., Kleinhenz, Alexandra und 

Kekemenis, M., in Zusammenarbeit mit dem For

schungs- und Studienzentrum ftir Landwirtschaft 

und Um welt der Universitat Gottingen) 

Seit Marz 1992 werden auf einer ea. 16 ha groBen 
Versuchsflache auf sandigem Boden bei Braun
schweig ftinf Anbausysteme (I. Intensiv, II. lnte

griert, III. Reduziert, IV. Extensiv, V. Dauerbrache) 
beztiglich ihrer Auswirkungen auf die Fauna unter

sucht. Die Anbausysteme unterscheiden sich im 

wesentlichen durch ihre Fruchtfolge (I+III: Winter

raps, Winterweizen, Wintergerste; II+IV: zusatzlich 

Phacelia [Zwischenfrucht] und Futtererbse), Bo

denbearbeitung (II+IV: reduziert), Dtingung (II: 

Reduktion 30 %; III: Reduktion 50 %; IV: keine 
mineralische Dtingung) und chemischen Pflanzen
schutz (II: Reduktion 50 %; III: keine Insektizide; 
IV: kein chemischer Pflanzenschutz). In II und IV 
werden zusatzlich neue Saat- und Drilltechniken, 

mechanische Unkrautbekampfung angewendet so

wie Sortenmischungen angebaut. 

Ftir Brachflachen konnen nach ersten Auswertun

gen folgende Funktionen herausgestellt werden: 

GroBe Laufkaferarten (Gattungen Carabus und Ca

losoma) sind effektive Rauber u. a. van Schnecken 



und Erdraupen. Aus der intensiv bewirtschafteten 
Agrarlandschaft sind diese Arten weitgehend ver
schwunden. Bei den Versuchen traten sie in der 
Dauerbrachflache in sehr hohen Individuenzahlen 

auf (Beispiel Goldlautkafer - Carabus auratus in 
1993: In der Dauerbrache wurden 130 Individuen/ 
Bodenfalle festgestellt gegentiber 0,6 Ind./Boden
falle in der Intensivvariante). Dies demonstriert die 
Funktion der Dauerbrachflachen als Regenera
tionsflache fur Nutzarthropoden. Auch auf den be
wirtschafteten Flachen (Raps, Erbse, Winterroggen) 
stieg die Zahl dieser Kafer mit zunehmender Exten
sivierung an. Vergleichbare Resultate ergeben sich 
auch fur Spinnen-, Kurzfltigler und andere Nutz
arthropodentaxa. 

Bei vielen Nutzarthropoden fa11t die Hauptaktivitat 
(z. T. Fortpflanzung) genau mit der Ernte und den 
nachfolgenden Bodenbearbeitungen zusammen. 

Diese Arten konnen daher i. d. R. auf Kulturflachen 

keine nennenswerten Populationen entwickeln. Fur 
die o. g. GroBcarabiden und die storungsempfind

lichen Wolfsspinnen (Lycosidae) konnte gezeigt 
werden, daB sie durch Brachflachen in der Lage 
sind, die o. g. "katastrophenartigen" Ereignisse 
(Ernte, Bodenbearbeitung) zu tiberdauern und von 
dort aus die Kulturflachen wiederzubesiedeln. Hie
raus wird die Refugialfunktion der Brachflachen 
deutlich. 

Andere (meist frtihjahrsaktive) Nutzarthropoden
Arten, die z. B. vegetationsarme Flachen bevorzu

gen, fehlen in der Brachflache. Aber auch bei die-
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sen Arten steigt in den Kulturflachen die Aktivitats
dichte mit fortschreitender Extensivierung an. 

Insgesamt deutet sich insbesondere fiir die Spinnen 
und Kurzfltigelkafer an, daB mit zunehmender Ex
tensivierung die Artenzusammensetzung in den be
wirtschafteten Flachen einerseits und in der Brach
flache andererseits immer ahnlicher wird. 

Fur ausgewahlte Arten soll die Bedeutung als Anta
gonisten von Schaderregern quantifiziert werden: 
Die Beuteanalyse von Netzen der Haubennetz
spinne (Theridion impressum), die ihre Netze zwi
schen den Schoten der Rapsbltitenstande baut, er
gab, daB Blattlause und Fliegen 80 % aller Beute
tiere ausmachen. (Raps ist Zwischenwirt fur im Ge
mtisebau schadliche Fliegenarten). 

Dauerbrachflachen konnen auch Reservoir und 

Ausbreitungszentrum fur (potentielle) Schadlinge 

sein: Nach ersten vorlaufigen Erkenntnissen konnen 

durch Dauerbrachflachen vor allem Getreide
hahnchen (Lema spp.), Erdeulenraupen (Noctuidae) 
und moglicherweise auch Gallmticken (Cecido
myiidae) gefordert werden. Infolge des groBeren 
Wirtspflanzenspektrums treten dort auch vermehrt 
Zikaden und phytophage Wanzen auf. Kein Unter
schied zwischen Brachflachen und Kulturflachen 
zeigte sich bei einigen Schadfliegen (Pegomya

Gruppe). Andere Schadlingstaxa (Blattlause, Draht
wtirmer, Fransenfltigler, Fritfliegen, Moosknopf
kafer) waren nach dem derzeitigen Auswertungs

stand in der Brache im Gegensatz dazu auf den 
Kulturflachen kaum vertreten. 
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lnstitut fiir Pflanzenschutz im Forst in 

Braunschweig 

Die Aktivitaten des Institutes sind im Berichtsjahr stark durch aktuelle Fragestellungen im Zusammenhang mit 
dem Auftreten von Forstinsekten und den damit verbundenen Schaden bestimmt gewesen. So hat die spektaku
lare Schwammspinner-Massenvermehrung im Frtihsommer 1993 zu einem ungewohnlichen Interesse fur zuvor 
in der Offentlichkeit kaum registrierte Schadlingsprobleme im Forst und fur Fragen des Forstschutzes gefiihrt. 
Eine Vielzahl von Berichten und Stellungnahmen wurden hierzu verfa6t sowie umfangreiche Offentlichkeitsar
beit vom Institut geleistet Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, da6 in Zusammenhang mit der Schwamm
spinner-Kalamitat nicht nur die durch KahlfraJ3 im Wald und angrenzenden Grtinfliichen verursachten okonomi
schen Schaden Beachtung gefunden haben, sondem daB auch die negativen okologischen Auswirkungen auf den 
Wald transparent geworden sind, die durch eine groBflachige totale Entlaubung zur Sommerzeit entstehen kon
nen. 

Bedingt durch die erkennbaren Unsicherheiten in der Bewertung von BekampfungsmaBnahmen und die Tatsa
che, da6 sich neben dem Schwammspinner mit der Nonne ein weiterer forstschadlicher Schmetterling in der 
Progradation befindet, ist vom Institut zur Thematik der "Freifressenden Schmetterlingsraupen" ein wissen
schaftliches Kolloquium organisiert worden. Dabei haben 80 Fachleute aus Pflanzen- und Forstschutzdienststel
len, Universitaten, Bundes- und Landerministerien, dem Naturschutzbereich, der Pflanzenschutzmittelindustrie 
sowie Wissenschaftler mit Priifungs- und Zulassungsaufgaben am 19. und 20. Oktober 1993 iiber die Notwen
digkeit und Moglichkeiten der Bekampfung von Forstschmetterlingen beraten. Der Tagungsband dieser Veran
staltung mit 30 AbhandJungen zum Thema ist noch zum Jahresende in Druck gegangen, wobei die Beitrage der 
BBA-Mitarbeiter im anschlieBenden Publikationsverzeichnis zitiert sind. 

Einen weiteren Schwerpunkt haben Quarantanefragen gebildet. Stellungnahmen und Bewertungen fur Krank
heitserreger und Schadlinge von Forstpflanzen sowie hinsichtlich der Anforderungen an Pflanzenmaterial, Holz 
und Holzprodukte sind erarbeitet worden. Untersuchungen zum Ersatz von Methylbromid bei der BehandJung 
von Stammholz im Rahmen der Quarantane sind in Zusammenarbeit mit anderen BBA-Dienststellen begonnen 
worden. 

Im Berichtsjahr hat ein Wechsel in der Institutsleitung stattgefunden. 

Mykologische Untersuchungen an Laubholzsaat
gut - Mycological research on deciduous tree 
seeds. (Kehr, R., und Pehl, L.) 

Das Saatgut schwersamiger Laubbaumarten, insbe
sondere von Buche und Eiche, ist vor und wahrend 
der Lagerung sehr anflillig fiir Schaden durch Ver
pilzung. Im Rahmen dieser Untersuchung wird der 
Erfolg herkommlicher SaatgutbehandJungsmetho
den (Heillwasserbehandlung) fur Laubholzsaatgut 
untersucht. Erste Ergebnisse zeigen, daB die Heill
wasserbehandJung effektiver an frischem Saatgut 
als an bereits eingelagertem Material ist und da6 sie 
die Mykoflora der Cotyledonen besser als die des 
Pericarps reduziert. 

Einflu6 systemischer Fungizide auf Blattendo
phyten bei Waldbaumen - Effect of systemic 
fungicides on leaf endophytes of forest trees 
(Kehr, R., und Pehl, L.) 

Der Einsatz systemischer Fungizide konnte Wech
selwirkungen mit der naturlichen, in vielen Fallen 
niitzlichen endophytischen Pilzflora von Baum
blattem haben. In diesem Jahr gelang der chemi
sche Nachweis des verwendeten Fungizids in den 
Blattem der behandelten Baume. Erste Ergebnisse 
zeigen eine zeitlich begrenzte Unterdrtickung pilz
licher Blattendophyten an. 
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Untersuchungen uber die Abwehr blattbewoh
nender Gallinsekten durch endophytische Pilze 
Studies on the role of endophytic fungi in de
fence against leaf inhabiting gall insects (Pehl, L., 
und Butin, H.) 

Die im Vorjahr begonnenen Untersuchungen konn
ten inzwischen abgeschlossen werden. Regelma8ig
keit und Haufigkeit des Vorkommens endophyti
scher Pilze in hoheren Pflanzen werfen die Frage 
nach dem Sinn einer solchen Koexistenz auf. Unse
re Untersuchungen belegen, da8 die biologische 
Bedeutung einer Endophytenbesiedlung in der Un
terstiltzung des Abwehrsystems der Pflanze liegen 
kann. Fur die untersuchten Baumarten Ahom, 
Buche, Eiche und Linde konnte ein Zusammenhang 

Baumart 

Bergahom 

Rotbuche 

Stieleiche 

Winterlinde 

Gallinsekt 

Dasyneura vitrina 

Hartig iota fagi 

Mikiolafagi 

Trioza remota 

Neuroterus numismalis 

Cynips divisa 

Po/ystepha panteli 

Eriophyes /ateannulatus 

Zur Pathogenese des Blattbrauneerregers 
Apiognomonia veneta an der Platane · On the pa
thogenesis of Apiognomonia veneta on plane-tree 
(Fell, Doris, und Wulf, A.) 

Die neu begonnenen Untersuchungen sollen even
tuelle Zusammenhange zwischen der symptomlo
sen (endophytischen) Besiedelung und der sichtba
ren Erkrankung in Form von Blattbraune, Trieb-, 
Zweig- oder Knospensterben aufklaren. Platanen 
unterschiedlicher Standorte Braunschweigs wiesen 
1993 eine relativ gleichma8ige und haufige endo
phytische Besiedelung durch A. veneta auf, woge
gen Blattbraunesymptome vorwiegend an Park
standorten zu beobachten waren. Kenntnisse zum 
endophytischen Auftreten des Pilzes konnten neue 
Erklarungsansatze bieten fur den in manchen Jah
ren epidemieartigen Krankheitsverlauf mit umfang
reichen Welkeerscheinungen. Im folgenden Jahr 
sollen weitere Endophytenisolationen stattfinden. 
Daneben sind Infektions- und Bekampfungsversu
che geplant. 

Bedrohung autocbtboner Latscben durcb die 
11 Dothistroma-Nadelbraune11 

- Danger to indige
nous Pinus mugo provenances by red band di
sease (Dothistroma septospora) (Pehl, L., in Zu-

zwischen dem Absterben bestimmter Blattgallen 
und dem Vorkommen gewisser endophytischer Pil
ze in den Blattem der genannten Baumarten aufge
zeigt werden. Der im Blatt latent vorhandene Endo
phyt wird durch die Tatigkeit des Insektes (z. B. 
Anstechen des Blattes oder Eiablage) zur pathoge
nen Lebensweise umgestimmt. Es kommt zur loka
len Ausbreitung des Pilzes, was eine Nekrotisierung 
des die Galle umgebenden Blattgewebes nach sich 
zieht. Durch diesen Vorgang wird die Gallanlage 
vom lebenden Blattgewebe "abgeschnitten" und 
stirbt ab. Nachfolgend sind die haufigsten, im Un
tersuchungsgebiet festgestellten, antagonistischen 
Beziehungen zwischen Gallinsekten und endophyti
schen Pilzen aufgezeigt. 

11 aktivierter11 Endophyt 

Diplodina acerina 

G/oeosporium fagi 

G/oeosporium fagi 

Kabatiella apocrypta 

Gloeosporium quercinum 

Gloeosporium quercinum 

Dichomera saubinetii 

G/oeosporium tiliae 

sammenarbeit mit Maschning, E., Bayerische Lan
desanstalt fur Wald und Forstwirtschaft, Freising) 

Neue Erkenntnisse tiber die erst 1983 in der Bun
desrepublik Deutschland nachgewiesene "Dothi

stroma-Nadelbraune" (Erreger: Mycosphaerella 

pini, Konidienform: Dothistroma septospora) ge
ben AnlaB zu der Beftirchtung, da8 der Schadpilz 
auf dem Vonnarsch in die als Schutzwald wichti
gen, ursprilnglichen Bergkiefem-Bestande ist. Aus 
forstpathologischer Sicht vollzieht sich derzeit ein 
epidemiologisch nicht zu unterschatzender Wandel 
in der Ausbreitung dieser Kiefernkrankheit. So 
konnte der Nadelparasit im Sommer 1993 erstmals 
in zwei autochthonen Latschenbestanden (Hohenla
ge 1200 bis 1600 m tiber NN) gefunden werden. 
Eine Anpassung an das Gebirgsklima des ansonsten 
eher warmeliebenden Pilzes ist offenbar schon er
folgt. Auch die bisher an Pinus mugo nicht beob
achtete Ausbildung der Hauptfruchtform (Mycos

phaerella pini) wurde an befallenen, kommerziell 
genutzten Plantagen-Latschen im Frtihsommer 
1993 erstmals beobachtet. Damit erhoht sich zum 
einen das Infektionspotential (Konidio- und Asco
sporen), zum anderen sind mit der Ausbildung der 
Teleomorphe nun auch die genetischen Voraus
setzungen gegeben, neben spontanen Mutationen 
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besser angepa8te und aggressivere Rassen heraus
zubilden. Untersuchungen ilber spezielle Bekamp
fungsmaBnahmen sind daher dringend erforderlich. 

Auswirkung von synthetischen Hautungshem
mern auf die Wald-Mykoflora - Effects of syn
thetic insect molt hormones on forest mycoflora 
(Kehr, R., und Wulf, A.) 

Bei der jtingsten Schwammspinner-Massenvermeh
rung wurden der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
gegen die Schadraupen in der Offentlichkeit 
kontrovers diskutiert. Unter anderem wurde der 
Verdacht g�uBert, daB Pilze, die wie Insekten 
Chitin enthalten, durch die in den Chitinstoff
wechsel eingreifenden Hautungshemmer beein
trachtigt werden konnten. Erste in-vitro Ergebnisse 
mit drei in Laubwaldokosystemen vorkommenden 
Pilzarten zeigten bei praxisnahen Mittelkonzentra
tionen keine nachteiligen Auswirkungen auf das 
Wachstum und die Sporulation dieser Pilze. 

Trimmatostroma abietis sp. nov. (Hyphomycetes), 
ein neuer Pilz auf Nadeln der Tanne - Trimma

tostroma abietis sp. nov. (Hyphomycetes), a new 
fungus on needles of fir (Butin, H., und Pehl, L.) 

Verschiedene Tannenarten erfreuen sich im Forst 
bei Aufforstungen oder Weihnachtsbaumkulturen 
zunehmender Beliebtheit. Nachdem jedoch wieder
holt Schaden unbekannter Ursache, vor allem an 
Nadeln, beobachtet worden waren, schien eine ge
nerelle Erfassung der pathogen-verdachtigen 
Pilzarten erforderlich. Im Rahmen dieser Untersu
chungen konnte von braunen Nadeln der WeiBtanne 
eine bisher unbekannte Pilzart isoliert werden. Sie 
wurde mit dem Narnen Trimmatostroma abietis 

belegt. Uber eine evtl. vorhandene Pathogenitat 
werden weitere Versuche AufschluB geben miissen. 

Versuche zur biologischen Bekampfung von 
Borkenkafem mit Metarhizium anisopliae - Re
search on biological control of bark beetles with 
Metarhizium anisopliae (Pehl, L., und Kehr, R.) 

Kalamitatsbedingte Borkenkafergradationen haben 
im Forst zyklischen Charakter. Massenvermehrun
gen von Fichtenborkenkafem z. B. als Folge schwe
rer Sturmwiirfe sind, wie die Vergangenheit gezeigt 
hat, nicht alleine mit Pheromonfallen oder der 
praktizierten sauberen Waldwirtschaft ohne die 
Gefahrdung gesunder, stehender Bestande zu be
waltigen. Da der Einsatz von Insektiziden das Oko
system Wald zusatzlich belastet und eine Anwen
dung chemischer Mittel im Forst von der Offent
lichkeit zunehmend kritischer gesehen wird, gilt es, 
nach wirksamen Altemativen zu suchen. In einem 
Laborversuch wurden Kupferstecher aus der Labor
zucht mit Konidiosporen des insektenpathogenen 
Pilzes Metarhizium anisopliae in Kontakt gebracht 

und anschlieBend an Fichtenstammstiicke angesetzt. 
Die Entwicklung der Rindenbrtiter konnte irn Ver
gleich zur Kontrolle um 95,3 % vermindert werden. 
An der Entwicklung geeigneter Applikationsme
thoden wird gearbeitet. 

Anwendungsmoglichkeiten systemischer Insek
tizide gegen Borkenkafer durch Stamminjektion 
- Possibilities for application of systemic insecti
cides against bark beetles by trunk injection
(Wulf, A., Pehl, L., und Berendes, K.-H.)

Nach den erfolgreichen vorjahrigen Versuchen mit 
Kupferstechem ist irn Berichtsjahr ein Freilandver
such auf einer stark fiir Buchdrucker-Befall expo
nierten Flache im Harz durchgefiihrt worden. Die 
dabei bonitierte Wirksamkeit mit Wirkungsgraden 
um 40 % muBte als enttauschend unzureichend be
wertet werden. Ein zu friiher Applikationstermin 
oder unzureichende Wirkstoff-Verteilung im Baum 
konnte daftir verantwortlich sein. Bei geeigneten 
Bedingungen sind weitere modifizierte Versuche 
geplant. 

Untersuchungen zur Belastung von Fichtenholz 

und -rinde mit Cypermethrin und Lindan nach 
praxisiiblicher Borkenkaferbekampfung - Con

tent or cypermethrine and lindane in bark and 
wood of spruce after treatment against bark 
beetles (Wulf, A., und Kehr, R., in Zusammenar
beit mit Siebers, J., Fachgruppe Chemische Mittel
prtifung der BBA, Braunschweig) 

Fichtenstammabschnitte mit und ohne Rinde wur
den in praxisiiblicher Weise mit einem cyperme
thrinhaltigen bzw. mit einem lindanhaltigen Forst
schutzmittel gegen Borkenkafer behandelt. Nach 
14, 84 und 168 Tagen wurden Rinden- und Holz
proben gewonnen und auf Rtickstande der ange
wandten Wirkstoffe hin untersucht. Die Riick
standswerte im Holz lassen erkennen, daB eine pra
xisiibliche Borkenkaferbekampfung mit lindan- und 
cypermethrinhaltigen Mitteln nicht zu einer Bela
stung von Holz und Holzprodukten fiihrt. In der 
Rinde sanken die Werte von anfanglich mehreren 
hundert mg/kg im Laufe eines halben Jahres bis auf 
Werte um 50 mg/kg ab. 

Entwicklung einer vereinfachten Methode zur 
Zucht des Ameisenbuntkafers (Thanasimus for

micarius) im Labor - Development of a method 

for breeding Thanasimus formicarius under la
boratory conditions (Berendes, K.-H., in Zusam
menarbeit mit Reichmuth, Ch., Institut ftir Vorrats
schutz der BBA, Berlin-Dahlem) 

Der Ameisenbuntkafer (Thanasimus formicarius) 

ist ein wichtiger Gegenspieler von Borkenkafem. 
Um im Forst die Auswirkungen von Insektizidan
wendungen auf diesen Ntitzling untersuchen zu 



k6nnen, ist eine Vorprufung unter kontrollierten 
Bedingungen im Labor erforderlich. Als Grundlage 

hierftir wurde inzwischen - mit Untersttitzung des 
Zoologischen Instituts der Universitat Gmtingen -
eine Laborzucht des Arneisenbuntkafers eingerich
tet. Im weiteren Verlauf sollen Versuche zur Opti
mierung der Emahrungsbedingungen des Ntitzlings 
(z. B. durch Suche nach geeigneter Altemativbeute) 
durchgeftihrt werden. 

Untersuchungen zum Ersatz von Methylbromid 
fiir die Stammholzbehandlung im Rahmen der 
Quarantiine · Investigations on alternatives to 
methyl bromide fumigation for quarantine 
treatment of logs (Wulf, A., und Kehr, R., in Zu
sammenarbeit mit Reichmuth, Ch., Institut ftir Vor
ratsschutz der BBA, Berlin-Dahlem) 

Um eine Einschleppung des Eichenwelke-Erregers, 
Ceratocystis fagacearum, zu verhindem, darf fur-
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nierflihiges Eichenstammholz aus Nordamerika nur 
importiert werden, wenn es zuvor einer Methyl
bromid-Begasung unterzogen worden ist. Da Me
thylbromid zu den Stoffen geMrt, die fur den Ab
bau der Ozonschicht verantwortlich gemacht wer
den, wird nach altemativen Behandlungsmethoden 
gesucht, zumal ein Verzicht auf amerikanisches Ei
chenstammholz aus wirtschaftlichen Grunden nicht 
in Frage kommt. 

Die Versuche werden mit taxonomisch und 6kolo

gisch lihnlich zu wertenden, in Europa heimischen 
Pilzen durchgeftihrt, da mit dem Quarantanepilz 
selbst aus Sicherheitsgrtinden nicht gearbeitet wer
den kann. Dabei werden die mykologischen Arbei
ten sowie die thermischen Desinfektionsversuche 
am Institut fur Pflanzenschutz im Forst durchge
fiihrt, wlihrend die Begasungsversuche mit altema
tiven Wirkstoffen am Institut fiir Vorratsschutz er
folgen. 
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Institut fiir Pflanzenschutz im 

Gartenbau in Braunschweig mit 

Au8enstellen Dresden-Pillnitz 

und Kleinmachnow 

Dr. Gerd Ciiiger, der seit 1970 das Institut - bis 1985 noch unter dem Namen "Institut fur Pflanzenschutz im 
Gemiisebau" - geleitet hatte, wurde zum 31.07.1993 in den Ruhestand verabschiedet. Aus diesem AnlaB wurde 
eine Vortrags-Veranstaltung durchgefiihrt und eine Festschrift mit· dem Titel "Bausteine fiir den Integrierten 
Pflanzensch1,1tz im Gartenbau - Aktuelle Arbeiten aus dem Institut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau" 
(Mitteilungen aus der BBA, Heft 289) veroffentlicht. 

Noch unter der Leitung von Dr. Crager organisierte das Institut vom 11. bis 13.05.93 die Tagung der Fachrefe
renten fiir Pflanzenschutz im Gemiisebau und Zierpflanzenbau/Baumschule. 

Am 01.10.1993 wurde Dr. Georg F. Backhaus, der .bis zu diesem Zeitpunkt als .Referentfiir Pflanzenschutz im 
Gartenbau an der Landwirtschaftskammer Weser-Ems in Oldenburg tiitig war, mit der Institutsleitung beauftragt. 

Die Arbeitsschwerpunkte des lnstituts lagen im Berichtszeitraum auf der Weiterentwicklung maBgeblicher Ein
zelkomponenten des Integrierten Pflanzenschutzes fiir gartnerische Kulturen und der Zusammenfiigung dieser 
Komponenten zu Konzepten des Integrierten Pflanzenschutzes. 

In Verbindung mit der Umsetzung der Richtlinien 92/33 EWG des Rates "iiber das Inverkehrbringen von Gemii
sepflanzgut und Gemiisevermehrungsmaterial mit Ausnahme von Saatgut" und 91/682/EWG des Rates, "iiber 
das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Zierpflanzenarten" in nationales Recht wirk
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts an der Bearbeitung spezifischer Fragestellungen mit. 

Zur Teilnahme am europliischen Arbeitskreis "Krankheiten und Storungen in Baumschulen (Diseases and disor
ders in forest nurseries)" COST 813 wurde eine wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts als Delegierte der 
Bundesrepublik Deutschland entsandt. 

Eine wesentliche Grundlage fiir gezielte PflanzenschutzmaBnahmen besteht in der Erarbeitung spezifischer Me
thoden zur Diagnose von Schadensursachen. Die diesbeziiglichen Forschungsarbeiten befaBten sich u. a mit der 
Weiterentwicklung serologischer Verfahren, um mit ihrer Hilfe bodenbiirtige Pilze (z. B. Phytophthora spp.) in 
befallenem Pflanzengewebe und in wiederverwendbarem GieBwasser aus geschlossenen Kultursystemen oder 
pflanzenpathogene Bakterien (z. B. Xanthomonas campestris) an wirtschaftlich wichtigen Zierpflanzenarten 
rasch und eindeutig nachweisen zu konnen. AuBerdem wurden Labortests zum Nachweis pathogener Pilze an 
Geholzen weiterentwickelt. 

Eine weitere wichtige Komponente integrierter Pflanzenschutzkonzepte ist die Forderung der Widerstandsfah
gigkeit von Kulturpflanzen gegeniiber pathogenen Organismen. Eine gro.Be Zahl wissenschaftlicher Untersu
chungen war deshalb auf die Priifung der Anfalligkeit von Pflanzensortimenten gegeniiber pathogenen Pilzen 
und Schlidlingen ausgerichtet. So wurde bei Zierpflanzenkulturen die Anfalligkeit von Begonia elatior gegen
iiber dem Echten Mehltau (Oidium begoniae) und der Mottenschildlaus Bemisia tabaci sowie die Anflilligkeit 
von Rhododendron simsii gegeniiber Phytophthora citricola gepliift. Bei Gemiisekulturen standen neben den 
Routinepliifungen im Rahmen der Amtshilfe fiir das Bundessortenamt (284 Wirt-Parasit-Kombinationen) insbe
sondere die Arbeiten mit dem Wirt-Parasit-Systemen Erbse-Fusarium oxysporum f.sp. pisi, Feldsalat-Pero

nospora valerianellae, Tomaten-Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici und Allium spp.-Rostpilze im 
Vordergrund. Bei letzterem wurden im Berichtszeitraum Methoden zur Massenvermehrung verschiedener 
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Herkilnfte der obligat-biotrophen Erreger Puccinia allii und P. mixta erarbeitet, um sie im Rahmen eines Test
sortimentes filr die Rassenanalyse der verschiedenen Herkilnfte einzusetzen. Die mehrjfiluigen Untersuchungen 
zur Entwicklung und Optimierung von Verfahren fur die Resistenzpriifung von MOhren gegeniiber dem Erreger 
der MOhrenschwllrze (Alternaria dauci) wurden abgeschlossen. 

Die im Rahmen des abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens Pflanzenschutz-Warndienst/ 
Wetterdienst erarbeiteten rechnergestiltzten Prognosemodelle filr die Gemilseschadlinge Kleine Kohlfliege (De
lia brassicae), MOhrenfliege (Psi/a rosae) und Kohlmotte (Plutella xy/ostella) wurden an"113lich des intematio
nalen Symposiums "Computergestutzte Prognose- und Entscheidungsmodelle im Pflanzenschutz" am 29. und 
30.11.93 irn Wissenschaftszentrum Bonn-Bad Godesberg vorgestellt. 

In Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzdienststellen mehrerer Under wurde im Rahmeri des neu in Angriff 
genommenen und von Mitarbeitem des Institutes wissenschaftlich betreuten Modellvorhabens "Untersuchungen 
zur gezielten Beldlmpfung von Schaderregem an Porree und Zwiebeln und deren Einfilhrung in die Praxis" erste 
Versuche zur gezielten Beldlmpfung der an Porree vorkommenden Schlidlinge und Krankheitserreger durchge
filhrt und unter praxisgerechten Anbaubedingungen vorlliufige Beldlmpfungsschwellen erprobt. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeiten des Instituts stellten die Versuche zur Nutzung biologischer Pflanzen
schutzverfahren im Gartenbau dar. Neben der Prilfung des apathogenen Isolates F047 von Fusarium oxysporum 
gegen pathogene Fusarium oxysporum an Gurken unter Glas stand dabei der gezielte Einsatz von Niltzlingen ge
gen Gemilseschadlinge in Unterglaskulturen im Mittelpunkt der Versuche. Dabei erwiesen sich zur biologischen 
Beklimpfung von Blattlliusen an Paprika die Varianten mit einer offenen Dauerzucht von Aphidius- und Apheli
nus-Schlupfwespen denen mit einer regelmllBigen Freilassung der Niltzlinge nach Befallsbeginn als ilberlegen. 
Spinnrnilben und Thripse konnten in dieser Kultur durch gezielte Freilassungen von Raubmilben der Gattungen 
Phytoseiu/us bzw. Amblyseius erfolgreich beklimpft werden. 

DarUber hinaus wurden die Voraussetzungen erarbeitet, um die antagonistische Aktivitlit epiphytischer Hefen 
gegeniiber A/ternaria alternata und Ulocladium cucurbitae an Gurken im Gewlichshaus zu fOrdem. Dieses soil 
dabei durch einen gezielten Einsatz bestimmter C- und N-Quellen erreicht werden. 

Das Problem der BodenmUdigkeit bei Rosaceae ist in seinen kausalen Zusammenhlingen bislang nicht hinrei
chend gelOst. Intensive Arbeiten der Arbeitsgruppe in Dresden-Pillnitz filhrten zum Nachweis von Aktinomyze
ten in Faserwurzeln verschiedener AngeMriger dieser Pflanzenfamilie (z. B. Pyracantha, Cotoneaster, Ma/us) 
sowie zu ersten Ergebnissen iiber befallsfOrdemde Faktoren. 

Pathogenitat von Phytophthora cryptogea an 
Freilandstauden- Pathogenicity or Phytophthora 
cryptogea on outdoor perennials (Brielmaier-Lie
betanz, Ulrike) 

Phytophlhora cryptogea tritt im Zierpflanzenbau 
insbesondere an Unterglaskulturen auf, wurde aber 
auch an einigen Arten von Freilandstauden wie z. 
B. Doronicum caucasicum nachgewiesen. Mit
einem Isolat von P. cryptogea aus D. caucasicum,
das auch Gerbera jamesonii befallen kann, wurde
die Pathogenitlit an einem Staudensortiment aus
verschiedenen Pflanzenfamilien geprilft. Je zehn
Pflanzen von Achillea filipendulina, Campanula
persicifolia, Delphinium x belladonna, Dianthus
gratianopolitanus, Doronicum caucasicum, Leu
canthemum superbum und Phlox paniculata wur
den mit beginnendem Austrieb in Substrat getopft,
das mit P. cryptogea angereichert war. Wlihrend
bei D. caucasicum innerhalb von vier Wochen alle
zehn Pflanzen deutlich erlcrankten, blieben die an
deren Staudenarten mit Ausnahme von C. persici
folia symptomlos. An C. persicifo/ia war P. crypto-

gea pathogen, allerdings zeigten nur drei von zehn 
Pflanzen deutliche Krankheitssymptome einer 
Stengelfilule und Welke. Das uneinheitliche Auf
treten von Symptomen dilrfte auf die genetische 
Variabilitlit der Pflanzen zurilckzufiihren sein, die 
unter anderem in unterschiedlicher Bliltenfarbe 
zum Ausdruck kam. 

Priifung der Anfiilligkeit von Elatior-Begoni
ensorten fiir Ecbten Mebltau ( Oi4ium begoniae) 
· Screening of cultivars of Elatior-Begonias on
the susceptibility to powdery mildew (Oi4ium
begoniae) (Brielmaier-Liebetanz, Ulrike, und
Weritz,J.)

Die MOglichkeit des Anbaus widerstandsflihiger 
Sorten zur Reduzierung des Fungizideinsatzes wird 
bisher im Zierpflanzenbau wenig berilcksichtigt, 
obwohl es einige Kulturen gibt, in denen Sorten
unterschiede bezilglich der Anflllligkeit filr Krank
heitserreger offensichtlich sind. So zeigten sich an 
einer Auswahl Elatior-Begoniensorten betrlichtliche 
Unterschiede in der Mehltauanftllligkeit. Die Sor-
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tenprtifung wurde auf ein breites Spektrum des ak
tuellen Elatior-Begoniensortiments ausgedehnt. 
Von insgesamt 54 Sorten erwiesen sich 29 als ge-
ring anfallig oder widerstandsfahig. Diese Sorten 
lassen sich zum Gro8teil ohne chemische Mehltau
bekampfung bis zum Endverkauf kultivieren. In
nerhalb einer Farbgruppe gibt es sowohl anflillige 
als auch widerstandsflihige Sorten. Durch stllrkere 
Berticksichtigung dieses Resistenzpotentials in der 
Ztichtung mtiBte es langfristig moglich sein, tiber
wiegend Sorten anzubauen, bei denen eine chemi
sche Bekampfung des Echten Mehltaus nicht erfor
derlich ist. Die fiir eine Resistenzprtifung wichtige 
Frage, ob es bei Oidium begoniae unterschiedliche 
Rassen gibt, soil in weiteren Versuchen gekll:lrt 
werden. 

Anfalligkeit von AUlleensorten fiir Phywphthora 
citricola � S;;steptibility of nzal� tultivars to 

Phywphthora citricola (Brielmaier-Liebetanz, Ul
rike) 

Ein Sortiment von 20 Azaleensorten wurde unter 
standardisierten Bedingungen auf Anfalligkeit fur 
P. citricola getestet. Pro Sorte und Versuchswie
derholung wurden von gut wtichsigen Azaleen je 40
voll entwickelte Blatter in Substrat gesteckt, das
gleichmiiBig von P. citricola durchwachsen war.
Nach filnf Tagen Inkubation in einer Feuchtkam
mer bei 20 ·c wurde mit dem IBAS Bildanalysesy
stem der Anteil verbriiunter Flache an der Gesamt
blattflache ermittelt. Nach den Ergebnissen aus drei
Versuchswiederholungen sind ftinf der geprtiften
Sorten mit weniger als ftinf Prozent verbraunter
Blattflache als widerstandsfahig einzustufen. Es
handelt sich dabei um die Sorten 'Aline', 'Gloria',
'Kirin', 'Luci' und 'White Water'. Es ist anzuneh
men, da8 sich bei Ausdehnung der Untersuchungen
auf einen gro8eren Umfang des Azaleensortiments
weitere widerstandsfahige Sorten finden. Fur die
Praxis bedeutet dies, da8 im bestehenden Azaleen
sortiment bei einer ganzen Reihe von Sorten auf
eine prophylaktische Fungizidbehandlung verzich
tet werden konnte. Dartiber hinaus sollten die Sor
tenunterschiede auch ztichterisch stllrker beachtet
werden.

Untersucbungen zur Patbogenitat von Fusarium 
oxysporum f. sp. pisi an Erbse · Investigations on 
the patbogenicity of Fusarium oxysporum f. sp. 
pisi on peas (Garber, Ute) 

In den Untersuchungen zum Auftreten von Fusa

rium spp. an Erbse, insbesondere von F. oxyspo

rum, wurden im vergangenen Jahr von 586 lsolaten 
der Gattung Fusarium, die aus Erbsenbestanden 
von 17 verschiedenen Standorten im Land Sachsen
Anhalt gewonnen wurden, 459 als F. oxysporum f. 
sp. pisi identifiziert. Im Berichtsjahr erfolgte stich
probenartig die Prtifung der Pathogenitat dieser lso-

late. Gleichzeitig wurden in die Untersuchungen 25 
weitere Isolate von F. oxysporum aus dem Jahr 
1993 einbezogen. Diese wurden von Pflanzen aus 
kranken Erbsenbestanden isoliert. 

Zur Prtifung der Pathogenitat kam zunachst eine' 
Labormethode nach WINNIGE (1989) zur Anwen
dung, die jedoch zu keinen eindeutigen Ergebnissen 
fuhrte. Deshalb erfolgte die Beurteilung der Patho
genitat ausschlie81ich im Gewachshaustest. Bei 
einem Vergleich verschiedener Inokulationsmetho
den erwies sich das Tauchen der Wurzeln von zehn 
Tage alten Samlingen in eine Sporensuspension als 
am geeignetsten. Die Auswertung der Versuche er
folgte im Vergleich zu einem stark aggressiven 
Stamm von F. oxysporum f. sp. pisi anhand der 
Stllrke der Auspragung von Befallssymptomen wie 
Welkeerscheinungen, Wachstumsverzogerungen 
und GefaBverbraunungen. 

Die in die Testung einbezogenen Isolate aus Sach
sen-Anhalt erwiesen sich als nicht pathogen bzw. 
verursachten nur schwache Befallssymptome an 
den Pflanzen. Bei zwei Isolaten wurde eine stllrkere 
Aggressivitat beobachtet. Im Bestand konnte dieses 
Erregerpotential bei gtinstigen Entwicklungsbedin
gungen fur den Erreger bereits eine Gefahr des 
Auftretens von W elkebefall darstellen. 

Die Isolate aus den kranken Pflanzenbestanden 
wiesen erwartungsgemiiB eine insgesamt hohere 
Aggressivitat auf. Zwei Isolate erreichten in ihrer 
Aggressivitat die gleiche Starke wie der Ver
gleichsstamm. 

Untersuchungen zur Anfalligkeit von Feldsalat 
(Valerianella locusta L.) fiir Falscben Mehltau 
(Peronospora valerianellae Fck.) - Investigations 
on the susceptibility of lamb's lettuce 
(Valerianella locusta L.) to downy mildew 
(Peronospora valerianellae Fck.) (Garber, Ute) 

In der Prtifung von Feldsalatsorten auf ihre Anfal
ligkeit fur Falschen Mehltau wurden unter Einbe
ziehung einer neuen Erregerherkunft ahnliche Er
gebnisse wie im Vorjahr erzielt. In der Anfalligkeit 
der Sorten konnten keine wesentlichen Unter
schiede festgestellt werden. 

Im Laufe der Bearbeitung stellten sich einige me
thodische Probleme ein, die sich insbesondere auf 
die Erregerhaltung und auf die Sporulationsfahig
keit des Erregers beziehen. Trotz standardisierter 
Versuchsbedingungen kam es nicht in jedem Ver
such zu einer Sporenbildung des Erregers. Der Be
fall zeigte sich dann als Verwachsungen und Ver
krtippelung der Blatter; blattunterseits war das Ge
webe blasenartig aufgetrieben. Desweiteren wurde 
nach zweijahriger Kulturhaltung des Erregers in 
Form von eingefrorenem Blattmaterial bei halbjah-



riger Zwischenvermehrung auf lebenden Pflanzen 
eine starke Abnahme der Fitness beobachtet. 

Um fur die Resistenzprtifung eine geeignete und 
zuverUissige Methode bereitstellen zu konnen, sind 
die Fragen zur Kulturhaltung und zur Sporulation 
des Erregers zu klaren. Dies erfordert grundlegende 
Untersuchungen zu der noch wenig erforschten 
Biologie von P. valerianellae. 

Nachweis von Aktinomyzeten in Faserwurzeln 

von verschiedenen Rosaceen-Arten - Proof of ac
tinomycetes in rootlets of different species of Ro
saceae (Otto, G., Winkler, H., und Szab6, Katrin) 

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung moglicher 
Ursachen der Bodenmtidigkeit wurden die Untersu
chungen zum Auftreten von wurzelpathogenen Ak
tinomyzeten in der Familie der Rosaceae auf Pyra

cantha spec. und Cotoneaster spec. ausgedehnt. 
Stecklinge dieser Pflanzenarten wurden in einem 
nachweislich apfelmtiden Boden kultiviert. Histo
logische Untersuchungen an Faserwurzelstticken 
ergaben, daB auch bei diesen Pflanzenarten eine 
Besiedlung der Wurzelrinde durch Aktinomyzeten 
erfolgt, wobei das Schadbild weitgehend dem ent
spricht, das auch bei Apfel angetroffen wird Die 
Haufigkeit des Befalls ist bei Pyracantha auBerge
wohnlich hoch und erreichte nahezu 100 %. Der 
verwendete Boden wurde vor dem erstmaligen An
bau von Apfel ausschlieBlich landwirtschaftlich ge
nutzt. Daher liegt es sehr nahe anzunehmen, daB es 
sich bei den beobachteten Aktinomyzeten um die 
gleichen Organismen handelt, die bei Apfel anzu
treffen sind und auch bei Eberesche und Birne eine 
Rolle spielen. Diese Ergebnisse erharten die Auf
fassung, daB eine Neudefinierung der 'Spezifitiit' 
der Bodenmtidigkeit, die als eines ihrer charakteri
stischen Merkmale herausgestellt wird, in Angriff 
zu nehmen ist. Dazu sind jedoch noch weitere Un
tersuchungen erforderlich. 

Untersuchungen zu Faktoren, die den Befall der 

Faserwurzeln von Rosaceen durch Aktinomyze

ten beeinflussen - Investigations into factors af

fecting the infection of rootlets of Rosaceae by 

actinomycetes (Otto, G., Winkler, H., und Szabo, 
Katrin) 

Gegenwrutig ist noch nicht bekannt, durch welche 
Einfltisse die wahrscheinlich als Dauerformen im 
Boden jahrzehntelang persistierenden wurzelpatho
genen Aktinomyzeten zu einer lnfektion der Wirts
pflanze veranlaBt werden. Untersuchungen dazu 
haben erste Ergebnisse erbracht. Dabei wurde als 
Modellpflanze Apfel gewlihlt, weil fur diese Rosa
ceen-Art beztiglich ihrer Reaktion auf Bodenmti
digkeit die meisten Beobachtungen vorliegen. Als 
Ausgangspunkt wurde die Untersuchung des Ver
laufs des Befalls der Faserwurzelsysteme von Ap-

- 70-

felsamlingen durch wurzelpathogene Aktinomyze
ten wlihrend der Vegetationszeit gewlihlt. Sie ergab, 
daB zwischen der Rhythmik des Langenwachstums 
der Pflanzen und der Besiedlung der Faserwurzeln 
durch Aktinomyzeten eine Beziehung besteht. 
Diese auBert sich darin, daB in Zeiten aktiven 
SproBwachstums der Pflanzen die Befallshliufigkeit 
erhoht wird, wahrend sie bei geringem oder sta
gnierendem Wachstum absinkt. Von dieser Beob
achtung wurde abgeleitet, daB moglicherweise die 
in den terminalen Vegetationspunkten gebildeten 
Wuchsstoffe fur den Infektionsvorgang von Be
deutung sind, da sie tiber Wurzelausscheidungen an 
den Boden abgegeben werden konnen. Weitere 
Versuche mit Apfelsamlingen, aus denen die Ve
getationspunkte und damit die Zentralen der 
Wuchsstoffsynthese entfemt wurden, bestiitigten 
diese Annahme. Wurde der Wuchsstoffmangel 
durch Besptiihen der Testpfianzen rnit den Wuchs
stoffen 1-Naphthylessigsliure bzw. Benzylaminopu
rin aufgehoben, erhohte sich die Infektionsrate im 
Vergleich zu den mit Wasser besprtihten Pflanzen 
wesentlich. Nach der Anwendung von Gibberelli
nen war das nicht der Fall. Diese Ergebnisse deuten 
darauf hin, daB Wurzelausscheidungen durch die in 
ihnen enthaltenen Wuchsstoffe das Niveau der In
fektion durch wurzelpathogene Aktinomyzeten be
einflussen konnen. Die Unterschiede in der Wuchs
stoffzusammmensetzung in den Wurzelausschei
dungen der verschiedenen Rosaceen-Arten dtirften 
aber nicht so gravierend sein, um daraus das wirts
spezifische Verhalten dieser Aktinomyzeten zu er
klliren. Neben den Wuchsstoffen sind folglich in 
den Wurzelausscheidungen noch weitere Verbin
dungen zu vermuten, die das spezifische Verhalten 
der Aktinomyzeten auslosen. Die Klarung dieser 
Fragen muB weiteren Untersuchungen vorbehalten 
werden. 

Zusammensetzung der Rhizospharenmikroflora 

von Rosenunterlagen - Composition of the rhi

zosphere microflora of rose rootstocks (DreBler, 
H., und Werres, Sabine, in Zusammenarbeit mit 

Kohn, S., Institut fur Mikrobiologie der BBA, Ber
lin-Dahlem) 

Die im Rahmen des Themenkomplexes "Nachbau
probleme bei Rosaceen" durchgeftihrten Untersu
chungen zur Zusammensetzung und Entwicklung 
der Bakterien- und Actinomycetenpopulation in 
Rhizosphlire und Rhizoplane von Rosenwurzeln in 
jungfraulichem Boden wurden fortgesetzt. Die Pro
benahmen erfolgten auf zwei Standorten, an zwei 
Rosenarten und zu verschiedenen J ahreszeiten. Die 
isolierten Mikroorganismen wurden mit Hilfe der 

Fettsliureanalyse untersucht und anhand ihres spezi
fischen Fettsliuremusters in Art- und Gattungs
gruppen eingeordnet. Der bisher vollstiindig ausge
wertete Probenahmetermin im Herbst 1992 ergab 
keinen deutlichen Unterschied in der Zusammen-
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setzung des Gattungsspektrums von Rhizosphare 
und Rhizoplane in Abhangigkeit von Standort und 
Rosenart zu diesem Zeitpunkt Der bei der Rhizo
plane zuslitzlich geprtifte Einflu8 des Wurzeltyps 
auf das Gattungsspektrum war ebenfalls gering. Es 
lie8en sich jedoch innerhalb der Gattung Pseu

domonas bei verschiedenen Wurzeltypen Pseudo
monas-Arten in unterschiedlicher Haufigkeit nach
weisen. Vermutlich hat der Wurzeltyp von alien un
tersuchten Faktoren den gro8ten Einflu8 auf die 
Besiedelung der Rhizoplane durch bestimmte Bak
terienarten. 

Biologische Bekampfung von Fusarium oxyspo

rum bei Gurken unter Glas mit dem apathoge
nen Fusarium oxysporum-Isolat F047 - Biologi
cal control of Fusarium oxysporum in glasshouse 
cucumbers using the non-pathogenic Fusarium 

oxysporum isolate F047 (Mattusch, P.) 

Gewlichshausgurkenk:ulturen leiden vor allem bei 
enger Fruchtfolge vielfach unter Befall durch den 
GefaBparasiten Fusarium oxysporum f. sp. cucume
rinum, dem Erreger der Fusarium-Welke der Gur
ken. In der glirtnerischen Praxis werden zur Ver
meidung eines Schadens hliufig auf nicht anflillige 
Pfropfunterlagen veredelte Gurkenjungpflanzen an
gebaut Dies verteuert die Produktion nicht uner
heblich. 

Aus diesem Grund lag es nahe, die Wirksamkeit 
des vom INRA-Institut in Dijon, Frankreich stam
menden, apathogenen Fusarium oxysporum-Isola
tes F047 auch bei Gewlichshausgurken zu prufen. 
Gute Ergebnisse waren mit diesem Gegenspieler 
der pathogenen Fusarium oxysporum-Isolate ja be
reits bei Alpenveilchen (Cyclamen), Nelken und 
Tomaten erzielt worden. 

Gurken der Sorte 'Cordoba' wurden in GefaBe (111 
Inhalt; gediimpftes, tonhaltiges Substrat; pH 6,3) in 
F047 behandelte, 14 Tage bei 23 ·c ink:ubierte 
Erde gepflanzt und direkt zum Pflanzen mit einem 
an Gurken pathogenen Stamm von F. oxysporum 
(104 kolonienbildende Einheiten pro Liter Substrat)
beimpft. Da bei der erwlihnten lnokulumdichte ein 
relativ geringer Befallsdruck zu erwarten war, lie
Ben sich die Unterschiede zwischen den Versuchs
varianten (Kontrolle, F047 allein, Pathogen, Pa
thogen+ F047) nur anhand der Ertragsbildung be
legen. Der mittlere Einzelpflanzenertrag lag bei der 
F047-Variante (Kontrolle = 100) bei 105, wohin
hingegen der Pathogen und die Kombination Pa
thogen + F047 relative Ertragswerte von 90 bzw. 
92 erreichten. Weitere Versuche sollen zeigen, ob 
durch geeignete Veranderung der Anwendungs
weise des apathogenen Fusarium-Stammes F047 
eine Verbesserung des Beklimpfungserfolges erzielt 
werden kann. 

Wie schon bei den Versuchen zu Nelken beobach
tet, erscheint bemerkenswert, da8 der Antagonist 
allein den Ertrag zu steigem vermochte. Eine pra
xisreife Losung steht somit noch nicht zur Verfti
gung. 

Priifung von Sorten verschiedener Gemiisearten 
auf Resistenz gegen Krankheitserreger - Testing 
for resistance to plant pathogens in different ve
getable crops (Mattusch, P., Gruber, Ute, und Crfi
ger, G.) 

Die in den Niederlanden an Tomaten schadigende, 
durch Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycoper

sici verursachte Fu8krankheit befiillt nach Vorver
suchen das gesamte deutsche Tomatensortiment mit 
Ausnahme der Sorte 'Iris'. In einem praxisnahen, 
mehrmonatigen GefaBversuch mit ktinstlicher In
fektion konnte die Resistenz dieser Sorte bestlitigt 
werden. Es ware wtinschenswert, wenn diese Sorte, 
die frtiher als Buschtomate in der DDR angebaut 
wurde, zumindest ftir Zwecke der Resistenzztich
tung etwa als Elter ftir die Erstellung resistenter 
Stabtomatensorten erhalten werden kl>nnte. 

In Amtshilfe ftir das Bundesortenamt an Gemtise
arten durchgeftihrten Resistenzprfifungen, deren Er
gebnisse in die Registerprfifung bzw. die Beschrei
benden Sortenlisten einfliessen: 

Wirtspfianze 

Feldsalat 
Gurke 
Tomate 
Spinat 
Sellerie 
Erbse 

Anzahl Wirt/Parasit
kombinationen 

16 
24 
96 
56 
19 
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Entwicklung eines Verfahrens zur Bewertung 
der Anfalligkeit von Allium-Arten gegeniiber 
Rostpilzen - Development of a method to eva
luate the susceptibility of AUium species to rust 
fungi (Albert, J., und Smolka, Silvia E.) 

Gegen Rostpilze weitgehend widerstandsfahige 
Sorten der Gattung Allium stehen dem Markt nicht 
zur Verftigung. Gegen die Erreger des Rostes an 
Porree (A. porrum), Schnittlauch (A. schoenopra
sum) und Zwiebel (A cepa) ist derzeit kein Fungi
zid zugelassen. 

Um ftir die Selektion von Sorten mit verringerter 
Anfalligkeit nicht auf nattirlichen Befall angewie
sen zu sein, wird ein Resistenzprtifungsverfahren 
entwickelt. Methoden zur Massenproduktion der 
Erreger unter kontrollierten Bedingungen und zu je
der Jahreszeit, zur Lagerung der Uredosporen in 



fliissigem Stickstoff und zur standardisierten In
okulation wurden erarbeitet. 

In zwei Freilandversuchen wurde das Wirtsspek
trum von lsolaten, die von A. porrum, A. schoeno

prasum und A.fistu/osum stammten, gepriift. An
hand dieser Untersuchungen und der morphologi
schen Beobachtungen lieBen sich die beiden Arten 
Puccinia allii und P. mixta identifizieren. Es zeigte 
sich, daB P. allii nicht auf A. schoenoprasum 

wachst und P. mixta nicht auf A. porrum. Beide Ar
ten entwickeln sich dagegen gut auf A.fistu/osum 

und in geringem MaJ3e auch auf A. cepa. Morpholo
gisch lassen sich einzelne Uredo- oder Teleutospo
ren zwar nicht eindeutig einer der beiden Arten zu
ordnen, jedoch unterscheiden sich P. a/lii und 
P. mixta wesentlich in den Mittelwerten ihrer Spo
rengroBen und dem durchschnittlichen Langen
Breiten-Verhaltnis.

Weiterhin wurden Rostherkiinfte aus dem gesamten 
Bundesgebiet gesammelt und isoliert voneinander 
vennehrt. Aus diesen Herkiinften wurden reine Li
nien des Erregers P. a/Iii hergestellt. Da man nach 
den Erkenntnissen iiber Getreideroste davon ausge
hen kann, daB auch die an Allium auftretenden Ro
ste Rassen bilden, wird zur Zeit ein Testsortiment 
fiir die Rassenanalyse der verschiedenen Herkiinfte 
entwickelt. 

Entwicklung von Verfahren zur Resistenz

priifung von Mohren gegeniiber Alternaria spp. 
Development of methods to screen carrots for 
resistance to Alternaria spp. (Bruno, H.-H., und 
Smolka, Silvia E.) 

Die mehrjahrigen Untersuchungen zur Entwicklung 
und Optimierung von Verfahren fiir die Resistenz
priifung von Mohren im Freiland sowie unter kon
trollierten Bedingungen im Gewachshaus oder der 
Klimakarnmer gegeniiber Alternaria dauci, dem Er
reger der Mohrenschwarze, wurden abgeschlossen. 

Fiir lnfektionsversuche im Freiland steht mit der 
Verwendung von Haferkomem, auf denen der Pilz 
angezogen wurde, ein Inokulumtrager zur Verfii
gung, mit dem sich vor allem groBflachige Mohren
bestande vergleichsweise einfach und kostengiin
stig kiinstlich infizieren lassen. Die in Abhangigkeit 
von der Witterung mehrwochige Konidienproduk
tion des Pilzes auf den in den Mohrenbestand aus
gebrachten Haferkomem sorgt fiir ein entsprechend 
anhaltendes Infektionspotential. 

Der entwickelte Resistenztest unter kontrollierten 
und standardisierten Bedingungen im Gewachshaus 
bzw. in der Klimakammer erlaubt die Untersu
chung der Resistenzauspragung von Mohrengeno
typen in der direkten Wirt-Parasit-Interaktion. Die 
Inokulation von abgeschnittenen Blattem laBt eine 
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wiederholte, unabhangige Untersuchung einzelner 
Mohrenpflanzen zu und bietet damit, neben der Un
tersuchung von Sorten- bzw. Linienunterschieden, 
die Moglichkeit einer verlaBlicheren Einzelpflan
zenselektion, mit der sich ein hoherer Selektions
fortschritt realisieren laBt. 

Zur Bewertung der genetischen Fixierung von Re
sistenzunterschieden wurden die Klone von 18 se
lektierten Mohrenpflanzen mit unterschiedlicher 
Resistenzauspragung auf ihre Resistenzeigenschaf
ten untersucht. Nicht in alien Fallen konnte das Re
sistenzverhalten der "Elterpflanzen" bei den davon 
abstammenden Klone bestatigt werden. Unter den 
je Klon bis zu 15 untersuchten Pflanzen trat jedoch 
eine vergleichsweise geringe Variation des Resi
stenzverhaltens auf, so daB eine relativ starke Ab
hangigkeit der Resistenzauspragung von Umwelt
einfliissen, wie z. B. dem physioiogischen Zustand 
der Pflanze, als Ursache fiir die unvollstandige Re
produzierbarkeit der Resistenzunterschiede anzu
nehmen ist. Der in friiheren Versuchen festgestellte 
Anfalligkeitsanstieg der Blatter bei zunehmendem 
Blattalter konnte in diesem Versuch bestatigt wer
den. 

Einflu8 von Fungiziden auf das Auftreten von 
Botrytis spp. an Gebolzproben in der Feuchten 

Kammer · Influence of fungicides on the occu

rence of Botrytis spp. on samples of woody plants 

in humditiy chambers (Werres, Sabine) 

Die Untersuchung verholzter Triebteile erkrankter 
Geholze mit Hilfe einer Feuchten Kammer wird 
sehr oft durch das massive Auftreten von Botrytis 

spp. erschwert. Dies ist besonders dann der Fall, 
wenn die Triebteile vor dem Auslegen nicht ober
flachlich desinfiziert werden konnen. Um ein 
Uberwuchem mit Botrytis spp. zu verhindem, 
wurde die Wirkung einer Tauchbehandlung mit 
Fungiziden gegen diese Pilze untersucht. Trieb
stiicke von Rosen, die im Freiland mit Conio

thyrium spp. infiziert waren, wurden vor dem Aus
legen in unterschiedlich konzentrierte Suspensionen 
von EUP AREN (Dichlofluanid) oder RONILAN 
(Vinclozolin) getaucht. Die Mittelkonzentrationen 
von EUPAREN betrugen 1 %, 0,5 % und 0,1 %, 
von RONILAN 0,1 %, 0,05 % und 0,01 %. Die 
Kontrollproben wurden in sterilisiertes Leitungs
wasser getaucht. Die Tauchzeit betrug je nach 
Dicke der Triebteile 3 bis 5 Minuten. Die Inkuba
tion der Triebteile in der Feuchten Kammer erfolgte 
bei Raumtemperatur und dem natiirlichen Tag/ 
Nachtrhythmus. RONILAN unterdriickte Botrytis 

spp. besser als EUPAREN. Selbst bei der ge
ringsten RONILAN-Konzentration von 0,01 % war 
auch nach 10 Tagen noch kein Wachstum von Bo
trytis spp. auf den Triebteilen zu erkennen. Die 
Kontrollproben waren bereits nach drei Tagen mit 
Botrytis bewachsen. Pyknidien von Coniothyrium 
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spp. entwickelten sich auf den behandelten Trieb
teilen innerhalb von 3 Tagen. Das Ausplattieren der 
freigesetzten Konidien auf festen Nahnnedien zeig-
te keine Verunreinigung durch Botrytis spp. Die 
Tauchbehandlung hat sich inzwischen auch bei der 
Untersuchung anderer Geholzproben und Krank
heitserreger in der Feuchten Kammer bewahrt. 

Nachweis von Phytophthora-Arten im Wasser 
geschlossener Baumschulcontaineranlagen - De

tection of Phytophthora species in recycling wa-

ter of container-grown plants in nurseries (The
mann, Karin, und Werres, Sabine, in Zusam
menarbeit mit Aust, H.-J., Institut fur Mikrobio
logie der Technischen Universitat Braunschweig) 

Durch die Ubertragung von Phytophthora-Arten 

mit wiederverwendbarem Dran- und GieBwasser 
kommt es in geschlossenen Containeranlagen der 
Baumschulen immer wieder zu erheblichen Pflan
zenschaden. Um der Verbreitung dieser Erreger 
vorzubeugen wurde 1993 mit einem Forschungs
vorhaben begonnen, in dem optimale Nachweisver
fahren fur diese Erreger in Wasser- und Sediment
proben unter Beriicksichtigung praxisiiblicher 
Kulturbedingungen erarbeitet und das Vorkommen 
von Phytophthora-Arten im Verlauf der Vegetati
onsperiode im Wasserkreislauf von Baumschul
containeranlagen untersucht werden soll. Zurn 
Nachweis sollen mikrobiologische und serologische 
Methoden und Tests mit Kooem gepriift werden. 
Fur den Nachweis mit serologischen Verfahren 
wurden zunlichst Antiseren gegen verschiedene 
Phytophthora-Arten hergestellt und auf ihre Spezi-
fitat gepriift. Mit dem Testverfahren ELISA wurde 
die Empfindlichkeit gegeniiber verschiedener pilz
licher Strukturen der Phytophthora-Arten in Was
serproben untersucht. 

Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf epiphy

tische Hefen an Gurken - The effects of pestici

des on epiphytic microorganisms on cucumbers 

(Smolka, Silvia E., in Zusammenarbeit mit Siebers, 
J., Fachgruppe Chemische Mittelpriifung der BBA, 
Braunschweig, und Wagner, S., Institut fur Mikro
biologie der Technischen Universitat Braun
schweig) 

Friihere Untersuchungen batten gezeigt, da8 Hefen 
in der Phyllosphare von Tomaten durch EUP AREN 
(Dichlofluanid) so nachhaltig gehemmt wurden, 
daB sie erst iiber einen Zeitraum von ea. sechs Wo
chen den EntwickJungsvorsprung der Hefen auf 
unbehandelten Pflanzen wieder einholen konnten. 
Eine so lange Wirkungsdauer kann sowohl auf ei
ner Beeinflussung des okologischen Gleichge
wichts in der Phyllosphare beruhen als auch auf di
rekten Wirlcungen der Fungizidriickstande auf die 
Hefen. 

In zwei Versuchen wurden Untersuchungen zur 
Wirkung von EUPAREN auf Hefen an Gurken 
durchgeftihrt. Dabei wurden parallel zur Bestim
mung der Hefedichte auch die Fungizidriickstande 
auf der Blattoberflliche ennittelt. Im ersten Ver
such, der in den Sommennonaten stattfand, zeigten 
sich kaum Wirkungen, die eindeutig auf das EU
p AREN zuriickzuftihren waren, wahrend die Hefen 
im zweiten Versuch im Herbst deutlich gehemmt 
wurden und den EntwickJungsvorsprung auf unbe
handelten Pflanzen wahrend des vierwochigen Ver
suchszeitraums nicht einholen konnten. Die klima
tischen Bedingungen konnen somit moglicherweise 
die Wirkungen des EUPAREN auf die Hefen iiber
lagem bzw. ausgleichen. Die Untersuchung der 
Fungizidbelage auf den Blattem ergab auch nach 
vier Wochen noch deutliche Ruckstande, die die 
Wirkungen auf die Hefen iiber einen Zeitraum von 
mehreren Wochen erkJaren konnen. 

Moglichkeiten zu einer Forderung der antagoni

stischen Aktivitat epiphytischer Hefen gegen

iiber den Gurken-Blattfleckenerregern Alterna

ria alternata und Ulocladium cucurbilae - Possi

bilities for enhancement of the antagonistic 

activity of epiphytic yeasts against the cucumber 

leaf pathogens Alternaria alternata and Ulocla

dium cucurbilae (Smolka, Silvia E., in Zusammen
arbeit mit Altschaffel, Claudia, Institut fur Pflan
zenkrankheiten und Pflanzenschutz der Universitat 
Hannover) 

Die EntwickJung der Blattfleckenerreger Alternaria 
alternata und Ulocladium cucurbitae an Gurken 
kann durch Hefen auf der Blattoberflache gehemmt 
werden. Da dieser Antagonismus primar auf Nahr
stoffkonkurrenz beruht, kl>nnen solche Antagoni
sten mit einer gezielten Applikation von Nahrstof
fen gefordert werden. Um nicht gleichzeitig auch 
den pathogenen Pilzen eine Starthilfe zu geben, 
miissen Nahrstoffe ausgewahlt werden, die von die
sen nicht verwertet werden konnen. Es wurde daher 
ein in vitro-Screening durchgeftihrt bei dem mogli
che 53 Kohlenstoff (C)- und Stickstoff (N)-Quellen 
auf ihre Verwertbarkeit durch A. alternata und U. 

cucurbitae einerseits und durch verschiedene in der 
Phyllosphare vorkommende Hefen andererseits ge
priift wurden. Als Nahrstoffe, die nicht von den 
beiden pathogenen Pilzen jedoch von Hefen genutzt 
werden konnen, wurden z. B. die beiden Aminosau
ren L-Cystein (Sporobolomyces roseus, Cryptococ

cus laurentii) und Tryptophan (Aureobasidium pul

lulans. C. laurentii) sowie die C-Quelle Galaktit (C. 
laurentii) ennittelt. Weitere C- und N-Quellen kon
nen lediglich von einem der beiden Pathogene 
verwertet werden oder erlauben nur eine einge
schrlinkte EntwickJung der Pilze. Im weiteren Ver
lauf der Untersuchungen sollen die Ml>glichkeiten 
zu einem Einsatz dieser C- und N-Quellen fur eine 



selektive Forderung der Hefen und ihrer antagoni
stischen Aktivitlit an Pflanzen iiberprtift werden. 

Entwicklung von Farbemethoden zur direkten 
Quantifizierung epiphytischer Hefen . Deve
lopment of staining methods for direct quantifi
cation of epiphytic yeasts (Smolka. Silvia E.) 

Epiphytische Hefen konnen die Entwicklung pa
thogener Pilze in der Phyllosphare hemmen, wenn 
sie in ausreichender Dichte auf der Blattoberflache 
vorkommen. Untersuchungen iiber ihre okologische 
Bedeutung, ihr Wirkungspotential als Antagonisten 
sowie iiber ihre Empfindlichkeit gegeniiber Pflan
zenschutzmitteln erfordem einfache Methoden zur 
Quantifizierung lebender Zellen. Eine direkte 
mikroskopische Auszfilliung scheiterte bisher an 
fehlenden Moglichkeiten zu einer Differenzierung 
lebender und toter Hefezellen. 

Als Methoden zur selektiven · Hirbung lebender 
Zellen wurden die beiden Auoreszenzfarbstoffe 
Akridinorange und Auoreszeindiazetat und zur 
Farbung abgestorbener Zellen Methylenblau und 
Evansblau auf ihre Eignung geprtift. Als bestes 
Verfahren fur eine Kontrastierung der Hefen vor 
dem Blatthintergrund bzw. eine Differenzierung le
bender und hitzegetoteter Zellen erwies sich eine 
Kombinationsfarbung mit Auoreszeindiazetat und 
Evansblau. 

Untersuchungen zu;- biologischen Bekampfung 
von Schadlingen an Gemiise unter Glas . Studies 
on biological pest control on vegetable crops in 
greenhouses (Hommes, M., und Kollner, V.) 

Im Mittelpunkt der Untersuchungen stand die Be
karnpfung von Blattlausen an Paprika. Dabei wurde 
der gezielte Niitzlingseinsatz mit dem einer vor
beugenden Etablierung (offene Dauerzucht von 
Aphidius- und Aphelinus-Schlupfwespen sowie der 
rauberischen Gallmiicke Aphidoletes aphidimyza) 
verglichen. Zurn Aufbau der Dauerzucht an Getrei
deblattlausen auf Wintergerste wurden Ende Mai 
einmalig Aphidius- und Aphelinus-Schlupfwespen 
freigelassen sowie Poppen der rauberischen Gall
miicke Aphidoletes aphidimyza ausgebracht. 14 
Tage spater erfolgte eine zweite Ausbringung von 
Gallmtickenpuppen, um ein kontinuierliches Auf
treten dieses Raubers zu gewahrleisten. Weitere 
Blattlausfeinde wurden danach bis zum Ende der 
Vegetationsperiode nicht mehr ausgebracht. 

Anfang Joni setzte der Blattlausbefall an Paprika 
ein. Darauf hin wurden in der Vergleichsvariante 
gezielt Aphidius- und Aphelinus-Schlupfwespen 

freigelassen. Da der Befall in der Folgezeit stlindig 
weiter zunahm, wurden nach 14 Tagen emeut 
Schlupfwespen freigelassen sowie zusatzlich Gall
miickenpuppen ausgebracht. Beim Vergleich der 
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beiden Versuchsvarianten erwies sich die V ariante 
mit offener Dauerzucht der gezielten Ausbringung 
von Ntitzlingen nach Befallsbeginn tiberlegen. So 
blieb der Blattlausbesatz in der Dauerzucht-Vari
ante wahrend der gesamten Kulturperiode auf ei
nem sehr niedrigen Niveau (90 Blattlause pro 
Pflanze im Durchschnitt). Lediglich zu Beginn des 
Blattlausbefalls Mitte Joni sowie gegen Ende der 
Kulturperiode Mitte Oktober wurden kleinere Be
fallsmaxima von 163 bzw. 391 Blattlausen pro 
Pflanze ermittelt. In der Vergleichsvariante lag der 
durchschnittliche Befall mit 167 Blattlausen pro 
Pflanze deutlich hoher. Ursache hierfiir war eine 
kurzzeitige Massenvermehrung der Blattlause auf 
Ober 1000 pro Pflanze in der Anfangsphase des 
Blattlausbefalls, die erst nach einigen Wochen ge
stoppt werden konnte. Im weiteren Veriauf der 
Kulturperiode konnten sich auch in dieser Variante 
die Ntitzlinge soweit etablieren, da6 in der Folge
zeit Massenvermehrungen nicht mehr auftraten. Es 
wurden lediglich zwei kleinere Befallsmaxima von 
262 bzw. 191 Blattlausen pro Pflanze Anfang Sep
tember sowie zu Kulturende Ende Oktober beob
achtet. 

Spinnmilben traten ah Juli in beiden Versuchsvari
anten auf und konnten durch gezieltes zweimaliges 
Ausbringen von Phytoseiulus-Raubmilben erfolg
reich unter Kontrolle gehalten werden. Thripse 
wurden . dagegen vorbeugend durch regelmaBiges 
Einsetzen von Amblyseius-Raubmilben bekampft. 
Dabei erwies sich eine Ausbringung in 2-
3wochigem Abstand im Vergleich zu einem von 
den Ntitzlingsproduzenten empfohlenen Intervall 
von 1 - 2 W ochen als voU ausreichend. 

Der Versuch zeigt, daJ3 die Etablierung einer offe
nen Dauerzucht von Ntitzlingen das Risiko einer 
Massenvermehrung von Blattlausen deutlich ver
mindem kann. Die Uberlegenheit dieser Versuchs
variante spiegelt sich auch im Ertrag wieder, der in 
der beiden Kabinen mit offener Dauerzucht mit 5 
bzw. 7 % etwas Mher liegt als in den beiden Ver
gleichskabinen mit gezieltem Niitzlingseinsatz nach 
Befallsbeginn. 

Untersuchungen zur gezielten Bekampfung von 
Schaderregern an Porree und Zwiebeln und ihre 
Einfiihrung in die Praxis · Studies on supervised 
control of pests and diseases of leek and onion 
crops and the introduction into practice 
(Hommes, M., in Zusammenarbeit mit Hildenha
gen, R., Krauthausen, H.-J., und Lindhorst, Rose
marie, Landesanstalt fur Pflanzenbau und Pflanzen
schutz Rheinland-Pfalz) 

In Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzdienst
stellen mehrerer Bundeslander wurden im Rahmen 
eines Modellvorhabens Untersuchungen zur ge
zielten Bekarnpfung der an Porree vorkommenden 
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Schlidlinge und Krankheiten durchgefiihrt. Neben 

der Erprobung vorlaufiger Bekampfungsschwellen 

unter Praxisbedingungen wurden in einem Ringver

such verschiedene Varianten einer gezielten Be
kampfung sowie der EinfluB der verschiedenen 
Schaderreger auf den Ertrag und die Qualitat des 
Emtegutes naher untersucht. 

Im ersten Versuchsjahr des Modellvorhabens wur

den die starksten Schaden an Porree durch Thripse 
(Thrips tabaci) verursacht, deren Bekampfungs
schwelle (50 % befallene Pflanzen) an alien Stand

orten iiberschritten wurde. Im Gegensatz zu den 

Standorten im Raum Hannover/Braunschweig war 
an den Standorten im Raum Bonn und besonders in 

der Pfalz der Befall durch Thripse so stark, daB die 
gezielte Bekampfung mit Deltamethrin und Para
thion nicht geniigend erfolgreich war. Laborunter
suchungen sollen klaren, ob die ungeniigende Wir
kung auf einer Resistenz oder den Befalls- und Ap

plikationbedingungen beruhen. FraBschaden durch 

die Lauchmotte (Acrolepiopsis assectella) traten 
selten auf, so daB eine Bekampfung (Bekampfungs
schwelle 10 % befallene Pflanzen) nicht erforder

lich wurde. 

Von den Krankheiten trat besonders der Porreerost 
(Puccinia porri) im Spatsommer/Herbst starker auf, 
sodaB die Bekampfungsschwelle (10 % befallene 
Pflanzen) an vielen Standorten iiberschritten wurde. 

Andere Krankheiten traten dagegen 1993 in den 

Hintergrund. 

Das Modellvorhaben wird im nachsten Jahr mit 
Porree und Zwiebeln fortgesetzt. 

Untersuchungen iiber das Auftreten von Bemisia 

tabaci an Begonien - Studies on the occurrence 

of Bemisia tabaci on Begonia (Kemner, V.) 

Bei Untersuchungen iiber die Mehltauanfalligkeit 
verschiedener Begoniensorten waren die Versuchs

pflanzen unterschiedlich stark von Bemisia tabaci 

befallen. Um zu priifen, ob ein Zusammenhang 

zwischen der Befallsstarke und der Sortenzugeho

rigkeit besteht, wurden von 31 Begoniensorten je
weils 10 B?atter entnommen und mit Hilfe des Ste
reomikroskops die Bier, Larven und Puparien von 
B. tabaci ausgezahlt. Der Versuch wurde einmal
wiederholt. Der durchschnittliche Befall schwankte
bei den einzelnen Sorten zwischen O und 70 Tieren

pro Blatt. Befallsfreiheit wurde nur in jeweils ei
nem Versuch bei den Sorten 'Rina' und 'Rosarde'
festgestellt. Ob es sich um eine echte Sorteneigen

schaft oder nur um eine Folge des starken Pilzbe

falls der Blatter handelt, muB in weiteren Versu

chen geklart werden. Von den mehltauresistenten
Sorten zeigte 'Margarethe' den schwachsten Bemi

sia-Befall.
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Institut fiir Pflanzenschutz im 

Obstbau in Dossenheim 

Die Erarbeitung von Grundlagen fur die Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenschutzes im Obstbau war 
auch 1993 ein zentraler Forschungsschwerpunkt. Er umfaBt vor allem die Entwicklung selektiver, biologischer 
Beldimpfungsverfahren, Untersuchungen iiber Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf den Naturhaus
halt, das Studium der Ursachen von Resistenzen gegen Schaderreger sowie der Resistenzforderung. 

Im Rahmen der Untersuchungen der Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzorganismen erfolgte 
eine weitere Optimierung des Freilandpriifverfahrens fur Florfliegenlarven. Versuche zur Evaluierung der Me
thode haben ihre Zuverlassigkeit und Reproduzierbarkeit bestiitigt. Das Testverfahren ist zur Priifung der ver
schiedensten Wirkstoffklassen geeignet und erlaubt insbesondere die Erfassung langfristiger Effekte bei der 
Anwendung von Insektenwachstumsregulatoren. Dies war bisher im Freiland nicht moglich. Untersuchungen zur 
Wirkung selektiver Beldimpfungsstrategien auf die Arthropodenfauna im Obstbau haben wichtige Erkenntnisse 
iiber .Anderungen des Artengefiiges sowie der Abundanzverhaltnisse erbracht, die fur die erfolgreiche Durchfiih
rung des integrierten Pflanzenschutzes von Bedeutung sind. Erste Forschungsarbeiten auf dem neuen Gebiet. der 
vergleichenden Untersuchungen zur Sensitivitiit von indifferenten Arten, Nutz- und Schadorganismen, wurden 
im Rahmen einer institutsiibergreifenden Arbeitsgruppe in Angriff genommen. Anhand dieser Untersuchungen 
soil die Eignung von Arten als Bioindikatoren gepriift werden. 

In Fortfiihrung der Untersuchungen zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben "Pflanzenschutz Wamdienst 
Wetterdienst" konnte das Prognosemodell fur den Feuerbrand Erwinia amylovora bis zur Praxisreife weiterent
wickelt werden. Im Rahmen von Untersuchungen zur biologischen Bekampfung des Feuerbrandes wurden meh
rere antagonistische Bakterienisolate nachgewiesen, die eine deutliche hemmende Wirkung gegen den Erreger 
zeigten. Durch Anwendung molekularbiologischer Methoden konnten Diagnose und Charakterisierung von 
Obstviren weiter verbessert werden. 

Fur das strawberry mild yellow edge-associated virus (SMYEA V) wurde eine Nachweismethode mit Hilfe der 
Polymeraseketten-Reaktion (PCR) entwickelt. Die Charakterisierung des little cherry virus sowie eines weiteren 
stiibchenformigen Virus aus Kirschen gelang durch Klonierung, Sequenzierung und Genexpression. Freilandver
suche mit Hauszwetschen zeigten im Versuchsjahr 1993 einen Zusammenhang mit einem besonderen Isolat des 
apple chlorotic leafspot virus (ACLSV) und intensiven Symptomen der Pseudo-Scharka-Krankheit. 

Die Forschungsarbeiten zur Entwicklung von molekulargenetischen Methoden zum Nachweis von myco
plasmaahnlichen Organismen (MLOs) und deren Charakterisierung und Klassifizierung wurden fortgesetzt. 
Durch Sequenzierung ribosomaler DNA von reprasentativen Vertretem dieser Erreger konnte ein auf phylo
genetischer Basis beruhendes Klassifizierungssystem entwickelt werden. Zurn hochempfindlichen Nachweis der 
MLOs durch PCR konnten aus den ribosomalen Sequenzen universelle Primer sowie spezifische Primer fiir die 
meisten wichtigen MLO-Pathogene entwickelt werden. Zur Einarbeitung in die modemen Nachweis- und Identi
fizierungsmethoden haben mehrere Wissenschaftler aus verschiedenen europaischen und auBereuropaischen 
Landero das Institut besucht. 

Bei epidemiologischen Untersuchungen iiber den Apfelschorf konnte nachgewiesen werden, daB die Alters
resistenz gegeniiber dem pilzlichen Erreger durchbrochen werden kann. Verantwortlich daftir sind die Be
dingungen im Freiland, die in einer noch unbekannten Form auf die Wirtspflanzen einwirken und eine emeute 
starke Anfalligkeit der sonst resistenten Pflanzenteile bedingen. Diese Erkenntnisse und auch weiterfiihrende 
Forschungen in diesem Bereich sind fur die Bekampfung der Krankheit von Bedeutung, da allgemein ange
nommen wird, daB nicht wachsende altersresistente Pflanzen von BekampfungsmaBnahmen ausgenommen wer
den konnen. 
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Die begleitenden Untersuchungen zur Einfiihrung des Apfelwicklergranulosevirus in die Praxis wurden er
folgreich fortgefiihrt und das Vorhaben zur biologischen Bekampfung von Tortriciden am Apfel mit Tri

chogramma dendrolimi abgeschlossen. Hier bedarf es weiterer. Forschungsarbeiten zur Optirnierung fur einen 
Einsatz im Erwerbsapfelanbau. 

Im Rahmen der hoheitlichen Aufgaben lag der Schwerpunkt bei der Virustestung und Zertifizierung von Ver
mehrtmgsmaterial im Obstbau. Hier war das lnstitut im "Panel on Certification of Pathogen-tested Fruit Crops" 
vertreten, das im Juni in Wye/England tagte. Die Sitzung "Arbeitsgemeinschaft Muttergarten und Obstvirus
VO" fand im November unter Federfiihrung der BBA in Bonn statt. Die Fachreferenten fiir Pflanzenschutz im 
Obstbau tagten im Mai 1993 unter der Leitung des Dossenheimer lnstituts im Bildungszentrum SchloB Maurach 
am Bodensee. Ebenfalls unter Leitung der BBA tagten im Mai 1993 in Bologna/ltalien 38 Experten der 
IOBC/ISHS "guidelines group" aus 13 europaischen Landero. Ziel des Workshops war die Erarbeitung einer 2. 
Auflage der europaischen Richtlinien iiber die integrierte Kemobstproduktion. Drei Mitarbeiter des Instituts lei
teten nationale und intemationale Arbeitskreise. Die wichtigsten Forschungsschwerpunkte sind in intemationale 
Projekte eingebunden. 

Untersucbungen zur Populationsdynamik von 

Miniermotten und ihren Parasitoiden in Apfel

anlagen · Investigations on the population deve

lopment of leafminers and their parasitoids in 

apple orchards (Vogt, Heidrun) 

Im Jahr 1993 erfolgten weitere Erhebungen zum 
Auftreten und zur Parasitierung von Miniermotten 
in Abhangigkeit von chemischen und biologischen 
Beklimpfungsverfahren. Jeweils im Vergleich zu 
einer Kontrollparzelle wurden die Auswirkungen 
von INSEGAR (Fenoxycarb), DIMILIN (Difluben
zuron) und GRANUPOM (CpGV = Apfelwickler
granulosevirus) untersucht, die gegen die Haupt
schaderreger Cydia pomonella und Adoxophyes 

orana eingesetzt werden. Die dominante Minier
mottenart war auf alien Flachen Phyllonorycter 

blancardella {Lep., Lithocolletidae), von der 67 -
80 % der Minen verursacht wurden. An zweiter 
Stelle folgte in den Apfelanlagen in Dossenheim 
Parornix petiolella (Lep., Gracilariidae) (13 - 21 % 
der Wiinen) bzw. am Standort Ladenburg Lyonetia 

clerkella (Lep., Lyonetiidae) (13 % der Minen). 
Diese Art nahm in Dossenheim mit einem Minen
anteil von 7 - 10 % die dritte Stelle ein. Von Phyl

lonorycter corylifioliella {Lep., Lithocolletidae) 
wurden hier 6 - 7 % der Minen verursacht, in La
denburg weniger als 1 %. Die Arten Coleophora 

serratella (Lep., Coleophoridae), Nepticula malella 

(Lep., Nepticulidae), Callisto denticulella (Lep., 
Gracilariidae) traten nur mit einer sehr geringen 
Anzahl von Individuen auf. - In den Kontrollfla
chen und in der CpGV-Parzelle stieg der Befall 
(Anteil Blatter mit Minen) ausgehend von 2 - 6 % 
im Juni stetig an und erreichte im Oktober Werte 
zwischen 20 und 36 %. In der DIMILIN-Flache 
blieb der Befall iiber die gesamte Beobachtungspe
riode sehr niedrig. Maximal 6,6 % der Blatter wie
sen Minen auf, wobei es sich meistens um sehr 
kleine Minen handelte, in denen die Miniererlarven 
tot aufgefunden wurden. Auch in der INSEGAR
Parzelle blieb der Befall bis Ende August mit ma-

ximal 6 % sehr niedrig. Im September und Oktober 
war dann ein Anstieg auf maximal 13,8 % zu ver
zeichnen. In den Kontroll- und CpGV-Flachen 
wurde eine hohe Parasitierung der Minierer festge
stellt. Bereits im Juli betrug sie hier zwischen 15 
und 20 % und erreichte im weiteren Verlauf der 
Vegetationsperiode Werte bis zu 50 %. Bei INSE
GAR waren maximal 13 % der Minierer parasitiert, 
bei DIMILIN maximal 10 %, meist aber ein sehr 
viel geringerer Anteil. Bei den Parasitoiden han
delte es sich iiberwiegend um Chalcidoidea (257 
Individuen, Artbestimmung in Bearbeitung), in we
nigen Fallen um Braconiden (17 Individuen). 
Durch den Einsatz des hochselektiven CpGV blieb 
die Antagonistenfauna der Minierer als natiirliches 
Regulationspotential erhalten und wirkte einer 
Obervermehrung der Minierer entgegen. Die In
sektenwachstumsregulatoren DIMILIN und INSE
GAR fiihrten zwar durch ihre direkte abtotende 
Wirkung auf die Minierraupen zu einem geringeren 
Befal( gleichzeitig jedoch auch zu einer deutlichen 
Verarmung der Parasitoidenfauna. 

Untersuchungen zur Beurteilung der Nebenwir

kungen von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzar

thropoden - Investigations on side effects of pe

sticides on beneficial arthropods (Vogt, Heidrun, 
und Jakob, G.) 

Die Freilandmethode zur Priifung der Auswirkun
gen von Pflanzenschutzmitteln auf Larven der Flor
fliege Chrysoperla carnea wurde 1993 weiter op
timiert. Durch spezielle Wannen, die etwas erhoht 
iiber dem Erdboden um die Stamme der fur den 
Test verwendeten Apfelbaume angebracht werden, 
konnte das Aufwandem von FraBfeinden (Ohrwiir
mer, Ameisen) auf die Baume weitgehend verhin
dert werden. Andererseits ermoglichten diese Wan
nen den Florfliegenlarven ihr natiirliches Bewe
gungsverhalten, d. h. die Larven konnen ungehin
dert am Baumstamm hinunter auf den Ersatzerdbo
den in der Wanne und wieder auf den Baum zu-



rtickwandem. Die Anwendung der Wannen ftihrte 
zur ErMhung der Rtickfangquoten und zur Verrin
gerung der Varianzen innerhalb der Wiederholun
gen. Geprtift wurden 1993 die Insektizide IMIDAN 
0,25 % (50 % Phosmet), NOMOLT 0,1 % (13,75 % 
Teflubenzuron) (beide im Labor zu 100 % schlidi
gend) und zwei Niemprodukte (im Labor zu 24 
bzw.76 % schlidigend). Im Freilandtest erwies sich 
IMIDAN als harmlos: Weder die Larvenrtickflinge 
noch die Reproduktion der sich entwickelnden 
Imagines unterschieden sich von der Kontrolle. 
NOMOLT dagegen war auch im Freiland schlidi
gend: es wurden 89 % weniger Puppenkokons als 
in der Kontrolle festgestellt (NOMOLT: x 2,7/ 
Baum, Kontrolle x 24,5/Baum) und die Tiere in den 
wenigen Kokons aus der NOMOLT-Variante star
hen i. d. R. im prlipupalen Stadium. Uber die Niem
versuche wird im Beitrag von Jakob, Dickier und 
Vogt berichtet. 

Im Bereich Nebenwirkungen erfolgten desweiteren 
Freilandversuche zur Wirkung verschiedener Aka
rizide und Insektizide auf Raubmilben. Sowohl in 
ein- als auch in zweimaliger Anwendung erwiesen 
sich die Prtiparate HOE-555-02 und HOE-540-01 
gegentiber Phytoseiiden (Mischpopulation von Eu

seius finlandicus und Typhlodromus pyri) als 
harmlos. Dagegen ftihrten sie zu einer nahezu 
100%igen Reduktion der Populationen von Zetzel

lia mali (Acari, Stigmaeidae) sowie der Tydeidae. 
Eine Austriebsbehandlung mit 01 (ATTRACO 2 %, 
TELMION 2 % ) hatte keine nachteiligen Auswir
kungen auf die untersuchten Milbenarten. 

Einsatz von Niempraparaten gegen Adoxophyes 

orana F.v.R. und Untersuchungen zu Nebenwir
kungen - Practical use of Neem against Adoxo

phyes orana F.v.R. and investigations on side ef
fects (Jakob, G., Dickier, E., und Vogt, Heidrun) 

Nachdem in Laboruntersuchungen festgestellt wer
den konnte, daB Prliparate mit Inhaltsstoffen des 
Niembaumes Azadirachta indica A. Juss. starke Ef
fekte auf die Larvalentwicklung des Apfelschalen
wicklers Adoxophyes orana F.v.R. hervorriefen, 
wurden weitere Untersuchungen zu ovizider Wir
kung sowie zu Beeintrlichtigungen der Reprodukti
onsleistung durchgeftihrt. Wlihrend an behandelten 
Eigelegen keine Schlidigungen festgestellt werden 
konnten, zeigten Adulte, welchen als Larven ge
ringe Konzentrationen von Niem verabreicht 
wurde, Beeintrlichtigungen in der Reproduktion 
und der Fitness. In Halbfreiland- und Freiland
versuchen ergaben Applikationen von Niem in 
unterschiedlichen Intervallen und zu verschiedenen 
Terminen teilweise sehr gute Wirkungsgrade, die 
mit denen handelstiblicher Priiparate verglichen 
werden konnen. 
Untersuchungen zu Nebenwirkungen von Niemprli
paraten wurden in standardisierten Testverfahren an 
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Larven von Chrysoperla carnea Steph. stellvertre
tend fur ein rliuberisch lebendes Insekt sowohl im 
Labor als auch im Freiland durchgeftihrt. Wlihrend 
in den Laborversuchen teilweise Beeintrlichtigun
gen im Larvenwachstum und bei der Verpuppung 
sowie erhohte Mortalitlitsraten festgestellt wurden, 
waren im Freiland nur geringe Effekte der einge
setzten Niemprliparate auf Florfliegenlarven zu be
obachten. Auch konnten keine Beeintrlichtigungen 
der Reproduktionsleistung nach den durchgeftihrten 
Behandlungen festgestellt werden. 

Weitere Untersuchungen befassen sich mit 
Nebenwirkungen von Niem auf den Parasitoiden 
Colpoclypeus f/orus Walk. (Hym., Eulophidae), 
einen bedeutenden Gegenspieler von A. orana. In 
Laborversuchen zeigten sich bisher Effekte auf 
Larven der Schlupfwespe, welche sich auf behan
delten Schalenwicklerraupen entwickelt hatten. Die 
Untersuchungen hierzu werden fortgeftihrt. 

Untersuchungen zur Populationsdynamik von 
Friihjahrs-Noctuiden in Apfelanlagen - Field 
studies on the population dynamics of spring 
noctuids in apple orchards. (Steuerwald, F., und 
Dickier, E.) 

Mit Hilfe von Licht- und Pheromonfallen wurden 
die Frtihjahrs-Noctuidenpopulationen in Apfelanla
gen an zwei Standorten erfaBt. Eine Anlage befand 
sich auf dem Versuchsfeld der BBA in Dossenheim 
(Rheinebene, ea 100 m tiber NN), eine zweite in 
Gaiberg (kleiner Odenwald, ea. 350 m tiber NN). 

Dabei fanden auch indifferente Arten Berticksichti
gung, die am Apfel keine wirtschaftlichen Schliden 
verursachen. 

lnsgesamt konnten tiber 5000 Noctuiden aus 89 
Arten gefangen werden. Scotia ex/amationis L. war 
die am hliufigsten gefangene Noctuide. Durch Ver
gleich der Anflugzahlen an die Licht- und Phero
monfallen konnte bei einigen Arten am Standort 
Dossenheim ein Wanderverhalten festgestellt wer
den. Diese Ergebnisse wurden in Untersuchungen 
zur Sexilitlit, zum physiologischen Alter bzw. Rei
fegrad der Eier und dem Begattungsgrad durch 
Spermatophorenprliparation erhlirtet. In Beklimp
fungsversuchen wurde mit RUBITOX, DIMILIN 
und einem Niemextrakt eine bis zu 100%ige Mor
talitlitsrate erzielt. 

Regulation zellwandabbauender Enzyme durch 
den Apfelschorfpilz Venturia inaequalis - Regu
lation of cell wall-degrading enzymes by the ap
ple scab fungus Venturia inaequalis (Kollar, A.) 

Zu den zellwandabbauenden Enzymen gehoren ne
ben Proteasen und Xylanasen vor allem die Cellu
lasen und Pektinasen. Die Bedeutung dieser En
zyme liegt in ihrer moglichen Schltisselfunktion bei 
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Resistenzmechanismen oder fiir eine optimale Ver
sorgung des Erregers mit Nlihrstoffen. Proteasen 
und Xylanasen waren nicht nachweisbar im Gegen
satz zu den Cellulasen und Pektinasen. Die spezifi
sche Induktion der Cellulasen durch Zellulosefolien 
bewirkte gleichzeitig auch eine Pektinaseinduktion. 
Das Vorkommen eines Enzyms mit je einem kata
lytischen Zentrum fiir den Pektin- und Zelluloseab
bau konnte ausgeschlossen werden, da die Pektina
seaktivitlit nach der isoelektrischen Fokussierung 
bei einer Bande mit einem pl von etwa 10 zu de
tektieren war. Im Gegensatz dazu besteht das Cellu
lasesystem aus einem Isoenzymsystem <lessen pl's 
im sauren Bereich liegen. Neben der Induktion der 
Pektinase durch Zellulose war auch die Induktion 
mit dem eigentlichen Substrat Pektin m6glich, ins
besondere wenn es als einzige C-Quelle angeboten 
wurde. Beide Substrate gemeinsam ergaben deut
lich gesteigerte Pektinasekonzentrationen mit einer 
gleichzeitig verminderten Cellulaseproduktion. Me
tabolite aus dem Pektinabbau waren offenbar fiir 
die Katabolitrepression der Cellulasen verantwort
Iich. Das Pektin wurde durch Polygalakturonasen 
abgebaut. Pektinesterasen oder Pektinlyasen waren 
nicht nachweisbar. Ziel weiterer Untersuchungen 
ist es, die Sukkzession der Produktion von Cellula
sen und Pektinasen durch den Schorfpilz festzu
stellen, und die Funktion der entsprechenden Kata
bolite oder C-Quellen bei der Regulation aufzuklli
ren. 

Untersucbungen zur Altersresistenz von Apfel• 
bliittern gegeniiber dem Apfelschorfpilz Ventu· 

ria inaequalis · Investigations on ontogenetic 
resistance of apple leaves to the apple scab 
fungus Venturia inaequalis (Kollar, A.) 

Die Altersresistenz bei Apfelbllittern beginnt, wenn 
die Fllichenzunahme des Blattes beendet ist. Da 
ausgewachsene Bllitter generell als resistent gelten, 
wird bei einem witterungsbedingten Wachstums
ende von fungiziden MaBnahmen abgeraten. Split 
auftretende Symptome an lilteren Bllittern werden 
im allgemeinen einer verllingerten Inkubationszeit 
zugeschrieben und nicht einer spliter erfolgten In
fektion. Zurn Nachweis solcher Zusammenhlinge 
wurden 'Golden Delicious'- Slimlinge im Gewlichs
haus angezogen, die etwa 30 alte Bllitter entwickelt 
batten. Unter Gewlichshausbedingungen kann eine 
Infektion mit dem Apfelschorf vollkommen ausge
schlossen werden, da Blattnasse und das Inokulum 
fehlten. Diese Slimlinge wurden fiir bestimmte 
Zeitrliume ins Freiland verbracht und darnit dem In
fektionsdruck ausgesetzt. Bei nahezu alien Pflanzen 
war ein Befall an den jungen Bllittern nach der iibli
chen Inkubationszeit von etwa 2 - 3 Wochen fest
stellbar. Bei den alten Bllittem ergab eine Expo
sition von etwa 1,5 Monaten keinen Befall, aber im 
Bereich von 2 - 3 Monaten wurde die Altersre
sistenz v61lig gebrochen. Die Symptomauspragung 

war an den alten Blattem nicht gelindert. Diese Er
gebnisse beweisen, daB diese Altersresistenz kein 
konstanter Faktor ist, und die Aufhebung durch 
eine physiologische Anderung der Pflanze m6glich 
ist. Dieser Effekt ist nur durch die Umwelteinfliisse 
auf die Pflanzen im Freiland zu erklaren. Welcher 
Faktor bier eine Rolle spielt ist noch v61lig un
geklart. 

Erforschung der Feuerbrandkrankheit unter be
sonderer Beriicksichtigung ibrer Bekampfung 
Studies on fireblight disease with special regard 
to its control (Zeller, W., und Wolf, Birgit) 

Nachdem der Feuerbrand 1993 in Siidwestdeutsch
land vor allem im Apfelanbau in liuBerst starkem 
MaBe aufgetreten ist, stellt sich zunehmend die 
Frage nach einer ausreichenden Belctimpfung. Da 
bisher in der Bundesrepublik Deutschland keine 
Bakterizide gegen den Erreger zur Verfiigung ste
hen, wurde von uns versucht, mit dem Einsatz 
bakterieller Gegenspieler ein biologisches Beklimp
fungsverfahren gegen die gefahrliche Obstkrankheit 
zu entwickeln. 

Insgesamt wurden 81 Bakterienisolate, die von 
Bliiten oder der Phyllosphare von Feuerbrand
Wirtspflanzen sowie von Bodenproben stammten, 
einem Screening auf ihre antagonistische Aktivitilt 
unterzogen. Zunlichst erfolgte die Testung in vitro, 
spliter im Biotest auf unreifen Birnenfriichten und 
anschlieBend im Freilandversuch. Im Plattendiffu
sionstest und im Biotest zeigte eine groBe Anzahl 
von Antagonisten (ea. 20 %) einen positiven Effekt 
gegen den Erreger. Auch unter Freilandbedingun
gen konnte nach kiinstlicher Bliiteninfektion der 
hochanflilligen Wirtspflanze Cotoneaster salicifo

lius floccosus mit den ausgewahlten Bakterieniso
laten eine deutlich hemmende Wirkung auf Erwinia 

amylovora induziert werden. Dabei erzielte ein lso
lat von Erwinia herbicola den hochsten Wir
kungsgrad von 70 % und konnte nahezu den Effekt 
des als Standard eingesetzten Antibiotikums Strep
tomycin von 73,2 % erreichen. 

Nach den einjahrigen Untersuchungen wurde deut
lich, daB einige Bakterienisolate iiber eine gute 
bakterizide Wirkung verfiigen und den Feuerbrand
befall deutlich zu reduzieren verm6gen. Weitere 
Untersuchungen miissen zeigen, ob diese ersten 
vielversprechenden Ansatzpunkte zu einer ausrei
chenden Beklimpfung des Feuerbrandes fiihren 
werden. 

Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus 
von pilzlichen und bakteriellen Antagonisten ge
geniiber bodenbiirtigen Phytophthora-Arten im 
Obstbau - Studies on the mode of action of an
tagonistic bacteria and fungi to soil-borne Phy-



tophthora-species in fruit crops (Zeller, W., 

Mende, Astrid, und Helfert, Sylvia) 

Durch Phytophthora-Arten hervorgerufene boden

btirtige Pilzkrankheiten sind im Obstbau schwer be

karnpfbar und gefahrden durch das Auftreten neuer 

Spezies an Erdbeere und Himbeere den Anbau 

dieser Kulturen in starlcem MaBe. Da z. Z. nur bei 

der Erdbeere mit dem systemischen spezifischen 
Fungizid Aluminiumfosetyl ein Mittel zur Be
karnpfung zur Verftigung steht, jedoch im Him
beeranbau nicht, wurden von uns Untersuchungen 
zur biologischen Bekarnpfung dieser bodenbtirtigen 

Pilzkrankheiten im Obstbau auf genommen, um da

mit diese Lucke zu schlie8en. 

Ausgehend von bakteri.ellen Antagonisten, die be

reits gegentiber der Kragenfiiule des Apfels (Phy

tophthora cactorum) eine Wirkung gezeigt hatten, 

wurden diese und andere Bakterien aus der Gattung 

Agrobacterium, Bacillus, Enterobacter und Pseu
domonas auch auf ihre antagonistische Aktivitlit ge
gen Phytophthora-Arten an Erdbeere und Himbeere 
tiberprtift. Dies erfolgte zunachst in vitro und an
schlie8end unter Gewachshausbedingungen an der 

Wirtspflanze. 

Die meisten Bakterienisolate konnten das Myzel

wachstum der Phytophthora-Species in vitro in 

Dualkultur deutlich reduzieren, wobei ein Isolat 

von Bacillus licheniformis die beste Wirkung (100 

% Hemmung) erreichte. Vier der effektivsten Iso

late wurden anschlie8end zur Bekfimpfung von 
Phytophthora cactorum an Erdbeere im Gewachs
haus eingesetzt, indem die Wurzeln der Pflanzen 
zuvor in eine Suspension des Antagonisten getaucht 
und anschlieSend in mit dem Erreger kontaminier
ten Boden gepflanzt wurden. Durch die Antagoni

sten wurde sowohl die Infektion wie auch die 
Schadigung der Wurzeln auf bis zu 63 % reduziert 

werden. Die Ergebnisse ergaben damit erste An

haltspunkte fur eine biologische Bekampfung die

ser im Obstbau schwer zu bekarnpfenden boden

btirtigen Schaderreger. 

Untersuchungen zur Epidemiologie des Feuer
brandes - Studies on the epidemiology of fire
blight (Zeller, W., und Berger, F., in Zusammenar
beit mit Gutsche, V., Institut fur Folgenabschatzung 
im Pflanzenschutz der BBA, Kleinmachnow) 

Nachdem von uns zuvor ein Prognosesystem auf 

der Basis von Witterungsdaten und der Popula

tionsdynamik des Erregers fiir den Feuerbrand ent

wickelt warden war, wurde dieses durch Einbau 
von praxisrelevanten Komponenten noch erweitert. 
Es besteht aus drei verschiedenen Hauptkomponen
ten: Der Erfassung von Witterungsdaten zur Ermitt
lung des W etterrisikos, dem Monitoring zur Ab
schatzung des Primarinokulums und der Erfassung 
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von Anlagedaten zur Bestimmung des Anlagenrisi

kos. Mit dem Modell kann zum einen das Infek

tionsrisiko und zum andem das Auftretren von 

Symptomen besser beurteilt werden. 

Nach umfangreichen Untersuchungen konnte das 

Vorhandensein des Erregers entweder durch ein 

Bli.iten- bzw. Blattmonitoring oder mit einem Pol

lenmonitoring nachgewiesen werden, wobei mit 
dem Bli.itenmonitoring das Risiko in der Erwerbs
obstanlage und mit dem Pollenmonitoring durch 
Einsatz der Honigbiene auch das Risiko des Um
feldes besser abgeschlitzt werden konnte. Das 
Bakterium wurde am sichersten und schnellsten mit 

der gentechnologischen Methode Polymerase Chain 

Reaction (PCR) nachgewiesen. 

Bei den Anlagedaten fanden vor allem der phanolo

gische Zustand (Bltih- und Wachstumsphase, abge

schlossene Triebphase), kulturtechnische Ma8nah

men (Sommerschnitt) und die sortenspezifische 
Anfalligkeit gegentiber dem Erreger Berticksichti
gung. Zu diesen Aspekten wurden umfassende Un
tersuchungen zur Resistenz sowohl an Sorten des 
Erwerbs- als auch des Streuobstbaus durchgefilhrt. 

Dabei konnte festgestellt werden, daB z. T. gro8e 
Unterschiede in der Anfiilligkeit von Blute und 

Trieb bestehen. So zeigte sich, daB der Symptom
verlauf nach ktinstlicher Triebinokulation bei den 

als tolerant eingestuften Sorten 'Golden Delicious' 

(Apfel) und 'Alexander Lukas' (Birne) im Ge

gensatz zu den anfalligen Sorten 'James Grieve' 

(Apfel) und 'Conference' (Birne) deutlich verzogert 
war, die Birnensorte 'Alexander Lukas' zeigte da
gegen nach Bli.iteninfektion einen hohen Befalls
grad. Aufgrund des in diesem Jahr besonders be
drohlichen Unterlagenbefalls, erfolgte auch hier 

eine Resistenzprtifung des bestehenden Sortiments, 
wobei sich jedoch bei den in der Praxis vorwiegend 
verwendeten Sorten 'M9', 'M27' und 'M26' keine 
bemerkenswerten Unterschiede hinsichtlich der Re

sistenz zeigten. 

Die neuen Erkenntnisse werden z. Z. hinsichtlich 
ihrer Bedeutung fur das erweiterte Prognosemodell 
noch naher quantifiziert und nachsimuliert, mit dem 
Ziel, das System in der nachsten Vegetationsperi
ode in computerisierter Form der Obstbaupraxis zur 
Verfi.igung zu stellen. 

Phylogenetiscbe Klassifizierung von pflanzen
pathogenen Mycoplasmen durch Sequenzana

lyse der 16S rDNA - Phylogenetic classification 

of plant-pathogenic mycoplasmas by sequence 

analysis of 16S rDNA (Seemi.iller, E., Schneider, 
B., Maurer, R., Ahrens, U., Kison, Heike, und 
Lorenz, K.-H.) 

In vorhergehenden Untersuchungen, tiber die im 
Vorjahr berichtet wurde, konnte eine groSe Zahl 
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von pflanzenpathogenen Mycoplasmen (MLOs) 
aufgrund von Restriktionsmustem des 16S rRNA 
Gens in sieben verschiedene Gruppen (RFLP
Gruppen) und einige Untergruppen eingeteilt wer-
den. Da fiir phylogenetische und taxonomische 
Untersuchungen immer hliufiger die Sequenz der 
16S rDNA herangezogen wird, wurde untersucht, 
ob sich die RFLP-Gruppen durch Sequenzanalysen 
bestatigen lassen. Zu diesem Zweck wurde von 
mindestens einem Organismus, meist jedoch von 
mehreren Stammen jeder Gruppe und Untergruppe, 
das 16S rRNA-Gen sequenziert. Aufgrund der Se
quenzierungsdaten lieBen sich die untersuchten 
MLOs in fiinf verschiedene Gruppen (16S-Grup
pen) und drei Untergruppen einteilen. Die 16S
Gruppen decken sich dabei mit fiinf der sieben 
RFLP-Gruppen, wahrend bei zwei RFLP-Gruppen 
nur geringe Sequenzunterschiede zu anderen Grup-
pen bestanden. Eine dieser Gruppen war nicht auf
recht zu erhalten, wahrend die andere (ash yellows 
MLO) zu einer Untergruppe herabgestuft werden 
mu8te. In den einzelnen 16S-Gruppen kommen die 
Erreger folgender Krankheiten vor: Gruppe I, 
Astervergilbung, Kleevergrtinung, Hexenbesen-
und Verfallskrankheit der Pappel und paulownia 
witches' broom; Gruppe la, Vergilbungskrankheit 
der Rebe und Stolburkrankheit der Solanaceen; 
Gruppe II, Apfeltriebsucht, Birnenverfall und Ver
gilbungskrankheiten des Steinobstes in Europa; 
Gruppe III, die nordamerikanische X-Krankheit des 
Steinobstes und Hexenbesenkrankheit der Heidel
beere; Gruppe Illa, Krankheiten verschiedener Le
guminosen in Afrika und Asien; Gruppe IV, sugar
cane white leaf, bermudagrass white leaf, rice yel-
low dwarf; Gruppe V, Vergilbungskrankheiten bei 
Ulme (elm yellows) und Erle, rubus stunt und fla
vescence doree; Gruppe Va, ash yellows. Innerhalb 
dieser Gruppen lassen sich durch Southem-Hybri
disierung noch Typen differenzieren, die sich in der 
Wirtsspezifitat unterscheiden, wie z. B. in Gruppe 
II das Apfeltriebsucht-MLO und die europaischen 
Steinobstmycoplasmen, in Gruppe III das X-di
sease-MLO und das MLO, das die Hexenbesen
krankheit der Heidelbeere hervorruft, und in Grup-
pe V das elm yellows MLO und das rubus stunt 
MLO. 

Nachweis von Mycoplasmen in verfallskranken 
Eichen - Detection of mycoplasmas in declining 
oaks (Ahrens, U., und Seemiiller, E.) 

Das Eichensterben ist eine weitverbreitete Erschei
nung, deren Atiologie noch nicht eindeutig geklart 
ist. Im allgemeinen werden fiir die Krankheit meh
rere Ursachen verantwortlich gemacht, und zwar 
hauptsachlich Witterungsfaktoren, Wurzelfauleer
reger, rinden- und holzzerstorende Pilze, Insekten
fra8 und Luftschadstoffe. Aufgrund der unklaren 
atiologischen Verhaltnisse wird vielfach davon aus
gegangen, da8 die Schiiden durch das Zusarnmen-

wirken mehrerer Faktoren hervorrufen werden, die 
Krankheit also komplexer Natur ist. Da verschie
dene Symptome des Eichensterbens, vor allem 
Vergilbung, Kiimmem und Absterben, haufig von 
pflanzenpathogenen Mycoplasmen (MLOs) her
vorgerufen werden, wird schon seit langerem die 
Vermutung geau8ert, da8 diese Organismen an der 
Entstehung der Krankheit beteiligt sind. Trotz 
intensiver Bemiihungen war es aber nicht moglich, 
mit mikroskopischen Methoden, auf denen die 
MLO-Detektion lange Zeit basierte, einen sicheren 
Nachweis zu erbringen. Dies gelang jetzt mit der 
hochsensitiven PCR-Methode. Unter Verwendung 
von ribosomalen Primem, mit denen DNA von al
ien bekannten MLOs amplifiziert werden kann, 
konnten in zwei von 10 untersuchten Baumen 
(Quercus robur) die Erreger nachgewiesen werden. 
Durch Sequenzierung des amplifizierten DNA
Fragments konnten dann spezifischere Primer ent
wickelt werden, mit denen vier weitere der 10 
Baume einen positiven Befund ergaben. Die nach
gewiesenen MLOs in den befallenen Baumen, die 
aus dem Raum Miinchen und der Umgebung von 
Gottingen starnmten, waren auf der 16S rDNA
Ebene einheitlich. Wie Sequenzanalysen ergaben, 
stehen die nachgewiesenen MLOs dem Erreger der 
Apfeltriebsucht sehr nahe. Eine so schwache MLO
Besiedlung, wie sie bei Eiche vorliegt, wurde schon 
wiederholt in anderen Geholzen festgestellt. 

Untersuchungen der Zikadenfauna in Apfelan
lagen im Heidelberger Raum zum Nachweis der 
Ubertrager der Apfeltriebsucht - Investigations 
of the leatbopper fauna in apple orchards in the 
Heidelberg area for detection of the vector of 
apple proliferation disease (Hoffmann, Andrea, 
Seemiiller, E., und Dickier, E.) 

Im Siiden Deutschlands ist die Apfeltriebsucht im 
Erwerbsobstbau weiterhin ein zentrales Problem. 
Die durch Mykoplasmen infizierten Apfelbaume 
bringen kleine, unausgefarbte d. h. marktunfahige 
Friichte hervor, so da8 die UmsatzeinbuBen der be
troffenen Obstbauem betrachtiche Ausma8e anneh
men k5nnen. Im Rhein-Neckar-Raum ist die 
Krankheit besonders verbreitet. Im Versuchsjahr 
1993 wurden fiir die Erhebungen neben der Ver
suchsanlage des Dossenheimer Instituts vier wei
tere, nach dem Prinzip der Integrierten Produktion 
bewirtschafteten Apfelanlagen in Ziegelhausen/ 
Heidelberg, Edingen und Leutershausen gewahlt. 

In zahlreichen Untersuchungen an anderen Myko
plasmakrankheiten konnten Zikaden (Auchenor
rhyncha) als Vektoren fiir diese das Phloem der 
Pflanzen besiedelnde Erregergruppe nachgewiesen 
werden. Bei der Suche nach dem Ubertrager der 
Apfeltriebsucht war die Erhebung der Zikaden
fauna in erkrankten Anlagen deshalb ein erster 
notwendiger Schritt. Der Fang erfolgte mit Hilfe 
von zehn lnsektenleimtafeln pro Hektar in ea. 15 



cm tiber dem Boden sowie mit dem Kascher, wobei 
ftir die Bestandesaufnahme nur die Leimtafeln in 
Betracht gezogen wurden. Unberticksichtigt blieb 
die am Parenchym der Apfelblatter saugende 
Unterfamilie der Typhlocybinae. Alie erbeuteten 
Tiere wurden ftir nachfolgende Nachweise mit mo
lekularbiologischen Methoden eingefroren. 

Die Insekten waren ab Mitte Juli in gro8eren Men
gen zu finden. In den Monaten August und Sep
tember konnten die hochsten Fangzahlen erzielt 
werden. Euscelidius variegatus, Euscelis incisus, 

Fieberiellaflorii sowie Macrosteles- und Psamnw
tettix-Arten kamen in alien Anlagen in gro8erer 
Anzahl vor. Deltocephalus pulicaris kam nur Zie

gelhausen selten vor, daftir war bier Anaceratagal

lia ribautii umso stiirker vertreten. Neoaliturus fe

nestratus konnte vor allem auf der Versuchsflache 
des Instituts zahlreich nachgewiesen werden, dem
gegeniiber fehlte sie in Leutershausen. Im iibrigen 
befanden sich etwa 50 andere Arten, die zum Teil 
noch nicht naher bestimmt werden konnten, in den 
Gelbtafelfangen. 

Neue oder wenig bekannte Kirschviren - New or 

less known cherry viruses (Keim-Konrad, Ruth, 
undJelkmann, W.) 

Die Kleinfrtichtigkeit der Sti8kirsche (little cherry) 
ist eine Virose, die auf grund ihres auf Kirschen be
schrankten Wirtspflanzenkreises wenig erforscht 
ist. Im Westen Kanadas schrankt sie seit mehreren 
Jahrzehnten den Kirschanbau ein. In jiingster Zeit 
wurde diese Erkrankung in nordlichen Anbaulagen 
in Deutschland verbreitet beobachtet. Sie fiihrte zu 
empfindlichen Qualitats- und Ertragseinbu8en. Der 
Nachweis der Erkrankung ist derzeit an empfindli
che Indikatorpflanzen gekoppelt. Ftir flachendek
kende Befallserhebungen und zum Aufbau von ge
sunden Kempflanzen ist die Untersuchung des 
Krankheitserregers und die Entwicklung eines emp
findlichen Labornachweisverfahrens vordringlich. 

Aus doppelstrangigen Nukleinsauren (dsRNAs), 
isoliert aus kranken Sii8kirschen, wurde eine cDNA 
Klonbank erstellt. Die cDNA Klone wurden kartiert 
und teilweise sequenziert. Dabei wurde eine Lange 
des viralen Genomes von ea. 16.9 Kilobasenpaaren 
ermittelt. Datenbankvergleiche der verfiigbaren Se
quenzen zu anderen Pflanzenviren zeigten eine ent
fernte Verwandtschaft des little cherry virus zum 
beet yellows virus (BYV) dem 'type member' der 
Closterovirusgruppe. Damit wurden elektronenopti
sche Untersuchungen bestatigt, die das Virus als 
Closterovirus einstufen. Weiterhin konnte durch 
Sequenzvergleiche das Gen ftir das virale Hull
protein lokalisiert werden. Dieses Gen wurde in 
verschiedene bakterielle Expressionsvektoren ein
gebaut. Nach Aufreinigung der in vitro exprimier
ten Proteine sollen Antiseren hergestellt und fur 
den Virusnachweis eingesetzt werden. 
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Untersuchungen iiber Viruskrankheiten der 

Erdbeere - Investigations on strawberry virus 

diseases (Jelkmann, W., Kaden-Kreuziger, Doris, 
und Lamprecht, Sabine, in Zusammenarbeit mit 
Martin, R., Agriculture Canada, Vancouver, B. C.) 

Vorangegangene Untersuchungen identifizierten in 
Zusammenhang mit der Blattrandvergilbung der 
Erdbeere das strawberry mild yellow edge associa
ted potexvirus (SMYEAV) als Krankheitserreger. 
Fiir diese wirtschaftlich wichtige Viruserkrankung 
fehlt ein praktikables Labornachweisverfahren. 
Ausgehend von der ermittelten Virussequenz wur
den zwei Primerpaare ftir den Virusnachweis mit 
Hilfe der Polymerase Chain Reaction (PCR) syn

thetisiert. Die resultierenden Nukleinsaurebanden 
wiesen eine Gro8e von 405 bp und 882 bp im Aga

rosegel auf. Drei Virusisolate standen ftir die Un
tersuchungen auf Erdbeerindikatorpflanzen und ein 
Isolat auf der Wirtspflanze Rubus rosifolius zur 
Verfiigung. Zurn Aufschlu8 der viralen Nukleinsau
ren aus Pflanzengewebe wurden verschiedene Me
thoden erprobt. Mit der Doyle & Doyle-Isolation 
sowie nach Praparation von polyadenylierten Nu
kleinsauren mit Dynabeads Oligo (dT)25 wurden 
wiederholt die erwarteten Banden aus Rubus rosi
f olius amplifiziert. Ein Nachweis auch aus Erd
beergewebe gelang erst mit der Immunocapture
Technik. Hierzu wurden Eppendorf-Reaktionsge
fli8e mit einem polyklonalen SMYEA V Antiserum 
beschichtet und anschlie8end Viruspartikel aus in
fiziertem Pflanzensaft angereichert. Ein V orteil der 
Methode bestand darin, da8 die Pflanzensafte vor 
der Extraktion der Nukleinsauren entfernt werden 
konnten und damit keine negativen Auswirkungen 
auf die nachfolgenden Enzymreaktionen hatten. 

Als serologische Nachweisverfahren des SMYEA V 
wurden der Elektroblot-Immunoassay (EBIA) und 
der ELISA erprobt. Fiir beide Tests wurden die 
gleichen Isolate wie bei der Entwicklung der PCR 
verwendet. Ein positiver Virusnachweis im EBIA 
gelang mit alien Isolaten. Die Antikorperreaktionen 
wurden mit zwei polyklonalen Antiseren aus Fusi
onsproteinen mit dem Hilllprotein des SMYEA V 
durchgefuhrt. Weiterhin stand ein Antiserum aus 
East Malling zur Verfiigung, welches aus angerei
cherten Virusfraktionen hergestellt wurde. Beide 

Antiseren aus Fusionsproteinen wiesen spezifische 
Reaktionen und nur geringe Hintergrundreaktionen 
mit Pflanzenproteinen auf. Das Antiserum aus East 
Malling wies eine intensive Positivreaktion, aber 
auch hohe Mitreaktionen mit Pflanzensaft auf. Alle 
ftir den EBIA geeigneten Antiseren waren unge
eignet ftir den Virusnachweis im ELISA. Ein Virus
nachweis gelang im indirekten ELISA unter Ver
wendung eines polyklonalen Serums aus einem Fu
sionsprotein fur die Beschichtung, einem aus Van
couver erhaltenen monoklonalen Antiserum als 
zweiten Antikorper und einem alkalische Phospha
tase rabbit-anti-mouse Konjugat. 
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Institut fiir Pflanzenschutz im 

Weinbau in Bernkastel-Kues 

Im Rahmen seiner Aufgaben, Beeintrachtigungen an Reben durch nichtparasitare Faktoren und durch Krankhei
ten und Schadlinge zu erforschen; umweltfreundliche Verfahren zur Vorbeugung und Abwehr von Schadorga
nismen unter Beliicksichtigung ihrer Lebensweise, des Wetters und Integration aller KulturmaBnahmen zu ent
wickeln, sowie Arbeiten zum Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln durchzufiihren, wurden im Institut 
folgende Bereiche besonders bearbeitet 

Ubertrager der Vergilbungskrankheit identifiziert: Die Anwendung molekularbiologischer Methoden zum 
Nachweis der Erreger fiihrte bei den epidemiologischen Untersuchungen iiber die Vergilbungskrankheit zum Er
folg. Die Zikade Hyalesthes obsoletus wurde als Ubertrliger identifiziert. Die Zikade ist haufig an Weinbergsun
krliutern zu finden, adulte Tiere halten sich jedoch auch an Rebblattern auf. 

Weinbergsunkrauter sind Reservoire fiir den Erreger der Vergilbungskrankheit: Das in vergilbungskran
ken Reben nachweisbare Mykoplasma (MLO) tritt auch in Weinbergsunkrliutern auf. Es wurde in Ackerwinde 
und schwarzem Nachtschatten nachgewiesen. Die -Obertragung von diesen natiirlichen Wirtspflanzen auf Reben 
durch Hyalesthes obsoletus ist wahrscheinlich, da sich die Zikade bevorzugt an Winden aufhlilt. 

Abtrift und biologische Wirksamkeit bei Pflanzenschutzma8nahmen mit Hubschrauber und Schlauch
spritze untersucht: Der Einsatz des Hubschraubers in Steillagen des Weinbaus bietet die Vorteile gro&r Ar
beitsersparnis und sparsamen Mitteleinsatzes unter kontrollierten Bedingungen und schtitzt den Winzer vor 
Kontarnination. Der Hubschrauber stoBt in der Bevolkerung jedoch zunehmend auf Kritik. Untersuchungen ha
ben gezeigt, daB zu frtihen Entwicklungsstadien der Rebe mit dem Hubschrauber ein ausreichender Schutz ge
gen Pilzkrankheiten moglich ist. Bei spaten Behandlungen ist jedoch, anders als bei der ebenfalls praxisiiblichen 
Schlauchspritze, die Benetzung der Traubenzone unbefriedigend. Die Abtrift ist beim Hubschrauber erheblich 
starker. Dies ist in Oberlegungen zum weiteren Einsatz des Hubschraubcrs einzubeziehen. 

Einsparung von Fungizidbehandlungen durch ein Peronospora-Warngerat: Im Jahr 1993 konnten von 
sechs Behandlungen gegen Plasmopara viticola zwei Behandlungen durch die Festlegung der Spritztermine 
durch ein elektronisches Warngerat eingespart werden. Auf diese Weise bleiben Behandlungen auf das unbe
dingt notwendige MaB beschrlinkt. 

Verbessserung der Prognose zum Auftreten uod zur Bekampfung des Roten Brenners: Da die ersten Stu
fen der phanologischen Rebenentwicklung (ab dem Zeitpunkt des Dreiblattstadiums) in manchen Jahren der As
cosporenentwicklung des Roten Brenners vorauseilen, kann durch stlindige Kontrolle der Fruchtkorperentwick
lung in altem Fallaub eine Behandlung eingespart werden. Gleichzeitig kann durch mikroskopische Untersu
chung festgestellt werden, wie stark das vermutliche Auftreten des Roten Brenners sein wird und ab wann eine 
Behandlung unumglinglich ist. 

Einsatz eines huminsaurehaltigen, biologischen Praparats gegen Oidium zur Gewinnung riickstaodsfreien 
Ernteguts: In einem Freilandversuch wurde ein aus Braunkohle gewonnenes Produkt ohne Zusatz eines synthe
tischen Fungizids siebenmal gegen den Echten Mehltau eingesetzt. Trotz eines sehr hohen Infektionsdrucks wur
den Trauben geerntet, die nur schwach befallen waren. Daraus ergeben sich Moglichkeiten fiir einen reduzierten 
Einsatz von Fungiziden im Weinbau. 
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Wurzeluntersuchungen mit moglichen Konsequenzen fiir die Rebendiingung: Wahrend die Kenntnisse tiber 
die oberirdischen Teile des Rebstocks standig zunehmen und der Rebschutz optimiert wird, wissen wir tiber das 
Rebwurzelsystem und seine Biologie, Okologie und Pathologie nur wenig. Daher werden Untersuchungen tiber 
die Rebwurzel und ihre Funktion in Abhangigkeit von Rebalter, Jahreszeit, Bodentyp, Bodenpflege und anderen 
Faktoren durchgefiihrt. Erste Ergebnisse lassen erkennen, daB die jahrliche Neubildung aktiver Saugwurzeln bei 
Ertragsreben offenbar geringer ist als bisher angenommen. Das hat u.a. Konsequenzen fiir die Ausnutzung von 
Nahrstoffvorraten im Boden, die demnach nicht zu stark reduziert werden dtirften. Berechtigte Anliegen des 
Umweltschutzes und der Schonung von Ressourcen stoBen hier an Grenzen. 

Untersuchungen zur Spritzmittelanlagerung und 

zur Abtrift sowie zur Wirksamkeit von Rot

brenner-Spritzungen mit Hubschrauber und 

Schlauchspritze - Investigations on the sedimen

tation and wind drift of spray mixtures and the 
efficacy of sprayings against Rotbrenner with 

helicopter and spraying pistol (Mohr, H. D., Holz, 
B., und Englert, W. D.) 

In den vergangenen Jahren trat im Weinbaugebiet 
MoseVSaar/Ruwer verstarkt der Rote Brenner 
(Pseudopeziza tracheiphila), eine gefahrliche Pilz
infektion der Reben, auf. Zu seiner Bekampfung 
sind friihe Behandlungen erforderlich, bei denen die 
Laubwand erst sehr schwach entwickelt und dem
entsprechend eine starkere Belastung des Bodens 
mit Fungiziden zu erwarten ist. In zweijahrigen 
Versuchen im Steilhang sollte geklart werden, wie 
durch den Einsatz der beiden wichtigsten Gerate
typen, Schlauchspritze und Hubschrauber, zu ver
schiedenen Zeitpunkten der Rebenentwicklung der 
Boden belastet wird, wie gut die Blatter benetzt 
werden und wie stark die Abtrift ist. Zur Wirksam
keit gegen den Roten Brenner sollte geklart werden, 
welche Fungizidmenge fiir die Bekampfung des 
Roten Brenners benotigt wird bzw., ob der Hub-

schrauber mit der gleichen Menge auskommt wie 
die Schlauchspritze. Diese Oaten werden fiir die 
Beurteilung der Pflanzenschutz-Technik im Steil
hang benotigt. Sie sind umso wichtiger, als der 
Hubschraubereinsatz in der Bevolkerung zuneh
mend kritisch gesehen wird. 

Die wesentlichen Ergebnisse waren: Frtihe Be
kampfungsmaBnahmen gegen den Roten Brenner 
konnen bei gleichem Mittelaufwand mit dem Hub
schrauber ahnlich erfolgreich durchgefiihrt werden 
wie mit der Schlauchspritze. Bei spateren Behand
lungen ist die Benetzung der Traubenzone durch 
den Hubschrauber im Gegensatz zur Schlauch
spritze unbefriedigend. Die Belastung des Bodens 
durch Spritzmittel ist bei der Schlauchspritze etwas 
hoher als beim Hubschrauber, die Abtrift dagegen 
bei letzterem erheblich starker. Insbesondere we
nige Meter tiber dem Rebbestand konnen Spritz
schwaden tiber 50 m hinaus verfrachtet werden. 
Dies ist ein kritischer Punkt, der bei alien Vorteilen 
des Hubschraubers (groBe Arbeitserspamis fiir den 
Winzer, sparsamer Mitteleinsatz unter kontrollier
ten Bedingungen, keine anfallenden Reste, Anwen
derschutz) nicht auBer acht gelassen werden darf. 

Abb. 1: Spritzhubschrauber im Einsatz tiber der Versuchsflache, Reben im Drei- bis Ftintblattstadium 
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Untersuchungen zur Prognose iiber die Starke 

des Auftretens des Roten Brenners (Pseudopezi

za tracheiphila) und Festlegung des ersten Be
kampfungstermins - Investigations concerning

prognosis about intensity of Rotbrenner (Pseu
dopezi:m tracheiphila) and determination of time 
of control (Holz, B.) 

Durch Untersuchung von Fallaub aus dem jeweils 
vorangegangenen Jahr konnte ein Bezug zwischen 
der Zahl der Apothezien und der Befallsstarke auf 
den neuen Rebblattem festgestellt werden. Die 
Untersuchung, die sich auf eine groBere Zahl von 
Laubproben stiitzte, lieB bei einer im allgemeinen 
niedrigen Apothezienzahl einen nur schwachen Be
fall erwarten. Als �ering wird eine Zahl von 1 bis 5
Apothezien je cm Blattflache angesehen. In frii
heren Jahren mit starkem Rotbrennerbefall wurden 
bis iiber hundert Apothezien je cm2 gezahlt Wah
rend bei einer geringen Zahl von Apothezien auf 
dem alten Laub auf eine Behandlung verzichtet 
werden kann, sind bei hohem Besatz Behandlungen 
unumganglich. Die letztjahrigen Untersuchungen 
haben ergeben, daB der beste Behandlungszeitpunkt 
dann vorliegt, wenn die Kemteilung in den Spo
renmutterzellen einsetzt und die Ascosporenbildung 
beginnt. Zu diesem Zeitpunkt bleibt noch ausrei
chend Zeit, RebschutzmaBnahmen durchzufiihren, 
falls Niederschlage erwartet werden oder bereits 
gefallen sind. Keinesfalls sollte so lange gewartet 
werden, bis das Hymenium durch Aufbrechen von 
Kutikula und Epidermis zu erkennen ist. Die Unter
suchungen sind von Bedeutung fiir die Festlegung 
des richtigen Spritztermins und fiir die Einsparung 
von Behandlungen. 

Anwendung des Pflanzenstarkungsmittels RP 
002 zur Erbohung der Widerstandsfahigkeit ge
gen Oidium-Befall - Application of the plant
strengthening product RP 002 for increasing of 

resistance to infections by Oidium (Holz, B.) 

Eine siebenmalige Behandlung mit einem aus 
Braunkohle gewonnenen biologischen Praparat RP 
002 mit 80 % Huminsaure hatte zur Folge, daB die 
Trauben trotz eines hohen Infektionsdrucks vor 
Samenbruch verschont blieben, reiften und geemtet 
werden konnten. Auffallend war, daB die Konidien
bildung auf der Beerenhaut bis zur Emte hin sehr 
stark unterdriickt worden war. Die Befallshaufig
keit an den Blattem bei der ersten Bonitur Anfang 
August war mit 20,4 % (Unbehandelt: 24 %, 
"Bayfidan spezial WG": 1,3 %) vergleichsweise 
hoch. Dies erklart sich aus der nach den Richtlinien 
der BBA durchgefiihrten sehr strengen Bonitur, 
wobei ein Blatt mit soeben noch sichtbarem Befall 
genau so schlecht bewertet worden war wie ein 
Blatt, das ausgedehnte Infektionen erkennen lieB. 
Bei der zweiten Bonitur gegen Ende August war in 
der "Unbehandelt" -V ariante der Befall am Blatt 

inzwischen auf 89 % angestiegen. Mit 80 % war 
der Befall am Blatt nach Anwendung von RP 002 
zwar nur geringfiigig niedriger, an den fur die Ver
marktung wichtigen Trauben war der Befall fiir RP 
002 mit einem gewogenen Mittel von 2,1 aber we
sentlich geringer als bei der "Unbehandelt"-Vari
ante mit einem Wert von 2,8 (Bewertungsbereich 1 
- 4). Die Untersuchungen eroffnen die Moglichkeit,
den Einsatz von synthetischen Fungiziden zu redu
zieren.

Untersuchungen zum Auftreten und zur Bedeu

tung der Vergilbungskrankheit der Rebe in den 

deutschen Weinbaegebieten - Studies oa the oc
currence and significance of German grapevine 
yellows (Maixner, M.) 

Die in vergilbungskranken Reben des Moselgebiets 
auftretenden Mykoplasmen (MLOs) wurden weiter 
charakterisiert. Sie sind nicht identisch mit dem 
Erreger der in Siideuropa verbreiteten Flavescence 
doree, sondern weisen eine enge V erwandtschaft zu 
dem in Solanaceen verbreiteten Stolbur-MLO auf. 
Im Gegensatz zu anderen Techniken ist der Nach
weis der Erreger mit der Polymerasekettenreaktion 
(PCR) nicht nur in krautigen Pflanzen und Insekten, 
sondem auch direkt in infizierten Reben moglich. 
Die Methode wurde angewandt, um die Assoziation 
der Erreger mit der Vergilbungskrankheit an Reben 
aus verschiedenen deutschen Weinbaugebieten zu 
iiberpriifen, und bei bestimmten Rebsorten auftre
tende atypische Symptome der Krankheit zuzuord
nen. 

In Reben mit deutlichen Symptomen der Vergil
bungskrankheit aus sieben Weinbaugebieten lieB 
sich dasselbe Pathogen nachweisen. Die Symptome 
waren mit Ausnahme von Spat- und Grauburgunder 
in sieben weiBen und vier roten Rebsorten iden
tisch. Die Burgundersorten zeigten weder Pusteln 
an den Trieben noch Verfarbungen und Nekrosen 
der Blattadem, sondem durch die Blattadem scharf 
begrenzte sektorielle Verfarbungen der Blattspreite. 
Die Schaden durch Eintrocknen der Gescheine und 
Schrumpfen der Beeren waren bei alien untersuch
ten Rebsorten zu beobachten. 

MLOs lieBen sich in Blattadem symptomatischer 
und symptomfreier Triebe eines Bogens nachwei
sen, nicht jedoch in Trieben an vollstandig sym
ptomfreien Bogen. Da infizierte Reben haufig iiber 
mehrere Jahre hinweg sowohl symptomfreie als 
auch symptomatische Teile zeigen, deuten diese 
Ergebnisse auf eine begrenzte Mobilitat der Patho
gene in den Reben hin. Fiir die Entnahme von 
Schnittholz zur Pflanzgutproduktion ist bedeutsam, 
daB einjahriges Rebholz auch latent infiziert sein 
kann. 



Untersuchungen zur Epidemiologie der Vergil

bungskrankheit der Rebe - Epidemiology of 
German grapevine yellows (Maixner, M.) 

In den meisten europaischen Weinbaugebieten sind 
Vergilbungskrankheiten von zunehmender Bedeu
tung. Vielfach wird eine Zunahme befallener Reben 
und eine Ausweitung der befallenen Flachen fest
gestellt, ohne daB die Erreger, Ubertrliger und Aus
breitungswege bekannt sind. Nachdem Mykoplas
men (MLOs) als Erreger der in Deutschland auf
tretenden Vergilbungskrankheit nachgewiesen wer
den konnten, sollen auch die epidemiologischen 
Fragen in Zusammenhang mit dieser gefahrlichen 
Rebkrankheit gekllirt werden. 

Wie in den Vorjahren wurden befallene Rebflachen 
an Mosel und Mittelrhein kartiert. Die Befallsstarke 
nahm in keiner Flache ab. Besonders in Junganla
gen stieg die Zahl symptomatischer Stocke deutlich 
an. 

In stark befallenen Weinbergen wurden Unkrliuter 
auf Symptome von MLO-Infektion untersucht. In 
Convolvolus arvensis und Solanum nigrum lieBen 
sich die gleichen MLOs wie in vergilbungskranken 
Reben nachweisen. Diese hliufigen Weinbergsun
krliuter stellen somit ein naturliches Reservoir fur 
die Erreger der Vergilbungskrankheit dar. Ihre Be
deutung fur die Epidemiologie der Vergilbungs
krankheit muB jedoch noch iiberprtift werden. 

Im Freiland gefangene Individuen von drei in befal
lenen Weinbergen haufigen Zikadenarten wurden 
zu Obertragungsversuchen herangezogen. Junge 
Pflanzen von Vicia faba und Rebsamlinge wurden 
durch die Cixiide Hyalesthes obsoletus mit MLOs 
infiziert. Mit Hilfe der PCR-Technik lieB sich zei
gen, daB beide Wirtspflanzen durch das in vergil
bungskranken Reben auftretende MLO infiziert wa
ren. Das gleiche Pathogen lieB sich in Nymphen 
und adulten H. obsoletus nachweisen. Weitere Un
tersuchungen sind notwendig, um die Bedeutung 
von H. obsoletus als Vektor der Vergilbungskrank
heit im Freiland zu klaren. 

Erfassung der Zikadenfauna in Weinbergen 

Survey of the leafhopper fauna of vineyards 

(Maixner, M.) 

Zikaden verursachen Schliden an Reben durch FraB, 
Eiablage und die Obertragung von Rebkrankheiten. 
In Weinbergen im Bereich der Mittelmosel wurden 
41 Arten aus 6 Familien nachgewiesen. Nur Em

poasca vitis verursachte verbreitet Schliden. Pen

thimia nigra und Philaenus spumarius traten in ein
zelnen Weinbergen verstlirkt auf und verursachten 
vereinzelt im Frtihjahr leichte Schliden. Acht der an 
Reben gefundenen Arten sind als Ubertrliger von 
MLOs bekannt. Davon wurden Hyalesthes obsole

tus, Philaenus spumarius, Neoaliturus fenestratus, 
und Euscelis spp. sowie Asiraca clavicornis lebend 
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gefangen und im Gewachshaus fur Ubertragungs
versuche verwendet. Nur durch Hyalesthes obsole
tus wurden die Versuchspflanzen mit dem Erreger 
der Vergilbungskrankheit der Rebe infiziert. Die 
bisher erarbeiteten Oaten dienen als Basis fur wei
tere epidemiologische Untersuchungen. 

Einflu8 von Klima und Unterlage auf die Sym

ptomauspriigung Corky Bark infizierter Reben 

und die Nachweisbarkeit der mit der Krankheit 

assoziierten Viren - Effects of climate and root

stock on Corky bark symptom expression and 

detectability of associated viruses (Maixner, M., 
in Zusammenarbeit mit Monette, P., Agriculture 
Canada) 

Corky Bark ist eine weltweit verbreitete Rebkrank
heit von groBer okonomischer Bedeutung. Der Er
reger ist bislang nicht eindeutig identifiziert, jedoch 
wurden verschiedene Closteroviren in kranken Re
ben nachgewiesen. Symptome von Corky Bark sind 
in Deutschland nahezu unbekannt, wlihrend die 
Krankheit in siidlichen Landero weit verbreitet ist. 
Zur Erzeugung gesunden Pflanzguts ist es jedoch 
notwendig, Symptome der Krankheit zu erkennen 
und die Pathogene nachweisen zu konnen. 

Zur Pflanzung von Versuchsflachen wurden 
Pfropfreben erzeugt, die aus einer Unterlage (LN33 
oder S04), einem Zwischenstiick der Rebsorte 
'Semillon' (virusfrei oder mit Corky Bark infiziert) 
und einem Edelreis der Rebsorte 'Cabernet Sauvi
gnon' bestehen. Noch im Gewachshaus entwickel
ten die Reben mit infiziertem Zwischenstiick Sym
ptome. Sie werden nun auf einer Flache in Bernka
stel-Kues und drei Flachen in Kanada ausgepflanzt, 
um ihre Leistungsflihigkeit, die Ausprligung der 
Krankheitssymptome und die Nachweisbarkeit der 
assoziierten Viren unter den unterschiedlichen Kli
mabedingungen zu iiberprtifen. 

Der Schwammspinner, Lymtlntria dispar, ein Ge

legenheitsschiidling an Reben - Gypsy moth (Ly
mtlntria dispar) an occasional pest on grapes 

(Englert, W. D.) 

Im Sommer 1993 wurden in verstlirktem Umfang 
Raupen des Schwammspinners an Reben festge
stellt. In den meisten Fallen waren die FraBschliden 
unerheblich. In Einzelfallen kam es jedoch zu Kahl
fraB, wobei das Reblaub bis auf die Blattrippen ab
gefressen wurde. In diesen Flillen wurden pro Reb
stock bis zu mehreren hundert Raupen angetroffen. 
Mit Organophosphaten wurden meist gute Beklimp
fungserfolge erzielt. 

Haufig weigerten sich Winzerinnen, die sich vor 
den Raupen ekelten, befallene Weinberge zu betre
ten. Im Gegensatz zu einem lokalen Auftreten im 
Jahre 1978 kam es im Jahre 1993 zu einem verbrei
teten Auftreten, vor allem in der Nlihe von kahlge
fressenen Eichenwlildem. 
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Institut fur Unkrautforschung 

in Braunschweig 

Die Arbeiten des Instituts sind schwerpunktmiiBig auf Fragestellungen zur Biologie und Verbreitung von Ak
kerwildpflanzen, ihrem Schiidigungspotential sowie zur Unkrautbeldimpfung ausgerichtet. Dabei steht die Ent
wicklung umweltvertriiglicher, insbesondere nichtchemischer Bekiimpfungsverfahren als Bestandteil des inte
grierten Pflanzenschutzes im Vordergrund. 

Das Schadensschwellenkonzept bei der Unkrautbekiimpfung stoBt in der Praxis immer noch auf Vorbehalte hin
sichtlich moglicher produktionstechnischer Risiken, die von der permanenten Tolerierung einer Restverunkrau
tung ausgehen konnten (Folgeverunkrautung). In einem nunmehr zwolfjahrigen Versuch (von 1982 bis 1993) 
konnte nachgewiesen werden, daB durch die Berticksichtigung von Schadensschwellen bei der Unkrautbekiimp
fung in Getreide der Unkrautbesatz zwar allmiihlich anstieg, daB es deshalb bisher jedoch nicht zu erhohten 

produktionstechnischen Risiken kam. Der hohere Besatz konnte vielmehr ohne Mehraufwendungen mit den pra
xisiiblichen StandardmaBnahmen in jedem Jahr bis auf das Schwellenwertniveau reduziert werden. 

Bei der gezielten Bekiimpfung von Unkrautem kommt dem riiumlichen Aspekt eine wachsende Bedeutung zu. 
Bedingt durch die ungleichmaSige Unkrauiverteilung in der Fliiche ist nur die Bekampfung der Unkrautnester 
okonomisch und okologisch zu vertreten. Vorarbeiten haben ergeben, daB in Einzelfallen Korrelationen zwi
schen Bodeneigenschaften und lokalem Unkrautauftreten bestehen. Femziel ist die Nutzung dieser Zusammen
hiinge fur ein raumlich gezieltes Bekiimpfungsverfahren mit rechnergesteuerter punktueller Herbizidapplikation. 

Unkrauter sind wildwachsende Pflanzen in Agrarokosystemen. Ihnen kommen moglicherweise regulatorische 
Funktionen in diesen Systemen zu. Auswirkungen auf Bodenmikroorganismen und deren Umsatzleistungen 
sind ein Aspekt derartiger Funktionsuntersuchungen. In mehrjahriger Versuchsarbeit konnte gefunden werden, 
daB eine Verunkrautung, die im Bereich der wirtschaftlichen Schadensschwelle lag, die Bodenmikroflora positiv 
beeinflussen kann. Die Effekte sind allerdings von verschiedenen Faktoren wie Unkrautart, Witterung, Jahreszeit 
und erfaBten mikrobiellen Aktivitaten abhangig. Bevorzugt sind Auswirkungen in der oberen Bodenschicht zu 
erwarten. 

Das Institut war federfiihrend an der Organisation und Durchfiihrung eines intemationalen Symposiums iiber 
Unkraut- und Herbizidforschung beteiligt, das vom 14. bis 16. Joni 1993 in Braunschweig von der Europaischen 
Gesellschaft fur Herbologie ausgerichtet wurde. Die gut 250 Teilnehmer aus 37 Landero informierten sich iiber 
neue Ansatze einer umweltgerechteren Unkrautbeldimpfung und lemten auf einer Exkursion die Schwierigkeiten 
bei der Umgestaltung der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt kennen. 

Bodenvariabilitat und Unkrautverteilung 
Weed distribution and soil variability (Nord
meyer, H.) 

Die Verteilung von Unkrautem auf Ackerstand
orten ist haufig nicht gleichmaBig. Es wird oft eine 
mehr oder weniger ausgepragte Nesterbildung be
obachtet. Fur die genaue Beschreibung der Vertei
lungsformen konnen verschiedene Dispersionsty
pen herangezogen werden. Insbesondere die ku
mulare Dispersion entspricht dem charakteristi
schen nesterartigen Verteilungsbild von Unkraut
populationen. Das Verteilungsmuster resultiert aus 

dem Zusammenwirken zahlreicher Standortfakto
ren. Es !assen sich innere und auBere Faktoren 
unterscheiden; neben den artspezifischen Etablie
rungs- und Wachstumsstrategien sind kleinraumige 
Unterschiede der Standortbedingungen zu nennen. 
Insbesondere dem Boden kommt aufgrund seiner 
heterogenen Zusammensetzung, seiner Funktion als 
Pflanzenstandort sowie seiner relativ geringen zeit
lichen Variabilitat eine besondere Bedeutung zu. 

Der EinfluB variabler Bodeneigenschaften auf 
Struktur und Dichte einer Unkrautpopulation wurde 
anhand von vier Unkrautarten (Polygonum amphi-



bium, Cirsium arvense, Veronica hederifolia, Alo

pecurus myosuroides) auf drei Ackerstandorten bei
spielhaft untersucht. Auf der Basis von schlagspezi

fischen Probenahmerastem erfolgten Unkrautboni
tierungen und Bodenprobenahmen. Die Bodenpro
ben wurden aus O bis 30, 30 bis 60 und 60 bis 90 

cm Tiefe entnommen. Untersucht wurden die Kom

grt>Benzusammensetzung, der Gehalt an organi
schem Kohlenstoff, Gesamtstickstoff, pH-Wert, 
Bodenwassergehalt sowie die Nahrstoffe Phosphor, 
Kalium und Magnesium. Die statistische Verrech
nung bestatigte die Signifikanz :zahlreicher Bezie
hungen zwischen Unkrautbesatz und Bodeneigen
schaften. Die KomgroBenzusammensetzung und 
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der Gehalt an organischem Kohlenstoff des Bodens 

sind neben den Nahrstoffgehalten als HaupteinfluB
groBen herauszustellen. Ftir Polygonum amphibium 

wurde eine enge positive Korrelation zwischen der 
Dichte und dem Phosphorgehalt der mittleren Bo
denschicht festgestellt. Die hohe Fliichenvariabilitat 

der Niihrstoffgehalte konnte teilweise auf un

gleichmiiBige Diingemittelausbringung zuriickge

fiihrt werden. Desweiteren bestanden deutliche Zu
sammenhfulge zwischen den Tongehalten der unte
ren Bodenschicht und der Verteilung von Polygo
num amphibium. Ftir Cirsium arvense konnten 
keine eindeutigen Tendenzen festgestellt werden. 

Abb. 1: Riiumliche Verteilung des Veronica hederifolia-Besatzes auf einem Feld 

Veronica hederifo/ia zeigte keine ausgepriigte Be
zie-hung zu den untersuchten Bodeneigenschaften. 
Allerdings wurden hohe Besatzdichten vorwiegend 
auf Schlagbereichen mit niedrigen Kohlenstoff- und 

hohen Sandgehalten ermittelt. Die in vorhergehen

den Untersuchungen ermittelte Lage und Ausdeh
nung eines Alopecurus myosuroides-Nestes konnte 
auch ftir den Versuchszeitraum 1993 bestatigt wer
den. 

Das nesterartige Auftreten der untersuchten Un

krautarten unterstiitzt die Notwendigkeit einer 
teilfliichenspezifischen Anwendung von Herbizi
den. Ebenso sollte die dargestellte z. T. erhebliche 

horizontale V ariabilitat der Bodeneigenschaften zu 
einer differenzierten Betrachtung von Schlagein

heiten fiihren. Auf diese Weise konnte der Forde
rung nach einer umwelt- und situationsgerechten 
Pflanzenschutzmittelanwendung entsprochen wer
den. 

Veranderungen der Verunkrautung durch 
mehrjahrige Beriicksichtigung von Schadens
schwellen - Changes of weediness due to the use 
of thresholds for several years (Niemann, P.) 

Die stiirkere Beriicksichtigung von Schadens
schwellen bei der praktischen Unkrautbekiimpfung 
stoBt immer noch auf Vorbehalte hinsichtlich der 
von einer Restverunkrautung moglicherweise aus
gehenden populationsdynamischen Risiken. Zur 
weiteren Kliirung dieser Frage wird im Rahmen des 
interdiszipliniiren Ahlum- Projektes der BBA, das 

ein Areal von 36 ha umfaBt und das 1982 begonnen 
wurde, die Entwicklung der Verunkrautung syste
matisch verfolgt. Neben dem tatsiichlichen Besatz 
wird seit 1987 zusiitzlich der Samenvorrat im Bo
den ermittelt. In einer dreigliedrigen Fruchtfolge 
(Zuckerrtiben, Winterweizen, Wintergerste) wurden 
neun Jahre (von 1982 bis 1990) in den Getreidear
ten jiihrlich drei Varianten der Unkrautbekiimpfung 
realisiert (I = bei Bedarf nur Bekiimpfung von 
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Cirsium arvense, II = Berticksichtigung von Scha
densschwellen, III = Bezugsvariante mit nahezu 
vollstandiger Bekampfung). In Zuckerrtiben er
folgte einheitlich fiir alle Varianten eine nahezu 
vollstandige Ausschaltung der Unkrautkonkurrenz. 
Seit 1991 wird auch in Getreide einheitlich nahezu 

vollstandig bekampft, um den Riickgang der bis 
dahin in den Varianten erreichten Unkrautdichten 
verfolgen zu konnen. 

Der Unkrautsamenvorrat im Boden war in der 
Schadensschwellenvariante nach 9jahriger Ver
suchsdauer etwa doppelt so hoch wie bei vollstan
diger Beklimpfung und verzehnfachte sich in der 
Variante I. Die tatsachliche Verunkrautung im Feld 

wies hingegen weniger groBe Unterschiede zwi
schen den V arianten auf. Neben dem Samenvorrat 

im Boden waren die Jahreswitterung und die ange
baute Kultur Bestimmungsgrtinde fiir die Auspra
gung der aktuellen Verunkrautung. Sowohl das 
raumliche Verteilungsmuster als auch das Arten
spektrum anderten sich im Versuchszeitraum nicht. 
Die quantitativen Veranderungen traten erst nach 
4jahriger Versuchsdauer ein. 

Mit der 1991 begonnenen einheitlichen Behandlung 
des Gesamtversuchs mit praxisiiblichen Standard
maBnahmen konnten die Unkrauter trotz der er
reichten unterschiedlichen Dichten in den V arianten 
ausreichend bekampft werden. In den konkurrenz
schwachen Zuckerrtiben waren weder in der 
frtiheren Variante I erhohte Aufwendungen erfor
derlich noch konnten in III MaBnahmen eingespart 
werden. Der Samenvorrat im Boden ging in den 
drei Jahren von 1991 bis 1993 in den Varianten I 
und II um ea. 50 % zurtick, d. h., die Reduktion 
verlief schneller als die Zunahme zu Versuchsbe
ginn. 

Aufgrund der Tatsache, daB in den Varianten mit 
reduzierter Unkraulbekampfung in Getreide (I und 
II) ein Anstieg des Besatzes erst nach vier Jahren
registriert wurde und da/3 nach neun Jahren keine
produktionstechnischen Nachteile aus der erhohten
Verunkrautung resultierten, kann gefolgert werden,
daB durch die Berticksichtigung von Schadens
schwellen bei der Unkrautbekampfung in Getreide
keine erhohten Risiken fiir den Landwirt entstanden
sind.

Unkrautbekampfung auf Nichtkulturland mit 
Essigsaurepraparaten und Vergleich verschiede
ner Verfahren der Unkrautbekampfung bei Ge
miisekulturen · Weed control on noncrop land 
with acetic acid compounds and comparison of 
different methods of weed control in vegetable 
crops (Maas, G.) 

Auch bei hohen Anwendungsmengen von bis zu 
1000 I/ha war der Bekampfungserfolg mit handels-

iiblichem Obstessig unbefriedigend, wahrend mit 
dem formulierten Priiparat TEM 123 (10 % Essig
saure) bereits mit 400 I/ha im Keim- bis ersten 
Laubblattstadium und auch bei groBeren Pflanzen 

(bis Dreiblattstadium) mit 600 I/ha eine gute 
Wirkung erzielt wurde. Dikotyle wurden besser als 
monokotyle Unkrauter erfaBt. 

Bei einem Vergleich von Herbizid (2,0 I/ha BUTI
SAN S), Handhacke und Pflanzfolie (Atmende An
ti-Unkrautfolie/Fa. Hinz) bei Kohlrabi, WeiBkohl 
und Wirsingkohl war die Unkrautunterdrtickung 
durch die Pflanzfolie und bei der Herbizidan
wendung bis zu den Ernteterminen gut. Bei der Fo
lie wuchs nur vereinzelt aus den Pflanzlochern Un
kraut. Bei der Herbizidvariante betrug drei Monate 
nach Pflanzung der Unkrautdeckungsgrad 10 %. 

Die Emteergebnisse dieser beiden Varianten wi
chen bei allen Kulturen kaum voneinander ab. Die 
Handhabung und Haltbarkeit der Folie erwies sich 
als gut, und sie kann wiederverwendet werden. 

Trotz 3maliger Handhacke mit hohem Zeitaufwand 
konnte in der mechanischen Variante - witterungs
bedingt - eine starkere Verunkrautung nicht verhin
dert werden. Dies fuhrte bei alien Kulturen zu Er
tragseinbuBen von 40 % im Vergleich zu den bei
den iibrigen Varianten. 

Mehrjahrige Untersuchungen zum Einflu6 einer 
defmierten Verunkrautung auf mikrobielle Ak
tivitaten im Boden - Investigations for several 
years on the influence of a defined weediness on 
microbial activities in soil ( Malkomes, H.-P., und 
Niemann, P.) 

Der Bedeutung von Unkrautem fiir die Agrobiozo
nose wird in neuerer Zeit verstarkt Aufmerksamkeit 
geschenkt. Andererseits treten diese Pflanzen je
doch als Konkurrenten zu Kulturen auf und werden 
bekampft. Nach dem Schadensschwellenprinzip isl 
eine vollstandige Bekampfung jedoch nicht in alien 
Fallen erforderlich. Wahrend die konservierende 
Wirkung einer Restverunkrautung fiir Bodennahr
stoffe bekannt ist, stellte sich die Frage, wie sich 
eine Verunkrautung auf Mikroorganismen und ihre 
Umsatzleistungen auswirkt. In zwei Kleinparzellen
versuchen wurde daher iiber mehrere Jahre der Ein
fluB einer definierten Verunkrautung auf einige mi
krobielle Aktivitaten erfaBt. 

Im ersten Versuch wurde sechs Jahre tang die Wir
kung des frtihreifen Unkrauts Veronica hederifolia 

in Getreide mit einer unkrautfreien Kontrolle verg
Jichen. Die Verunkrautung wurde auf 100 bzw. 200 
Pflanzen pro m2 eingestellt. Wahrend der Vegetati
onszeit wurden an mindestens funf Terminen Bo
denproben aus 0-5 cm Tiefe entnommen und hieran 
die von der mikrobiellen Biomasse abhangige De
hydrogenaseaktivitat (TTC-Reduktion) sowie eini-



ge, bestimmten Nahrstoffkreislaufen zugeordnete, 
Enzymak:tivitaten und der Nmin-Gehalt untersucht.
Die wahrend der Vegetationszeit ermittelte Dehy
drogensaseak:tivitat, Fluoresceindiacetat-Hydrolyse, 
alkalische Phosphatase- und Arylsulfataseak:tivitat 
sowie ihre jahrlichen Durchschnittswerte differier
ten meistens nur geringftigig zwischen den Varian
ten. Auch die Nmin-Gehalte unterschieden sich am
Ende der Vegetationsperiode nicht signifikant zwi
schen den V arianten, doch laBt sich in den letzten 
zwei Jahren eine Tendenz zu hoheren Werten unter 
der Verunkrautung erkennen. 

Im zweiten Versuch wurde sechs Jahre lang die 
Wirkung der meist ganzjahrig vorhandenen Stella

ria media im erst spat den Bestand schlieBenden 
Mais mit einer unkrautfreien Kontrolle verglichen. 
Wahrend der Vegetationsperiode wurden an minde
stens drei Terminen Bodenproben aus 0-5 und 5-10 
cm Tiefe entnommen und hieran die mit der mikro
biellen Biomasse verknupfte Dehydrogenaseak:ti
vitat und substratinduzierte Kurzzeitatmung sowie 
der Nmin-Gehalt untersucht. In der Regel wies die
oberste Bodenschicht eine deutlich hohere Dehy
drogenaseak:tivitat und substratinduzierte Kurzzeit
atmung auf. Hier verursachte die Verunkrautung -
zumindest zeitweise - hohere mikrobielle Akti
vitaten als in der unkrautfreien Kontrolle. Dies 
wirkte sich auch auf die Jahresmittelwerte aus. Es 
trat aber wahrend der mehrjahrigen Versuchszeit 
kein ausgepragter Akkumulationseffekt auf. Die 
Nmin-Gehalte irn Boden wurden nicht eindeutig
beeinfluB. 

Allgemein laBt sich feststellen, daB eine Verunkrau
tung, die irn Dichtebereich der wirtschaftlichen 
Schadensschwelle lag, die Bodenmikroflora positiv 
beeinflussen kann. Allerdings sind die Effekte of
fensichtlich von verschiedenen Fak:toren abhangig, 
z. B. von der Unkrautart, der Witterung, der Jahres
zeit und den erfaBten mikrobiellen Aktivitaten. Be
vorzugt sind sie in der oberen Bodenschicht zu er
warten.

Mikrobielle Aktivitiiten in landwirtscbaftlich ge
nutzten Boden und ibre Bedeutung fiir die 
Stoffdynamik - Microbial activities in agricul

tural soils and their influence on matter dyna

mics (Benike, Sabine, Malkomes, H.-P., und Hei
ermann, Monika, in Zusammenarbeit mit Richter, 
0., Institut ftir Geographie und Geookologie der 
Technischen Universitat Braunschweig) 

Die Mikroflora eines Bodens ist auf grund ihrer 
Stoffwechselvielfalt fur viele in Agrarokosystemen 
ablaufende Prozesse von groBer Bedeutung. Im 
Rahrnen des Sonderforschungsbereichs (SFB) 179 
"Wasser- und Stoffdynamik in Agrarokosystemen" 
der DFG, <lessen Ziel es ist, diese Prozesse zu 
quantifizieren und mathematisch zu beschreiben, 
werden daher seit mehreren Jahren Wechselwir-
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kungen zwischen Bodenmikroorganismen und ihrer 
Umwelt untersucht. 

Zunachst wurde eine mikrobiologische Charak:teri
sierung der landwirtschaftlich genutzten Versuchs
standorte des SFB vorgenommen. Dabei konnte ein 
Zusammenhang zwischen Bodeneigenschaften und 
den Verhaltnissen verschiedener mikrobieller 
Kenndaten zueinander (sog. Aktivitatsmuster) fest
gestellt werden. So bestand z. B. ein deutlicher Un
terschied zwischen den Aktivitatsmustem schluffi
ger Sande und toniger Schluffboden. Bei Sandbo
den nahmen die untersuchten MeBgroBen mit zu
nehmendem Corg"Gehalt zu. Weiterhin wurden mi
krobielle Aktivitaten irn Boden unter dem EinfluB 
okologischer (z. B. Temperatur, Feuchte) und an
thropogener Faktoren (Diingung, Fruchtfolge, 
Pflanzenschutzmittel) analysiert. 

Ein Teilbereich des SFB ist die Modellierung des 
Pflanzenschutzmittel-Abbaus. Schwerpunkt der Ar
beiten der vergangenen Jahre war der Zusammen
hang zwischen dem Abbau von Pflanzenschutz
mitteln und anderen Umsatzleistungen der Mikro
organismen (Stickstoff-, Kohlenstoffmineralisie
rung) bzw. mikrobiellen KenngroBen, die die stoff
wechselak:tive Biomasse des Bodens charak:terisie
ren (Dehydrogenaseak:tivitat, substratinduzierte 
Kurzzeitatmung). Exemplarisch wurde der Abbau 
der Herbizidwirkstoffe Ethofumesat und Metaza
chlor in verschiedenen Boden bei unterschiedlichen 
Temperatur- und Feuchtebedingungen irn Labor un
tersucht. Gleichzeitig wurden mikrobielle Kenn
groBen ermittelt. Aus diesen Laborversuchen lassen 
sich Parameter der Temperatur- und Feuchteabhan
gigkeit berechnen, die zur Simulation des Pflanzen
schutzmittel-Abbaus benotigt werden. Dabei wird 
in bestehenden Modellen in der Regel ein Abbau 
nach einer Reaktion 1. Ordnung angenommen. Dies 
setzt voraus, daB im Versuchsverlauf alle Fak:toren 
mit Ausnahme der Pflanzenschutzmittel-Konzen
tration konstant bleiben. In den o. g. Untersuchun
gen wurde aber festgestellt, daB, insbesondere bei 
Bedingungen, die die Umsatzleistungen der Mikro
organismen fordern (hohe Temperatur, hohe Feuch
te), eine Abnahme von Energie- und Nahrstoffquel
len und somit ein deutliches Absinken der Dehy
drogenaseaktivitat und der Kurzzeitatmung auftre
ten kann. Diese Abnahme der stoffwechselak:tiven 
Biomasse kann einen verlangsamten Abbau von 
Pflanzenschutzmitteln und somit eine Abweichung 
von einer Reak:tion 1. Ordnung zur Folge haben. 
Daher wurde versucht, den Verlauf der mikrobiel
len Biomasse in die Berechnung der Modellpara
meter einzubeziehen. Die Abbildung zeigt, daB die 
Ubereinstimmung zwischen gemessenen Ethofume
satriickstanden und den berechneten W erten durch 
Berucksichtigung der Dehydrogenaseak:tivitat ver
bessert werden kann. Damit ist ein Weg aufgezeigt, 
wie sich die Prognosesicherheit bestehender Model
le weiter erhohen laBt. 
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Abb. 2: Vergleich gemessener und nach verschiedenen Verfahren berechne�r Ethofumesatrtickstande 

Vergleich der Wirkung von drei Bodenentseu
chungsmitteln und einer thennischen Methode 

(Dampfen) auf die Aktivitat der Bodenmikro

flora in mehrjahrigen Freilandversuchen - Side
effects of three soil sterilants and a thermal me
thod (steam sterilisation) upon the activities of 
the soil microilora in longterm field experiments 
(Maas,G.) 

Um Erkenntnisse tiber die Langzeitwirkung von 
Bodenentseuchungsverfahren auf die Bodenmikro
flora zu erlangen, wurden bis zu zwei Jahre dau

emde Freilandversuche auf einem lehmigen Sand

boden (0,9 % org. C) mit den Mitteln METHYL

BROMID 100 (Methylbromid), METAM-FLUID 

510 g/1 BASF (Metam-Natrium) und BASAMID 

GRANULAT (Dazomet) sowie einer Bodendamp

fung durchgefiihrt. Durch Beregnung wurde ein 

starkes Austrocknen der Versuchsflachen in den 
Sommermonaten vermieden. Die Anwendung und 

die Aufwandmengen richteten sich nach den jewei
ligen fiiiheren Gebrauchsanleitungen. Die Dampf
zeit betrug sechs Stunden. In eine Halfte der Ver
suchsflachen wurden verschiedene einjahrige 
Pflanzenarten eingesat. Als Probenahmetiefen wur

den grundsatzlich 0-10 cm und zusatzlich exempla

risch 10-20 cm und 20-30 cm gewahlt. Als Untersu
chungsmethode wurde die Dehydrogenaseaktivitat 

(Triphenyltetrazoliumchlorid Reduktion) eingesetzt 

sowie verschiedentlich der Stickstoffumsatz und 

der Zelluloseabbau ermittelt. 

0 120 ................................................. . 

• Methylbromid 40 g/m
2 

EJ Basamid 60 g/m
2 

,-

2-4 6-8 22-24 52-56

Wochen nach Anwendung bzw. Bodenluftung 

• Metam-fluid 30 ml/m
2 

EJGedampft

• Probenahme in der 16. Woche

k.P. = keine Probenahme

Abb. 3: Vergleich der Wirkung von Bodenentseuchungsverfahren auf die Dehydrogenaseaktivitat in 0-10 cm 

Bodentiefe 



Der Vergleich der Dehydrogenaseaktivitiit relativ 
zur Kontrolle in 0-10 cm Bodentiefe (s. Abbildung) 
zeigt, da8 METAM-FLUID 510 g/1 BASF nur eine 
geringe Beeinflussung verursachte und den schnell
sten Erholungseffekt hatte. Auch bei BASAMID 
GRANULAT waren trotz starker Anfangswirkung 
(50 %) bei den ersten Probenahmeterminen nach 22 
Wochen keine Hemmungen mehr festzustellen. Die 
hochsten und nachhaltigsten Hemmungen der 
Dehydrogenaseaktivitat verursachten die Boden
dampfung und das METHYLBROMID 100. Wah
rend bei METHYLBROMID 100 ein geringer Er
holungseffekt nach einem Jahr zu beobachten war, 
war dies bei der Bodendampfung nicht festzustel
len. 

Zwischen den Versuchsvarianten mit und ohne 
Pflanzenbewuchs traten keine relevanten Unter
schiede auf. Die starken Nebenwirkungen durch 
BASAMID GRANULAT, METHYLBROMID 100 
und die Bodendampfung wurden in ahnlicher Hohe 
auch bei tieferen Bodenschichten festgestellt. 

Bevorzugte Flie8wege von Wasser und Pflanzen

schutzmitteln in strukturierten Boden · Prefe

rential paths for water and plant protection 
products in structured soils (Nordmeyer, H.) 

Ein nattirlich gelagerter Boden kann nur bei sehr 
enger raumlicher Betrachtungsweise als homogenes 
Medium angesehen werden. Grundsiitzlich ist von 
einer horizontalen und vertikalen Variabilitat der 
Bodeneigenschaften auszugehen. Diese V ariabilitat 
kann dazu fiihren, da8 sich der Wasser- und 
Stofftransport in Boden qualitativ und quantitativ 
sehr stark von dem in einem homogenen porosen 
Medium unterscheidet. Es kann zu einer schnellen 
Verlagerung von Stoffen durch ein kleines Teilvo
lumen des Bodens kommen. Die Abweichungen 
vom homogenen FlieB- und Transportverhalten 
werden hiiufig mit dem Phiinomen MakroporenfluB 
oder bevorzugter FluB (bypass flow bzw. preferen
tial flow) erkllirt, ohne die Einzelursachen und die 
Wirkungszusammenhange im Detail zu kennen. 
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Im Labor wurden Verlagerungsversuche mit 
simuliertem Starkregen (15 mm/h) durchgefiihrt. Es 
wurde die Verlagerung von Wasser, Pflanzen
schutzmitteln (DICURAN 700 FLUSSIG (Chlorto
luron) und ARELON FLUSSIG (lsoproturon)) und 
einem Tracer (Bromid) in ungestorten Bodenproben 
(Durchmesser 16 cm, Lange 30 cm) untersucht. 
Dazu wurde eine spezielle V ersuchsapparatur 
(Fraktionslysimeter) konstruiert, die eine Sik
kerwassergewinnung mit hoher raumlicher Auflo
sung ermoglicht (4 x 4 cm). Fiir die Untersuchun
gen wurden Bodenmonolithe siidostlich von Braun
schweig (Standort Ahlum) entnommen. Der Stand
ort gehort zur Bordelandschaft des ostbraunschwei
gischen Hiigellandes. Bei den Boden dieser Region 
handelt es sich um Schluffboden aus gering machti
gen bis machtigen Ll>Bdecken. In die Versuche 
wurden Ober- und Unterbodenproben (Entnahme
tiefe: 0 bis 30 cm bzw. 40 bis 70 cm) einbezogen. 

Es zeigten sich Bereiche im Boden mit erhohter 
Durchliissigkeit filr Sickerwasser, in denen eine be
vorzugte Tiefenverlagerung von Tracer und Pflan
zenschutzmitteln (PSM) erfolgte. Zu Versuchsende 
wurden die Bodenmonolithe in drei Schichten zer
teilt. Visuell konnten einzelnen Regionen kontinu
ierliche Makroporenstrukturen zugeordnet werden. 
Entlang den Strukturen konnten erhohte Bromid
und Wirkstofffrachten nachgewiesen werden. Die 
Bestimmung der Gesamtriickstande im Boden er
gab abnehmende, riiumlich differenzierbare Riick
standsgehalte mit der Tiefe. 

Mit dem entwickelten Versuchsaufbau lassen sich 
lnformationen iiber die raumliche Differenzierung 
von Wasser- und Stofffliissen in Bodenmonolithen 
gewinnen. Die untersuchten Ober- und Unterboden
siiulen zeigten praferentielle FlieBwege, die eine 
Verlagerung von PSM und Tracer bewirkten. Im 
Hinblick auf mogliche Oberflachen- (AbfluB iiber 
Dranage) und Grundwasserkontaminationen durch 
PSM ist in Zukunft zu klaren, welche Rolle Makro
poren beim Versickerungsgeschehen spielen und 
wie sich der EinfluB quantifizieren lliBt. 
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J. ' 

Institut fiir integrierten 

Pflanzenschutz in Kleinmachnow 

Die !nstitutsaufgaben beinhalten neben der systematischen Erfassung und Erweiterung des Wissensstandes zum 

Beziehungsgefiige von Kulturpflanze und Schadorganismus im Agrarokosystem vor allem die Erarbeitung von 

neuen Losungen des integrierten Pflanzenschutzes und das Zusammenftigen dieser Bausteine zu umweltscho

nenden Pflanzenschutzprogrammen ftir unterschiedliche Standorte und Fonnen der Landbewirtschaftung. Durch 
Erforschung und Forderung natiirlicher Regelmechanismen und Schaffung neuer Moglichkeiten der Schadens
abwehr wird die Sicherung gesunder Pflanzenbestande und hochwertiger Emteprodukte bei weitgehender Redu
zierung des Einsatzes von konventionellen chemischen Pflanzenschutzmitteln angestrebt. 

Besonderes Bemtihen war darauf gerichtet, den Stand bei der Einfiihrung des integrierten Pflanzenschutzes in 
die landwirtschaftliche Praxis der Bundesrepublik Deutschland zu analysieren und diesbeztigliche Hemmnisse 
und Lucken aufzuzeigen. Als Grundlage ftir eine bundesweite Erfassung der Situation ist in einem Probelauf in 
35 Landwirtschaftsbetrieben in Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen der Stand bei der Einfiihrung des inte

grierten Pflanzenschutzes ermittelt worden. In diesem Zusammenhang wurden auch Mindestanforderungen dcfi
niert, die erfiillt sein mtissen, wenn ein Landwirtschaftsbetrieb ftir sich in Anspruch nimmt, nach den Grundsat
zen des integrierten Pflanzenschutzes zu produzieren. Dartiber hinaus ist in zwei wiedereingerichteten Acker
baubetrieben Ostdeutschlands damit begonnen worden, die Umsetzung von Methoden und Verfahren des inte

grierten Pflanzenschutzes im Gesamtbetrieb mit dem Ziel zu demonstrieren, die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln einzuschranken und damit okologisch positive Wirkungen zu verbinden. Die weiteren 
Freilanduntersuchungen konzentrieren sich auf die Entwicklung situationsbezogener, den veranderten agrarpoli
tischen Rahmenbedingungen angepa8ter Schadensschwellen im Feldbau sowie auf Schwellenwerte ftir die 

Bewertung von Schadlingsfeinden (Nutzensschwellen), auf die Erforschung und Nutzung natiirlicher 
Regelmechanismen am Beispiel der Feldrandgestaltung und auf die Auswirkungen brachliegender Flachen auf 
die Verunkrautung. Besondere Aufmerksamkeit hat die "Brandenburger Schichtholzhecke" hervorgerufen, die 
kostengtinstig als Element zur Neustrukturierung der ausgeraumten Agrarlandschaft Ostdeutschlands genutzt 
werden kann und positive Wirkungen sowohl aus okologischer als auch aus landwirtschaftlicher Sicht aufweist. 

Bei der Entwicklung altemativer Losungen zur Schadensabwehr wird der induzierten Resistenz als einem fur die 

Zukunft wichtigen neuen Instrument des integrierten Pflanzenschutzes gro8e Bedeutung beigemessen. Neben 
der Suche nach neuen Induktoren, die im Verbund mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen erfolgt, werden 
vorhandene Ansatze weiterentwickelt und die Wirkung anhand der veranderten Interaktionen zwischen Pflanze 
und Parasit an ausgewahlten Beispielen analysiert. Ein mit der induzierten Resistenz eng verbundener weiterer 

Forschungsschwerpunkt ist die Analyse und Bewertung des pflanzlichen Kompensationsvermogens. Eine ge

zielte Nutzung dieser durch Schaderreger ausgelosten Toleranz- bzw. Stimulationsreaktionen bietet Ansatz
punkte, um zuktinftig den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Dartiber hinaus werden durch kli
matische Einfltisse oder Pflanzenschutzmittel ausgeloste StreBreaktionen bei Pflanzen und Schaderregem ver
folgt, um durch einen derartigen Selektionsdruck hervorgerufene Veranderungen in der langerfristigen Ent
wicklung erkennen und gegebenenfalls Vorsorge treffen zu konnen. Bei Herbiziden und Fungiziden steht die Er
arbeitung von Kriterien, die eine flexible, der jeweiligen aktuellen Situation angepaBte Dosierung erlauben, im 
Vordergrund. Zur weiteren Entwicklung des Konzepts des integrierten Pflanzenschutzes werden komplexe 
Versuchsanstellungen vorbereitet, in denen die Auswirkungen der Rticknahme der Produktionsintensitat auf die 
notwendigen Pflanzenschutzma8nahmen untersucht und Empfehlungen ftir die Gestaltung des Pflanzenschutzes 
im Rahmen der integrierten Produktion abgeleitet werden. 
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Abb. 1: Das Instrumentarium des integrierten Pflanzenschutzes 

Erfassung und Quantifizierung der Wirkung 

von Blattlausantagonisten im Rahmen der biolo

gischen Selbstregulation. Entwicklung von Nut

zensschwellen - Recording and assessment of ef

fects of aphid antagonists within biological self
regulation. Development of beneficial thresholds 

(Freier, B., Mowes, Maureen, und Triltsch, H.) 

Das im Vorjahr begonnene Untersuchungspro

gramm zur Bewertung bzw. Quantifizierung von 
Ntitzlingsleistungen in Agrarokosystemen wurde 
ausgedehnt. Besondere Beachtung galt den soge
nannten Nutzensschwellen (Ntitzlingsdichten, die 

die Schadlingspopulationen unter Kontrolle zu hal
ten vermogen). 

1. Untersuchungen zu quantitativen Beziehungen

zwischen der Populationsdynamik der Grtinen Ap

fellaus (Aphis pomi) und deren Antagonisten in ei

ner Apfelanlage mit integriertem Pflanzenschutz.

Die Erhebungen erfolgten wie 1992 in den 
Sortenblocken '!dared' und 'James Grieve'. Die Po
pulationsdichte der Aphiden stieg im Juli bis auf 

12,4 bzw. 23,2 Blattlause/Langtrieb. Die im Ver

gleich zu 1992 verhaltenere Befallsentwicklung war 

begleitet von einer deutlichen Gegenwehr der ste

nophagen Antagonisten, insbesondere der Cocci

nelliden, die im Vorjahr kaum in Erscheinung tra

ten. Parasitoide waren nahezu unbedeutend. 

2. Bestandsuntersuchungen zur Wirkung von Coc

cinelliden und den Pradatoren auf Getreideblatt-

lause im Winterweizen an zwei unterschiedlichen 

Standorten. 

Auf zwei Winterweizen-Feldem in Pfltigkuff (nord

licher Flaming) und Schwaneberg (Magdeburger 

Borde) erfolgten wochentliche und ausftihrliche Be

standserhebungen (Auszahlung von ea. 1500 Hal

men/fermin und Standort). In Pfltigkuff war bei ex

trem langer Milch- und Gelbreife ein typischer 
Gradationsverlauf mit Dominanz von Sitobion 

avenae und Metopolophium dirhodum (ab DC 80 
auch Rhopalosiphum padi) zu verzeichnen: Maxi

mum z. Z. DC 83 2,8 lndividuen/Halm. Das Poten

tial der Pradatoren, insbesondere Coccinella sep

tempunctata, war bei weitem Rauber-Beute-Ver

haltnis ab DC 73 maBig wirksam. Parasitoide grif

fon in den Massenwechsel kaum ein. In Schwane

berg dagegen setzte der Blattlausbefall erst in der 

Milchreife bei DC 75 ein, konnte aber angesichts 

der auBerst langen Reifephase noch eine Spatgra

diation, zunachst R. padi, M. dirhodum, zuletzt S. 

avenae, aufbauen (Maximum bei DC 85 mit 5,6 
Blattlausen/Halm). Die Gegenspieler, vor allem 
Imagines von C. septempunctata, kamen erst in der 
spaten Milchreife zur Wirkung. Die Larven der Pra

datoren traten ohne Bedeutung erst in der Gelbreife 

auf. Alle Oaten werden einer ausftihrlichen quanti

tativen Analyse unterzogen, wobei die jahresspezi

fischen Bedingungen (extrem lange Milchreife bei 

feucht-kalter Witterung) besondere Beachtung ver

dienen. 
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3. Versuch mit Feldkafigen zur Wirksamkeit von C.

septempunctata auf Getreideblattlliuse im Winter
weizen.

Im Rahmen eines mehrjahrigen Versuchsprogram
mes wurde die Wirksamkeit von C. septempunctata 

bei Befallskonstellationen in insgesamt neun KM'i
gen (je 2 m2) untersucht. Ziel ist die Ableitung von
Nutzensschwellen. Unter den Bedingungen der 
langanhaltenden Milchreife auf Grund der feucht
kalten Witterung war die Wirkung von C. septem

punctata deutlich geringer als fur das z. Z. DC 69 
angesetzte Rauber-Beute-Verhaltnis angenommen 
werden muBte. 

Erarbeitung von biologisch-okologischen 
Grundlagen und Algorithmen fur das Simula
tionsmodell COCCISEP (Coccinella septempunc
tata) in Verbindung mit dem Getreideblattlaus
modell GTLAUS - Working out biological-ecolo
gical fundamentals and algorithms for the simu
lation model COCCISEP (Coccinella septem

punctata) in connection with the cereal aphid 
model GTLAUS (Freier, B., und Triltsch, H., in 
Zusammenarbeit mit RoBberg, D., Institut fur Fol
genabschatzung im Pflanzenschutz, der BBA 
Kleinmachnow) 

Auf der Grundlage bereits vorliegender Versuchser
gebnisse und von Angaben aus dem Schrifttum 
wurden biologisch-okologische Parameter und 
nichtlineare funktionelle Zusammenhange fur das 
neue Simulationsmodell COCCISEP erarbeitet. In 
diesem Zusammenhang erfolgten spezielle Klima
kammerversuche zur Wirkung von langerfristigen 
Temperaturveranderungen auf das Systemverhalten 
Sitobion avenae - Coccinella septempunctata an 
Winterweizen. Diese Untersuchungsergebnisse 
werden zur Validierung von Simulationslaufen her
angezogen. Desweiteren wird mit Hilfe von ge
zielten Einzelversuchen die Wirkung von Tempera
turanderungen auf einzelne Entwicklungsphasen 
des Pradators Coccinella septempunctata im Ver
gleich zu anderen Umwelteinflilssen analysiert. 

Pilotprojekt "Brandenburger Schichtholzhecke" 
- Pilotproject "Brandenburger Schichtholzhek
ken" (Kilhne, S.)

Die "Brandenburger Schichtholzhecke" ist ein spe
ziell an Brandenburger Verhaltnisse angepaBtes 
Projekt fur Landwirte und Naturschiltzer, in dem 
gezeigt wird, wie zugleich auf Okologische und 
okonomische Weise groBe Agrarflachen aufgeglie
dert werden konnen. Sie besteht aus zwei parallel 
zueinander verlaufenden Gestrilppwallen aus Tot
holz, zwischen denen einreihig heimische Baume 
und Straucher eingepflanzt werden. Die Walle ver
mindem sofort die Winderosion und schtitzen die 
Neuanpflanzung vor WildverbiB. Auf beiden Seiten 
der Schichtholzhecke wird ein 5 m breiter, blilhen
der Wildkrauterstreifen angelegt (Abb. 2}. D:i.e ge· 
zielte Aussaat ein- und mehrjahriger Wildkriiuter 
mit einer Untersaat konkurrenzschwacher, horstbil
dender Graser zeigte in Vorversuchen eine 
unkrautverdrangende Wirkung gegenilber Problem
unkrautem im Ackerbau (z. B. Htihnerhirse) und 
einen positiven EinfluB auf verschiedene Nutzorga
nismen (z. B. Schwebfliegen), die durch das reich
liche Bliltenangebot angelockt werden. Alie 60 m 
soil die Hecke eine Ausbuchtung von Totholz er
halten, um die Strukurvielfalt zu erhohen. Diese 5
m langen, buhnenformigen Walle zeigen gleichzei
tig die Breite des Saumstreifens an und schiltzen 
ihn vor ungewollter Bodenbearbeitung. 

Das Pilotprojekt begann im Frtihjahr 1993 mit der 
Aufschichtung eines 3 m breiten, 2 m hohen und 
600 m langen Gestrilppwalls aus Schnitt- und Tot
holz in der Gemarkung GroBbeeren am stidlichen 
Berliner Stadtrand. Am 1. Mai dieses Jahres er
folgte <lurch die "Umweltinitiative Teltower Platte", 
die verschiedene Umweltgruppen zusammen
schlieBt, die Pflanzung der Geholze an den ersten 
Gestrilppwall. Diese einreihige Hecke wurde bis 
zum Herbst 1993 durch den zweiten Gestrilppwall 
eingeschlossen. Im Frtihjahr 1994 erfolgt die Aus
saat des Wildkrauterstreifens. 

Getreide Wildkrauterstreifen Gestriippwall Gestriippwall Wildkrauterstreifen Getreide 
Baum - Strauch 

Reihe 

Abb. 2: Querschnitt durch die "Brandenburger Schichtholzhecke" (Zeichnung Kiihne) 



Rauberische Fliegen aus der Gattung Coenosia -
bisher wenig bekannte Niitzlinge in Gewachs

hausern - Raptory flies of the genus Coenosia -
less known beneficials in greenhouses (Kuhne, S., 
und Sehrameyer, K.) 

In den Jahren 1991 bis 1993 konnten in biologiseh 

bewirtschafteten Gewaehshausem des Landes Ba
den-Wiirttemberg versehiedene rauberisehe Flie

genarten aus der Gattung Coenosia naehgewiesen 
werden. Im Februar 1993 wurde in einem Orchi
deen vennehrenden Zierpflanzenbetrieb eine gro
Bere Population der bisher nur wenig bekannten Art 
Coenosia strigipes Stein. gefunden. Im lnstitut fiir 
Integrierten Pflanzensehutz begannen Untersu

ehungen zur Biologie dieses Nutzlings. 

C. strigipes ist ein polyphager Rauber, der Insekten
bis zur eigenen KorpergroBe erbeutet. Die Opfer
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werden von einem Beobaehtungsplatz aus geortet
und dann in der Luft unter Zuhilfenahme aller sechs 
Beine gefangen. Mit Hilfe des Fliegenriissels wird 
die Beute getotet und ausgesaugt. Dabei zeigt die
ses Saugorgan eine ausgezeichnete Anpassung an 
die rauberisehe Lebensweise (Abb. 3). Folgende 
Beutetiere konnen fiir C. strigipes genannt werden: 
Mottensehildlause (Aleurodoidea), Trauermueken 

(Sciaridae), Minierfliegen (Agromyeidae), Sehmet
terlingsmueken (Psyehodidae) und Drosophiliden. 
Bei aussehlieBliehem Angebot von Drosophila wer
den durehschnittlich 3 - 4 Fliegen pro Tag und Rau
ber erbeutet. Bei einem Angebot von Trauermueken 
und W eiBer Fliege betragt der Beuteanteil letzterer 
ea. 30 %, ist aber starken Sehwankungen unterwor
fen. C. strigipes kann das erstaunliehe Alter von bis 
zu dreieinhalb Monaten erreichen. Die Zuehl der 

Fliegen unter Laborbedingungen ist gelungen. 

Abb. 3: C. strigipes STEIN beim Beuteverzehr einer WeiBen Fliege (Foto: BBNStefan Kuhne) 

Einflu8 von Ausssatmenge, lntensitat der Stick

stoff-Diingung und des Herbizideinsatzes auf die 

Konkurrenz von Unkrautem in Wintergetreide 

Influence of seed rate, intensity of nitrogen 

fertilization and herbicide application on the 

competition of weeds in winter cereals (Pallutt, 
B.) 

Die Freilanduntersuehungen waren auf die Prazisie
rung der Weehselwirkungen zwisehen Getreide und 
Unkrautem in Abhangigkeit von den anbauteehni
sehen Kriterien Aussaatmenge und N-Diingung so
wie dem Grad der Unkrautbekampfung geriehtet. 

Hierbei wurden mit Hilfe von zwei Aussaatmengen 
(Standard, 50 % Standard) und zwei Stufen der N
Dungung (Aussehopfung des standortspezifisehen 
Ertragspotentials, 50 % dieser N-Gabe) Getreidebe
stande mit untersehiedlieher Konkurrenzkraft 
gesehaffen. Differenzierte Grade der Unkrautbe
kampfung bzw. Teilschadigungen von Unkrautem 

sollten iiber seehs Intensitatsstufen des Herbizidein
satzes (unbehandelt, CONCERT 90 g/ha, CON
CERT 68 g/ha, CONCERT 45 g/ha, CONCERT 23 

g/ha und Herbizidfolge FENIKAN 0,70 I/ha im 
Herbst + CONCERT 23 g/ha im Friihjahr) gewahr
leistet werden. 
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Die Verunkrautung bestand hauptsachlieh aus Viola 

arvensis (ea. 150 .. .300 Pflanzen/m2) und Apera

spica-venti (ea. 20 ... 80 Pflanzen/m2). AuBerdem 
kamen noch Capsella bursa-pastoris und Myosotis 

arvensis vor. 

Das Waehstum der Unkrauter wurde dureh die 
Getreidearten und die Dichte des Getreidebestandes 
am starksten beeinfluBt. In der Rangfolge der Un
krautunterdruekung stand Roggen eindeutig vor 
Tritieale und Weizen. Insbesondere beim Anbau 
von Tritieale und Weizen war die Reduzierung der 
Aussaatmenge um die Halfte mit einem deutliehen 
Verlust der Konkurrenzkraft verbunden. Demge
geniiber sehlug sieh die Halbierung der N-Gabe nur 
in unbedeutenden Abweichungen zum Standard 
nieder. 

Die unkrautunterdriiekende Wirkung des Getreides 
stand in enger Beziehung zur Anzahl Triebe bzw. 
Ahren der jeweiligen Getreideart. Im allgemeinen 
korrelierte die Starke des Unkrautwaehstums mit 
der Hlihe der unkrautbedingten Ertragsverluste. Im 
AusmaB der unkrautbedingten Ertragsverluste lagen 
demzufolge Weizen und Tritieale deutlieh vor Rog
gen und die halbe Saatstarke vor der Standardmen
ge. 

Die Hlihe der N-Diingung beeinfluBte die unkraut
bedingten Minderertrage am geringsten. 

Die Abweiehungen zwisehen den gemessenen und 
den auf der Basis von unkrautspezifisehen Konkur
renzfaktoren (P ALLUTI u. RODER, 1992) ge
sehatzten Ertragsverlusten waren bei den halben 
Saatstarken am grl>Bten. Getreidebestande mit nied
rigen Bestandesdiehten, wie beispielsweise naeh 
einem sehleehten Aufgang oder nach Auswinte
rung, weisen somit erwartungsgemaB eine geringe
re Konkurrenzkraft auf, so daB die Sehadwirkung 
der Unkrauter entsprechend hl>her liegt und bei der 
Beurteilung der Bekampfungswiirdigkeit zu be
riieksichtigen ist. Die Frage naeh den erforderliehen 
Teilsehadigungen der Unkrauter, welche unkraut
bedingte Minderertrage ausschlieBt, laBt sieh bisher 
fiir keine Getreide- und Unkrautart beantworten. 
Bestatigt wurde jedoch die sehon in anderen 
Experimenten gewonnene Erkenntnis, daB eine 
Aussehopfung des Ertragspotentials des Getreides 
keine totale Unkrautbekampfung benlitigt und mit 
Aufwandmengenverminderungen verbundene Re
duzierungen des Wirkungsgrades im Bereieh von 
10 % zu keinen gravierenden Ertragsverlusten fiih
ren. 

Untersuchungen zum ontogeneseabhangigen 
Kompensationsvermogen der Pnanzen nach Be
fall durch phytopathogene Pilze. Investigations 
into the responses of plants to compensate da-

mages caused by pathogenic fungi during onto
genesis (Seidel, Petra) 

In den bisher durehgefiihrten Untersuehungen zur 
Physiologie der Sehadwirkung und der Beeinflus
sung des Ertagsbildungsprozesses in versehiedenen 
Wirt-Parasit-Kombinationen zeigte sich, daB die 
Pflanze dureh den Parasiten verursachte Sehadi
gungen in bestimmten Fallen nieht nur toleriert, 
sondem sogar mit einer voriibergehenden Steige
rung ihres physiologisehen Leistungsvermogens 
iiber das MaB befallsfreier Pflanzen hinaus reagiert. 
Die Erforschung der Ursaehen hierfiir sowie die 
Ermittlung des Auftretens dieser Prozesse in Ab
hangigkeit von versehiedenen Faktoren, wie z. B. 
der Befallsstarke, dem Entwieklungsstadium der 
Wirtspflanze, auBeren Bedingungen (z. B. Witte
rung, Fungizideinsatz usw.) ist notwendig, da bier 
Losungen zur Reduzierung des Eintrages von 
Pflanzenschutzmitteln zu erwarten sind. 

Zur rationellen Versuehsdurehfiihrung und damit 
Bewaltigung dieser komplexen Fragestellung ist es 
erforderlieh: 1. ein Testsystem zur Erfassung von 
Toleranzreaktionen, welches die Ableitung wesent
lieher Eekpunkte zur Testung und Klassifizierung 
relevanter Wirt-Parasit-Beziehungen gestattet, zu 
entwiekeln, 2. das umfangreiehe anfallende Daten
material aus versehiedenen Versuehsebenen effek
tiv zu erfassen. Von diesem Testsystem wurden 
bisher wesentliehe Elemente etabliert. 

Diese Untersuehungen werden an der Wirt-Parasit
Beziehung Weizen-Microdochium nivale (Sehnee
sehimmel) als Modellobjekt durehgefiihrt. Folgende 
Ergebnisse konnten bisher erzielt werden: 1. Diese 
Wirt-Parasit-Beziehung ist als Modellobjekt geeig
net. 2. In Abhangigkeit von der Befallsstarke und 
Ontogenese waren zeitweilige Leistungssteigerun
gen iiber das MaB befallsfreier Pflanzen hinaus zu 
verzeiehnen. 3. Zur Physiologie der Sehadwirkung 
von M. nivale in Weizen lassen sieh bisher folgende 
Aussagen maehen: - N-Aufnahme und Transloka
tion sind wahrscheinlieh nicht gestort aber die 
Retranslokation des Stiekstoffs zeitweise, - die Pho
tosynthese wird anfanglieh dureh den Befall stimu
liert und ist in der generativen Phase sogar 
voriibergehend effektiver, - die Wurzeln wurden 
immer ausreiehend mit Assimilaten versorgt, d. h. 
ihre sink-Kapazitat war nieht beeintrachtigt - bei 
Inokulation des Fahnenblattes erfolgte ein Forde
rung der darunter gelegen beiden Blattetagen, die 
sink-Kapazitat der Klimer ist infolge des Befalls 
zeitweise erooht, aber dieser Kompensationsmeeha
nismus kann nicht bis zur Reife aufreeht erhalten 
werden, - ob dureh die befallenen Organe konkur
rierende sinks entstehen muB noch geklart werden 
4. Epidemiologisehe Untersuehungen zu M. nivale

sind dringend erforderlieh, da sich wieder besta
tigte, daB M. nivale aueh bei hoheren Temperaturen



20 ·c, 25 ·c die Blatter infizieren kann (kiinstliche 
Inokulation) und die Bedeutung von M. niva/e als 
Blattkrankheit von der SchoBperiode bis zur Bliite 
nicht untersucht ist. 

Untersucbungen der subvisuellen pbysiologi

scben Wirkungen von Herbiziden auf das Spro8-
und Wurzelsystem von Getreide. Die Wirkungen 
von BAST A auf Mais · Study of non visuable 
physiological side effects of herbicides on the 
shoot- and root system of cereals. Influences of 
BAST A on maize (Seidel, Petra) 

Im Rhizotron wurden die subvisuellen phytotoxi
schen Nebenwirkungen des Herbizides BAST A 
(Wirkstoff Glufosinat-Ammonium) unter Beriick

sichtigung des Wurzelsystems vergleichend gete

stet. Dabei stand insbesondere die Frage des Nach

weises einer Aufnahme des Wirkstoffs aus dem 
Boden im Vordergrund. Das Herbizid wurde im 5-
Blatt-Stadium in zwei Aufwandmengen, 5 bzw. 10 
I/ha , und mittels zweier verschiedener Methoden 
ausgebracht. Dazu wurde zum einen in 5 cm Ah
stand von der Pflanze eine GieBrinne gezogen und 
zum anderen das Herbizid mittels eines Druck
Saug-Aggregates mit Feinspriiher ausgebracht. Eine 
direkte Kontamination der oberirdischen Pflanzen
teile sowie ein sofortiges Einspiilen von BAST A in 
den Boden mit dem GieBwasser konnten sicher 
ausgeschlossen werden. Die Pflanzen wurden auf 
phytotoxische Symptome bin bonitiert. AuBerdem 
erfolgten Messungen der Photosynthese, der Tran
spiration sowie des Wu.rzelwachstums. 

Es konnte sowohl anhand des Auftretens phytotoxi
scher Symptome als auch der Beeintrachtigung des 
Wurzelwachstums bei alien Behandlungsvarianten 
gezeigt werden, daB tatsachlich eine Aufnahme des 
Wirkstoffs aus dem Boden erfolgt. Inwieweit dies 
in Abhlingigkeit von weiteren Faktoren wie der Bo

denart und -feuchte sowie der biologische Aktivitat 

des Boden erfolgt, muB in weiteren Untersuchun
gen iiberpriift werden. 

Zurn Einflu8 der Resistenzinduktion auf die Er
tragsbildung bei Gerste nach Mehltaubefall un
ter besonderer Beriicksichtigung des N- Stoff
wechsels - The influence of systemic resistance 
induction on yield development and nitrogen 
metabolism of barley after mildew infection 
(Seidel, Petra, und Detrie, Anne-Marguerite) 

In den Arbeiten soil iiberpriift werden, ob iiber eine 

Induktion von Resistenz eine ertragswirlcsame 
Stimulierung physiologischer Prozesse in der 
Wirtspflanze erfolgt bzw. ftir die Ertragsbildung 
kritische Phasen besser iiberbliickt werden konnen. 
Die Untersuchungen hierzu erfolgen zum einen in 
Kurzversuchen mit Pflanzen im 3-Blatt-Stadium 
und zum anderen in der generativen Phase eines 
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iiber die gesamte Ontogenese dauemden Versuches. 
Um festgestellte Wirkungen ftir verschiedene In
duktoren zu vergleichen, wurde in Vorversuchen 
mit den Induktoren 2,6-Dichlorisonikotinsaure 

(INA), Trigonellin und Kulturfiltrat von Bacill-us

subtilis (B 50) gearbeitet und in Auswertung der 
Ergebnisse ftir die weiteren Untersuchungen INA 
und Trigonellin vergleichend eingesetzt. 

Hinsichtlich der Wirkung auf die Befallsstarke 
zeigte sich in alien Versuchen, daJ3 die INA die 
groBten Wirkungen hatte (Wirkungsgrad 70 % ); die 
Wirkungen von Trigonellin und B 50 waren deut
lich geringer (23 % bzw. 30 %). Die insbesondere 
bei INA, aber auch bei den anderen Induktoren be
obachtete starkere Nekrotisierung des Blattmate

rials wird noch beziiglich ihrer Ursachen (phytoto

xische Reaktionen oder Abwehrreaktionen) iiber
priift. Bisher konnte in keinem der bereits ausge
werteten Kurzversuche eine Stimulierung der Trok
kenmasseproduktion beobachtet werden. Die <lurch 
Mehltaubefall verusachte zeitweise Reduzierung 
der Wurzeltrockenmasse wurde <lurch INA und Tri
gonellin sogar noch verstarkt (12 TnI) und bei Tri
gonellin sowie der Variante ohne Induktorapplika
tion von den Pflanzen 14 TnI wieder ausgeglichen. 
Interessanterweise zeigte Trigonellin selbst 10 Tnl 
eine reduzierende Wirkung auf die Wu.rzeltrocken
masse. Bei einem Vergleich der Wirlcung der In
duktoren selbst auf die Trockenmasse der Gersten

pflanzen in der generativen Phase traten diese scha
digenden Wirlcungen auf die Wurzel nicht auf. 
Nach Applikation von Trigonellin war eine Trok
kenmassezunahme der 3. Blatter von oben sowie 
des unteren Halmabschnittes zu EC 75 sowie der 2., 
3. und unteren Blatter zur Reife feststellbar, d. h.,
daJ3 Trigonellin direkt auf die Trockenmasseakku
mulation fordemd wirkt. Diese Ergebnisse sind

noch in weiteren Versuchen zu iiberpriifen.

Untersuchungen zur Bekampfung von Fusarium 

culmorum an Weizen nach kiinstlicher Infektion 

der Pflanzen in hoheren Entwicklungsstadien · 
Investigations into the control of Fusarium cul

morum in wheat after artificial infection of the 
plants at higher development stages (Jahn, 
Marga) 

Die Untersuchungen zur Bekampfung von Fusa

rium culmorum an Getreide, die sich zunachst im 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Elektro
nenbehandlung vorwiegend auf Saatgutbefall und 

Auflauf konzentrierten, wurden unter Beliicksichti
gung der Wirksamkeit von Feldbehandlungen bei 
unterschiedlichen Infektionsterminen fortgefiihrt. 
24 Stunden nach der Inokulation von Weizenpflan
zen in den Entwicklungsstadien EC 59 ... 61, EC 65 
und EC 69 ... 71 mit Fusarium cu/morum erfolgte 
eine Applikation der als wirksam beschriebenen 
Fungizide FOLi CUR, SPORT AK und MATADOR. 
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1992 konnte aufgrund der Witterungsbedingungen 
(extrem schnelle Abreife) keine Feldbonitur, son
dem nor der Saatgutbefall (und bedingt der Ertrag) 
fur die Bewertung genutzt werden. Auch aufgrund 
dieser Witterungsbedingungen war der Saatgutbe-
fall 1992 wesentlich niedriger (zu allen drei Infek
tionsterminen unter 50 %) als 1993 (zu allen drei 
Terminen grli8er 75 %). Die Fungizide reduzierten 
diesen Befall, unabhangig vom Infektionstermin, 
um mehr als 50 %; lediglich SPORTAK war, wie 
bereits an Roggen nachgewiesen, zum ersten Infek
tionstermin deutlich schwacher wirksam. 

Die Wirksamkeit der untersuchten Fungizide gegen 
die Taubahrigkeit (Feldbonitur 1993) war bei An
wendung zum 1. Infektionstermin deutlich hoher 
(Wirkungsgrad zwischen 55 % und 80 %) als nach 
der Infektion in die Blute (Wirkungsgrad unter 50

%). Im Vergleich der Fungizide war MATADOR 
das wirksamste Prliparat; FOLICUR lag geringfti
gig darunter, wlihrend SPORTAK deutlich schwli
cher wirkte. 

Untersuchungen zur Nutzung der Sortenresi

stenz fiir eine situationsbezogene Dosierung der 
Fungizide in Winterweizen . Investigations on 

and utilization of resistant cultivars to diseases 

for a differentiated application of fungicides in 

wheat (Jahn, Marga, in Zusammenarbeit mit Gat
termann, Cordula, Institut ftir Pflanzenschutz in 
Ackerbau und Griinland der BBA, Braunschweig) 

Den Forderungen des integrierten Pflanzenschutzes 
entspricht eine an die konkrete Befallssituation 
angepa6te Dosierung. Differenzierte Anwendungen 
setzen jedoch definierte Kriterien voraus, die auf 
fundierten Kenntnissen, insbesondere der Wirkei
genschaften der Prliparate, beruhen. Damit sind 
pauschale Reduzierungen und als deren mogliche 
Folge Minderwirkungen der Fungizide zu vermei
den. Als ein wichtiges Kriterium filr einen differen
zierten Einsatz werden die Resistenzeigenschaften 
der Sorten erachtet und entsprechend untersucht 

In Freilandversuchen wurden Weizensorten mit un
terschiedlicher Anflilligkeit gegen (das primlire 
Zielpathogen) Erysiphe graminis nach Uberschrei
ten der Beklirnpfungsschwelle mit Fungiziden in 
zugelassener und in reduzierter Aufwandmenge be
handelt. Die Behandlung von Sorten mit geringer 
Anfalligkeit (Noten 3 und 4) erwies sich bei der 
Bonitur im Durchschnitt als gut fungizid, aber als 
nicht ertragswirksam, mit z. T. sogar negativem 
EinfluB. Eine Ausnahme bildete die Sorte 'Orestis' 
(Note 3), bei der es 1992 vermutlich zum Resi
stenzdurchbruch kam. Sorten mittlerer Anfalligkeit 
(Noten 5 und 6) reagierten in Abhlingigkeit vom 
Befallsdruck und den Witterungsbedingungen un
terschiedlich auf die Behandlung; in der Regel wur
de eine gute fungizide Wirksamkeit erreicht, die je-

doch ebenfalls, insbesondere unter den extremen 
Witterungsbedingungen des Jahres 1992, nicht im
mer zu einer Ertragswirksamkeit ftihrte. Dies war 
hingegen bei Sorten mit hoher Anffilligkeit (ab 
Note 7) der Fall. 

Wlihrend zunlichst die zugelassene (n) und die hal
bierte (n/2) Aufwandmenge der Fungizide zum Ein
satz kamen, wurden 1993 mehrere Stufen (bis n/10) 
untersucht. Filr die Fungizide DESMEL, CORBEL, 
FOLi CUR und MATADOR ergab sich kein signifi
kanter Unterschied zwischen n und n/l sowohl in 
der Wirksamkeit als auch im Ertrag, ilberraschend 
auch bei den Sorten mit hoher Anfalligkeit. Es 
wurde nachgewiesen, daB die Grenzen fur die 
Wirksamkeit deutlich unter n/2 liegen konnen und 
in Abhlingigkeit von Fungizid, Zielpathogen und 
Befallsdruck variieren. 

Populationsgenetische Untersuchungen zur An
passung von Blattlausen an veranderte Wirts
pflanzenqualitaten . Population genetic in
vestigations on the adaptation of aphids to chan
ged host plant qualities (Hommel, B.) 

Neue Pflanzenschutzverfahren milssen in immer 
stlirkerem Ma6e umfassende Kenntnisse zu den 
sehr komplexen Vorglingen der Anpassung von tie
rischen Schaderregem an neue Wirtspflanzenquali
tliten, z. B. durch die Anwendung insektenresi
stenter Sorten, oder an abiotischen Stress, z. B. 
durch Klimaverlinderungen, beriicksichtigen. 

Die Untersuchungen gehen daher der Frage nach, 
ob die Prozesse der Anpassung bei Aphiden aus
schlieBlich ilber den Genpool der Blattlauspopula
tion vermittelt werden oder ob ebenfalls, und das ist 
sehr wahrscheinlich, ilber die mikrobiellen Endo
sym bionten der Blattliiuse erfolgreiche Anpas
sungsstrategien realisiert werden. Als Modellsy
steme fur vergleichende Untersuchungen wurden 
Biotypen von Schizaphis graminum und Unterarten 
aus der Aphis fabae-Gruppe ausgewlihlt. Neben 
aufwendigen histologischen und histochemischen 
Arbeiten zur Beschreibung der Endosymbiose ste
hen biochemische und molekulargenetische Metho
den im Vordergrund. Ziel ist hierbei vor allem die 
Charakterisierung des symbionteneigenen Proteins 
Symbionin mittels 2-D Elektrophorese und die An
wendung der PCR (Polymerase-Kettenreaktion) fur 
das DNA-Fingerprinting sowohl der Wirts- als auch 
der Symbionten-DNA. 

Die bisherigen Ergebnisse demonstrieren neue 
Wege zur Optimierung der Reaktionsparameter fur 
die Durchfilhrung der jeweiligen Methoden. Die 
Isolierung der Aphiden-DNA aus dem Kopf der 
Blattlaus filr die Durchfilhrung der PCR zeigte bei 
den drei Unterarten von Aphis fabae: Af subsp. 
solanella, Af subsp. fabae und Af subsp. mord-



wi/kowi charakteristische DNA-Fingerprints. Je
doch muB durch eine weitere Optimierung der PCR 

die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse deutlich ver
bessert werden. Das schlieBt insbesondere die Prti
fung weiterer Primer ein. Die Trennung der Symbi
onten von ihrem Wirt mittels Gradientenzentri
fugation als Voraussetzung fiir die DNA-lsolierung 
bei den Symbionten muB weiter bearbeitet werden, 
da in der Gradientenbande neben den Symbionten 

wesentlich mehr Bruchstilcke des Wirts beobachtet 
werden. 

Untersuchungen zur genetischen Kopplung von 

Fitness und Scutumzeichnung des Kartoffelka

fers (Leptinotarsa decemlineata) · Investigations 

into the genetic linking of fitness and scutum 
sign of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa 
decemlineata (Hommel, B.) 

Innerhalb von Kartoffelkaferpopulationen konnen 
hinsichtlich der Scutumzeichnung acht V arianten 
angesprochen werden, wovon zwei Varianten sich 
anteilmaBig in der Population deutlich herausheben. 
Durch Selektionsversuche unter optimalen Bedin

gungen in zwei Populationen aus Kleinmachnow 
und Darmstadt konnten nach bisher 10 Generatio
nen Subpopulationen mit zwei dominierenden 

Scutumzeichnungen aufgebaut werden. Das heiBt, 
daB der jeweilige Typ mit einem Anteil von iiber 80 
% bei den schliipfenden Klifem gefunden wird. Mit 
diesen vier Subpopulationen haben Biotests mit 
dem Ziel begonnen, die Empfindlichkeit gegeniiber 
niedrigen Konzentrationen des Bacillus thu

ringiensis-Priiparats NOVODOR zu untersuchen. 
Das iiber Kartoffellaub eingefiihrte Insektenpatho
gen soil als Stressor wirken. Die verwendeten NO
VODOR-Konzentrationen von 0,02, 0,01 und 0,005 
% erfilllen diese Forderung, wie Vorversuchen 
zeigten. Neben der Larvenmortalitiit wird die Scu
tumzeichnung iiberlebender Larven registriert. 

Untersuchungen iiber die Auswirkungen der 
Brachebewirtschaftung auf die Verunkrautung 
sowie iiber die genetische Variabilitiit innerhalb 
der Unkrautart Amaranthus retroflexus L. - In

vestigations into the effects of fallow manage
ment on weed infestation and investigations into 
the genetic variability within the weed species 

Amaranthus retroflexus L. (Jiittersonke, Barbara, 
in Zusammenarbeit mit Arlt, K., Institut fiir Fol
genabschiitzung im Pflanzenschutz der BBA, 
Kleinmachnow) 

Die Untersuchungen zur Prognose der Unkrautve
getationsentwicklung unter den Bedingungen ver
schiedener Fliichenstillegungsformen und zur Lo
sung ausgewiihlter Unkrautprobleme wurden in 
Parzellenversuchen und auf Praxisfliichen fortge
setzt. Im Parzellenversuch wurde in der Selbstbe
griinungsvariante die Ruderalart Lactuca serriola 
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L., die im Jahre 1992 dort stark vertreten war, zu

gunsten von Lolium multiflorum LAMK. und 

Conyza canadensis (L.) CRONQUIST fast vollig 
verdriingt. Die Unkrautdeckungsgrade und Arten
anzahl in den Varianten mit eingesiitem Dactylis 
glomerata L. sind im zweiten Jahr der Flii
chenstillegung deutlich geringer. Erste Ergebnisse 
aus einem Praxisversuch ergaben, daB durch Varia
bilitiit des Schnittermins ein Beitrag zur Minimie
rung des Unkrautauftretens geleistet werden kann. 
Auf Praxisfliichen ausgewiihlter D-Standorte zeigte 
sich, daB schon eine einjiihrige Fliichenstillegung 
(Selbstbegriinung) Auswirkungen auf die Verun

krautung in den Folgekulturen hatte. Es wurde ein 
starkes Auflaufen von Artemisia vulgaris L. im er
sten Jahr nach der Stillegung in Sonnenblumen und 
im zweiten Jahr in der Roggenstoppel sowie ein 
Massenauftreten von Agropyron repens (L.) P. B. 
und Cirsium arvense (L.) SCOP. im Lein beobach
tet. 

In Kulturversuchen mit Amaranthus retroflexus L. 
wurde eine genetisch bedingte Variablilitiit ver
schiedener Merkmale ermittelt. Die Untersuchun
gen zeigen u. a., daB auch gegeniiber phytopathoge

nen Pilzen, die fiir eine biologische Kontrolle dieser 
Art interessant wiiren, Unterschiede in der innerart

lichen Anfalligkeit bestehen. 

Untersuchungen zur induzierten Resistenz bei 
Pflanzen gegen biotische und abiotische Schad

faktoren - Investigations on induced resistance 

in plants against biotic and abiotic factors 
(Ellner, F. M.) 

Fur die Umsetzung des integrierten Pflanzen
schutzes bedarf es Methoden der Abwehr von 

Schaderregem, die den Einsatz an chemischen 
Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige MaB re
duzieren. Durch die umfangreichen Erkenntnisse 
auf dem Gebiet der Wirt-Parasit-Wechselwirkun
gen kann davon ausgegangen werden, daB durch die 
Induktion systemischer Resistenz in Pflanzen gegen 
Krankheitserreger ein wesentlicher Beitrag hierfiir 
geleistet werden kann. Voraussetzung ist die Ver
fiigbarkeit praxisrelevanter Induktoren, die hinrei
chend sicher in ihrer Anwendung und auch okono
misch akzeptabel sind. 

An der Wirt-Parasit-Kombination Wintergerste/ 
Mehltau (Hordeum vulgare L. Sorte 'Mammut'/Ery
siphe graminis f. sp. hordei) wurde eine Reihe von 
Pflanzenextrakten hinsichtlich ihrer induzierenden 
Wirkung untersucht. Vor allem mit ethanolischen 
Ausziigen waren Befallsreduktionen bis zu 60 % er
reichbar. In einigen Versuchen konnte gezeigt wer
den, daB neben einer Verminderung der Pustelan
zahl auch eine schwiichere Kolonieentwicklung ein
tritt, was eine wesentlich geringere Sekundiirinfek-
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tion zur Falge hatte. Teilweise war das Auftreten 
von Resistenznekrosen zu beobachten. 

In biochemischen Untersuchungen war festzustel
len, daB die Resistenzinduktion mit Veranderungen 
im antioxidativen Schutzsystem der Pflanze korre

liert Die Ergebnisse deuten darauf hin, da8 Kom
ponenten dieses Systems z. B. Peroxidasen, Gluta

thion Reduktase, Glutathion-S-transferase, Gluta

thion-Synthetase und Superoxid-Dismutase durch 

Induktorwirkung beeinfluBt werden. Inwieweit die

se Parameter kausal mit der Resistenzinduktion in 

Verbindung stehen, oder ob es sich um sekundare 

Effekte handelt, konnte noch nicht eindeutig nach
gewiesen werden. Die Arbeiten werden fortgesetzt 
auch unter Einbeziehung weiterer Wirt-Parasit
Kombinationen. 

Charakterisierung glutathionabhangiger Enzy

me in Botrytis cinerea - Characterization of glu
tathione dependent enzymes of Botrytis cinerea 

(Ellner, F. M.) 

Botrytis cinerea ist der Erreger der wirtschaftlich 

bedeutenden Grauschimmelfaule u. a. im Wein
und Erdbeeranbau. Bedingt <lurch die genetische 

Variabilitat des Pilzes kommt es zur Ausbildung re
sistenter Freilandpopulationen, was ein akutes Pro
blem fur den Pflanzenschutz darstellt. Fur die Ent
wicklung neuer umweltvertraglicher Beldlmpfungs
maBnahmen sind weitere Erkenntnisse tiber Stoff
wechselprozesse und wichtige biochemische Zu

sammenhange notwendig. 

Glutathionabhangige Enzyme sind auch in Pilzen 

Bestandteil des zelluliiren Schutz- und Entgiftungs

systems und am Metabolismus von Xenobiotika be

teiligt und somit wahrscheinlich auch an der Her

ausbildung von Unterschieden in der Sensibilitat 
des Pilzes gegentiber Pestiziden. In Botrytis cinerea 
konnten mehrere Enzyme des GSH-Systems mit 
zum Teil betrachtlicher Aktivitat nachgewiesen 
werden. Die Untersuchungen konzentrierten sich 

auf die Charakterisierung der Enzyme, die unmit

telbar an der Biosynthese und Regeneration des 
Glutathions beteiligt sind und somit an zentraler 
Stelle des Systems stehen. 

Vergleichende Untersuchungen zum Einflu8 ei

niger Stre8faktoren auf die Reaktion von Wur
zel und Spro8 bei vier jungen Waldbaumarten 
Comparative investigations on the influence of 
some stress factors on the reaction of root and 

shoot in four young forest tree species (Lyr, H.) 

Zwecks Voraussagen tiber die ktinftige Stabilitat 

von Waldbestanden unter den Bedingungen einer 

anthropogen bedingten Veranderung des Klimas 
sind gezielte verhaltensphysiologische Untersu

chungen an Baumarten erforderlich. In der Emp-

findlichkeit gegeniiber temporarer Anaerobiose im 

Wurzelraum (Bodenvern�sung) zeigte sich fol

gende Reihenfolge: Fagus sylvatica (Buche) > Tilia 
cordata (Winterlinde) > Quercus robur (Stiel
eiche). Charakteristisch waren eine Depression der 
Photosynthese, ein Anstieg der Dunkelatmung, eine 
Verschlechterung der WUE (water use efficiency). 

Die Photosynthesedepression kann durch verrin

gerte Ableitung von Assimilaten (Erhohung der 
Konz. loslicher Zucker) im Blatt bedingt sein. Die 

Regenerationsfahigkeit des geschadigten Wurzel

systems war bei Buche deutlich hoher als bei Linde. 

Untersuchungen zum EinfluB der Wurzeltemperatur 
auf das Wachstum und die Stoffproduktion von vier 
Baumarten in einem Spezialgewachshaus ergaben 
tiberraschende Unterschiede. Die Temperatur

optima im Wurzelbereich fur die Stoffproduktion 

lagen fur Kiefer (Pinus sylvestris) bei 10 ·c, Buche 
bei 15 °C, Linde bei 20 °C und Eiche bei 25 °C. Bei 
35 °C starben die meisten Pflanzen ab. Die Wur
zel/SproB-Relationen und der Blattflachenindex 
wurden signifikant beeinflu8t. Die Untersuchungen 

sollen auf andere Baumarten ausgedehnt werden. 

Sie werden durch das EUREKA-Projekt 447 
(EUROSIL VA) finanziert. 

Effekte eines oxidativen Angriffs durch Botrytis 
cinerea auf Pflanzenzellen und deren biochemi
sche Ursachen unter Beriicksichtigung des 

Alterszustandes pflanzlicher Gewebe - Effects of 
an oxidative attack of Botrytis cinerea on plant 
cells, their biochemical causes by considering the 
age of the plant tissue (Lyr, H., Weigend, Miche
line, und Wegener, A.) 

Botrytis cinerea (Grauschimmel) ist ein weit 

verbreiteter und schwer bekampfbarer Schadpilz an 

vielen Pflanzenarten. Es liegt eine Vielzahl von 
Untersuchungen zum Infektionsmechanismus von 
B. cinerea vor, ohne da8 ein bestimmter Faktor als
Pathogenitatsursache identifiziert werden konnte.

Ziel der Untersuchungen ist es, erweiterte Kennt
nisse iiber den Infektionsmechanismus von B. cine

rea zu gewinnen, die die Grundlage fiir eine bessere
Bekampfbarkeit von Botrytis-Infektionen darstel
len.

Schwerpunkt ist die Untersuchung der Rolle von 
reaktiven Sauerstoffspezies als Virulenzfaktoren in 
der Pathogenese von B. cinerea. In friiheren Unter
suchungen konnte gezeigt werden, daB der Pilz in 
der Lage ist, oxidative Enzyme zu produzieren, 
wenn er ein entsprechendes Substrat vorfindet. Dies 

konnte durch unsere Untersuchungen bestatigt wer
den. Durch die Produktion von freien Radikalen 
und Wasserstoffperoxid konnen diese Enzyme 
einen oxidativen StreB auf die Zellmembranen des 

Wirtes ausiiben, der in einer erhohten Lipidperoxi-



elation resultiert, was zu Zellschadigungen oder so
gar zum Zelltod fiihren kann. 

Als Modellobjekt diente die Wirt-Parasit-Bezie
hung Ackerbohne (Viciafaba L.)-B. cinerea. Durch 
eigene Untersuchungen ist erwiesen, daB bei der In
fektion mit B. cinerea tatsachlich ein oxidativer 
Angriff vorliegt, der sich durch eine erhohte Lipid
peroxidation im infizierten pflanzlichen Gewebe 
nachweisen lieB. Diese konnte auf der Aktivitat van 
Zucker-Oxidasen oder anderen Flavin-Enzymen be
ruhen, da diese, ebenso wie Wasserstoffperoxid, in 
Modellversuchen einen gleichartigen Effekt zeig
ten. Es konnte ausgeschlossen werden, daB die im 
infizierten Pflanzengewebe nachgewiesene, erhohte 
Lipidperoxidation auf der Aktivitat pflanzeneigener 
Lipoxygenasen beruht, die ebenfalls eine Lipid
peroxidation hervorrufen konnen und, wie fiir an
dere Wirt-Parasit-Systeme beschrieben, Bestandteil 
einer hypersensitiven Reaktion der Wirtspflanze 
sind. Die laufenden Untersuchungen sollen zeigen, 
ob sich Oxidasen im V erlauf des Infektionspro
zesses nachweisen lassen und ob eine Korrelation 
zwischen der Bildung van Oxidasen in situ und der 
Pathogenitat des Pilzes besteht. In diesem 
Zusammenhang soll die Verschiebung der Anfal
ligkeit unter hormonalem EinfluB (Cytokinine, 
Athylen) bei der Wirt-Parasit-Beziehung untersucht 
werden. Diese steht offenbar im Zusammenhang 
mit einer alterungsabhangigen Veranderung der 
Membranstabilitat. 
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Okologiegerechte Pflanzenschutzlosungen in 
nachwachsenden Rohstoffen - Enviromentally 
acceptable plant protection measures in renew
able plant ressources (Muller, R.) 

Die Erarbeitung okologiegerechter Pflanzenschutz
losungen setzt genaue Kenntnisse zum Auftreten 
van Schadorganismen beim Anbau van nachwach
senden Rohstoffen voraus. Bei vielen der bisher 
nicht oder lediglich in unerheblichen Umfang als 
Kulturpflanzen angebauten Rohstoffpflanzen be
steht zu Fragen des Pflanzenschutzes noch erhebli
cher Forschungsbedarf. Der Anbau solcher Kultu
ren erfolgt zur Zeit auf relativ kleinen Flachen. Die 
dart gemachten Beobachtungen zum Auftreten van 
Schadorganismen erlauben keine verallgemeine
rungsfahigen Aussagen. Hierzu erfolgen Analysen 
des Schadorganismenauftretens und die Erarbeitung 
angepaBter Pflanzenschutzlosungen. Der Schwer
punkt liegt auf der Ermittlung und Bewertung des 
Einflusses des Anbaus van nachwachsenden Roh
stoffen auf das phytopathologische Geschehen, ins
besondere in der Fruchtfolge bei ganzheitlicher Be
trachtung. Besonderer Wert wird auf die Erarbei
tung alternativer Pflanzenschutzverfahren gelegt. 

In die Untersuchungen zum Auftreten van Schador
ganismen wurden die Kulturen Gemeines Chi
naschilf (Miscanthus sinensis Sorte 'Giganteus'), 
Leindotter (Camelina sativa (L.) CRAN1Z), To
pinambur (Helianthus tuberosus L.) und Lein 
(Unum usitatissimum L.) einbezogen. 

Abb. 4: Stengelbruch an Winterleindotter nach Befall mit dem GroBen RapsstengelrtiBler (Ceutorhynchus napi) 

(Foto: BBA/Rainer Miiller) 
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An Jungpflanzen aus der Meristemvennehrung von 
Chinaschilf wurde teilweise eine starke Belastung 
mit Fusarium-Arten bereits vor der Pflanzung be
obachtet (Absterben von Wurzeln und Nekrosen im 
unteren Halmbereich). Infektionen mit diesen Fu

sarium-Isolaten im Rhizombereich ftihrten zum 
Absterben von Jungpflanzen. 

Parzellenversuche mit Winterleindotter zeigten eine 
geringe Belastung mit pilzlichen Schadorganismen, 
ausgenommen Echten Mehltau (Erysiphe commu

nis) kurz vor der Abreife der Pflanzen, der keinen 
EinfluB auf den Ertrag hatte. Die Larve des GroBen 
Rapsstengehiilller (Ceutorhynchus napi) verur
sachte durch FraBtatigkeit im Wurzelhalsbereich 
des Stengels zuerst Welkeerscheinungen, spater 
einen Stengelbruch, der ein Absterben der Lein

dotterpflanze zur Folge hatte (Abb. 4). 

Wahrend der Vegetation wurde am Topinambur nur 
Echter Mehltau im September festgestellt. In die 
Untersuchungen wurden tiberwinterte Rhizome von 
Topinambur einbezogen, an denen, ausgehend von 
Verletzungsstellen (vorrangig MausefraB), Befall 
mit Botrytis cinerea (12 %), Fusarium spp. (12 %), 

Sclerotinia sclerotiorum (16 %), Mischfaule (16 %) 

und NaBfaule (28 % ) auftrat. Bei der NaBfaule war 
neben den Bakterien (Erwinia spp.) ein hoher An
teil von Hefen besonders auffallig. 

Ermittlung der Wirkeigenscbaften von Phytoph

thora-Fungiziden und deren Abbildung im Si

mulationsmodell - Investigations on biological 

properties of fungicides against Phytophthora in

festans and its reflection in a simulation model

(Burth, U., und Lindner, Kerstin, in Zusammenar
beit mit Gutsche, V., Institut filr Folgenabschatzung 
im Pflanzenschutz der BBA, Kleinmachnow, und 
Stachewicz, H., Institut ftir Pflanzenschutz in Ak

kerbau und Grtinland der BBA, Au8enstelle Klein
machnow) 

Die Anwendung von Fungiziden ist derzeit die ein
zige wirksame MaBnahme gegen P. infestans in 
Kartoffeln. Im Interesse des integrierten Pflanzen
schutzes ist eine situationsbezogene Auswahl der 
Praparate sowie eine exakte Terminierung der Mit
telapplikation anzustreben. 

Auf der Basis von Biotests wurden die Phy
tophthora-Fungizide DITHANE ULTRA, RIOO
MIL MZ-SUPER, SANOOFAN M und CILUAN 
hinsichtlich ihrer protektiven Wirkung sowie ihrer 
Wirkungsdauer und Regenbestandigkeit einge
schatzt, diese Wirkeigenschaften quantifiziert, pa
rameterisiert und in bereits vorliegende Simulati
onsmodelle eingearbeitet. Mit diesem erweiterten 
Prognosemodell sind die Pflanzenschutzamter in 
der Lage, dem Landwirt Empfehlungen ftir eine ge
zielte Phytophthora-Bekampfung zu vermitteln, die 

den Behandlungsbeginn, gegebenenfalls Unterbre
chungen der Spritzfolge und Hinweise zur Auswahl 
der Praparate einschlieBen. 

Zur Vervollstandigung des Simulationsmodells 
werden weitere Phytophthora-Fungizide in die Er
mittlung der Wirkeigenschaften einbezogen. 

Entwicklung und Umsetzung integrierter Pflan

zenschutzma8nabmen in wiedereingericbteten 

Feldbaubetrieben Ostdeutscblands - Develop

ment and application of integrated plant protec
tion methods in reestablished arable farms in 
East Germany (Pluschkell, U., Lindner, Kerstin, 
Freier, B., Pallutt, B., und Burth, U.) 

Unter den neuen agrarpolitischen Rahmenbedin
gungen vollziehen sich gegenwiirtig in der Land
wirtschaft der neuen deutschen Bundeslander tief
greifende Strukturveranderungen. Neu- und wie
dereingerichtete privatwirtschaftliche Betriebe wer
den dabei mit den hohen Anforderungen des inte
grierten Pflanzenschutzes konfrontiert, obwohl bei 
den Produzenten weder konkrete Erfahrungen noch 
fertige Konzeptionen vorliegen. Ausgehend von 
diesen Bedingungen ist es vollig often, ob der inte
grierte Pflanzenschutz von Wiedereinrichtern ange
nommen und praktiziert wird. 

Im Rahmen eines dreijahrigen Projektes ist in zwei 
wiedereingerichteten Feldbaubetrieben Ostdeutsch
lands begonnen worden, komplexe Verfahren des 
integrierten Pflanzenschutzes anzuwenden und die 

Wirkungen zu analysieren. 

Mit der Ausarbeitung und Realisierung eines kom
plexen Monitoringprogrammes filr alle angebauten 
Kulturen soil erreicht werden, chemische Pflanzen
schutzmittel erst bei Erreichen von Schadens
schwellen unter Berticksichtigung der konkreten 
okologischen Situation (Niitzlingsauftreten, Kon
kurrenzkraft des Kulturpflanzenbestandes) zu appli
zieren. Mit der Wahl von Sorten mit guten Re
sistenzeigenschaften gegen die in der Region 
wichtigsten pilzlichen Schadorganismen wird ver
sucht, die Verwendung von Fungiziden zu reduzie
ren. Eine gezielte Begrilnung von Rotations- und 
Dauerbracheflachen dient der Einschrankung der 
Weiterverbreitung unerwiinschter und schwer be
kampfbarer Unkrauter und der Schaffung von Le
bensraumen ftir Nutzinsekten. Die Methoden des 
integrierten Pflanzenschutzes werden auf ihre Um
setzbarkeit und Wirksamkeit unter den Bedingun
gen der Demonstrationsbetriebe tiberpriift. 

Untersucbungen von Raubmilbenmaterial als 

Beitrag fiir die Erforscbung des Naturbausbaltes 

und Erarbeitung eines Bestimmungswerkes fiir 

Raubmilben der Cohors Gamasina LEACH 
Examination of predatory mite materials as con-



tribution of participation of mites in the natural 
balance and elaboration of a book for determi
nation predatory mites of the cohort Gamasina

LEACH (Karg, W.) 

Europaisches und auBereuropaisches Expeditions
material wurde auf Raubmilben analysiert, 65 ftir 
die Wissenschaft neue Arten konnten entdeckt wer
den. Sechs Familien wurden neu konzipiert. Die 
friiher aufgestellte Gliederung Cohors Gamasina in 
fiinf Uberfamilien bestatigte sich. 

Ein Bestimmungsbuch ftir 1000 Raubmilbenarten 
mit ihren okologischen Merkmalen wurde erarbei
tet. Es befahigt Zoologen, Entomologen und Natur
schutzspezialisten, im Rahmen des Naturschutzes 
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und des integrierten sowie biologischen Pflanzen
schutzes Analysen von Okosystemen vorzunehmen. 
AuBer den freilebenden Arten wurden Raubmilben 
aus Vorratslagem. aus Treiberden unter Glas sowie 
mit Insekten vergesellschaftete Formen einbezogen, 
blutsaugende Arten insofem, als die Moglichkeit 
besteht, daB sie im Freiland oder in den Nestem ih
rer Wirte gefunden werden. Angaben tiber Vor
kommen, Verbreitung, Haufigkeit, bevorzugte Ve
getationen, Habitate und Substrate, zu Trag- und 
Beutetieren sowie tiber Ansprtiche an Feuchte und 
Boden charakterisieren die jeweilige Art. 

Die Bearbeitung der Raubmilben war mit grundle
genden phylogenetisch-systematischen Untersu
chungen sowie Gattungsrevisionen verbunden. 
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Institut fur Folgenabschatzung im 

Pflanzenschutz in Kleinmachnow 

Im zweiten Jahr des Bestehens des Institutes lag ein Schwerpunkt der Forschungsarbeiten auf der gemeinsamen 
Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes zur synoptischen Bewertung von Pflanzenschutzmitteln und dem 
Aufbau der fiir die Nutzen-Kosten-Analyse sowie Risikobewertung notwendigen umfangreichen Datenbasis. 

So konnte nach der 1992 erfolgten Erschlie6ung der 1.2 Mill. ostdeutschen Befallserhebungen die zweite Aus
baustufe des Datenspeichers "Befallserwartung wichtiger Schaderreger Deutschlands" mit der Einspeisung von 
Erhebungsdaten aus den Versuchen der Pflanzenschutzdienste der alten Bundeslander und der chemischen Indu
strie begonnen werden. 

Gleichzeitig wurden bodenkundliche und meteorologische Datenbasen geftillt und umfangreiche Arbeiten zur 
Erschlie6ung des Geograftschen lnformationssystems (GIS) ARC/INFO fur die Darstellung und Verknilpfung 
dieser raumlich bezogenen Oaten ausgefilhrt. Parallel zum Aufbau der empirischen Datenbasis wurden durch die 
Anwendung klimabasierter Regressionsmodelle regionale Befallserwartungen wichtiger Schadorganismen fur 
Deutschland errechnet. Der Abgleich der berechneten Gro6en mit den empirischen Oaten ist fur 1994 vorgese
hen. Eine weitere wichtige Grundlage fiir die Nutzensbetrachtung von Pflanzenschutzmitteln wurde mit der Re
alisierung des Faktenspeichers "Befall-Schaden-Relation" gelegt. Die Informationen sind nach Schadorganis
men, Kultur u.a. Begriffen frei recherchierbar und beschreiben auch den wissenschaftlichen Hintergrund der 
Fakten. Zur Zeit befinden sich 250 Eintragungen im Speicher, der 1994 unter Mitarbeit anderer BBA-Institute 
noch wesentlich erweitert werden soll. 

Arcview Karte 
Legende· 

Fehlstelle 

0-15.% 

� 
Ld 
15-30 Y.

30 - 50 Y. 50 - 100 % 

Abb. 1: Beispiel Anwendung ARC/INFO: Befallserwartung Mehltau in Prozent befallener Pflanzen (geschiitzt 
aus Mittelwerten 1976-1990 zu DC 69nO) 
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Zur Kostenanalyse des chemischen Pflanzenschutzes wurden die bereits 1992 begonnenen Arbeiten fortgesetzt. 

Die Datenbasis konnte u. a. um umfangreiche mittelbewgene Angaben aus einer Erhebung der Industrie der Sai
son 1991/92 erweitert werden. Parallel zur Datenerhebung konnte das volks- und betriebswirtschaftliche Ko
stenmodell des Pflanzenschutzes erganzt und verfeinert werden. Ad hoc-Studien zum Pflanzenschutzmittel- und 

Wirkstoffeinsatz sowie pflanzenschutzbedingten Energieverbrauch in Deutschland erganzten diese okonomi

schen Arbeiten. 

SchlieBlich wurde ein erstes vereinfachtes Grundmodell der Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln erar
beitet und mit dessen exemplarischer Anwendung auf wichtige Pflanzenschutzmittelwirkstoffe begonnen. 

Nahrungskettenrisik 
BFCR t 

Abb. 2: Vereinfachtes Grundmodell der Risikobewertung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen 

agro

terrest isch 

Im zweiten Schwerpunktbereich des Institutes, der Modellierung, wurde die standardisierte Nutzerschnitt
schnelle fiir Schaderregermodelle fertiggestellt und auf 11 Schadorganismen angewendet. Damit konnte eine 
wesentliche Grundlage fiir die praktische Erprobung der Prognoseverfahren im Rahmen des BML-Modellvorha
bens "Rechnergestiitzte Entscheidungshilfen im Pflanzenschutz" geschaffen werden. Weiterhin wurde das Si
mulationsmodell der Getreidelaus durch Hinzunahme von zwei Gegenspielem (Marienkafer, Parasiten) erwei

tert, die mathematische Abbildung der Fungizidwirkung im Phytophthora-Modell wesentlich erganzt sowie ein 
zweistufiges, computergesttitzes Prognosemodell fiir Feuerbrand entwickelt. Die Modellierungsarbeiten erfolg
ten dabei in enger Zusammenarbeit mit den BBA-Instituten fiir integrierten Pflanzenschutz, Kleinmachnow, fur 
Pflanzenschutz im Obstbau, Dossenheim, und fiir Pflanzenschutz im Gartenbau, Braunschweig. 
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Fertigstellung einer einheitlichen Nutzerschnitt

stelle fiir ausgewahlte Schaderregerprogramme 

- Realisation of a standard-user-interface for se

veral pest models (RoBberg, D., und Neukampf,
R.)

In Vorbereitung des vom BML geforderten Pro
jektes "Rechnergestiitzte Entscheidungshilfen im 
Pflanzenschutz" wurde eine einheitliche modeme 
Nutzerschnittstelle fiir die van verschiedenen Auto
ren entwickelten Schaderregerprogramme entwor
fen und rechentechnisch umgesetzt. Bei der Kon
zeption dieser Programmoberflache wurde beson
derer Wert auf Erweiterbarkeit, Konfigurierbarkeit, 
Flexibilitat und Anwenderfreundlichkeit gelegt. Die 
Programmierung erfolgte mit TURBO-PASCAL, 
wobei insbesondere TURBO VISION benutzt 
wurde, ein Geriist fiir die Entwicklung van ereig
nisorientierten und fensterorientierten Programmen. 

Ober diese Nutzerschnittstelle erfolgen fiir jedes 
Programm die Programmsteuerung, die Abfrage der 
InputgroBen und die Ergebnisprasentation. AuBer
dem konnen noch spezielle Informationen zum je
weiligen Programm abgerufen werden. Die Verbin
dung zwischen Oberflache und eigentlichen Pro
gramrnkem erfolgt ausschlieBlich Ober ASCII
Schnittstellendateien. Der Programmkem hat kei
nerlei Zugriff auf Tastatur, Bildschirm oder Druk
ker. 

Wie aus den obigen Aussagen bereits zu entnehmen 
ist, wurde die formal einheitliche Oberflache fiir je
des Programm entsprechend inhaltlichen Anforde
rungen spezifiziert. Da dies aber bereits bei der 
Konzeption der Nutzerschnittstelle bedacht warden 
war, verlief die Spezifizierung relativ problemlos. 

FertigsteUung eines computergestiitzten lnfor

mationssystems zu Befall-Schaden-Relationen -
Realisation of a computer-aided information sy

stem for pest-yield loss relations (RoBberg, D., 
und Krammer, Kathleen) 

Die im 4. Quartal 1992 erarbeitete Konzeption fiir 
das lnformationssystem zu Befall-Schaden-Relatio
nen wurde verfeinert und konkretisiert. Danach er -
folgte die Umsetzung in das Computerprogramm 
BSB. Dieses Programm unterstiitzt den Aufbau und 
die Pflege des lnformationssystems. 

Um die gesammelten Informationen fiir Dritte ver
fiigbar zu machen, wurde das Teilmodell BSR ab
geleitet. BSR ermoglicht alien Interessenten die 
Recherche im Datenbestand und die Anzeige der 
gewtinschten Informationen. Besonders hervorzu
heben ist die anwenderfreundliche Nutzerschnitt
stelle van BSR. 

Das Informationssystem setzt sich zusammen aus 
einer Vielzahl van Datensatzen, die durch ausge
wahlte "Schliisselbegriffe" charakterisiert sind. 
Diese Kennungen 

- deutscher Schaderregemame
- wissenschaftlicher Schaderregemame
- Fruchtart
- Schaderregertyp (Insekt, Pilz, Unkraut, ... )
- Informationstyp (Schwellenwert, Funktion, Algo-

rithmus/Modell, sonstige Angaben)
- Autor(en)

werden gesondert verwaltet und dienen zur Steue
rung van Recherchen im System. 

Der Datensatz selbst i.st wie folgt gegliedert: 

- Inhalt (Grundaussage)
- Angaben zum wissenschaftlichen Hintergrund
- Quellen (zugehorige Literatur. aus der Informa-

tion entnommen wurde)

Unter dem Punkt "Inhalt" werden in pragnanter 
(Prosa-) Form die wichtigsten Aussagen zusam
mengestellt. Dazu gehoren neben den eigentlichen 
Angaben zur Befall-Schaden-Relation auch Hin
weise zu folgenden Punkten: 

- Giiltigkeitszeitraum
- Erfassungsmethoden fur Vergleichs- oder Input-

groBen
- evtl. vorhandene Anwendungserfahrungen

Im Gliederungspunkt "wissenschaftlicher Hinter
grund" wird die Art und Weise der Herleitung der 
beschriebenen Aussagen dargestellt. Welche und 
wieviele Untersuchungen, Experimente usw. wur
den wo und wann gemacht? Wie wurden die gefun
denen Oaten ausgewertet (Regression, subjektive 
Interpretation, Simulation, ... )? Welche Rahrnenbe
dingungen hinsichtlich anderer EinfluBfaktoren 
sind zu beachten (Diingung, Sortenwahl, Wetter, 
Pflanzenschutzm ittel-Anwendungen, ... )? 

Jede Eintragung (jeder Datensatz) im System ist ei
nem Schaderreger zugeordnet. Die Auswahlliste 
umfaBt bei Recherchestart alle Schaderreger, fiir die 
Informationen verftigbar sind. Diese Liste kann 
durch Vorgaben van Schaderregertyp und/oder 
Fruchtart und/oder Informationsart und/oder Autor 
entsprechend eingeengt werden. 

Zur Zeit enthalt das Informationssystem ea. 250 
Eintragungen zu Befall-Schaden-Beziehungen im 
Feld-, Obst-, Gemiise- und Weinbau. Es kann inter
essierten Nachnutzem jederzeit zur Verfiigung ge
stellt werden. 



Weiterentwicklung des Simulationsmodells GT

LAUS -Improvement of the simulation model 

GTLAUS (RoBberg, D., in Zusammenarbeit mit 
Freier, B., Institut ftir integrierten Pflanzenschutz, 
Kleinmachnow) 

Das ursprtingliche Modell fiir Getreideblattlause 
wurde gekoppelt mit Modellen von zwei Gegen
spielern (Marienkafer und Parasiten). Damit ist es 
moglich, die engen Wechselwirkungen zwischen 
dem Schaderreger Getreidelaus und seinen Antago
nisten abzubilden und somit die Organismen ge
nauer zu untersuchen. 

Durch die Auswertung einer Vielzahl von Szenario
rechnungen sollen detaillierte wissenschaftliche 
Aussagen u.a. zu folgenden Problemen gefunden 
werden: 

· Sind die betrachteten Antagonisten in der Lage
(bei entsprechend starkem Auftreten) die Popula
tionsdynamik der Getreideblattlause unter ver
schiedenen Witterungsbedingungen zu kontrollie
ren; d.h. die Maximalabundanz der Lliuse unter
einer bestimmten Schwelle zu halten?

- Welches Verhaltnis "Anzahl Antagonisten/An
zahl Getreidelause" ist dazu erforderlich?

- Wie "niitzlich" ist ein Niitzling?

Nach der Verifizierung des Modells ist fiir 1994 der 
Einbau von GTLAUS in ein Agrookosystem-Mo
dell, das im Rahmen des von BMFT geforderten 
Verbundprojektes "Stabilitat und Belastbarkeit von 
agrarischen Okosystemen homogener Areale" ent
wickelt wird. AuBerdem findet es (in leicht veran
derter Fonn) Eingang in das vom BML geforderte 
Projekt "Rechnergestiitzte Entscheidungshilfen im 
Pflanzenschutz". 

Untersuchungen zur regionalen Befallsdifferen

zierung bedingt durch Klima- und Witterungs
verhaltnisse - Regional differences of infestation 
cansed by climatic and weather conditions (E. 
Kluge) 

Vorliegende Regressionsfunktionen zur Abhangig
keit der Befallsstarke von Schadorganismen von 
Klima- und Witterungsfaktoren wurden in mehrfa
cher Hinsicht genutzt. Mittels der Funktionen mit 
Klimafaktoren war es moglich, die potentielle Ge
fahrdung verschiedener Regionen der Bundesrepu
blik Deutschland zu errechnen. Zu erwartende Be
fallsunterschiede zwischen den durch meteorologi
sche Stationen des DWD reprasentierter Regionen 
wurden quantifiziert. Es konnte deutlich unter
schieden werden zwischen Schadorganismen, die 
feuchtkiihle bzw. trockenwanne Gebiete bevorzu
gen. Fiir einige Schaderreger lieB sich keine 

- 108 -

deutliche Befallsdifferenzierung innerhalb eines 
Klimabereichs ermitteln. Die Funktionen lieBen 
auch Rechnungen iiber Befallsveranderungen bei 
hypothetischen Klimaanderungen zu. Die Funktio
nen wurden weiterhin genutzt, fiir das in Vorberei
tung befindliche Projekt des BML "Einfiihrung 
Rechnergestiitzter Entscheidungshilfen im Pflan
zenschutz" Regional- und Initialfaktoren fiir die 
Modelle PHYSTART, CERCO und ERY zu be
rechnen. Die Regressionsfunktionen zur Witte
rungsabhangigkeit errnoglichen die Berechnung re
gionaler aktueller und prognostischer Befallswerte. 
Zur EinscMtzung der praktischen Anwendbarkeit 
wurde ein Vergleich der berechneten Befallsdaten 
mit den in der Praxis erhobenen durchgefiihrt. Die 
Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. 

Aufbau eines Datenspeichers fiir die Einschat
zung von Befallserwartungen wichtiger Schad· 
organismen - Development of database for the 
estimation of infestation of important harmful 

organismes (Enzian, S.) 

In Weiterfiihrung der ersten Etappe (Ubemahme 
und ErschlieBung der Befalls- und Schlagdaten der 
ostdeutschen Lander) wurde in der zweiten Etappe 
begonnen, den Speicher mit Befallsdaten West
deutschlands zu fiillen. Dazu werden die Versuchs
berichte der Pflanzenschutzdienste der einzelnen 
Lander ausgewertet. Zur Zeit liegen ea. 2000 Da
tensatze in maschinenlesbaren Form vor. Neben der 
Prtifung der eingegebenen Daten, ist eine Umrech
nung in vergleichbare Befallskennziffem notwen
dig, da keine einheitlichen Boniturmethoden in den 
Landero verwendet wurden. Damit konnen diese 
Daten auch mit dem bereits in der ersten Etappe er
arbeiteten Recherchesystem abgerufen werden. 

Weiterhin wurde eine Obemahme von Versuchs
daten aus der chemischen Industrie in maschinen
lesbarer Form vorbereitet. Eine wichtige Erganzung 
erfuhr der Speicher durch die Hinzunahme von bo
denkundlichen Oaten (z. Z. 7600 Datensatze mit 60 
Parametern). Unter methodischem Aspekt wurde 
das Geografische Informationssystem (GIS) 
ARC/INFO erschlossen. Im Einzelnen wurden dazu 
folgende Aufgaben gelost: 

- rechentechnische und inhaltliche Installation des
Systems auf dem PC und die Herstellung der
Funktionalitat des GIS. (Einarbeitung in das GIS,
Festlegung der Projektion sowie des MaBstabes)

- Verkniipfung der Befallsdaten mit den topografi
schen Grunddaten (Flachen und Punktkoordina
ten)

- Verkniipfung der Befallsdaten mit den Bodenda
ten



- 109 -

Darnit ist der gesamte Datenbestand bereits mit 
dem GIS ARC/INFO auswertbar. Weitere Verkniip
fungen zu anderen Datenbasen (z. B. Klimadaten) 
sind vorgesehen. 

Erarbeitung eines Konzeptes zur Einscbatzung 

von kleinregionalen Befallssituationen unter 

Verwendung unterscbiedlicber Boniturmetho

den - Computer concept of estimation of infe

stion by different observation methods (Enzian, 
S., in Zusarnmenarbeit mit den Pflanzenschutzdien
sten der Lander Mecklenburg-Vorpommem, Rhein
land-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt) 

Das Konzept beinhaltet die methodischen und ma
thematischen Grundlagen fiir eine rationelle Erhe
bung und Speicherung sowie multivalente Nutzung 
von Befallsdaten. Es realisiert folgende Teilaufga
ben: 

- Verarbeitung von Oaten aus verschiedenen Bo
niturmethoden zu einem Ergebnis.

- Angleichung der Boniturskalen bzw. der Ergeb
nisse zu "genormten Befallskennziffem" iiber
Boniturbeschreibungsdaten.

- Berechnung von Konfidenzintervallen fiir die Be
urteilung der Sicherheit der Befallseinschatzung.

- Nutzung der Moglichkeiten zur Reduzierung des
Bonituraufwandes durch Verwendung von zen
sierten Stichproben oder Regressionsfunktionen
zur Schatzung der Befallsstarke aus einfach zu
ermittelten Boniturwerten (z. B. Prozent befalle
ner Pflanzen).

Neben der Berechnung von mittleren Befallspara
metem fiir den Schlag oder einer Parzelle ist es 
moglich, auch regionale Befallsparameter auf der 
Grundlage statistischer Verfahren zu berechnen, um 
die Gefahrdung einer Region zu schatzen. Insbe
sondere kann damit auf der Basis der Landerdaten, 
der BBA-Datenspeicher zur Befallserwartungs
schatzung jahrlich rationell erganzt werden. Die re
chentechnische Umsetzung des Konzeptes wird von 
den Pflanzenschutzdiensten der Lander Mecklen
burg-Vorpommem, Rheinland-Pfalz und Sachsen 
vorgenommen. Das Programm soll bereits 1994 in 
die praktische Erprobung dieser Lander gehen. 

Erprobung einer Fragebogenerhebung fiir eine 
Status quo-Analyse zum Stand des integrierten 

Pflanzenschutzes in der Praxis - Testing of a 

form-based Status quo-analysis on integrated 

pest management in practice (Enzian, S., und 
Gutsche, V., in Zusammenarbeit mit Burth, U., 
Pallut, B., und Freier, B., Institut fiir integrierten 
Pflanzenschutz der BBA, Kleinmachnow) 

Die Arbeiten wurden in Gemeinschaftsarbeit mit 
dem Institut fiir integrierten Pflanzenschutz durch
gefiihrt. Zur Ermittlung des Standes bei der An
wendung des integrierten Pflanzenschutzes in der 
Praxis, wurde ein Fragebogen mit 35 Komplexfra
gen entwickelt, mit dem eine reprasentative Um
frage im Ackerbau der Bundesrepublik Oeutschland 
durchgefiihrt werden soll. 

Vor einer groBeren bundesweiten Erhebung wurde 
der erarbeitete Fragebogen auf seine Praktizierbar
keit getestet. An der Testung beteiligten sich die 
Lander Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen. 
Die Aktion wurde mit insgesarnt 45 Betrieben 
durchgefiihrt. Der Fragebogen soll insbesondere zur 
Losung folgender Themenkomplexe beitragen: 

- Ermittlung von Schwachstellen zum integrierten
Pflanzenschutz

- Ermittlung von Arbeitsschwerpunkten zur Erar
beitung von neuen Losungen zum integrierten
Pflanzenschutz

- Ableitung wichtiger SchluBfolgerungen fiir die
Pflanzenschutzmittelzulassung

Der Riicklauf der Bogen erbrachte eine Modifizie
rung und Prazisierung wichtiger Fragekomplexe. 
Dariiberhinaus wurden bereits interessante Einzel
ergebnisse zum integrierten Pflanzenschutz sicht
bar. Es konnte nachgewiesen werden, daB die ge
plante Befragung praktikabel ist. Fiir 1994 ist auf 
dieser Basis eine representative Befragung von 
800-1000 Betrieben vorgesehen.

Datenspeicber 'Meteorologische Oaten' . Data

base for meteorological data (Wittchen, U.) 

Ziel des Projektes ist es, die bereits in unterschied
licher Form vorliegenden meteorologischen Oaten 
in eine einheitliche Struktur zu iiberfiihren, wissen
schaftliche Auswertungen zu ermoglichen und An
schluBstellen zur Modellvalidierung sowie zu geo
grafischen Informationssystemen zu schaffen. In 
der ersten Etappe wurde ein auf VMS-RdB basie
rendes Konzept entwickelt. Auf dieser Grundlage 
wurden Routinen zur Obemahme der auf verschie
denen Speichermedien, in unterschiedlicher Form 
und Struktur vorliegenden meteorologischen und 
beschreibenden Oaten in die Tabellen des Daten
speichers, zur Erganzung der Oaten und zur Schlie
Bung von Oatenliicken, entwickelt. 

Im Speicher befinden sich z. Z. ea. 0,4 Mill. Daten
satze von 41 Stationen des Oeutschen Wetter
dienstes sowie 0,2 Mill. Datensatze von agrarme
teorologischen Messungen anderer Betreiber. Die 
Arbeiten werden 1994 fortgesetzt. 



Abbildung der Wirkeigenschaften von Phy

tophthora-Fungiziden im SimulationsmodeU · 
Reflection of charakteristic effects of fungizides 
against Phytophthora in a simulation model 
(Gutsche, V., in Zusammenarbeit mit Burth, U. , 
Lindner, Kerstin, und Stachewicz, H., Institut fur 
integrierten Pflanzenschutz der BBA, Kleinmach
now) 

Von den Phytophthora-Fungiziden RIDOMIL MZ
SUPER, SANDOFAN M, CILUAN, DITHANE 
UL 1RA SPIESS-URANIA und BERCEMA
ZINEB 90 wurden in Laborversuchen die wichtig
sten Wirkeigenschaften ermittelt und in mathemati
sche Modelle umgesetzt. Die mathematische Ab
bildung der biologischen Wirlceigenschaften wurde 
in das Phytophthora-Epidemiemodel! SIMPHYT 
eingebaut und fiir Simulationsrechnungen zur Wir
kung der Fungizide unter Feldbedingungen genutzt. 
Die Feldeffizienz der Fungizide ist fur drei ver
schiedene Epidemiestarken unter Berilcksichtigung 
von hoch- und mittelanfalligen Sorten errechnet 
worden. Die Ergebnisse der Szenarien erlauben 
eine Bewertung der Fungizide und eine Optimie
rung der Fungizidfolgen (Fungizidwahl und Be
handlungsabstand). Von den untersuchten Fungizi
den ergibt sich in der Gesamtwirkung folgende 
theoretische Reihenfolge: RIOOMIL MZ-SUPER > 
SANDOFAN M > CILUAN > DITHANE UL1RA 
SPIESS-URANIA > BERCEMA-ZINEB 90. 

Das erweiterte Simulationsmodell wird im Rahmen 
des BML-Modellvorhabens "Rechnergesttitzte Ent
scheidungshilfen im Pflanzenschutz" ab 1994 einer 
breiten praktischen Errobung unterzogen. 

Die Untersuchung und mathematische Modellie
rung der Wirkung weiterer Phytophthora-Fungizide 
ist geplant. 

Prognosemodell fiir Feuerbrand · Forecasting 

model for flreblight (Gutsche, V., in Zusam
menarbeit mit Berger, F., und Zeller, W., lnstitut 
fur Pflanzenschutz im Obstbau der BBA, Dossen
heim) 

Auf Basis der Untersuchungen zur Epidemiologie 
des Feuerbrandes von Berger und Zeller wurde das 
Feuerbrandmodell nach Steinbrenner erweitert und 
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in ein computergestiitzes Prognosemodell umge
setzt. Die Inplementierung erfolgte nach der von 
Rossberg und Neukampf (1993) standardisierten 
Nutzerschnittstelle fiir Schaderregermodelle, so daB 
eine Integration des Verfahrens in das Modellvor
haben "Rechnergesttitzte Entscheidungshilfen im 
Pflanzenschutz" des BML ohne Schwierigkeiten 
moglich wird. 

Das Verfahren besteht aus einem regionalen und 
einem anlagenspezifischen Teil. Im regionalen Tei! 
werde auf der Basis von Witterungsdaten die po
tentiellen Inkubationsperioden ( witterungsbedingtes 
Infektionsrisiko) fur vier Anfalligkeitsklassen be
rechnet. Die Berilcksichtigung der Ergebnisse eines 
regionalen Feuerbrand-Monitorings ist dabei mog
lich. Als Witterungsinput fungieren das tagliche 
Maximum und Minimum der Lufttemperatur, die 
tagliche Niederschlagssumme und die stiindlichen 
relativen Luftfeuchten zwischen 4.00 und 8.00 Uhr. 
Parallel zum modifizierten Steinbrenner-Modell 
kann optimal die Prognose nach Billing im regio
nalen Teil des Verfahrens gerechnet werden. 

Im anlagenspezifischen Teil werden durch die zu
satzliche Abfrage von Sortenparametem (Anfallig
keitsgruppe, Bliihperioden, Verletzungen durch 
Schnitt, Hagel oder Sturm) die regionalen Progno
seaussagen zu sortenspezifischen Prognosen verfei
nert. Die Ergebnispresentation erfolgt in Form von 
Tabellen und Grafiken. Das Prognosemodell wird 
1994 in die praktische Erprobung iiberfiihrt. 

Einsatz und Energiegehalt von chemischen 

Pflanzenschutzmitteln seit 1960 in Deutschland 

Use and energy content of pesticides since 1960 

in Germany (Zschaler, H., Rubach, Birgit, und 
Gutsche, V .) 

Im Auftrag des Bundesministeriums fiir Emahrung, 
Landwirtschaft und Forsten wurden auf der Basis 
von Statistiken und Literaturangaben der Wirk
stoffabsatz und Energieeinsatz berechnet. Der 
Wirkstoffabsatz ist von 1960 in Gesamtdeutschland 
von rd. 14 OOO t auf 66 900 t im Jahre 1988 um das 
4,8-fache gestiegen und seit der Wiedervereinigung 
drastisch bis 1992 auf den Stand von etwa 1970 zu
rilckgefallen . 
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Abb. 3: Wirkstoffabsatz in 1000 [t] in Deutschland seit 1960 (unterteilt in W=fiiiheres Bundesgebiet, O=DDR, 
D=Deutschland) 

Die Ursachen sind insbesondere darin zu sehen, daB 
in der damaligen DDR, vor allem bei Herbiziden 
und Sikkanten sehr hohe Wirkstoffaufwandmengen 
eingesetzt wurden und neuerdings bundesweit Sul
fonylhamstoffe mit Mittelaufwandmengen < 0,1 
kg/ha auf rd. 13 % der Herbizid-Anwendungsflache 
in Getreide angewendet werden. Bei der Interpreta
tion des Wirlcstoffaufwandes hinsichtlich Okotoxi
kologie ist zu beriicksichtigen, daB in der Regel 
keine Korrelationen zwischen Aufwandmenge und 
Umwelteffekten bestehen. Die auf der Grundlage 
von herbiziden, fungiziden und insektiziden Wirk
stoffen berechnete nationale Kennziffer des Ener
g1eemsatzes im chemischen Pflanzenschutz 
1991!)2 betragt 250 MJ/kg Wirkstoff, einschlieB
lich Forrnulierung und Verpackung. Nach der Ver
einigung Deutschlands betrug der Energieinput von 
Wirkstoffen in die Landwirtschaft 1991 10,5 x 109 

MJ. 

Okonomiscbe Bewertung von Indikationsliicken 
bei Pnanzenschutzmitteln in der Bundesrepu
blik Deutscbland 1993. Economic assessment of 
minor use problems of plant protection products 
in FRG 1993 (Zschaler, H., Rubach, Birgit, und 
Wittchen, U., in Zusammenarbeit mit Pallutt, 
Waltraud, Fachgruppe Biologische Mittelprtifung 
der BBA, Kleinmachnow) 

Bei der Entscheidungsfindung zur SchlieBung von 
Indikationslticken wurden rd. 90 Kulturen bzw. 
Kulturgruppen okonomisch und arbeitswirtschaft
lich bearbeitet. Die Datenerhebung erfolgte auf 
Llinderebene (Pflanzenschutzamter) mittels einer 
speziell strukturierten Datei. Zur Auswertung 
wurde eine angepaBte Software entwickelt Zurn 
Aufstellen einer sektoralen Rangfolge dienten die 
Kennziffem: Erlose, schadorganismenbedingte Er-

tragsverluste, Arbeitsplatzsicherung und Anbautra
dition. Nach einer vorliiufigen Bewertung sind 
weitere Zulassungen in Gemtise, Obst, Baumschu
len, Hopfen, Heil- und Gewiirzpflanzen sowie bei 
Triticale und Sonnenblumen notwendig, um die 
Produktion nach lnkrafttreten des novellierten 
Pflanzenschutzgesetzes dort sichem zu helfen, wo 
keine altemativen Pflanzenschutzstrategien zum 
chemischen Pflanzenschutz und keine Ersatzkul
turen derzeit moglich sind 

Strukturierung interner und externer Kosten im 
Pnanzenschutz · Structure of internal and ex
ternal costs in plant protection (Zschaler, H., und 
Arlt, K.) 

Die Technologiefolgenabschatzung verwendet fur 
eine allgemeine Bewertung von Pflanzenschutzver
fahren u. a. die Kosten-Nutzen-Analyse, welche 
den Nutzen auf sektoraler Ebene mit den intemen 
und auf volkwirtschaftlicher Ebene auftretenden 
extemen (sozialen) Kosten bilanziert. 

Die intemen Kosten unterteilen sich in 
(betriebswirtschaftliche Ebene): 

a) direkte Einsatzkosten:
Pflanzenschutzmittel, physikalische u. biologi
sche Mittel, Ausbringung, Bekampfungsent
scheidung, Resistenzmanagement, Wasser
schutz, Arbeitsschutz, Geriitekontrolle, Lage
rung, Entsorgung, unkrautbedingte Reinigung
und Trocknung

b) indirekte Kosten (inteme Schadenskosten):
Phytotoxizitat, pflanzenschutzmittelbedingte
Erlcrankung des Anwenders, Abtrifteffekte,
Ntitzlings- und Bodenverluste.
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Exteme Kosten weisen folgende Struktur auf: 

· externe Kosten I 
I I I 

Schadensver- Schadensbe- Schadenskosten 

meidungskosten 
seitigur:ig (damage c.) (abatement· c.) 

I materielle immaterielle -Trinkwasser
Planung u. Ober-

Schaden Schaden 
wachung - Gesundheits-
(transactions c.) wiederherstellung >- ErtragseinbuBen 

(Phytotoxizitat) >- psychosoziale 
- Forschung - Bodenerosion Kosten 
- Gesetzgebung - degradierung - Umwelt- Abtrift 
- Zulassung - Optionswert
- Verwaltung - Flora u. Fauna
- Oberwachung umgeb. -Vermachtniswer

. Okosystem 

Lebensmittel Ausweichkosten - Existenzwert

- Wasser (avoidance c.) 
- Boden
- Luft Stillegung 
- Arbeitskraft
- PSM neue PSM t altemati,e 

Methoden 

Abb. 4: Struktur Pflanzenschutzkosten 

Die Ermittlung der extemen Kosten a1s monetar 
bewertbarer Teil des Umweltrisikos ist wissen
schaftlich problematisch und Bedarf der weiteren 
Forschung. Die bisherige Analyse ergibt, daB beim 
chemischen Pflanzenschutz die extemen Kosten 
(vor allem wegen der undifferenzierten EG-Trink
wassergrenzwerte) mindestens 50 % der intemen 
Kosten (rd 300 DM/ha in Feldkulturen) betragen. 
Zukiinftige Arbeiten sind fur die statistische Erfas
sung von pflanzenschutzlichen Kosten z. B. bei: 
Riickstandsuntersuchungen in Nahrungsmitteln, 
Boden, Luft und Wasser sowie fur die Ermittlung 
von Schadensbeseitigungskosten in Quell- und 
Grundwasser erforderlich. 

Status quo-Analyse von Behandlungsfrequenz, 
Pnanzenschutzmittel- und Wirkstoffverbrauch 
sowie Pflanzenschutzmittel-Kosten in Feldkul
turen der Bundesrepublik Deutschland 1991/92 -
Status quo-Analyse of treatment frequency, con
sumption of pesticides and active ingredients 
and pesticide costs in field crops of FRG 1991/92 

(Zschaler, H., Rubach, Birgit, Wittchen, U., und 
Enzian, S.) 

Auf der Basis der 05/93 vom BML bereitgestellten 
aggregierten Oaten von 1189 Pflanzenschutzmittel
Anwendungen fur 11 Hauptfeldkulturen wurden 
mit eigenentwickelter Software die Behandlungs-

- Bodenverlust
(Erosionsschutz) 

>- Luftver-
schmutzung 

ble1bende Gesundhe1ts 
schaden + Todesfalle 

frequenz, der Priiparate- , Wirkstoff- und Kosten
verbrauch fiir Deutschland berechnet. Fur diese 
Kulturen betrug in den alten Bundesllindem der 
gewogene Mittelwert der Behandlungsfrequenz 3,2 
und war etwas geringer als im "feuchten" Jahr 1987 
mit 3,6. Im Osten Deutschlands waren die Be
handlungsh!iufigkeit 16 %, der Praparateverbrauch 
um 20 % • der Wirkstoffverbrauch um 27 % und die 
Pflanzenschutzmittel-Kosten um 26 % niedriger als 
im Westen_ In Deutschland wurden insgesamt in 
den 11 analysierten Feldkulturen 39 100 t Prapa
rate, 18 200 t Wirkstoffe und 1,73 Mrd_ DM an 
Pflanzenschutzmittel-Kosten (einschl. MwSt) ver
braucht. Bei den Kostenaufwendungen lagen die 
Zuckerriiben mit 467 DM/ha an der Spitze,gefolgt 
von Raps und Kartoffeln insgesamt mit 261 DM/ha, 
Winterweizen mit 203 DM/ha, Wintergerste und 
Mais mit 202 DM/ha, Triticale und Sommerweizen 
mit 117 bzw. 113 DM/ha, Sommergerste und Win
terroggen mit 100 bzw. 98 DM/ha und Hafer mit 58 
DM/ha. Die pro ha Behandlungsfl!iche in der Praxis 
realisierten Praparateaufwandmengen waren deut
lich geringer als die zugelassenen, was a1s Indiz fur 
gezieltere Vorgehensweise im Sinne des integrier
ten Pflanzenschutzes gewertet werden kann. In den 
letzten Jahren ist im chemischen Pflanzenschutz ein 
Trend zur Verringerung der Aufwendungen festzu
stellen. 
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Auswirkungen unterschiedlicher Brachetypen 

auf die Diversitat von Insektenarten in Feldkul
turen · Impact of different types of faUow on the 

diversity of insect species in crops (Wick, M.) 

Bei der Bewertung von Auswirkungen von prakti
zierbarem Pflanzenschutz auf Okosysteme, sind 
eine Vielzahl von Faktoren und Wechselwirkungen 
zu berticksichtigen. Im vergangenen Jahr wurden 
mehrjahrige Versuche zur Besiedlung verschiede
ner Brachetypen mit Insektenpopulationen ange
legt. Das Ziel der Untersuchungen besteht in: 

- der Ermittlung des auftretenden Artenspektrums,
der lokalen Verteilung und der Populationsdyna
mik landwirtschaftlich relevanter Schiidlinge und
ihren Antagonisten auf Brachen,

- der okologischen Bewertung von Brachen als
Riickzugs- und Lebensraum von Insekten,

- der Abschatzung des Nutzens und der Risiken des
Lebensraums Brache fiir die landwirtschaftliche
Produktion.

Die Auswertung des umfangreichen Datenmaterials 
dauert noch an. 

Wirkungsverluste von Pflanzenscbutzmitteln -
Grundlagen zur Bewertung in Nutzen-Risiko
Abschatzungen - Effectivity reductions of plant 
protection chemicals - basic research for benefit
risk-assessments (Arlt, K., in Zusammenarbeit mit 
J iittersonke, Barbara, Institut fiir integrierten Pflan
zenschutz der BBA, Kleinmachnow) 

In der fiir das Zulassungsverfahren in bestimmten 
Fallen erforderlichen Nutzen-Risiko-Abschatzung 
werden u. a. Berwertungen der Ersetzbarkeit von 

Pflanzenschutzmitteln notwendig. Dazu sind ver
tiefte Kenntnisse iiber die genetischen und okologi
schen Ursachen der Selektion resistenter Schador
ganismen erforderlich. In einer Beispieluntersu
chung werden Herkiinfte des Ungrases Alopecurus 

myosuroides HUDS. vomehmlich aus Landwirt
schaftsbetrieben Niedersachsens und Schleswig
Holsteins auf ihre differenzierte Reaktion gegen
iiber Fenoxaprop-ethyl und Isoproturon in Klima
raum-Versuchen getestet. Es zeichnet sich ab, daB 
die Testergebnisse die Angaben der Landwirte zu 
Bekampfungsschwierigkeiten in vielen Fallen 
bestatigen. Erhohte Toleranz ist hiiufiger gegen 
Fenoxaprop-ethyl zu beobachten, zu Isoproturon 
besteht nur selten eine "Kreuzresistenz". Von den 
weiteren Untersuchungen wird erwartet, daB die 
Aufschliisse dariiber geben, ob echte Resistenz oder 
okologische Bedingungen die Ursachen fiir die 
vielfach gemeldeten Wirkungsverluste der unter
suchten Wirkstoffe sind. (Die Sammlung der Sa
menproben verdanken wir den zustandigen Dienst
stellen des Pflanzenschutzdienstes auf Initiative des 
Arbeitskreises Herbologie der Deutschen Phytome
dizinischen Gesellschaft). 

In einem weiteren Komplex zur Ermittlung der 
Oaten zu langfristigen Ausarbeitungsstrategie von 
Unkriiutem wird die Variabilitat der Ansprtiche von 
Amaranthus reroflexus L. und ch/orostachys 

WILLD. an die Keimtemperaturen untersucht. Un
ter den bisher bearbeiteten 40 Herkiinften von A. 
retroflexus konnten einige festgestellt werden, die 
bei 15 °C hohe Keimergebnisse zeigten, wiihrend 
das Optimum fiir die Mehrzahl bei 25 ·c lag. Der 
Aufbau einer an kiihlere Verhiiltnisse angepaBten, 
konkurrenzkriiftigen Population ist demnach mog
lich. 
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lnstitut fiir Biochemie und Pflanzen

virologie in Braunschweig 

Zu den Aufgaben des Institutes gehoren besonders die Priifung auf Virusresistenz fiir das Bundessortenamt so
wie die biologische Begleitforschung bei der Freisetzung gentechnisch veranderter Organismen. Die Biologische 
Bundesanstalt ist Einvernehmensbehorde bei der Genehmigung von Antragen zur Freisetzung gentechnisch ver
anderter Organismen; diese Antrage werden vom Institut bearbeitet. Das Bundesministerium fur Emahrung, 
Landwirtschaft und Forsten wird bei der Vorbereitung von Gesetzen und Verordnungen beraten. Der Deutsche 
Pflanzenschutzdienst wird bei der Diagnose und Bekampfung von Viruskrankheiten unterstiitzt. Im Institut wer
den standig neue Diagnoseverfahren entwickelt und zur Praxisreife gebracht. Es wird nach altemativen Pflan
zenschutzmaBnahmen unter Verwendung gentechnischer Methoden gesucht, die umweltfreundliche Anwendun
gen dieser neuen Technik gewlihrleisten. 

Im Berichtsjahr wurden Antrage auf Freisetzung transgener virusresistenter Zuckerriiben und von Kartoffeln mit 
veranderter Starkezusammensetzung sowie von herbizidresistentem Raps und Mais bearbeitet. Die Freisetzung 
der transgenen Zuckerriiben und Kartoffeln wurde in einem Begleitforschungsprojekt betreut, Ober die Freiset
zung von herbizidresistentem Raps und Mais wurde noch nicht entschieden. Dies gilt auch fur weitere Antrags
verfahren zur Freisetzung von virusresistenten Kartoffeln und transgenen Rhizobien. Drei Antrage zum Inver
kehrbringen von gentechnisch veranderten Lebendimpfstoffen wurden im Rahmen von Einvemehmensverfahren 
bearbeitet. Fur die Europaische Union wurden 155 Informationen zu Freisetzungsantragen in Europa tiberpruft 
und kommentiert. 

Fiir das Bundessortenamt wurden jeweils 94 Proben von Kartoffelzuchtstammen und Vergleichssorten im Rah
men der Wertprufung auf Resistenz gegen Blattroll-, Y- und A-Virus und 35 Zuchtstamme auf Freiheit von M
und S-Virus untersucht. Bei der Zuchtaufbautiberwachung wurden 185 Herktinfte von Kartoffeloberstufen auf 
Virusbesatz gepriift. Insgesamt wurden mit diesen Kartoffelproben 170.900 Einzeltests durchgeftihrt. Fur das 
Bundessortenamt wurden weiter folgende Resistenzpriifungen durchgeftihrt: 165 Wintergerstensorten auf barley 
yellow mosaic virus und barley mild mosaic virus, 1 Salatneuztichtung gegen lettuce mosaic virus, 17 Por
reesorten gegen leek yellow stripe virus, 4 Tomatensorten gegen die Pathotypen 0, 1 und 2 des Tomatenmosaik
virus, 40 Sorten von Gemtiseerbsen gegen bean yellow mosaic virus (BeYMV), pea enation mosaic virus 
(PEMV), pea seed-borne mosaic virus (PSbMV). In Zusammenarbeit mit Pflanzenschutzamtem und anderen In
stitutionen wurden 241 Getreide-, 73 Maispflanzen und 540 Graser, 46 Leguminosen-, 213 Gemuse- und 
287 Zierpflanzenproben sowie Proben von Zuckerriiben, 21 Proben von Geholz- und 8 Proben von Kulturcham
pignons auf Virusbefall untersucht. 18 Wintergerstenneuzuchtungen wurden in Zusammenarbeit mit dem Natio
nal Institute for Agricultural Botany in Cambridge auf Anfalligkeit gegenuber Ba YMV /BaMMV gepriift. 

Gemeinsame Arbeiten bestehen mit dem Volcani Center in Bet-Dagan/Israel und der Egerton-Universitat in 
Njoro/Kenia Ober Viren an SiiBkartoffeln, mit dem Asian Vegetable Research and Development Centre 
(A VRDC), Shanhua/faiwan Ober Paprika-, Tomaten- und Allium-Viren, mit dem International Center for Agri
cultural Research in the Dry Areas (ICARDA) Ober bestimmte Leguminosenviren, mit dem Cocoa Research In
stitute in Ghana Ober Verfahren des Nachweises von cacao swollen shoot virus, mit Rothamsted Experimental 
Station, Harpenden/England und dem INRA in Versailles und Montpellier/Frankreich tiber Getreideviren sowie 
mit dem Institut International de Recherches Betteravieres (IIRB) tiber unterschiedliche Stamme des Rizoma
niavirus. 
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Fur die Europaische Union wurde in Zusammenarbeit mit dem National Laboratory of Protein Engineering and 
Plant Genetic Engineering, Peking University, ein Workshop "Application of Agricultural Biotechnology and 
Safety Considerations" in China durchgefiihrt. 

Die Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) wurde in ihren Pflanzenschutzprojekten beraten und 
unterstiltzt. Mit dem Scottish Crop Research Center (SCRI) in Invergowrie-Dundee/Schottland, der Universitat 
fur Bodenkultur in Wien und dem Institut fur Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben wur
den Untersuchungen tiber monoklonale Antikorper gegen das Rizomania-Virus und mit dem Institute for Plant 
Protection in Wageningen/Holland und dem Forschungsinstitut des Ministry for Agriculture, Forestry and 
Fishery (MAFF) in Harpenden/England Versuche zur Charakterisierung und zum Schnellnachweis des Rizoma
niavirus fortgesetzt. Auslandische Wissenschaftler lie8en sich im Rahmen von Fortbildungsaufenthalten des 
DAAD in speziellen Problemen unterweisen. Im Rahmen der deutsch-russischen Kooperation in der Agrarfor
schung waren vier russische Wissenschaftler zu mehrmonatigen Arbeitsaufenthalten im Institut. Techniken und 
Anwendungen des ELISA, der Immunelektronenmikroskopie und gentechnologische Verfahren wurden in- und 
auslandischen Wissenschaftlem demonstriert. Die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen 
(DSM), Abteilung Pflanzenviren, erweiterte ihre Bestande in engem Arbeitsverbund mit dem Institut. 

Begleitforscbung zur Freisetzung: Priifung der 
Aktivitiiten und Zusammensetzung von Mikro
organismen-Populationen nach Belastungen 
Scientific projects related to the deliberate re
lease of genetically modified organisms: Testing 

of exposure-related changes in activities and 
structure of microbial communities (Backhaus, 
H., und Engelen, B.) 

Auch bei Risikoabschatzungen einer Anwendung 
von gentechnisch veranderten Organismen in der 
Umwelt ("Freisetzung") ist eine systematische 
Trennung der Gro8en von Belastungen ("exposu
re") und Auswirkungen ("effects") sinnvoll. Aber 
die Anwesenheit eines Organismus oder seiner 
Gene in kontrollierten oder nicht kontrollierten Ha
bitaten sollte bei freigesetzten Organismen nicht 
grundsatzlich als Belastung mit einem Schadstoff 
angesehen werden. Entscheidend ist vielmehr die 
Frage nach der Art der Wirkungen auf den Natur
haushalt. die durch diese Anwesenheit hervorge
rufen werden. Dabei sollte nach erwilnschten, tole
rierten und nicht akzeptablen Effekten zu unter
scheiden sein. - Bei Freisetzungen gentechnisch 
veranderter Mikroorganismen, aber auch bei gen
technisch veranderten Pflanzen wird nach Effekten 
auf die Funktion und Struktur von Mikroorganis
men-Populationen gefragt, die z. B. bei Stoffumset
zungen und als "Begleitflora" hoherer Organismen 
vielfaltige elementare Funktionen irn Naturhaushalt 
austiben. 

Die Leistungsfahigkeit von Mikroorganismen-Ge
meinschaften liillt sich mit summarischen Gro8en 
wie der Produktion von Kohlendioxid, des Sauer
stoffverbrauchs oder des Umsatzes von Stickstoff
verbindungen erfassen. Eine detailliertere Analyse 
ist mit einem Testsystem moglich, das fur die 
Identifizierung von Bakterienreinkulturen entwik
kelt wurde (BIOLOG). Die Auswertung der oxida
tiven Verwertung von 95 verschiedenen Substraten 

in einer multifaktoriellen Analyse ennoglicht die 
systematische Differenzierung von Bakterienpopu
lationen unterschiedlicher Herkunft, z. B. aus ver
schiedenen Bodentypen. In einem Modellsystem 
mit einheitlichem Boden als lnokulationsquelle wa
ren Blatt und Wurzeln besiedelnde Populationen 
von Versuchspflanzen differenzierbar und eine 
Veranderung der Zusammensetzung der Floren irn 
Verlauf der Standzeit (Geschichte) des Modellsy
stems erkennbar. 

Es wird geprtift, inwieweit das Analyseverfahren u. 
a. durch Verfeinerung der statistischen Analyse fur
den Nachweis von Anderungen der Funktionalitat
von Mikrobenpopulationen und deren Interpreta
tion nutzbar zu machen ist. Es wird dann fur die
Prtifung von Auswirkungen eines Einsatzes von
gentechnisch veranderten Organismen, aber auch
anderer Eingriffe, beispielsweise durch eine An
wendung von Herbiziden, versuchsweise einge
setzt.

Im Rahmen einer Wirkungsanalyse soil auch die 
Charaklerisierung der bakteriellen Population kom
plexer Habitate (Boden, Rhizosphare, Pflanzen
oberflachen) nach ihrer Zusammensetzung erfol
gen. Hier sind Einfliisse durch eine Veranderung 
der Verftigbarkeit von Wachstumssubstraten oder 
Konkurrenzphanomene denkbar. Es werden ge
eignete Methoden entwickelt, um die jeweilige 
"community" moglichst einfach, aber quantitativ 
und detailliert zu beschreiben. 

Spezielle Abschnitte der genetischen Information 
von Bakterien eignen sich besonders als 
"Fingerabdruck" zur ldentifizierung ihrer Artzuge
horigkeit. Dafur wird die Bausteinfolge der ribo
somalen 16S-RNA am haufigsten eingesetzt. In ei
nem neuen molekularbiologischen Analyseverfah
ren werden mit Hilfe der PCR (Polymerase Chain 
Reaction) definierte Abschnitte der codierenden 



Sequenz fiir diese RNA aus isolierter DNA von 
Bakterien amplifiziert. Bei der Wahl geeigneter 
"Primer", die an konservative (oder gruppen
spezifische) Regionen der Zielsequenz binden, aber 
variable Bereiche flankieren, erhalt man ein Ge
misch von sequenzverschiedenen Molekiilen, die 
wegen ihrer gleichen Bausteinanzahl in herkomm
lichen Elektrophoresen nicht trennbar sind. Diese 
Molekiile lassen sich aber in der Temperaturgra
dientengelelektrophorese (TGGE) durch Oberlage
rung des elektrischen Feldes mit einem Tempera
turgradienten trennen. Die Wanderung der Mole
ktile im elektrischen Feld wird dann durch Konfor
mationsiinderungen, die durch die Temperatur her
vorgerufen werden, beeinfluBt Und hier hiingt das 
Aufschmelzen von Molektildomiinen direkt von der 
Bausteinfolge ab, Bei Auftrennung der beschriebe
nen Produkte entsteht so ein Bandenmuster, das 
charakteristisch fiir die untersuchte Bakterienpo
pulation ist. 

Die Optimierung der Methode mit der Wahl der 
Parameter fiir die PCR und Elektrophoresebedin
gungen in der TGGE erfolgt mit Reinkulturen und 
definierten Mischkulturen. Als einfache Modellpo
pulationen werden zunachst Kulturen untersucht, 
die aus den Selektionsbedingungen eines anderen 
Projektes (Schadstoffabbau unter Beteiligung von 
Ozon) stammen. Schrittweise wird dann die Me
thode auf komplexere Mikrobengemeinschaften 
angewandt. Ziel ist es, im Bandenmuster der TGGE 
die Artenzusammensetzung bakterieller Gemein
schaften auch quantitativ zu reprasentieren, um hier 
Veriinderungen sensitiv zu erfassen. 

Mikrobieller Scbadstoffabbau unter Beteiligung 

von Ozon - Microbial degradation of xenobiotics 

with application of ozone (Backhaus, H., Liide
mann, H., und Ltitzelberger, M.) 

Ein vielfach genanntes, bisher aber nur im 
LabormaBstab erprobtes Anwendungsgebiet ftir 
gentechnisch modifizierte Mikroorganismen ist ihr 
Einsatz zu einer Verbesserung des Schadstoffab
baus. Praktische Erfahrungen mit den Strategien 
und Problemen dieser Einsatzform konnen dazu 
beitragen, die Regulierung bei der Anwendung 
gentechnisch veranderter Mikroorganismen kom
petent und angemessen zu gestalten. Weiterhin 
bietet sich fiir uns die Moglichkeit, in diesem mit 
einer Sanierungsfirma und dem Institut fiir Physi
kalische Chemie der Universitiit Braunschweig 
durchgeftihrten Projekt die Erfahrungen mit Identi
fizierungs- und Nachweistechniken einzusetzen 
und zu verbessern. Dabei wird auch geprtift, wie
weit unter den Selektionsbedingungen der Versu
che aus den eingesetzten Populationen natiirlicher 
Mikroorganismen auch solche mit einem durch ihre 
gesetzliche Einstufung definierten Risikopotential 
angereichert werden. In den Experimenten mit 
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relativ gut kontrollierten Randbedingungen soil au
Berdem die Dynamik einfach zusammengesetzter 
mikrobieller Populationen verfolgt und rechnerisch 
modelliert werden. 

Ozon wird zur lnaktivierung von mikrobiologi
schen Verunreinigungen z. B. in Wasser sowie in 
begrenztem MaBe auch zur Beseitigung von 
Schadstoffbelastungen durch Oxydation eingesetzt. 
Sein hoher Preis macht fiir die Schadstoffbeseiti
gung eine Kombination mit mikrobiologischen 
Verfahren attraktiv, bei denen die durch Teiloxy
dation leichter metabolisierbar gewordenen 
Schadstoffe durch Mikroorganismen umgesetzt 
werden konnen. Dieser Ansatz kann in einem 
zweistufigen ProzeB verfolgt werden. aber auch die 
direkte Kombination beider Verfahren ist denkbar 
und kann unter Umstiinden vorteilhaft sein. Mikro
organismen zeigen ein breit variierendes Toleranz
spektrum gegentiber Ozon, so daB unter den Selek
tionsbedingungen dieses Agens tolerantere Stiimme 
angereichert werden konnen, die auch mit den ge
wtinschten Abbauleistungen ausgestattet sind. Die 
bisherigen Versuche zeigen, daB auch unter hoher 
Ozonbelastung einige Stiimme (tiberwiegend Pseu

domonas sp., auch Stiimme der Gattungen Acineto

bacter, Xanthomonas, Comamonas) tiberleben und 
teilungsaktiv bleiben. 

Modellsubstanz ftir unsere Untersuchungen ist 
zunachst ein polyzyklischer Aromat (Perylendicar
bonsaure), der von Mikroorganismen nicht abge
baut wird. Der Ozonangriff auf dieses Molektil ist 
einfach (z. B. photometrisch) zu verfolgen, und die 
Analyse der Produkte der Ozonolyse zeigt ein 
Spektrum iiberwiegend leicht durch Mikroorganis
men verwertbarer Produkte. Mit den verftigbaren 
Methoden der on-line Messung von Ozonkonzen
trationen und durch Bestimmung der Aktivitiiten 
der Mikroorganismen-Populationen ist es nun mog
lich, die Bedingungen fiir den Abbau unter Mini
mierung der eingesetzten Ozonmenge zu optimie
ren. Die Variation der Zusammensetzung und Akti
vitiit der aus verschiedenen Quellen stammenden 
Mikroorganismen-Populationen wird mit den in an
derem Zusammenhang entwickelten und eingesetz
ten Methoden verfolgt. 

Untersuchungen zur natiirlichen Variabilitat 

von Baculovirusgenomen als Grundlage fiir die 

Sicberheitsanalyse gentechnisch veranderter 

Formen - Investigations on natural variability of 

Baculovirus genomes as a basis for safety eva
luations of genetically modified variants 
(Backhaus, H., und Jehle, J., in Zusammenarbeit 
mit Huber, J. und Fritsch, Eva, Institut ftir biologi
schen Pflanzenschutz der BBA, Darmstadt) 

Baculoviren sind Insektenviren mit hochgradiger, 
aber ausschlieBlich auf Arthropodenarten be-
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schrankter Pathogenitat. Ihre ausgepragte, auf 
wenige Arten oder Vertreter einiger Gattungen be
schrankte Wirtsspezifitat begrtindet ihre Unbe
denklich.keit fur Nichtzielorganismen wie andere 
Insekten, Vogel, Saugetiere und den Menschen und 
macht sie fur selektive biologische Bekamp
fungsstrategien besonders geeignet. Einige Merk

male schranken aber ihre verbreitete Anwendung 
ein. So bedingt der Ablauf der Virusinfektion in 
den Zielinsekten eine verzogerte Wirkung von Ba
culoviruspraparaten in den Schadlingspopulationen. 
- Mit Hilfe der Gentechnik werden Gene z. B. fiir
insektenspezifische Toxine oder fur Genprodukte,
die in den Metabolismus oder die Entwicklung der
Insektenlarven eingreifen, in Virusgenome inte
griert. Mit dieser gentechnischen Modifizierung
kann eine beschleunigte Wirkung der Virusnnfek-
tion auf die FraBaktivitat der Schaderreger erreicht
werden.

Zu den Risikoszenarien, die bei einem Einsatz die
ser gentechnisch veriinderten Fonnen in einer 
Risikoanalyse zu beachten und zu untersuchen sind, 
gehort die Rekombination von Baculoviren, die 
grundsatzlich zur Ubertragung der gentechnisch 
eingefiihrten neuen Merkmale in Baculoviruspo
pulationen mit einem anderen Wirtskreis fiihren 
kann. Damit ware die biologische Begrenzung der 
Ausbreitung und Wirkung der gentechnischen Ver
anderung in der Population der Zielinsekten in 
Frage gestellt. Mit unserem Forschungsansatz 
wollten wir die Haufigkeit und Bedeutung der Re
kombination und anderer genetischer Austausch
prozesse zwischen Baculoviren unterschiedlichen 
Wirtsbereichs klaren. 

Das Granulosevirus CpGV (Cydia pomonella 

Granulose Virus) ist als Praparat zur Bekampfung 
des Apfelwicklers Cydia pomone/la zugelassen. Es 
vermehrt sich auch in den Larven des falschen 
Apfelwicklers, die spezifische Wirte fiir ClGV 
(Cryptophlebia leucotreta GV) sind. Dieses Virus 
kann sich aber nicht in Cydia pomone/la venneh
ren. Beide verwandten Viren unterscheiden sich 
also in ihrem Wirtsbereich, konnen aber beide in 
einem gemeinsamen Wirt replizieren, der damit ein 
geeigneter Wirt fiir Mischinfektionsversuche ist. In 
unseren Arbeiten haben wir die V erwandtschaft der 
Genome beider Viren untersucht und die Virus
nach.kommen von Mischinfektionsversuchen auf 
das Auftreten von Rekombinanten oder in anderer 
Weise veranderten Virusvarianten untersucht. 

Einzelne Genomregionen der untersuchten Viren 
zeigten eine ausgepragte Verwandtschaft (Homo
logie) und auch mit weniger verwandten Viren 
(Autographa californica MNPV) eine iiberra
schende Identitat der Organisation homologer 
Gene, wie die Sequenzanalyse zweier Abschnitte 
des ClGV-Genoms zeigte. Die insgesamt deutlich 

geringere Ahnlich.keit des iiberwiegenden Teils der 
Genome von CpGV und ClGV ist sehr wahr
scheinlich der Grund, weshalb unter den zahlrei
chen analysierten Nachkommen von Mischin
fektionen in Cryptoph/ebia leucotreta keine rekom
binanten Viren entdeckt werden konnten. Mehr als 
200 einzelne Virusklone wurden dabei in einem 
relativ aufwendigen Verfahren ("In vivo-K.lonie
rung") analysiert. 

Seltene Rekombinationsereignisse konnen aller
dings unter diesen Bedingungen nicht nachgewie
sen werden. Deshalb wurde mit Hilfe der PCR un
tersucht, ob sich in den Viruspartikeln nach den 
Mischinfektionen rekombinante Virusgenome 
nachweisen lassen. 2 Primer mit spezifischen Se
quenzen aus jeweils einem der gekreuzten Viren 
schlossen als Zielsequenz das Granulin-Gen als 
stark homologe Sequenzregion ein. Nach Op
timierung der PCR mit einem in vitro konstruierten 
rekombinanten Granulin-Gen als positiver Kon
trolle, konnten unter den Viren unterschiedlicher 
Mischinfektionsversuche Signale unterschiedlicher 
Starke entdeckt werden. Diese Signale machten das 
molekulare Ereignis der Rekombination in diesen 
Populationen evident. Mit der Klonierung und Se
quenzierung eines PCR-Produktes konnte dann die 
Region des wahrscheinlichen Rekombinationser
eignisses auf molekularer Ebene gezeigt werden. 

Die detaillierte Analyse varianter Genome unter 
den in vivo klonierten Viren ergab einige neue und 
bisher nicht beschriebene Elemente als molekulare 
Ursache der Variabilitat. Die vollstandig sequen
zierten Insertionen in das Genom zweier CpG V -
Varianten erwiesen sich als bisher unbekannte 
Transposonstrukturen, deren Herkunft aus dem Ge
nom der Insektenwirte C. /eucotreta und 
C. pomone/la zweifelsfrei nachgewiesen wurde.
Fiir das aus C. leucotreta stammende Transposon
ist die Evidenz iiberwaltigend, daB es wahrend der
Mischinfektion im Labor in Darmstadt in das Ge
nom von CpGV transponierte (hiipfte). Die Trans
posons weisen spezifische Strukturmerkmale auf
und gehoren Familien an, von denen bisher keine
Vertreter in Lepidopterengenomen identifiziert
wurden. Eine Verwandtschaftsanalyse der fiir die
Transposition zustandigen Gene konnte die Bezie
hungen zu beschriebenen Transposons (Mariner
und TCl -ahnlichen Elementen) aus Nematoden und
Drosophila klaren.

Im CIGV wurde auBerdem ein variabler Abschnitt 
entdeckt, dessen Lange auch unter den Nachkom
men der Vennehrung eines einzelnen Virus (in 
vivo-K.lonierung) gesetzmaBig variierte. In der 
Elektrophorese zeigte sich nach Hybridisierung mit 
der geeigneten Sonde eine "Leiter" unterschiedlich 
hiiufiger Fragmente, deren molekulare GroBe um 
jeweils gut 900 Basenpaare variierte. Offensichtlich 



veranderte sich die Region bei der Virusverrneh
rung durch Addition oder Deletion eines Abschnit
tes dieser GroBe. Die Sequenzanalyse zeigte cha
rakteristische Sequenzwiederholungen von Motiven 
unterschiedlicher Lange. Die Basis der gesetzmaBi
gen GroBenvariation bilden Oberstrukturen von 913 
bzw. 915 Basenpaaren, die in sich zahlreiche Wie
derholungen kleinerer Sequenzmotive zeigen. 
Struktur und Organisation dieses Abschnittes zei
gen damit spezielle Eigenheiten, die ihn von einfa
cher aufgebauten Satelliten-DNAs von Eukaryon
ten-Genomen oder anderen Regionen mit ausge
pragten Sequenzwiederholungen in Baculoviren 
unterscheiden. Homologien dieser Region zu Se
quenzen des Insektenwirtes konnten bisher nicht 
nachgewiesen werden, so daJ3 dieser Abschnitt 
moglicherweise als spezifischer Bestandteil des Vi
rusgenoms anzusehen ist. 

Insgesamt haben unsere Untersuchungen ein etwas 
tiberraschendes Bild von der naturlichen Variabili
tat von Baculovirengenomen ergeben. Diese Varia
bilitat mit den Vorgangen von Rekombination und 
Transposition ist als Faktor in Risikoabschatzungen 
und -analysen bei der Anwendung gentechnisch 
veranderter Formen einzubeziehen. 

Untersuchungen zur Stabilitat und Variations

breite der Expression in Pflanzen transferierter 

Gene - Stability and variation of expression of 

transgenes in plants (Dietz, Antje, und Lands
mann, J .) 

Artfremde und neue Gene konnen mit Hilfe der 
Gentechnik in Genompositionen von Kulturpflan
zen eingebaut werden, die von der Evolution hier
fur nicht vorgesehen waren. Durch die Genom
struktur am pflanzlichen Integrationsort kann die 
Auspragung der eingeftihrten Gene beeinfluBt wer
den ("Positionseffekt"). Inwieweit die neu komhi
nierten Gene im Genom des Empfangerorganismus 
sich planmaBig und vorhersehbar verhalten, muB in 
biochemischen und molekularbiologischen Analy
sen geprtift werden. Eine auf Analysedaten der 
Auspragung und Stabilitat eingeftihrter Gene sich 
sttitzende Risikobewertung ist Voraussetzung fur 
die Schaffung allgemeingtiltiger Kriterien zur Be
gutachtung gentechnisch veranderter Organismen. 

Nicotiana tabacum var. W38 und Petunia hybrida 

var. RLOl wurden mit Kombinationen des wurzel
spezifischen Par-Promotors und der Reportergene 
Chloramphenicol-Acetyl-Transferasegen (CAT) 
und 8-Glucuronidase (GUS) sowie des Herbizidre
sistenzgens Phosphinotricin-Acetyltransferse (PAT) 
mittels der Agrobacterium-Blattscheibchenmethode 
transforrniert. Als Selektionsmarker diente das Ka
namycinresistenzgen NPTII. Die selektierten Pflan
zen sollen die Reportergene in den W urzeln auspra
gen. 
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Transgene Tabakpflanzen mit dem PAT-Gen prag
ten das eingeftihrte Gen erwartungsgemaB in den 
Wurzeln aus, wie in einem biochemisch-radiologi
schen Emzymtest nachgewiesen werden konnte. Es 
ergab sich ein kontinuierliches Spektrurn von hoch 
zu niedrig exprimierenden Pflanzen. Zwei Drittel 
der Pflanzen exprimierten das PAT-Gen in Gewe
bekultur zusatzlich in den Blattem, jedoch erheb
lich niedriger als in den Wurzeln. Die obersten 
Blatter der Pflanzen zeigten dabei geringere En
zymaktivitat als die tibrigen Pflanzenteile. Im Ge
wachshaus hingegen war die enzymatische PAT
Aktivitat in den Bllittern nicht nachweisbar. 

Im Gewachshaus tiberlebten die transgenen Tabak
pflanzen praxistibliche und 4fach tiberdosierte 
Applikationen des Herbizids BASTA. Dies betrifft 
auch die Pflanzen, deren PAT-Expression in den 
Blattem unterhalb der Nachweisgrenze lag. Die Ur
sachen fur diese Toleranz liegen moglicherweise in 
einer Herbizid-Sink-Funktion der Wurzeln und 
werden weiter erforscht. 

Um mehr Oaten tiber die Bedeutung der pflanzli
chen DNA-Struktur am T-DNA-Integrationsort fur 
die Aktivitat der inserierten Gene zu erhalten, wur
den DNA-Sequenzen und chromosomale Strukturen 
an Integrationsorten untersucht. Zur molekularen 
Analyse der dem eingeftihrten Reportergen benach
barten pflanzlichen DNA-Sequenzen und eventu
eller Rearrangements innerhalb der transferierten 
DNA wurden Teile von T-DNA-Integrationsorten 
aus einer transgenen Pflanze, die das CAT-Gen 
nicht strikt gewebespezifisch exprimiert, reisoliert. 
Aus einer genomischen Lambda-ZAP-Genbank ei
ner in Wurzeln und Blattern exprimierenden PAR
CAT-Petunienpflanze wurden drei Klone identifi
ziert, die Teile der eingeftihrten Genkonstruktion 
enthalten. Einer der Klone enthfilt sowohl Repor
tergen als auch Selektionsmarker und deutet auf 
eine Tandem-Integration zweier T-DNAs hin. Die
ser Klon ist in Bakterien nicht stabil. Geplant ist der 
Nachweis der T-DNA Tandemstruktur in der trans
genen Pflanze durch Polymerasekettenreaktion 
(PCR). Bei der Feinstrukturanalyse der beiden an
deren Klone durch DNA-Sequenzierung wurde in 
einem Fall eine dem lntegrationsort benachbarte, 
extrem A+ T-reiche SAR ("scaffold attachment re
gion")-Sequenz identifiziert, die in vitro mit hoher 
Affinitat an pflanzliche und tierische Zellkern-Ma
trix bindet (Bindungs-Assays durchgeftihrt von 
Prof. Bode, Gesellschaft fur Biotechnologische 
Forschung, Braunschweig). SAR-Sequenzen sind 
entweder an den Grenzen von Chromatindomanen, 
die Einheiten transkriptioneller Regulation darstel
len, lokalisiert oder mit transkriptionsverstarkenden 
Enhancem assoziiert. Sie verrnitteln stabil inte
grierten Reportergenen in transgenen tierischen 
Zellen eine starke, kopienzahlabhangige Auspra
gung. Es wird untersucht, ob das von uns identifi-
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zierte SAR-Element (Petun-SAR) geeignet ist, als 
Teil von Transfonnationsvektoren in Pflanzen ein
geftihrte Gene unabhangig zu machen vom variie
renden EinfluB benachbarter Chromatindomanen. 
Dazu wurden verschiedene binare Transfonnati
onsvektoren konstruiert, in denen das GUS-Repor
tergen flankiert ist durch das Petun-SAR. Mittels 
der Agrobacterium-Blattscheibchenmethode wird 
Nicotiana tabacum var. W38 mit diesen Vektoren 
transfonniert. Die GUS-Expression der daraus her
vorgehenden transgenen Tabakpflanzen wird an
schlieBend quantitativ biochemisch analysiert. 

Die modulationsfahigen Auspragungsmuster der 
prasumptiv gewebespezifisch regulierten, einge
ftihrten Gene sind auf einen "Positionseffekt" zu
riickzufiihren. Moglicherweise konnen Transfor
mationsverfahren entwickelt werden, die den Ein
fluB des Integrationsortes auf die Expression von 
Fremdgenen reduzieren. In einer Zuverlassigkeits
priifung gentechnisch veranderter Pflanzen wird auf 
den Nachweis der Stabilitat und der Expression der 
eingefiihrten Gene besonders geachtet werden mtis
sen. Bei Pflanzenschutzwirkstoffen und Wirkstof
fen, die in den zum Verzehr kommenden Pflanzen
teilen nicht erwtinscht sind, ist die regulierte Aus
pragung von Genen von spezieller Bedeutung. 
Pflanzenschutzwirkstoffe sollen nur am Ort und 
zum Zeitpunkt des Bedarfes ausgepragt werden. 

Genetische und molekularbiologische Analyse 

von kreuzhybridisierten Wild- und Kulturver

wandten der Zuckerriibe - Genetic and molecu
lar analysis of hybrids between transgenic sugar 

beet and related Beta vulgaris subspecies (Dietz, 
Antje) 

Das Projekt begleitet die Freisetzung virusresisten
ter Zuckerriiben durch die Kleinwanzlebener Saat
zucht AG (KWS), Einbeck. Die Zuckerrtiben sind 
gentechnisch verandert und enthalten neben dem 
Htillprotein-Gen des Rizomania-Virus (BNYVV) 
das als Selektionsmarker dienende Phosphinotricin
Acetyltransferase (bar)-Gen, das Resistenz gegen 
den Herbizidwirkstoff Glufosinat vennittelt, sowie 
das fiir Kanamycin-Resistenz codierende NPTII
Gen. 

Bei den gentechnisch erzeugten virus- und 
herbizidresistenten Pflanzen beruht die Toleranz 
auf der Expression eines einzelnen Gens. Eine 
durch ein einzelnes Gen bedingte phanotypische 
Eigenschaft ist leichter auf andere Pflanzen tiber
tragbar als multifaktoriell bedingte Merkmale. Ein 
denkbares Risikoszenario bei einem Transfer von 
Eigenschaften wie Virus- oder Herbizidresistenz in 
verwandte Wildpflanzen ist die Enstehung aggres
siverer und konkurrenzfahigerer Unkrauter in 
Kulturbestanden. Die Folge konnten Verschiebun
gen der okologischen Strukturen sein. Daneben ist 

im Falle der Zuckerriibe auch eine Obertragung der 
neuen Gene auf verwandte Kulturpflanzen (Man
gold, Rote Beete) moglich, die eine veranderte 
Konkurrenzfahigkeit zur Folge haben konnte. Un
tersuchungen zur Auskreuzung neuer, in Kultur
pflanzen tibertragener Gene sowie zum Verhalten 
der Gene in Kreuzhybriden sind daher von ent
scheidender Bedeutung ftir die Beurteilung des Ri
sikos unerwtinschter okologischer Auswirkungen 
des Anbaus transgener Pflanzen. 

Transgene virusresistente Zuckerriiben-Linien wur
den auf Grund ihrer potentiellen Hybridisierbarkeit 
gekreuzt mit Beta vulgaris subsp. maritima 

(Wildrtibe), Beta vulgaris subsp. vulgaris 

(Mangold) sowie Beta vulgaris subsp. vulgaris var. 

conditiva (Rote Beete). Die dabei erhaltenen Samen 
werden zunachst molekularbiologisch analysiert, 
um Oaten zur Vererbung und zur phanotypischen 
Auspragung der Virus- und Herbizidresistenzgene 
in den Hybriden zu erhalten. Dariiber hinaus soil 
untersucht werden, in welchem Umfang durch Ein
kreuzung des Htillprotein-Gens in teilresistente 
Wildrtiben der Grad der Rizomania-Resistenz er
hoht wird. Dazu werden transgene Zuckerriiben, 
verschiedene Wildrtiben-Isolate und Hybriden mit 
Virus-beladenem Vektor Polymyxa betae infiziert 
und die Ausbreitung der Viren in den Pflanzen im 
ELISA bestimmt. 

Parallel zu diesen Untersuchungen wird in einem 
von D. Bartsch (Universitat Aachen) durchgeftihr
ten Projekt zur okologischen Begleitforschung das 
Konkurrenzverhalten der durch Kreuzung mit 
Wild- und Kulturverwandten erhaltenen transgenen 
Zuckerrtiben-Hybriden sowie nattirlich virusresi
stenter Beta-Ruben in Laboruntersuchungen abge
schatzt. Die Ergebnisse der molekularbiologischen 
Analyse und der Resistenztests sollen im Kontext 
mit diesen Konkurrenzversuchen bewertet werden. 

Bakterielle Genaustauschprozesse im Boden und 

verwandten Habitaten - Exchange of bacterial 
genes in soil and related habitats (Smalla, Kome
lia, Pukall, R., und Gotz, Antje) 

Bakterielle Genaustauschprozesse im Boden und in 
verwandten Habitaten wurden im Rahmen des 
BMFT-Projektes 0310016 und des EG-Projektes 
BIOTECH untersucht. Ziel der Arbeiten ist die Be
urteilung der okologischen Relevanz von Gentrans
fer-Ereignissen im Hinblick auf die Persistenz und 
Ausbreitung rekombinanter DNA sowie bakterieller 
Resistenzgene unter Umweltbedingungen. 

Um den EinfluB der Lokalisation von Resistenzge
nen auf unterschiedlichen Plasmiden (extrachromo
somale DNA) auf ihre Verbreitung <lurch horizon
talen Gentransfer zu klaren, wurden E. coli-Stamme 

mit Plasmiden unterschiedlicher Inkompatibilitats-



gruppen in sterilem und nichtsterilem Boden 
inokuliert. Es konnte gezeigt werden, daJ3 Gentrans
fer-Prozesse in sterilem und nichtsterilem Boden 
stattfinden, wenn ausreichend Nahrstoffe zur Ver
fiigung stehen. Im Boden scheinen Plasmide, die 
fiir kurze und starre Pili kodieren, von groBerer 
okologischer Relevanz, da nur fiir solche Plasmide 
ein Transfer im Boden nachgewiesen werden konn
te. Ein konjugativer Transfer von IncP-Plasmiden 

aus inokulierten E. coli in autochthone Bodenbakte
rien (Rhizobien und unseres Wissens erstmals Fla
vobakterien) konnte gezeigt werden. 

Das natiirliche Gentransfer-Potential von Giillebak
terien wurde im Hinblick auf deren Beitrag zur 
Verbreitung transgener DNA in begillltem Boden 
untersucht. Die Anwendung der direkten exogenen 
Plasmidisolierung aus Giille ermoglicht die Charak
terisierung mobiler genetischer Elemente ohne vor
herige Kultivierung der entsprechenden Giillebakte
rien auf Selektivmedien. Es konnte eine Vielzahl 
von selbsttransferablen Plasmiden mit Antibiotika
resistenzgen isoliert und charakterisiert werden, die 
offensichtlich auch DNA-mobilisierende Aktivitat 
besitzen. In dem EG-Verbundprojekt werden ana
loge Techniken zur Charakterisierung der mobilen 
genetischen Elemente von Phyllosphare-, Rhizo
sphare- und Bodenbakterien angewendet, so daB 
eine umfassende Charakterisierung des Gentrans
ferpotentials von Boden und verwandten Habitaten 
moglich wird. 

Potentielle Auswirkungen des T4-Lysozyms in 

transgenen Kartoffelpflanzen auf assoziierte Mi

kroorganismen - Possible effects of the T4-lyso

zyme in transgenic potato plants on associated 
microorganisms (Smalla, Komelia, und Heuer, H.) 

T4-Lysozym produzierende transgene Kartoffel
pflanzen sollen im Freiland auf ihre Resistenz 
gegeniiber Erwinia carotovora ssp. atroseptica, 

dem Erreger der KnollennaBfaule und Schwarz
beinigkeit, getestet werden. Dabei ist wegen der un
spezifischen Wirkung von T4-Lysozym auf die 
Zellwande verschiedener Bakterienarten mit Veran
derungen der pflanzen-assoziierten Mikroor
ganismen zu rechnen. Neben der Charakterisierung 
dominanter Bakterien nach Kultivierung werden die 
Muster der Stoffwechselleistungen der Blatt
mikroflora mit Hilfe von BIOLOG-Mikrotiterplat
ten untersucht. Zur Abschatzung des Stichproben
umfangs, der zum Nachweis biologisch relevanter 
Unterschiede zwischen den Mikrofloren transgener 
und nichttransgener Kartoffelpflanzen erforderlich 
ist, wurden die Variabilitat des BIOLOG-Musters 
zwischen Pflanzen und Pflanzenteilen sowie der 
methodisch bedingte Antell der Varianz ermittelt. 

Eine weitere Moglichkeit zur Erfassung von 
Veranderungen zwischen Mikrofloren konnte die 
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Charakterisierung der durch PCR amplifizierten 
16S-rRNA Gene von Phyllosphare-Mikroorganis
men mit Hilfe der Temperaturgradienten-Gelelek
trophorese darstellen. Erste Untersuchungen erga
ben ahnliche Muster mit ea. 8-10 Hauptbanden fiir 
von Kartoffelblattem abgewaschene Mikrofloren. 
Gruppenspezifische Primer sollen die Sensitivitat 
der Methode erhohen und die Aussagekraft beziig
lich okologisch und phytopathologisch in

teressanten Bakteriengruppen verbessem. 

Untersuchungeo zum horizontalen Gentransfer 

von transgenen Zuckerriiben auf Zuckerriiben
assoziierte Bakterien und Bodenbakterien - Stu
dies on horizontal gene transfer from transgenic 

sugar beets to sugar beet associated or soil bac

teria {Smalla, Komelia) 

Freisetzungsbegleitend wurden bei Feldversuchen 
mit gentechnisch veranderte Zuckerriiben, die ein 
virales Hiillprotein-Gen und bakterielle Resistenz
gene (nptll, bar) enthalten, Bodenuntersuchungen 
durchgefiihrt. Langfristiges Ziel der Arbeiten ist es, 
Informationen iiber die Persistenz transgener DNA 
im Boden und mogliche Gentransfer-Ereignisse zu 
liefem. Zunachst dienten die Untersuchungen je
doch als Grundlage fiir die biometrische Versuchs
planung und die Etablierung von Techniken zum 
Nachweis der transgenen DNA in kultivierbaren 
und nichtkultivierbaren Bakterien (PCR, DNA-Hy
bridisierung). Die Bodenprobenahmen erfolgten 
randomisiert in durch den Freisetzer vorgegebenen 
Blacken transgener und nichttransgener Zucker
riiben. Zu Beginn des Freisetzungsversuches war 
das gentechnische Konstrukt in kultivierbaren und 
nichtkultivierbaren Bodenbakterien nicht nach
weisbar. Auch das nptll-Gen konnte in kultivierba
ren Bodenbakterien nicht nachgewiesen werden, 
allerdings in einer DNA-Probe, die direkt aus dem 
Boden extrahiert wurde. 

Molekularbiologische Untersuchungen am 

Scharka-Virus (PPV) der Pflaume - Investiga

tions on plum pox virus (PPV) (MaiB, E., und 
Casper, R.) 

Der EinfluB des Hiillproteins des Scharka-V irus der 
Pflaume (PPV) auf die Blattlausiibertragung wurde 
schwerpunktmaBig untersucht. Dazu wurden gezielt 
infektiose full-length Klone aus verschiedenen 
PPV-Isolaten hergestellt. Verwendung fanden zwei 
nicht mit Blattlausen zu iibertragende Isolate, PPV
NAT und PPV-SC, sowie PPV-AT, ein blattlaus
iibertragbares Isolat. Die Hiillproteingene dieser 
Isolate wurden bereits friiher kloniert und vollstan
dig sequenziert. 

Die Hiillproteinregion innerhalb des full-length 
Klones p35SPPV-NAT wurde durch die korrespon
dierenden Gene der Isolate SC und AT ersetzt, wo-
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durch die Klone p35SPPV-AT und p35SPPV-SC 
erhalten wurden. Die Aminosaureabfolge DAL in
nerhalb von p35SPPV-NAT wurde dabei zu DAG 
in p35SPPV-AT und zu NAG in p35SPPV-SC ver
andert. Eine erfolgreiche Blattlausiibertragung ge-
lang nur mit dem chimaren Virus aus p35SPPV-
AT. Daraus folgert, daB die Helferkomponente, die 
durch PPV-NAT beigesteuert wird, noch intakt ist 
und daB die Blattlausiibertragung in diesem Fall 
allein durch das Hilllprotein beeinfluBt wird. Durch 
Mutagenesen wurden deshalb irn Hilllprotein die 
Sequenzen DAL (PPV-NAT) und NAG (PPV-SC) 
gerichtet in DAG verandert. Diese Mutationen 
fiihrten zur Rekonstitution der Blattlausiibertrag
barkeit. Der Kontext DAG am N-Terminus des 
Hiillproteins ist damit offensichtlich eine essentielle 
Voraussetzung fiir die Blattlausiibertragung. Diese 
neuen Ergebnisse finden gegenwartig Beriicksichti
gung bei der Herstellung von PPV-resistenten 
Pflanzen. Um potentielle Risiken bei der Nutzung 
der hiillproteinvermittelten Resistenz zu minimie-
ren, werden Konstrukte hergestellt, deren Expressi
onsprodukte eine Blattlausiibertragung nicht unter
stiitzen konnen. Diese Untersuchungen sind erfor
derlich zur Beurteilung von Freisetzungsantragen 
fiir gentechnisch veranderte Pflanzen innerhalb der 
EU und kiinftig auch in Deutschland und konnen 
Wege zu einer gefahrlosen Nutzung der Gentechnik 
im Gartenbau aufzeigen. 

Gentechnische Erzeugung von Virusresistenz bei 

Kulturpflanzen - Genetic manipulation of virus 

resistance in crop plants - (Schiemann, J., MaiB, 
E., Gerstel, S., Laucke, G., Korte, Anne-Marie, und 
Casper, R.) 

In der Diskussion um den verstarkten Anbau nach
wachsender Rohstoffe erhalt der Raps eine immer 
groBere Beachtung. Nur sichere Ertrage werden 
dem Raps einen Platz in diesem Markt und die 
notwendige Rentabilitat der Produktion sichem. In 
nahezu alien deutschen Rapsbestanden wurden in 
den letzten Jahren hochgradige Infektionsraten 
durch das blattlausiibertragbare Westliche Riiben
vergilbungsvirus (BWYV) festgestellt, wodurch er
hebliche Samenertragsminderungen verursacht 
werden. Das Ziel unserer gemeinsam mit R. Grai
chen (Institut fiir Epidemiologie der BAZ, 
Aschersleben) und 0. Schieder (Freie Universitat 
Berlin) durchgefiihrten Arbeiten ist die Schaffung 
von BWYV-resistenten Rapsgenotypen, deren Re
sistenz auf unterschiedlichen molekularen Mecha
nismen beruht. Dazu wurden folgende Teile des Vi
rusgenoms kloniert, modifiziert, in Pflanzenexpres
sionsvektoren eingebaut und z. T. auf Tabak- und 
Rapspflanzen iibertragen: a) natives Hiillproteingen 
(Proteinexpression), b) Hilllproteingen mit ausge
schalteter Translation des intemen irn Leseraster 
verschobenen "VpG" (Proteinexpression), c) nicht
translatierbares Hiillproteingen durch Einfiihrung 

mehrerer Stop-Codonen, d) 17kD "VpG", e) C- und 
N-terminale Sequenzen des Replikasegens. Ein
Vergleich der unterschiedlichen molekularen Resi
stenzmechanismen soll uns wichtige Oaten zur Si
cherheitsbewertung der transgenen Pflanzen liefem.

Das Scharka-Virus der Pflaume (PPV) stellt eine 
emste Gefahr fiir den Anbau von Pflaumen und 
Zwetschen dar. Der bislang international verfolgte 
Versuchsansatz der Etablierung einer hilllprotein
vermittelten Resistenz muB auf Grund neuer Be
funde zur Transkapsidierung von eng mit dem PPV 
verwandten Viren in den bislang hergestellten 
transgenen Pflanzen neu iiberdacht werden. Um 
potentielle Risiken einer Transkapsidierung zu 
minimieren, wurden deshalb neue Genkonstrukte 
des PPV fiir die Transformation von Pflaumen 
hergestellt. Dabei wurden, ahnlich wie fiir das 
BWYV geschildert, das Helikasegen, das Replika
segen sowie modifizierte Formen des Hilllprotein
gens eines nicht blattlausiibertragbaren PPV-Isola
tes fiir die Herstellung virusresistenter Pflanzen 
verwendet. Um den TransformationsprozeB zu op
tirnieren und ein schnelles Auffinden von Trans
formanden zu erleichtem, wurde das 8-Glucuroni
dase-Reportergen benutzt. Eine Resistenzpriifung 
der Pflanzen steht noch aus, da die Transformanden 
noch nicht das Priifstadium erreicht haben. Die er
mittelten Oaten werden auch zur Beurteilung von 
Freisetzungsantragen fiir gentechnisch veranderte 
Pflanzen benotigt. 

Molekularbiologische Analyse verschiedener 

Graserviren - Molecular characterisation of 

Brome streak mosaic potyvirus (BrSMV), Agro

pyron mosaic potyvirus (AgMV) and Cocksfoot 

streak potyvirus (CfSV) (Huth, W ., Gatz, R., und 
MaiB,E.) 

Es wurden drei verschiedene Viren der Potyvirus
gruppe gereinigt, welche von Milben (BrSMV, 
AgMV) bzw. Aphiden (CfSV) iibertragen werden 
und Graser befallen. Aus den Viruspartikeln wur
den die Ribonukleinsauren isoliert und cDNA-Ban
ken angelegt. Von BrSMV und AgMV wurden 
physikalische Karten der Virusgenome erstellt, wo
bei sich zeigte, daB die jeweiligen cDNA-K.lone 
nahezu das komplette Genom abdecken. Die Se
quenzierung der Hiillproteingen-Regionen lieB ne
ben einigen Gemeinsamkeiten auch erhebliche Ab
weichungen zu den bislang verfiigbaren Hiillprote
insequenzen anderer Potyviren erkennen. Durch die 
Eingrenzung, Bestimmung und den Vergleich von 
Sequenzen der Helferkomponente, die essentiell fiir 
die Dbertragung der Viren <lurch Insekten ist, soll 
versucht werden, die unterschiedliche Vektorspezi
fitat zu erklaren. 



Untersucbungen zur Persistenz von Agrobakte

rien in transgenen Pflanzen und zum Gentrans

fer in Endophyten - Persistence of Agrobacteria 

in transgenic plants and gene transfer into en

dophytes (Schiemann, J., Landsmann, J., Matzk:, 
Anja, Riedel-PreuB, Anette, Graser, Elke, Zwei
gerdt, R., und Gunson, Helen) 

Die Ubertragung von Fremd-DNA in Pflanzen er
folgt in erster Linie mit Hilfe von Agrobakterien 
und durch Methoden des direkten Gentransfers. 
Bisher wenig beachtet blieb dabei die Frage, wie
weit die zur Geniibertragung eingesetzten Agro
bakterien in der Pflanze persistieren, auf die Nach
kommenschaft iibertragen werden und damit durch 
Freisetzung transgener Pflanzen in die Umwelt ge
langen konnen. Es liegen ebenfalls keine Befunde 
dariiber vor, ob bakterielle Endophyten in planta 
transformierbar sind. 

Um die Agrobakterien nach erfolgter Geniibertra
gung aus den infizierten Pflanzenexplantaten zu 
entfemen, wird mit Antibiotika selektiert, wobei 
diese Gegenselektion die Vermehrung der Bakte
rien und damit einen sichtbaren Befall verhindert, 
die Bakterien jedoch nicht vollstandig abtotet. Der 
Nachweis auch geringster Mengen von Agrobakte
rien in den transgenen Pflanzen wird in unseren 
Laboratorien durch Kultivierung angeschnittener 
Pflanzenteile auf fiir Agrobakterien geeigneten 
Nahrboden, durch Polymerase-Kettenreaktion 
(PCR) und mit Hilfe von immunologischen sowie 
elektronenmikroskopischen Nachweistechniken ge
fiihrt. Am Beispiel Tabak haben wir gezeigt, daB 
die Agrobakterien aus den transgenen Pflanzen 
nachtraglich eliminiert werden konnen. Aus durch 
Selbstungen erhaltenen Samen wurden unter steri
len Bedingungen neue Pflanzen regeneriert, zer
schnitten und auf Nahrmedium inkubiert. Selbst 
nach mehreren W ochen lieBen sich keine Agro
bakterien kultivieren und auch nicht mittels PCR in 
einzelnen Pflanzenteilen nachweisen. Dies zeigt an, 
daB Agrobakterien nicht durch Tabaksamen weiter
gegeben werden. Durch ein striktes Regime von 
Antibiotikatherapien bei der somatischen Pflanzen
vermehrung wurden Agrobakterien-freie Regenera
te erhalten. Weiterhin wurde ausgehend von SproB
spitzen durch Meristemkultur die Regeneration 
Agrobakterien-freier Pflanzen durchgefiihrt. 
Gleichzeitig konnte hierbei die PCR als Bestati
gung fiir die visuelle Bonitur der Agrobakterien
Kontamination von Meristemkulturen abgesichert 
werden. Die am Modell erarbeiteten Methoden 
werden z. Z. genutzt, um aus Freilandexperimenten 
mit transgenen Pflanzen entnommenes Material zu 
untersuchen. 

Da sich aus unseren bisherigen Versuchen zum 
direkten Gentransfer keine Hinweise fiir eine in 
planta-Transformation von bakteriellen Endophyten 
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ergeben haben, wurde ein neuer experimenteller 
Ansatz aufgebaut. Aus Suspensionszellen der tropi
schen monokotylen Kulturpflanze Yam (Dioscorea 

spp.) wurden bakterielle Endophyten isoliert; das 
lsolat HG 1 wurde mittels BIOLOG- und Fettsaure
profil-Analysen als Sphingorrwnas paucirrwbi/is 

identifiziert. Durch Elektroporation konnte HG 1 
mit dem Vektor pCaMVLN, der fiir den direkten 
Gentransfer in monokotyle Pflanzen verwendet 
wird, transformiert werden. Der Pflanzentransfor
mationsvektor wird unter nichtselektiven Bedin
gungen in dem bakteriellen Endophyten als nichtin
tegriertes Plasmid stabil repliziert. HG 1 wurde wei
terhin durch chromosomale Integration eines Insek
ten-Luziferasegens unter Kontrolle eines starken 
bakteriellen Promotors molekular markiert und auf 
Yam-Pflanzen iibertragen. Diese Ergebnisse finden 
bei der Beurteilung von Freisetzungsantragen fiir 
transgene Organismen Beriicksichtigung. 

Aufklarung der molekularen Grundlagen der 

Virus-Wirt-Wechselbeziehung am Modellobjekt 

Arabidopsis thaliana - Investigations on the 

molecular mechanisms of interaction between 

plants and viruses using Arabidopsis thaliana as 

a model system (Schiemann, J ., Matzk:, Anja, und 
Rover, M., in Zusammenarbeit mit Hehl, R., Tech
nische Universitat Braunschweig) 

Die gentechnische Manipulation pflanzeneigener 
Gene, die die Wechselwirkung Wirtspflanze/Patho
gen beeinflussen, ist von zunehmendem Interesse. 
Um diese weitestgehend unbekannten Pflanzengene 
zu charakterisieren, werden experimentelle Systeme 
benotigt, die u. a. das Auffinden von Virus-Typ
Mutanten und die lsolierung pflanzlicher Resi
stenzgene ermoglichen. Aufgrund ihres kleinen Ge
noms, der kurzen Generationszeit, der leichten In
duzierbarkeit und Verfiigbarkeit von Mutanten, der 
Etablierung unterschiedlicher Gentransferverfahren 
u. a. ist die Crucifere Arabidopsis thaliana zum
Hauptobjekt der pflanzlichen Molekularbiologie
geworden und eignet sich ebenfalls zum Studium
der Virus-Wirt-W echselbeziehung.

Das Tospovirus tomato spotted wilt virus (TSWV) 
hat sich fiir ein Mutanten- und Okotypenscreening 
als geeignet herausgestellt, da es reproduzierbar 
Stauchung, Blattdeformation und teilweise Blatt
vergilbung an den infizierten Arabidopsis-Pflanzen 

hervorruft. 54 charakterisierte Okotypen (von J. 
Dangl erhalten) wurden mit dem TSWV infiziert 
und auf Symptomunterschiede untersucht. Dabei 
erwiesen sich einige Okotypen als tolerant bzw. re
sistent gegeniiber TSWV. Eine genetische Analyse 
der Resistenzeigenschaften wurde begonnen. 

Mit der Etablierung eines experimentellen Systems 
zur Erzeugung dominanter Mutationen durch 
transkriptionelle Aktivierung wurde begonnen. Da-
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zu haben wir das GAIA/UAS-Enhancersystem der 
Hefe mit dem Ac/Ds-Transposonsystem des Mais 
kombiniert. Die GAIA-Bindungssequenz UAS 
wurde in ein nicht autonomes Ds-Element in
tegriert. Ds(UAS)-Transposition wird durch Ac in
duziert, und die Pflanzen mit transponierten 
Ds(UAS)-Elementen werden mit GAIA-exprimie
renden Pflanzen gekreuzt. In der F l  konnten domi
nante Mutationen durch transkriptionelle Aktivie-
rung von Genen in cis von Ds(UAS) durch GAIA

Bindung an UAS erzeugt werden. Neben einer Ana-
lyse auf sichtbare phanotypische Veranderungen 
sollen vor allem Veranderungen im Resistenzver
halten gegeniiber Pathogenen, insbesondere phyto
pathogenen Viren, untersucht werden. 

Uberpriifung von Konzepten zur nacbtraglicben 
Fremdgen-Eliminierung aus transgenen Pflan-
zen - Elimination of foreign genes from transge-
nic plants (Schiemann, J., Weber, Andrea, und 
MaiB, E., in Zusammenarbeit mit Gatz, Christiane, 
Universitat Bielefeld) 

Die Ubertragung praxisrelevanter Gene erfordert 
die Mitiibertragung von Selektionsmarkem, deren 
Anwesenheit in der transgenen Pflanze nicht mehr 
erforderlich ist. Fur eine Reihe von Kulturpflanzen 
haben sich Transformationsmarker (z. B. Herbizid
resistenz) bewahrt, deren Anwesenheit in den trans
genen Pflanzen nicht erwiinscht ist. Die gezielte 
Eliminierung von unerwiinschten Transformations
markem ist auch dann von Bedeutung, wenn eine 
transgene Pflanze mit weiteren Fremdgenen ausge
stattet werden soll. Zudem bietet eine gezielte Eli
minierung von Fremd-DNA eine Reihe interessan
ter Ansatze fiir die anwendungsorientierte Grundla
genforschung. 

Die Funktionsfahigkeit sequenzspezifischer Re
kombinationssysteme in Pflanzen wurde kiirzlich 
von mehreren Laboratorien demonstriert. Reporter
gene, die von zwei identischen Rekombinationsse
quenzen (lox = locus of crossing over) flankiert 
werden, konnen durch eine sequenzspezifische Re
kombinase (ere= control of recombination) wieder 
aus dem Pflanzengenom entfemt werden. Bei den 
bisher publizierten Ansatzen erfolgte die Kombina
tion von ere und lox und damit die Eliminierung der 
lox-flankierten Transformationsmarker durch Kreu
zung der "cre-Pflanzen" und "lox-Pflanzen" bzw. 
durch Supertransformation. Die von uns verfolgten 
Konzepte sehen die gemeinsame Ubertragung aller 
Komponenten des Rekombinationssystems vor: das 
unter Kontrolle eines reprimierbaren/induzierbaren 
Promotors stehende ere-Gen wird in die lox-flan
kierten Sequenzen eingeschlossen, so da£ die cre
codierte Rekombinase nach Induktion des ere-Gens 
dieses gemeinsam mit dem Transformationsmarker 
aus der transgenen Pflanze entfemt. Zur Repres
sion/lnduktion verwenden wir das Tetrazyklin-Re
pressor-System. 

Zur Verhinderung einer Rekombinase-Expression 
in den prokaryotischen Klonierungs- und Ubertra
gungswirten haben wir ein Intron in das ere-Gen 
eingebaut und die Funktionsfahigkeit des Intron
enthaltenden Rekombinasegens nach direktem Gen
transfer in Protoplasten nachgewiesen. Ebenfalls im 
Protoplastensystem konnte das Funktionieren der 
Tetrazyklin-abhangigen Repression/lnduktion der 
Rekombinase gezeigt werden. Gegenwartig werden 
transgene Pflanzen erzeugt, um die Tetrazyklin-ab
hangige Repression/lnduktion der Rekombinase 
auch bei stabiler Fremdgenexpression zu iiberprii
fen. 

Freisetzungsbegleitende Sicherbeitsforscbung 
bei transgenen Zuckerriiben, die das Hiillpro
teingen des Rizomaniavirus (BNYVV} exprimie
ren · Research on the safety assessment with 
transgenic sugarbeet expressing the coat protein 
gene of the rizomania virus (BNYVV) (Koenig, 
Renate, und Lesemann, D.-E.) 

Von einem deutschen Industrieuntemehmen wur
den im Jahre 1993 transgene Zuckerriiben, die das 
Hiillproteingen des Rizomaniavirus (BNYVV) ex
prirnieren, auf je einem Feld in Siiddeutschland 
(BNYVV im Boden vorhanden) und Norddeutsch
land (BNYVV nicht im Boden vorhanden) freige
setzt. Zur Erfassung von eventuell in den Zuckerrii
ben in Gegenwart anderer Viren stattfindenden 
Transkapsidierungs- und/oder Rekom binationser -
eignissen wurde versucht, auf elektronenmikrosko
pischen Netzen, 

1) die mit Antiserum gegen das BNYVV vorbehan
delt wurden, alle virusverdachtigen Partikeln einzu
fangen, die das Hiillprotein des BNYVV enthalten;
2) die mit Antiseren gegen die in Deutschland vor
kommenden anderen Riibenviren vorbehandelt
wurden, samtliche in den Pflanzen vorkommenden
anderen Viren einzufangen.

In beiden Fallen wurde eine Nachbehandlung mit 
Antikorpern gegen das BNYVV durchgefiihrt, um 
mit der sehr empfindlichen Immunogold-Technik 
einen eventuellen Einbau von BNYVV-Hiillprotein 
in andere Viren festzustellen. Mit Riibenmaterial 
aus den Freisetzungsfeldem wurden fiir 67 Wurzel
proben und 8 Blattproben - mit sehr erheblichem 
Arbeitsaufwand - iiber 150.000 elektronenmikro
skopische Sichtfelder untersucht. Spontane Feldin
fektionen lieferten our fiir das beet mosaic virus 
eine gr6Bere Anzahl von Partikeln. Weder bei den 
gefundenen 1.360 Partikeln des beet mosaic virus 
noch bei bei den 10 Partikeln des beet soilbome vi
rus wurden Anzeichen fiir eine Transkapsidierung 
mit BNYVV-Hiillprotein festgestellt. Aus unseren 
bisherigen Versuchen ist deshalb zu schlieBen, daB 
auf den beiden Freisetzungsfeldem durch Trans
kapsidierungen zur Zeit keine Gefahr im Verzug 
ist. 



ldentifizierung von zwei verschiedenen Stamm
gruppen des Rizomaniavirus (BNYVV) durch 
RFLP-Analyse von RT -PCR Produkten - RFLP 
analysis of RT-PCR products reveals the exi
stence of two major strain groups of beet necro
tic yellow vein virus (BNYVV) (Koenig, Renate, 
Hoffmann, Andrea, Kruse, Martina, Commandeur, 
U., und Kaufmann, A.) 

Durch die Verwendung von neuen Zuckerriiben
sorten, die zumindest eine Teilresistenz gegen das 
Rizomaniavirus zeigen, ist in den letzten Jahren ein 
Anbau von Zuckerriiben in Gebieten mit schwa
chem oder mittlerem Rizomaniabefall auch weiter
hin moglich gewesen. Die Ziichter sind bestrebt, die 
Situation durch Neuziichtungen weiter zu verbes
sem. Allerdings sieht es so aus, als ob sich neue 
Genotypen in verschiedenen Gebieten Europas un
terschiedlich verhalten konnen. Mit neuen methodi
schen Ansatzen versuchen wir deshalb zu klaren, 
ob das moglicherweise auf unterschiedliche Stam
me des Rizomaniavirus (BNYVV) zuriickzufiihren 
ist. Wir haben Zuckerriibeneinsendungen aus einer 
groBeren Anzahl von Anbaugebieten in Europa und 
auch aus den USA und mehreren asiatischen Llin
dem (Turkei, Kasachstan, China, Japan) erhalten. 
RT-PCR-Produkte wurden fur vier verschiedene 
Genomabschnitte des BNYVV hergestellt, und 
zwar fur die leader- und Hiillprotein-Gen-Region 
(nt 17-1088) auf RNA 2, die 42K-Protein-Gen-Re
gion (nt 2133-3293) ebenfalls auf RNA 2 sowie fur 
groBe Teile von RNA 3 (nt 50-1268) und RNA 4 
(nt 87-1301). lnsgesamt reprasentieren diese Ge
nomteile etwa ein Drittel des Gesarntgenoms. Alle 
vier Genom-Teile bzw. ihre Genprodukte stehen im 
Verdacht, einen besonderen EinfluB auf die patho
genen Eigenschaften des Virus zu haben. Die erhal
tenen RT-PCR-Produkte wurden mit Hilfe von 
RFLP untersucht. Die mit 15 verschiedenen Re
striktions-Endonukleasen erhaltenen Spaltmuster 
zeigen eindeutig, daB es zwei molekularbiologisch 
klar unterscheidbare Hauptgruppen des Rizomania
virus gibt, die wir als A- und B-Typ bezeichnen. 
Der A-Typ wurde in Siid- und in Westeuropa, den 
USA und in Asien identifiziert, wahrend der B-Typ 
vor allem in Zentraleuropa (in Deutschland und 
Teilen von Frankreich) vorkommt. Mischinfektio
nen mit beiden Typen wurden in Frankreich, Oster
reich und in Deutschland im Niederrheingebiet 
festgestellt. Nukleotidsequenzanalysen ergaben, 
daB der Prozentsatz der Basenaustausche zwischen 
dem A- und dem B-Typ in drei der vier un
tersuchten Genombereiche bei etwa 3 % lag. Inner
halb der beiden Stammgruppen scheinen die Nu
kleotidsequenzen einen hohen Grad an Konstanz 
aufzuweisen. Die meisten Basenaustausche fiihren 
nicht zu Arninosaureaustauschen. Die wenigen 
Aminosaureaustausche, die im Hiillproteinbereich 
gefunden wurden, liegen auBerhalb der friiher von 
uns identifizierten antigenen Bereiche. Aus diesem 

- 124 -

Grunde konnen die beiden Stammgruppen serolo
gisch nicht unterschieden werden. Vorlliufige Un
tersuchungen deuten jedoch auf Unterschiede in der 
Pathogenitat der beiden Stammgruppen hin. 

Expression der reaktiven Teile von monoklona
len Antikorpern (single chain fragments, scFv) 
gegen Struktur- und Nichtstrukturproteine des 
Rizomaniavirus (BNYVV) in Bakterien - Ex
pression of the reactive portions of monoclonal 
antibodies (single chain fragments, scFv) to 
structural and nonstructural proteins of the ri
zomania virus (BNYVV) in bacteria (Koenig, 
Renate, Pecker, L., und Kaufmann, Andrea, in Zu
sarnmenarbeit mit Himmler, G., Universitat fur Bo
denkultur, Wien, Osterreich) 

Durch Expression der reaktiven Teile von mono
klonalen Antikorpem (single chain fragments, 
scFv) in Bakterien laBt sich in Zukunft moglicher
weise der Einsatz von Kaninchen zur Massenpro
duktion von Antikorpem vor allem fur Routinedia
gnosen einschranken. Es ist uns gelungen, scFv ge
gen das Hiillprotein und das 25-K-Protein des 
BNYVV in Bakterien zu exprimieren. Zur Zeit ar
beiten wir an der Verbesserung der Ausbeute und 
an der Erhohung der mit scFv erzielten Nachweis
empfindlichkeit fur das BNYVV. Besonders hohe 
Empfindlichkeitssteigerungen sind im Dot-blot
Verfahren durch eine Detektion im Chemilumines
zenz-Verfahren moglich. 

Untersuchungen zur Ubertragung des beet 
necrotic yellow vein virus (BNYVV) und des 
beet soil-borne virus (BSBV) durch Polymyxa 

betae - Investigations on the transmission of beet 
necrotic yellow vein virus (BNYVV) and beet 
soil-borne virus (BSBV) by Polymyxa betae 

(Burgermeister, W., Pfeilstetter, E., Koenig, Re
nate, und Lesemann, D.-E., in Zusarnmenarbeit mit 
Kastirr, Ute, Bundesanstalt fur Ziichtungsforschung 
an Kulturpflanzen, Aschersleben) 

Elektronenmikroskopische Untersuchungen zum 
Nachweis von BSBV im Pflanzengewebe wurden 
bisher ausschlieBlich an experimentellen Testpflan
zen durchgefiihrt. GroBere Ansammlungen von 
biindelformig angeordneten BSB V-Partikeln wur
den von uns erstmals auch in Ultradiinnschnitten in
fizierter Zuckerriibenwurzeln gefunden. Meist wa
ren diese in unmittelbarer Nahe von Zellen zu fin
den, die mit P. betae infiziert waren. Mit Hilfe der 
Immunogold-Markierung an Schnittpraparaten 
konnte das BSBV mehrfach in Dauersporen von 
P. betae nachgewiesen werden. In Plasmodien bzw.
Zoosporangien gelang ein eindeutiger Virusnach
weis bisher nicht. RegelmaBig konnten aber groBe
Mengen von BNYVV in unmittelbarer Nahe der
Plasmodienwand im Cytoplasma der Wirtszelle
nachgewiesen werden. Da sich das Virus auch bei
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relativ jungen Plasmodien bereits auBerhalb des 
Pilzgewebes befand, diirfte es sich beim Ubertritt 
des Virus aus dem Pilz in die Wirtszelle um ein 
sehr frtihes Ereignis handeln. In weiteren Untersu
chungen milssen deshalb die ersten Stadien der 
Pilzinfektion erfaJ3t werden. 

In einigen Zoosporangien wurden Zoosporen beob
achtet, bei denen der Penetrationskeil bereits 
ausgebildet war. Dies deutet darauf hin, daJ3 Zoo
sporen nicht nur ins umgebende Medium abgege
ben werden, sondern auch eine Ausbreitung des 
Pilzes innerhalb der Wurzel ermoglichen. In den 
Wurzelzellen vorhandene Cystosori enthielten 
manchmal Dauersporen, aus denen offensichtlich 
gerade eine Zoospore schltipfte. Auch dies spricht 
fur den oben erwahnten alternativen Aus
breitungsweg des Pilzes. Welche Auswirkungen 
sich daraus fur die Ausbreitung von BNYVV bzw. 
BSBV im Wurzelgewebe ergeben, muB weiter un
tersucht werden. 

In Aschersleben wurden Untersuchungen zur Viru
lenz unterschiedlicher P. betae-Isolate durchge
filhrt. Dabei zeigten sich BNYVV -tragende Isolate 
deutlich weniger und BSB V-tragende Isolate ge
ringfiigig weniger virulent als virusfreie Isolate. Zur 
weiteren Absicherung dieser Ergebnisse milssen 
noch mehr virustragende Isolate untersucht werden. 
Dafur sollen definierte P. betae-Isolate mit unter
schiedlichem Virusstatus (virusfrei, mit BNYVV 
und/oder BSBV) hergestellt werden. Dies laBt sich 
entweder durch die Beladung virusfreier Isolate mit 
den entsprechenden Viren erreichen oder durch 
eine gezielte Eliminierung der Viren aus virustra
genden Isolaten. Durch eine Passage BSBV-tragen
der P. betae-Isolate ilber Samlinge von Garten
melde (Atriplex hortensis L.) konnten wir dieses 
Virus vollstandig eliminieren. 

Virulenzkorrelierte DNA-Fragmente in RAPD
Mustern (Random Amplified Polymorphic 
DNA) von Kartoffel-Zystennematoden - Viru
lence-correlated DNA fragments in RAPD pat
terns of potato cyst nematodes (Burgermeister, 
W., und Pastrik, K.-H., in Zusammenarbeit mit 
Rumpenhorst, H. J., Institut fur Nematologie und 
Wirbeltierkunde der BBA, Munster) 

Nach neueren Forschungsergebnissen sind die als 
Pa2 bzw. Pa3 klassifizierten Globodera pallida

Populationen keine reinen Pathotypen, sondem Mi
schungen aus avirulenten und virulenten Genoty
pen. Zur Charakterisierung dieser in der Praxis sehr 
wichtigen Populationen ware es am sinnvollsten, 
ihren jeweiligen Gehalt an virulenten Genotypen zu 
bestimmen. 

Nach siebenjahriger Vermehrung der Pa2-Popula
tion 'Kalle' an der teilresistenten Kartoffelsorte 

'Darwina' beobachtete H.J. Rumpenhorst eine deut
liche Virulenzzunahme dieser Nematodenpopula
tion im biologischen Test, die wahrscheinlich durch 
Selektion virulenter Genotypen hervorgerufen wur
de. Nach Erprobung verschiedener Random Primer 
in der RAPD-Analyse fanden wir zwei zusiitzliche 
amplifizierte DNA-Fragmente bei 'Kalle' selektiert 
gegenilber 'Kalle' unselektiert. Durch Untersuchung 
von jeweils 50 Einzelzysten zeigte sich, daJ3 diese 
Fragmente sehr selten in Zysten der unselektierten 
und sehr hiiufig in Zysten der selektierten Popula
tion 'Kalle' nachweisbar waren. 

Die Virulenzspezifitiit der beiden DNA-Fragmente 
wird durch Hybridisierungsversuche der klonierten 
DNA-Fragmente mit amplifizierter DNA aus ver
schiedenen G. pallida-Populationen gepriift. Bei 
unseren bisherigen Versuchen mit einem der beiden 
DNA-Fragmente zeigten schwach virulente Popula
tionen kein Hybridisierungssignal. Von den starker 
virulenten Populationen zeigten die meisten ein 
hybridisierendes Fragment der erwarteten GroBe. 
Das DNA-Fragment konnte somit ein Merkmal 
virulenter G. pallida-Genotypen sein, deren Anteil 
durch die Selektion an der teilresistenten 
Kartoffelsorte erhoht wurde. Entsprechende Ver
suche mit dem zweiten virulenzkorrelierten DNA
Fragment sind in Vorbereitung. Die Sequenzen der 
beiden amplifizierten DNA-Fragmente sollen zum 
Aufbau eines Virulenztests durch PCR (Polymerase 
Chain Reaction) mit spezifischen Primem genutzt 
werden, der fur die Resistenzprilfung fur das Bun
dessortenamt und die Ziichtungspraxis verwendet 
werden soll. 

Ringnekrosen an Kartoffelknollen: Nachweis des 
Erregers pvyNTN mit der Polymerase-Ketten
reaktion (PCR) - Potato tuber necrosis ringspot 
disease: Detection of the agent pvyNTN by po
lymerase chain reaction (PCR) (Weidemann, H.
L., und MaiB, E.) 

Ein neuer Stamm des Kartoffelvirus Y (PVYNTN) 
verursacht Ringnekrosen an Kartoffelknollen, die 
insbesondere den Speisekartoffelmarkt beeintrach
tigen. Auf Grund der Verbreitung des Virusstam
mes besteht der Verdacht,daJ3 Kartoffelsorten, die 
sich gegenuber PVY als feldresistent erwiesen ha
ben, fur PVYNTN anfiillig sind. Die Voraussetzung 
fur eine auf PVYNTN gerichtete Resistenzprilfung 
ist eine Differentialdiagnose, die es erlaubt, 
pvyNTN von anderen PVY-Stammen zu unter
scheiden. Bisherige Versuche mit serologischen 
Methoden blieben erfolglos. Es wurde deshalb ge
prilft, inwieweit sich die PCR dafilr eignet. Hierfur 
wurden Oligonukleotide synthetisiert, die spezifisch 
fur den nicht-codierenden Bereich des pvyNTN_ 
Genoms sind, der vor dem Gen eines vermutlichen 
Transportproteins (Pl -Protein) liegt. Erste Versu
che haben gezeigt, daB mit diesen Oligonukleotiden 



das ungarische Ori�solat des pyyN1N erfaBt
wurde sowie PVY Isolate aus deutschen Her
ktinften. Andere Virusisolate aus den Stammgrup
pen pyyN, pyyO und pyyC lieBen sich in der 
PCR nicht nachweisen. Diese vorlliufigen Ergebnis
se weisen darauf hin, daB die PCR zusammen mit 
den hier verwendeten Oligonukleotiden als spezifi
sche Nachweismethode ftir pyyN1N geeignet ist. 
Die Zuverlassigeit dieses Tests muB jedoch noch 
mit einer groBeren Anzahl von PVY-Isolaten abge
sichert werden. AuBerdem wird eine Optimierung 
zur besseren Handhabung des Testverfahrens ange
strebt, um auch groBere Probenumfange untersu
chen zu konnen, bevor das Verfahren ftir Prtifungen 
ftir das Bundessortenamt verwendet werden kann. 

Nacbweas des Tabakrattle-Virus mit der 
Polymerase-Kettenreaktion PCR) - Detection of
tabacco rattle virus by polymerase chain reac

tion (PCR) (Weidemann, H.-L.) 

Tabakrattle-Virus (TRV) schadigt Kartoffelknollen 
durch Pfropfenbildung und Eisenfleckigkeit. Da 
ahnliche Schadbilder auch andere Ursachen haben 
konnen, ist es ftir eine Infektionsbekampfung not
wendig, das Virus in den Knollen nachzuweisen. 
Ein zuverllissiger Nachweis ist aber wegen des ge
ringen Virusgehaltes der Knollen weder mit serolo
gischen noch mit biologischen Methoden moglich. 
Deshalb wurde die PCR als besonders empfindliche 
Nachweismethode ftir virale Nukleinsauren auf ihre 
Eignung ftir den Nachweis von TRV geprtift. 
Die Primer wurden konstruiert a: komplementar zu 
den Nukleotiden 6555 bis 6575, und b: identisch zu 
den Nukleotiden 6113 bis 6132 des TRV SYM 
RNAI Genoms (16 kD Protein). 

Die cDNA-Erstrangsynthese erfolgte mit Primer a 
und M-ML V Revers-Transkriptase. Die PCR wurde 
durchgeftihrt in einem programmierbaren Thermo
cycler und das PCR-Produkt in einem 1 % Agaro
segel nach Elektrophorese und Farbung mit 0,5 % 
Ethidiumbromid nachgewiesen. 
Um stammspezifische Reaktionen auszuschlieBen, 
wurden die TRV-Stamme PRN, SYM und Oregon 
mild in Tabakpflanzen inokuliert und als infizierte 
Kontrollen verwendet.In alien Fallen erschienen die 
erwarteten Banden im Gel. 
Knollen mit Symptomen wurden in verschiedenen 
zeitlichen Abstanden nach der Ernte getestet. Bis 
Dezember lieB sich TRV in den meisten Proben mit 
PCR nachweisen, danach wurde der Nachweis un
zuverlassiger. Dies kann damit erklart werden, daB 
TRV nach langerer Lagerung in den Knollen eli
miniert wird. 
Daneben wurden 20 Knollen und Wurzeln der Sorte 
'Desiree', die aus einem stark mit TRV befallenem 
Feld stammten, getestet. Die Knollen waren sym-
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ptomlos, dennoch ergaben sie ebenso wie die Wur
zeln spezifische Banden im Gel. Um dieses Ergeb
nis abzusichern, wurde die extrahierte RNA von 
Wurzel und Knolle jeder Probe zusammengefaBt 
und in Tabakpflanzen inokuliert. Mit der infizierten 
Kontrolle wurde ebenso verfahren. Die mit Wurzel 
und Knollen-RNA inokulierten Tabakpflanzen ent
wickelten lokale nekrotische Ringflecken, wahrend 
die RNA der infizierten Kontrolle auBerdem syste
mische Symptome verursachte. Mit ELISA liel3 
sich TRV nur in den systemisch infizierten, nicht 
jedoch in den lokal infizierten Pflanzen nachwei
sen. Dieses Ergebnis weist darauf hin, daB die gete
steten symptomlosen Knollen und die Wurzeln von 
'Desiree' nicht das vollstandige Genom des TRV 
enthielten, sondern nur noch die RNAl, die nicht 
mehr zur Prcduktion von vollstandigen Virusparti
keln befahigt ist. 

Tabakrattlevirus: Untersuchungen von in 

Deutscbland vorkommenden Serotypen - To
bacco rattle virus:Investigations on serotypes 
occurring in Germany (Weidemann, H.-L.) 

Im Berichtsjahr traten wieder erhebliche Schaden 
durch Infektionen mit Tabakrattlevirus (TRV) auf, 
wobei der Speisekartoffelanbau besonders betroffen 
war. 
Bei der Anbauplanung ftir TR V-befallene Flachen 
wird daher auch die Resistenz einer Sorte gegen
tiber TRV berticksichtigt. Es wurde jedoch beob
achtet, daB Kartoffelsorten auf unterschiedlichen 
Standorten ftir Tabakraltlevirus (TR V) verschieden 
anfallig sein konnen. Eine Erklarung daftir ist das 
Vorkommen verschiedener Virusstamme und eine 
Virusstamm-spezifische Resistenz der Sorten. Des
halb werden Virusisolate aus verschiedenen Regio
nen Deutschlands auf ihre Zugehorigkeit zu ver
schiedenen Stammgruppen tiberprtift. Nachdem 
Antiseren gegen eine Reihe bekannter TRV
Stamme hergestellt worden waren, wurden diese 
auf ihre Reaktionsfahigkeit mit hiesigen Virusiso
laten getestet. 
Dabei reagierten die meisten Virusherktinfte mit 
Antiseren gegen den aus Schottland stammenden 
"Typ-Stamm" PRN sowie teilweise mit Antiseren 
der Oregon-Stammgruppen. Zwei Virusisolate aus 
Norddeutschland waren bisher keiner der bekannten 
Stammgruppen zuzuordnen. Diese ersten Ergeb
nisse weisen darauf hin, daB TRV-Herktinfte aus 
Deutschland verschiedenen Serotypen angehoren 
konnen. Diese Tatsache muB bei der Resistenzprti
fung berticksichtigt werden. 
Nacbweis eines bisher unbekannten Potexvirus 
in Futtergrasern und seine Verbreitung in 
Zuchtbetrieben - Evidence of a potexvirus

unknown till now and its occurrence in breeding 
stations (Huth, W., Lesemann, D.-E., Vetten, H.J., 
und Gatz, R.) 
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Bei vergleichenden Untersuchungen Ober das 
ryegrass mosaic virus (RMV) wurde in Lolium per
enne und Lolium multijlorum ein Virus entdeckt, 
welches auf Grund seiner morphologischen Eigen
schaften zur Gruppe der Potexviren gehort. Die 
Symptome, helle, unregelmaBig Ober die Blattfla
che verteilte Strichel, die dieses noch nicht be
nannte Virus (LV') auf den Blattem befallener 
Pflanzen hervorruft, ahneln denen, die <lurch RMV 
verursacht werden. Eine visuelle Unterscheidung 
RMV - und 'L V' -infizierter Pflanzen ist deshalb 
nicht moglich. Nach Untersuchung von insgesamt 
292 Pflanzen Lolium perenne, die ausschlieBlich 
von Zuchtbetrieben stammten und anhand der 
Symptome zweifelsfrei mit einem Virus infiziert 
waren, ist L V' in Deutschland weit verbreitet. Ein 
groBer Teil der geprtiften Pflanzen war mit RMV 
und L V' mischinfiziert (122), und nur· wenige 
Pflanzen waren ausschlieBlich von 'LV' (16), die 
restlichen Pflanzen nur von RMV (108) befallen. 
Lediglich in Pflanzen von Malchow auf Poehl an 
der mecklenburgischen OstseekOste wurde L V' 
nicht nachgewiesen. 

'L V' ist mechanisch <lurch Abreiben eines virushal
tigen Pflanzensaftes leicht auf beide Lolium-Arten, 
L. perenne und L. multijlorum, seltener auf Gerste
und Dactylis glomerata zu Obertragen. Ein Teil der
Pflanzen blieb latent infiziert. Dikotyle Wirte des
Virus sind Nicotiana benthamiana und Tetragonia
expansa. Lolium multiflorum, mit RMV und 'LV'
mischinfiziert, reagiert mit der Bildung scharf ·be
grenzter, kurzer weiBlicher Strichel. Das Wachstum
mischinfizierter Pflanzen war dartiber hinaus dra
stisch vermindert. Weitere Versuche ergaben Hin
weise darauf, daB Rhopalosiphum padi ein natiirli
cher Vektor des Virus ist: von 45 Pflanzen er
krankten sieben nach Inokulationssaugzeiten von
etwa zwei Stunden an der Virose.

Die Partikeln des 'LV' sind fadenformig und flexi
bel, weisen eine deutliche Oberflachentextur auf 
und ahnelten darnit typischen Potexviren. Die Par
tikeln sind mit 640 nm jedoch deutlich langer als 
die Mehrzahl der Potexviren, wahrend foxtail mo
saic virus (FMV), das einzige bisher bekannte 
Potexvirus von Grasem, mit 542 nm eine fur Po
texviren typische Lange aufweist. In den Wirtszel
len bildet 'L V' groBe Partikelaggregate und keine 
Membrankorper und ist auch in dieser Hinsicht der 
Mehrzahl der Potexviren ahnlich. 

'L V' wurde auf N. benthamiana vermehrt und nach 
Zusatz von Triton-X-100 zum Pflanzenextrakt und 
Differentialzentrifugation als Reinpraparat gewon
nen. Mit dem darnit produzierten spezifischen Anti
serum und einem Antiserum gegen FMV konnte 
keine serologische Verwandtschaft zwischen diesen 
beiden Viren nachgewiesen werden und beide rea
gierten nicht mit Antiseren gegen 25 weitere Po
texviren. 

'LV' ist damit das zweite Futtergraser infizierende 
Potexvirus. Wegen seiner starken Auswirkungen 
auf den Pflanzenwuchs und wegen seiner 
BlattlausObertragbarkeit sind weitere Priifungen 
seiner wirtschaftlichen Bedeutung in der Praxis er
forderlich. 

Analyse von Viruskrankbeiten in Gemiisekul
turen auf ihre Erregerviren - Characterization 
of viruses in vegetable crops (Lesemann, D.-E., 
und Vetten, H. J. in Zusarnmenarbeit mit verschie
denen Pflanzenschutzdiensten, insbesondere Ba
den-Wtirttemberg (Stuttgart), Hessen (Frankfurt), 
Rheinland-Pfalz (Mainz) und Weser-Ems (Olden
burg)) 

In Pflanzenproben aus virusverdachtigen GemOse
kulturen, die im Rahmen der Amtshilfe von den 
Pflanzenschutzamtem und anderen Institutionen zur 
Virusdiagnose eingesandt wurden, stand eine Reihe 
von Virusproblemen im Vordergrund bzw. wurden 
einige ungewohnliche Virusvorkommen identifi
ziert. 

Gurkenkulturen waren haufig <lurch cucumber mo
saic virus (CMV) geschadigt, dagegen traten nur 
selten andere Viren auf. Bemerkenswert waren der 
Befall einer Kultur mit zucchini yellow mosaic vi
rus (ZYMV) und der massive Befall einer weiteren 
Kultur mit dem bodenObertragbaren melon necrotic 
spot virus. Im letzteren Fall wurde die Infektion 
vermutlich mit importierten Jungpflanzen einge
schleppt. Auch bei anderen Cucurbitaceen wurden 
Viren als Schadensursachen identifiziert, so CMV 
und ZYMV in Zucchini und watermelon mosaic vi
rus-2 in Zuckermelone. 

Durch Blattscheckungen verschiedener Art gescha
digter Kopfsalat war besonders haufig mit CMV in
fiziert. Dagegen wurde lettuce mosaic virus (LMV) 
in diesem Jahr nicht nachgewiesen. Dies konnte auf 
den verbreiteten Anbau LMV-resistenter Sorten zu
rtickgehen. Auf Grund des kOhlen Sommers wurde 
haufig die auf lettuce big vein virus (LBVV) 
deutende Breitadrigkeit entwickelt. Verbreitet wur
den weiterhin auffallige fahle Vergilbungen beob
achtet. Diese waren jedoch nur selten mit dem er
warteten beet western yellows virus korreliert. 
Trotz intensiver BemOhungen wurden an den mei
sten dieser Pflanzen keine Virusbefunde erhalten, 
deshalb dtirften die Vergilbungen eher auf abioti
sche Ursachen (z. B. Magnesiummangel) zu
rtickgehen. Auffallige chlorotische Ringflecken 
wurden mehrfach beobachtet, waren ebenfalls je
doch nicht mit Virusbefunden zu korrelieren. Zurn 
Spatherbst/Winter auftretende dunkle nekrotische 
Ringflecken deuteten auf Befall mit dem 'tache 
orangee'-Agens hin, welches im Boden Obertragen 
wird und damit eine ahnliche Atiologie wie das 
LBVV aufweist. In stark geschadigtem Eissalat 



wurde das im Vorjahr ausftihrlich behandelte Endi
vien-Potyvirus nachgewiesen, das in diesem Jahr 
wieder an Endivie und auch in Zinnia aufgefunden 
wurde. Dieser Befund zeigt, daB dieses neue Po
tyvirus nicht nur vortibergehend eine Bedeutung 
hat. Bemerkenswert war der vereinzelte emeute 
Nachweis des blattlaustibertragbaren dandelion 
yellow mosaic virus in stark geschiidigtem Kopf
salat aus dem Freiland und aus Unterglasanbau. 

In Gemtisepaprika wurde neben lnfektionen durch 
die hiiufigen Viren CMV, potato virus Y (PVY) 
und tomato spotted wilt virus (TSWV) mehrfach 
ein chlorotisches Ring- und Fleckenmuster gefun
den, dem keins der leicht nachweisbaren Viren zu
geordnet werden konnte. Das Symptombild iihnelt 
dem in verschiedenen europiiischen Llindem be
schriebenen pepper yellow vein mosaic, das durch 
ein bodentibertragbares, vermutlich viroses Agens 
hervorgerufen wird. 

In Tomatenpflanzen mit verschiedenen chloroti
schen bis nekrotischen Symptomen wurden CMV, 
tomato aspermy virus, tomato mosaic virus, potato 
virus M, TSWV und PVY nachgewiesen. Bemer
kenswert war, daB die mit schwarzen Ringnekrosen 
auf Bliittem und an Stengeln der Tomaten einher
gehenden PVY-Infektionen vom neuerdings in Eu
ropa an Kartoffeln verbreiteten 'Ringnekrose'
Stamm verursacht wurden. Auf den Frtichten waren 
keine auffalligen Symptome erkennbar. 

An frisch geemtetem WeiBkohl aus Vertragsanbau
bestiinden wurden umfangreiche Schiiden durch In

nenblattnekrosen festgestellt. Die Atiologie derarti
ger Nekrosen ist immer noch nicht endgtiltig ge
kliirt. Die Untersuchung ergab Infektionen mit den 
hiiufig auftretenden Viren turnip mosaic virus und 
cauliflower mosaic virus und auBerdem mit einem 
isometrischen Virus, das mit keinem der von uns 
geprtiften Antiseren gegen isometrische Brassica
ceen-V iren reagierte. Die Bedeutung dieses an
scheinend noch unbekannten Virus, das auch in 
anderen virusverdiichtigen Kohlproben gefunden 
wurde, muB gekliirt werden. 

Buschbohnen aus einem starke Virussymptome auf
weisenden Bestand ergaben neben den Potyviren 
clover yellow vein virus (korreliert mit leuchtend 
gelbem, sehr kleinfliichigem Mosaik), bean yellow 
mosaic virus und bean common mosaic virus 
(Serotyp B) auch das in Deutschland sehr unge
wohnliche peanut stunt cucumovirus. Das letztere 
war anscheinend mit in den inneren Geweben der 
Htilse angelegten, nach auBen durchscheinenden 
dunklen Nekrosen korreliert. Es ist anzunehmen, 
daB dieses in tropischen Llindem vorkommende Vi
rus mit den Samen nach Deutschland eingeschleppt 
wurde. 
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Untersuchungen dieser Art sind ftir das lnstitut 
wichtig, damit die in gartenbaulichen Kulturen vor
herrschenden Virusinfektionen bekannt sind und 
Verschiebungen im Spektrum der auftretenden Vi
ren sowie besonders auch das Auftreten bisher un
bekannter Viren frtihzeitig erkannt werden konnen, 
so daB diagnostische Methoden und Bekiimp
fungsmaBnahrnen rechtzeitig erarbeitet werden 
konnen. Die Ergebnisse mtissen bei Resistenz
prtifungen berticksichtigt werden. 

Biometrische Versuchsplanung in der Begleit
forschung bei der Freisetzung gentechnisch 
veranderter Pflanzen - Experimental design in 
research on risk assessment of genetically modi
fied plants (Rohloff, H., Dietz, Antje, Koenig, Re
nate, MaiB, E., Niepold, F., Schiemann, J., und 
Smalla, Komelia) 

Das Ziel der biometrischen Versuchsplanung be
steht darin, Fehlentscheidungen als Folge des Risi
kos des Fehlers erster Art (a) und des Fehlers 
zweiter Art (8) zu begrenzen. Wegen der groBen 
Bedeutung in dem Projekt Sicherheitsforschung, 
einen Pehler zweiter Art - niimlich einen Effekt 
nicht zu erkennen, obwohl er vorhanden ist - zu 
vermeiden, wurde B kleiner als a angesetzt. Soweit 
nicht anders begrtindet, wurde bei alien Teilpro
jekten fur die Grenzen der Aussagegenauigkeiten a 
= 0.1 und B = 0.05 gesetzt. Und ftir diesen Rahmen 
wurde entweder der minimale Stichprobenumfang 
(bzw. Zahl der Versuchswiederholungen) berech
net, um einen Effekt nachzuweisen, oder bei fest
stehendem Versuchsumfang die minimal er
kennbare Differenz berechnet. Im einzelnen wurden 
die biometrischen Planungen u. a. fur die folgenden 
Teilprojekte mit dem Versuchsplanungsprogramm 
CADEMO kalkuliert: 

Ftir das Teilprojekt IA (Koenig) wurde ermittelt, 
daB bei einer Auswertung von 1.360 Virus-Parti
keln eine Mindestdifferenz von 0.00435 gegen Null 
erkannt werden kann, wenn das Risiko des Irrtums 
erster Art mit a = 0.1 und das des Irrtums zweiter 
Art mit B = 0.05 eingehalten werden soil. 

Ftir das Teilprojekt 1B (MaiB) wurde ermittelt: Um 
eine biologisch relevante Differenz von d = 0.3 
zwischen transkapsidierten Viren in transgenen und 
in mischinfizierten, nicht-transgenen Pflanzen zu 
erkennen, mtissen mindestens 62 wiederholte Be
obachtungen ausgewertet werden. Bei der Untersu
chung von 40 Versuchspflanzen zur Kliirung der 
Frage, ob nicht-blattlaustibertragbare Viren durch 
Blattliiuse aus transgenen Pflanzen tibertragen wer
den konnen, liiBt sich (unter der Annahme maxi
maler Varianz) eine Differenz von 0.37 zwischen 
den Altemativen (transgene und nicht-transgene 
Pflanzen) nachweisen. Fur die Prtifung der Frage, 
ob in transgenen Pflanzen eine mit der PCR 



- 129 -

nachweisbare Rekombination zwischen der viralen 
Nukleinsaure und der RNA des Transgens stattfin
det, muB ein Stichprobenumfang von mindestens n 
= 66 bearbeitet werden, wenn eine Differenz von 
0.05 gegen Null nachgewiesen werden soll. 

Teilprojekt IIA (Smalla): Fi.ir die Priifung der 
Frage, ob der Anteil Km-resistenter Bakterien in 
den Bodenproben aus Parzellen mit transgenen 
Zuckeni.iben groBer ist als bei den Parzellen mit 
den Kontrollpflanzen, wurde nach vorheriger Be
stimmung der Varianz aus Voruntersuchungen er
mittelt, daB zur Erkennung einer Mindestdifferenz, 
die der doppelten Standardabweichung entspricht, 
Stichprobenumfiinge von n = 7 bearbeitet werden 
miissen. 

Teilprojekt IIB (Schiemann): Fi.ir die Klarung der 
Frage, ob die Versuchspflanzen keine mit der PCR 
nachweisbaren gentechnisch veranderten Agrobak
terien enthalten, betragt der minimale Stichproben
umfang n = 66, wenn eine Differenz von 0.05 ge
gen Null noch nachgewiesen werden soll. 

Teilprojekt IIC (Dietz): Zur Klarung der Frage, ob 
die Transgene in Kreuzhybriden der Zuckeni.ibe als 
Mendelsche Gene vererbt werden, konnen bei fest
gelegtem Stichprobenumfang von n = 50 nur mini
male Differenzen von d = 0.21 gegen den theoreti
schen Wert der Mendelgesetze erkannt werden. 
Zurn Nachweis der unterschiedlichen Expression 
des BNYVV-Hiillproteins in sechs verschiedenen 
hybriden Krezungsprodukten der Zuckeni.ibe wer
den bei 3facher MeBwiederholung im ungiinstigsten 
Fall jeweils Stichprobenumfange von n = 31 notig 
sein, wenn Unterschiede von mindestens 0.8 der 
Standardabweichung nachweisbar sein sollen. 

Teilprojekt IIIB (Niepold): Fur die Priifung der 
Frage, ob die transgene Sorte 'Desiree' eine veran
derte Anfalligkeit gegeniiber dem Pathogen (Phy

tophthora infestans) besitzt, wurde ermittelt, daB 
40 Knollen fi.ir jede Stichprobe ausreichen, um eine 
Differenz zu erkennen, die einer Einheit auf der ge
wahlten Werteskala (Boniturschema des Bundes
sortenamts) entspricht. 

Analyse von Viruskrankheiten in Gemiisekul

turen auf ihre Erregerviren: Potyviren aus Cu
curbitaceen in Afrika - Characterization of viru
ses in vegetable crops: Cucurbit potyviruses in 

Africa (Vetten, H. J., El-Ouaghlidi, F., und Lese
mann, D.-E.) 

Die BBA berat und unterstiitzt seit vielen J ahren 
mehrere Pflanzenschutzprojekte, die von der Ge-

sellschaft fiir Technische Zusammenarbeit in Ent
wicklungslandem durchgefiihrt werden. Im Rah
men dieser Beratungstatigkeit erhielten wir eine 
Reihe von virusverdachtigen Proben, die in Niger, 
Nigeria und Madagaskar in verschiedenen Cucurbi
taceen (Ki.irbis, Zucchini, Kalebasse) gesammelt 
warden waren. Eine erste serologische Analyse die
ser Proben zeigte, daB sie Potyviren enthielten, die 
in Europa im allgemeinen nicht vorkommen. Die 
Verschiedenartigkeit dieser Potyvirus-Isolate veran
laBte uns, diese naher zu charakterisieren und mit 
sechs bekannten Potyviren zu vergleichen, die teil
weise auch bei uns in Cucurbitaceen haufig vorge
funden werden. 

Zu diesem Zweck wurde eine Vielzahl von 
Testpflanzen, die sich fur die biologische Differen
zierung solcher Viren eignen, mit den bekannten 
und unbekannten Potyviren inokuliert, um auf diese 
Weise die Reinheit der Isolate sicherzustellen und 
deren biologische Eigenschaften zu ermitteln. Diese 
Wirtskreisuntersuchungen erlaubten eine vorlaufige 
Gruppierung der afrikanischen Isolate. Daraufhin 
wurden gegen reprasentative Isolate einer jeden 
Gruppe Antiseren hergestellt, die zur Bestimmung 
der serologischen Verwandtschaft der afrikanischen 
Isolate zu den schon bekannten Potyviren im 
ELISA und durch Immunelektronenmikroskopie 
herangezogen wurden. Auf Grund der biologischen 
und serologischen Untersuchungen erwies sich das 
Madagaskar-Isolat als sehr ahnlich dem Reunion
Stamm des weltweit verbreiteten zucchini yellow 
mosaic virus, wahrend die Isolate aus Niger und 
Nigeria auffallige Atmlichkeiten zum Moroccan 
watermelon mosaic virus (MorWMV) aufwiesen, 
dessen Vorkommen bisher nur in Afrika beschrie
ben ist. Von den nigrischen Isolaten kann aber nur 
das aus Ki.irbis als Stamm des MorWMV angespro
chen werden, wohingegen das Isolat aus Kalebasse 
auf Grund seiner entfemten serologischen Ver
wandtschaft zu alien untersuchten Potyviren eher 
als neues Virus angesehen werden muB. Die biolo
gischen und serologischen Befunde deckten sich 
weitgehend mit den zytopathologischen Befunden. 
Hier wurde festgestellt, daB die vom ZYMV und 
MorWMV induzierten zytoplasmatischen pin
wheel-Einschliisse nicht unterscheidbar sind, wah
rend das Kalebasse-Isolat durch Induktion zu
satzlicher amorpher EinschluBkorper von den bei
den genannten Viren abweicht. Die im Rahmen 
dieser Untersuchungen erzielten Ergebnisse zeigen, 
daB Cucurbitaceen in Afrika von anderen Potyviren 
bzw. Potyvirusstammen infiziert werden als in den 
gemaBigten Breiten und bestatigen die weite Ver
breitung des MorWMV in weiteren afrikanischen 
Landero. 
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Institut fiir Mikrobiologie 

in Berlin-Dahlem 

Das Microbial Identification System (MIS) wurde ursprtinglich fiir die Identifizierung von Bakterien mittels hy
drolisierbarer Zellfettsliuren entwickelt. Es ist heute nicht nur eine etablierte und rasche Standardmethode zur 
Identifizierung, sondern kann bei Bakterien auch zur Charakterisierung von Populationsentwicklung und -dyna

mik eingesetzt werden. Durch die Erweiterung um Referenz-Datenbanken fiir Actinomyceten, Hefen und Hy
phenpilze ist es nun prinzipiell moglich, das System auch fiir die Bestimmung dieser Mikroorganismengruppen 
einzusetzen. Erste Erfahrungen haben jedoch gezeigt, daB die derzeitige Datenbasis besonders iiber phyto
pathene Pilze nicht ausreicht, um das System so generell verwenden zu konnen, wie dies bei den Bakterien der 
Fall ist. Durch die Untersuchungen bei Arten der Gattung Fusarium zeichnet sich ah, daB die Fettsliureanalyse 
insbesondere fiir den Nachweis von Rassen geeignet ist. Dies ist fiir die Beurteilung der Pathogenitlit von beson
derer Bedeutung, da auf dieser Ebene eine morphologische Differenzierung der Pilze nicht moglich ist. 

Durch die Installation des neuen Transmissionselektronenmikroskops Zeiss EM 910 konnten Ende des Jahres 
die Untersuchung zur Feinstruktur wieder aufgenommen werden. Im Mittelpunkt dieser Arbeiten steht derzeit 
die Wirt-Parasit-Interaktion von Rhamphospora nymphaea, einem Brandpilz mit unklarer systematischer Zuge
horigkeit, der Nymphaea alba parasitiert. Dieser kryptische Parasit ist im Berliner Raum weit verbreitet. 

Die in diesem Jahr ungewohnlich hohe Zahl von Einsendungen, die meist von den Dienststellen des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes stammten, haben das Institut erheblich beschliftigt. Als Naturmaterial wurden 140, als 
Reinkulturen 225 Proben bearbeitet. lnsgesamt wurden dabei ea. 1000 Pilz- und 733 Bakterienisolate bestimmt. 
Mit dem MIS wurden fiir BBA-Institute 1067 Isolate bearbeitet. Sie verteilen sich auf 117 Pilze, 800 Bakterien 
aus der Rhizosphare und 150 aus der Phyllosphlire. 

Die Referenzkulturensammlung von Mikroorganismen wurde um 542 Pilz- und 50 Bakterienisolate erweitert. 
Im Rahmen wissenschaftlicher Kooperationen, Amtshilfe und Firmenanfragen wurden aus der Sammlung 11 
Bakterien- und 161 Pilzkulturen abgegeben. 

Differenzierung selbstfertiler Fusarium-Isolate 

aus der Martiella-Sektion - Differentiation of 

bomothallic Fusarium isolates of the Martiella 

section (Nirenberg, Helgard I., in Zusammenarbeit 
mit Samuels, G. J., USDA-ARS, Beltsville/USA, 
und O'Donnell, K., USDA-ARS, Peoria/USA) 

Den selbstfertilen Fusarium-Isolaten ist gemein, 
daB sie in Kultur innerhalb von 4 W ochen rote, 
reue Perithezien bilden. Die Ascosporen sind ver
hliltnismliBig klein (10,0-16,0 x 4,0-6,0) und ihre 
Wand ist gestreut. Dieser Teleomorph wird Nectria 

ipomoeae Haist. (= N. haematococca Berk. et Br. 
pr. p.) genannt. 

Die bisher von den unterschiedlichsten Pflanzen 
isolierten Pilzkulturen stammen auch aus verschie
denen Erdteilen. Morphologisch konnen ihre An
amorphe in zwei Phaenotypen unterteilt werden. 
Die einen bilden im Luftmyzel auf einem nlihrstof
farmen Agar (SNA) meist unverzweigte Konidien
trliger, an denen hliufig 3 - 5 septierte, fusifonne 
Konidien entstehen, die anderen verzweigte Koni
diophoren, die vorzugsweise 0-septierte, ovale Ko
nidien abschniiren. Die erste Gruppe zeigte in In
fektionstests an Solanaceen unterschiedliche Eigen
schaften. Einige der Isolate verursachten Knollen
bzw. Stengelgrundfaulen, andere jedoch nicht. 
Stlimme, die von Orchideen im Gewachshaus in 
Deutschland isoliert wurden, waren an Phalaenop-
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sis-Hybriden nicht pathogen. Die Sequenzierung ri
bosomaler DNA-Stucke (K. O'Donnel) ergab eben
falls eindeutig, da£ sich die homothallischen Pilze 
in vier genetische Einheiten aufteilen: 

1. Pilze mit verzweigten Konidientragem: Pflan
zenpathogenitat unbekannt; Franz. Guyana

2. Pilze mit unverzweigten Konidientragem:

a) an Orchideen vorkommende Isolate; Deutsch
land

b) an Solanaceen pathogene Isolate; Europa
(Gewachshaus), Nord-und Stidamerika

c) Pathogenitat der Isolate unbekannt; Frank
reich, Neuseeland, Venezuela

Aus dem Dargelegten kann gefolgert werden, daJ3 
Nectria ipomoeae aus zwei Arten besteht und eine 
der Arten wiederum aus drei Subspecies oder Ras
sen. 

Cadmiumempfindlichkeit der haufigsten in ei

nem Biomiillkompost und einem Rieselfeld vor

kommenden Bodenpilze · Cadmium sensitivity 

of the most common soil fungi of a biowaste 

compost and a sewage field (Nirenberg, Helgard 
I., in Zusammenarbeit mit Baum, Ulrike, und 
Bochow, H., Humboldt-Universitat Berlin) 

Die Cadmiumgehalte der beiden Boden wurden im 
Hause von G. Schonhard, OC, bestimmt. Der von 
der Berliner Stadtreinigung angesetzte Biomtill
kompost enthielt 0,93 mg/kg Cadmium, das bei 
GroBbeeren angelegte Rieselfeld 47 mg/kg. 

Als die 15 haufigsten Pilze im Biomtillkompost 
wurden Penicillium crustosum Thom*, Aspergillus 

fumigatus Fres. *, Trichurus spiralis Hasselbr.*, 
Tritirachium oryzae (Vincens) de Hoag, Fusarium 

solani (Mart.) Sacc. *, Mortierella alpina Peyro
nel*, Acremonium breve (Sukap. & Thirum.) 
W .Garns*, cf. Geotrichum candidum, Mucor circi

nelloides van Tiegh. *, Fusarium oxysporum 

Schlecht.*, Trichoderma harzianum Rifai*, Asper

gil/us puniceus Kwon & Fennell*, Papulaspora 

immersa Hotson*, Mortierel/a hyalina (Harz) W. 
Garns* und Mucor hiemalis Wehmer festgestellt, 
im Rieselfeldboden P. lanosum Westling*, Ver

ticillium tenerum Nees ex Link.*, Fusarium oxy

sporum Schlecht.*, Gilmaniella macrospora 

Moustafa*, Penicillium cf. janthinellum*, Hurni

cola grisea var. grisea Traaen*, cf. Geotrichum 

candidum, Basifimbria aurea De Hoag & Herma
nides-Nijhof, Chaetomium spec. I (heterothal
lisch)*, Acremonium potronii Yuill., G/iomastix cf. 
murorum var. murorum, Chrysosporium spec., Fu

sarium solani (Mart.) Sacc., G/iomastix murorum 

var. felina (Marchal) Hughes und Mortierella vina
cea Dixon-Stewart. 

Dern Sensibilitatstest in der Petrischale (1, 10 und 
100 ppm Cadmium in 1 % Mohrensaftagar wurden 
nur die schnellwachsenden Pilze unterzogen sowie 
solche, die in beiden Erden vorkamen, Rh. stoloni

fer eingeschlossen. (Sie sind mit einem Stemchen 
markiert.) 

Bei den meisten der 23 getesteten Pilzarten konnte 
erwartungsgemaB eine starkere Wachstumshem
mung bei zunehmender Cadmiumkonzentration 
festgestellt werden. Ausnahmen bildeten P. im

mersa, P. janthinellum, P. lanosum, F. oxysporum 

und T. harzianum, wobei P. lanosum auch bei 10 
ppm Cadmium gegentiber der Kontrolle schneller 
wuchs und sogar bei 100 ppm noch keine Hem
mung bemerkbar war. 

AuBerst cadmiurnempfindlich waren A. fumigatus 

und T. spiralis, sie wuchsen bereits bei 1 ppm 
anormal und nicht mehr messbar. 

Bei 1 ppm Cadmium waren von drei in beiden Bo
den vorkommenden Pilzen diejenigen aus dem 
Biomtillkompost denen aus dem Rieselfeld tiberle
gen, bei 10 ppm war es jedoch genau umgekehrt. 
Eine Ausnahme bildete Rh. stolonifer: der Stamm 
aus dem Biomilllkompost erwies sich bei alien drei 
Konzentrationen als der tiberlegenere. 

Die Ausftihrungen deuten darauf hin, daB die 
Artunterschiede in den beiden Boden nicht primar 
auf die Schwermetallbelastung zurtickzuftihren 
sind, sondem auf den hohen Humusgehalt im Bio
milllkompost bzw. Sandanteil im Rieselfeldboden. 
Die Cadmiumsensitivitat scheint stammspezifisch 
zu sein. 

Geotrichopsis mycoparasitica, ein potentieller 

Antagonist pathogener bodenbiirtiger Pilze 

Geotrichopsis mycoparasitica, a potential antago

nist against pathogenic soil-borne fungi 

(Hagedorn, G.) 

Das antagonistische Potential von dem imperfekten 
Pilz Geotrichopsis mycoparasitaca wurde anhand 
von Laboruntersuchungen ermittelt. Um die un
realistisch hohen Nahrstoffverhaltnisse bei den tib
lichen Plattentests zu vermeiden, wurde eine neue 
Methode entwickelt, bei welcher die Pilze unter 
nahrstoffarmen Bedingungen direkt auf einem Ob
jekttrager miteinander interagieren. Die Auswer
tung erfolgte mikroskopisch; dabei wurde zwischen 
keiner Interaktion, einer Anlagerungsreaktion und 
der Bildung von mycoparasitischen Appressorien 
unterschieden. 

Von insgesamt 14 untersuchten Pilzstammen unter 
anderem aus den Gattungen Rhizoctonia, Fusarium, 

Verticillium und Alternaria wurden 10 Stamme 
stark von Geotrichopsis parasitiert. Bei zwei wei-



tere Stammen ergab sich nur eine schwache In
teraktion (Anlagerung) und bei den beiden geteste
ten Stammen der Gattungen Phoma und Gaeuman

nomyces fand keine Interaktion statt. 

Phomopsis-Befall an kultivierten Rhododendron 

Straucbern . Phomopsis-disease of cultivated 

Rhododendron (Hagedorn, G., in Zusammenarbeit 
mit Gerlach, W., PSA Berlin) 

Im Herbst 1992 wurde vermehrt das Auftreten einer 
Trieb und Knospenerkrankung an Rhododendron 
Strliuchem beobachtet. Eine Phomopsis-Erkran

kung mit ahnlichen Symptomen wurde bisher aus 
den Vereinigten Staaten und aus Italien bekannt. 
Filr Deutschland ist dies die erste Beobachtung. Es 
wurden mehrere Stamme isoliert und morpholo
gisch charakterisiert. Die Art kann vorlaufig ( es 
existiert keine Monographie der Gattung P homop
sis) als Phomopsis ericaceana Fairman angespro
chen werden. In einem Infektionsversuch an einer 
immergrtinen Rhododendron-Hybride (cv. Bour
saulett) wurden mit 3 verschiedenen Phomopsis 

Stammen je 12 Pflanzen an zwei Trieben getestet. 
Alie Pflanzen blieben gesund. Dies konnte entwe
der an einer unterschiedlichen Resistenz verschie
den Kultursorten von Rhododendron liegen, oder 
daran, daB die Krankheit nur unter besonders giin
stigen Bedingungen bzw. an geschwachten Pflan
zen auftritt. 

Untersucbungen zur Nutzung von Fettsaurepro
filen bei der ldentifikation von Rassen bei Fusa

rium oxysporum f. sp. vasinfectum · Identifica

tion of races of Fusarium oxysporum f. sp. vasin

fectum by Fatty acid profiles (Hering, 0., Demi, 
G., Kohn, S., Nirenberg, Belgard I.) 

Fettsauren als Baustein von Phospho- oder 
Glycolipiden sind wesentliche Bestandteile biologi
scher Membranen; als Fettsaureester dienen sie als 
Reservestoffe (Fette) oder verringem die Wasser
verdunstung von Blattoberflachen oder Sporen 
(Wachse). Im Rahmen von gaschromatographi
schen Untersuchungen zur Fettsaurezusammenset
zung werden samtliche hydrolisierbaren Lipide er
faBt. Die qualitativen und quantitativen Verhalt
nisse der Einzelfettsauren ergeben ein Fettsau
remuster, welches unter standardisierten Bedingun
gen spezifisch filr den untersuchten Organismus ist 
Mittels clusteranalytischer Auswertung der Fettsau
remuster konnen Aussagen tiber die Almlichkeit 
von Individuen zueinander getroffen sowie durch 
Referenzen Zuordnungen zu bestehenden Taxa er
moglicht werden. Das darauf basierende "Microbial 
Identification System" (MIS) ist seit einigen Jahren 
ein Standverfahren bei der ldentifikation von Bak
terien. Ober Fettsaureprofile als Hilfsmittel zur 
ldentifikation filamentoser Pilze ist erst wenig be
kannt. Zur Erarbeitung der Methode wurden Koni-
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dien verschiedener Anzuchtvarianten sowie Mycel 
aus Fltissigkulturen verschiedener Fusarium-Arten 

untersucht. Letzlich sollten Fusarium oxysporum f. 
sp. vasi,ifectum-Isolate auf ihre Rassenzugehorig
keit hin tiberprtift sowie unbekannte Isolate identi
fiziert werden. 

Im Gegensatz zu Bakterien, die anhand von bis zu 
143 Fettsauren unterschieden werden, konnten in 
Mycel und Konidien von Fusarium maximal sieben 
Fettsaurekomponenten mit einem Anteil von tiber 
0,5 % zum Gesamtfettsauregehalt nachgewiesen 
werden: 01- (18:1), Lino)- (18:2), Palmitin- (16:0), 
Stearin- (18:0), Palmitoleinsaure (16:1), bei einzel
nen Arten auch ein vom MIS nicht identifizierbares 
Lipid mit einer aquivalenten Kohlenstofflcetten
lange von 18,197 sowie bei einzelnen Isolaten auch 
Pentadecansaure (15:0). 

Die methodischen Untersuchungen zeigten starke 
Unterschiede im Fettsauremuster filr die Untersu
chungsvarianten. Beispielsweise wurden im Ver
gleich zu Mycel in den Konidienvarianten stets ho
here Werte an Linolsaure (18:2 cis 9,12) als an 
Olsaure (18: 1 cis 9) nachgewiesen. Trotz guter Ab
grenzung der Arten anhand der Fettsaureprofile von 
Konidien zueinander, wurden die Untersuchungen 
an Mycelfettsauren bevorzugt. Bei Myceluntersu
chungen ist die Vorkultur wesentlich ktirzer, die 
Standardisierung einfacher sowie die Gewinnung 
des Mycels unkompliziert; zudem setzen Konidien
untersuchungen sporulationsfreudige Isolate vor
aus, die nicht immer vorhanden sind. 

Stamme von Fusarium oxysporum f. sp. vasi,ifec
tum, dem Erreger einer Baumwollwelke, zeigen 
isolatspezifische Fettsaureprofile, die bei dreidi
mensionaler Auftragung der drei Hauptfettsauren 
(Abb. 1) oder nach clusteranalytischer Auswertung 
aller Fettsauren (Abb. 2) ftinf Gruppen zugeordnet 
werden konnen. Isolate der Rasse 1 sind in der 
Gruppe Al, Isolate der Rassen 2 und 6 in der 
Gruppe A2, Isolate der Rassen 3 und 5 in der 
Gruppe B und Isolate der Rasse 4 in der Gruppe C 
angesiedelt. Eine weitere Gruppe (D) wird aus lso
laten gebildet, die entweder morphologisch de
generiert waren oder durch starke Sporulation 
auffielen. Isolate ohne Rassendefinierung konnten 
diesen Gruppen zugeordnet werden. Aufgrund glei
cher Fettsaureprofile fur die Rassen 3 und 5 sowie 
filr die Rassen 2 und 6 mtissen diese als jeweils 
eine Rasse angesehen werden. Die Untersuchungen 
besratigen die vermutete Almlichkeit der Rassen 1 
und 2. Da die Ergebnisse der Fettsaureuntersuchun
gen gut mit Ergebnissen aus lnfektionsversuchen 
und denen der RAPD-PCR Analysen korrelieren, 
ist die Fettsaureanalyse zur ldentifi.kation von Pil
zen insbesondere auf Rassenebene einsetzbar. 
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Abb. 1: Dreidimensionale Darstellung der drei Hauptfettsaurekomponenten von Fusarium oxysporum f. sp. 
vasinfectum-Isolaten 
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Abb. 2: Clusteranalyse (Berechnet iiber Eukl. Distanz mittels UPGMA; Umweighted Pair-group method using 
arithmetc averages) 



RAPD-PCR als Hilfsmittel bei der ldentifikation 

von Pilzen - RAPD-PCR as a tool for identifying 

fungi (Hering, 0., Nirenberg, Belgard I., und Demi, 
G.) 

Die in-vitro Amplifikation von Nucleinsaurefrag
menten definierter Lange und bekannter Sequenz 
durch die Polymerase-Kettenreaktion (Polymerase 
Chain Reaction, PCR) hat in den letzten Jahren 
groBe Bedeutung in der biologischen, medizini
schen und forensischen Forschung erlangt. 

Geringste Mengen einzelstrangiger DNA mit dem 
zu amplifizierenden Fragment werden mit einem 
UberschuB an zwei chemisch synthetisierten Oligo
nucleotiden (Primem) zur Reaktion gebracht. Die 
unterschiedlichen Oligonucleotidsequenzen sind 
dabei strangspezifisch (komplementiir) zu den 5'
Enden der beiden Einzelstrange und flankieren den 
gewunschten Bereich der DNA. Unter geeigneten 
Reaktionsbedingungen hybridisieren die Primer an 
die komplementiiren Sequenzen und dienen der 
Polymerase als Startpunkt zur Synthese des fehlen
den Einzelstranges. Nach der Polymerisation wer
den die neu gebildeten Doppelstrange erhitzt und 
dadurch in Einzelstrange zerlegt. Der synthetisierte 
Tochterstrang enthalt die komplementiire Sequenz 
des zweiten Primers, so daB dieser dort anhy
bridisieren kann. Im nachfolgenden Schritt wird 
nun genau das gewtinschte Fragment amplifiziert. 
Bei mehrfacher Wiederholung der Reaktionsfolge 
aus DNA-Denaturierung, Primer-Annealing und 
DNA-Extension kommt es somit zu einer exponen
tiellen Anreicherung des Fragmentes, welches bei 
elektrophoretischer Auftrennung und Anfarbung als 
Bande sichtbar wird. 

Eine neuere PCR-Technik, die "Random Amplified 
Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction" 
(RAPD-PCR), verwendet zufallige oder willkiirli
che, relativ kurze Oligonucleotide (gewohnlich De
camere) oder simple repeat Sequenzen als Primer. 
Nahere Sequenzinformationen tiber die Ausgangs
DNA werden nicht benotigt. Wahrend der PCR 
werden eine tiberschaubare Anzahl zufalliger 
Fragmente gebildet, die elektrophoretisch aufge
trennt als genomtypisches Bandenmuster (PCR
Fingerprints) erscheinen. Diese, auch als "Arbitrary 
Primed PCR" (AP-PCR), "DNA Amplification Fin
gerprinting (OAF) oder "PCR-fingerprinting" be
zeichnete Technik, kann <lurch Wahl geeigneter 
Primer und Vergleich der Bandenmuster, DNA 
unterschiedlicher Herktinfte typisieren. 

Am Institut werden solche PCR-Fingerprints zur 
Differenzierung von morphologisch schwer wie z. 
B. die beiden Varietaten von Pseudocercosporella

herpotrichoides, den Erregem der Halmbruch
krankheit des Getreides oder nicht zu differenzie-
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renden Pilzen wie z. B. den Blattfleckenerregem 
der Gerste, Drechslera teres, D. teres f. maculata 

und D. tuberosa eingesetzt. Mit Hilfe unterschied
licher Primer konnen Fragmentmuster erzeugt wer
den mit denen Arlen, Varietaten, Rassen und Popu
lationen von Pilzen differenziert und durch Ver
gleich mit Referenzstammen identifiziert werden 
konnen. Insbesondere die Identifikation von Pilz
rassen ist von besonderem Interesse, da diese bisher 
zeit- und kostenaufwendig durch Pathogenitatstests 
ermittelt wurden. Daneben ist es ebenfalls moglich 
Infonnationen tiber die genetische Variabilitat von 
lsolaten innerhalb einer Art oder bei Nachkommen 
von Kreuzungstests zu erhalten. Einige For
schungsarbeiten sind nachfolgend dokumentiert. 

Um vergleichende Untersuchungen oder Identifika
tionen rasch durchzuftihren, wurde im Jahr 1993 
damit begonnen eine DNA-Referenzsammlung auf
zubauen. Von ea. 700 Pilzen aus der Stammsamm
lung des Instituts wurde die DNA isoliert und fur 
die weiteren Untersuchungen oder zur Abgabe an 
Interessenten aufbewahrt. 

Differenzierung von Fusarium sambucinum

Fuckel sensu lato und verwandten Arten mittels 

RAPD-PCR - Differentiation of Fusarium sam

bucinum Fuckel sensu lato and related species by 
RAPD-PCR (Hering, 0., und Nirenberg, Belgard 
I.) 

Im Rahmen des Europaischen Fusarium sambu

cinum Projektes (EFSP) wurden insgesamt 41 Iso
late von Fusarium sambucinum sensu lato und an
deren Fusarium-Arten als Kontrollen mittels RAPD 
PCR (Random Amplified Polymorphic DNA Po
lymerase Chain Reaction) untersucht. Zehn zufallig 
ausgewahlte Oligonucleotide (Decamere) und zwei 
simple repeat Sequenzen (GACA4, M13) wurden
als Primer zur Amplifikation der Fusarium-DNA 

benutzt. 

Nach elektrophoretischer Auftrennung der DNA
Fragmente wurden mit acht Primem deutliche 
reproduzierbare Bandenmuster erzielt. Die vier an
deren Primer zeigten keine bzw. nur wenige und 
undeutliche Banden. Die Anzahl der amplifizierten 
Fragmente war bei der Nutzung von simple repeat 
Primem meist groBer und ftihrte zu aussagekrafti
geren Mustem als die Verwendung der Decamere. 

Aufgrund der erzielten Bandenmuster konnen die 
europaischen Isolate von F. sambucinum s. I. in drei 
Gruppen unterschieden werden. Die Bandenmuster 
korrelieren mit morphologischen Charakteristiken 
der Arlen Fusarium sambucinum s. str., F. torulo

sum und F. venenatum. Mit Ausnahme von Stam
men aus dem Iran, weisen die beiden anderen 
auBereuropaischen Isolate von F. sambucinum s. 
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str. von diesen drei Gruppen abweichende Muster 
auf. Die Kontrollstamme F. culmorum, F. cerealis, 

F. compactum, und F. lateritium stimmen mit kei
nem der getesteten Fusarien iiberein.

RAPD-Untersucbungen bei Pseudocercosporella

Arten - RAPD-PCR investigations of Pseudocer

cosporella species (Hering, 0., und Nirenberg, Hel
gard I.) 

Aufgrund morphologischer Merkmale werden 
Pseudocercosporella aestiva, Ps. anguides und Ps. 

herpotrichoides mit seinen Varietaten herpotri

choides und acuformis unterschieden. Insbesondere 
Pseudocercosporella herpotrichoides, der Erreger 
der Halmbruchkrankheit an Getreide, kann bei ge
eigneten Witterungsbedingungen ErtragseinbuBen 
bis zu 50 % verursachen, wahrend Ps. aestiva und 
Ps. anguioides als Pathogene unbedeutend sind. 

Die Unterscheidung von Pseudocercosporella her

potrichoides var. acuformis (gerade Konidien; R
Typ) und Ps. herpotrichoides var. herpotrichoides 

(meist gekrtimmte Konidien; W-Typ) ist nicht im
mer eindeutig, da einige Stamme von Ps. herpo

trichoides var. herpotrichoides nur gerade Konidien 
bilden, die leicht mit denen der Varietal acuformis 

verwechselt werden konnen. Der Einsatz der 
RAPD-PCR zur Differenzierung beider Varietaten 
sowie der beiden Arten sollte iiberprtift werden. 

Fur die Differenzierung standen 26 Isolate mit 
Vertretem aller Taxa zur Verfugung. Sechs simple 
repeat Sequenzen wurden zur Amplifikation als 
Primer verwendet. 

Auf Grund der vorliegenden Bandenmuster konnen 
die Isolate eindeutig den vier Tax.a zugeordnet wer
den. Damit steht erstmals eine zuverlassige Me
thode zur eindeutigen Unterscheidung der beiden 
Varietaten zur Verfiigung. 

RAPD-PCR Untersuchungen der an Gerste vor
kommenden Drechslera-Arten - RAPD PCR in
vestigations of Drechslera species occuring on 
barley (Schiller, Kerstin, Nirenberg, Helgard I., 
Hering, 0., und Demi G.) 

Die an Gerste vorkommenden Pilze Drechslera 

tuberosa, D. teres und D. teres f. maculata sind 
morphologisch kaum zu trennen, rufen aber auf der 
Wirtspflanze z. T. unterschiedliche Symptome her
vor (Augenflecken, Netzflecken, sog. spots). Mit
tels RAPD-PCR sollte die bestehende Klassifizie
rung iiberprtift werden. 

Fur die Untersuchungen standen 73 Isolate aus ver
schiedenen Klimaregionen zur Verfiigung. Als 
Referenzen dienten Stamme von Drechslera 

avenae, D. avenaceae, D. graminea und D. spec. 

nov. Zur Amplifikation der Drechslera-DNA wur
den insgesamt 27 Primer eingesetzt. 

Die untersuchten Isolate von Drechslera tuberosa, 

D. teres und D. teres f. macu/ata konnten anhand
der erzielten Bandenmuster in zwei Gruppen diffe
renziert werden. Gleiche Bandenmuster zeigten 
Isolate von D. tuberosa und D. teres f. maculata. 

Stamme von D. teres lieBen sich durch bei vier 
Primem zusatzlich auftretende Banden von der er -
sten Gruppe abtrennen. Die Referenz-Isolate wie
sen artspezifische Bandenmuster auf und konnten 
daher deutlich von den beiden Gruppen abgegrenzt 
werden. 

Aufgrund gleicher Bandenmuster von Drechslera 

tuberosa und D. teres f. ;r.aculata miissen die bei
den Pilze als identisch angesehen werden. Durch 
die Kreuzbarkeit von D. teres und D. 1eres f. ma

culata ist es vorzuziehen, D. tuberosa nicht als Art 
aufrecht zu erhalten, sondem der Bezeichnung D.

teres f. maculata den Vorzug zu geben. Wegen ver
schiedener Symptome und unterschiedlicher Ban
denmuster wird D. teres daher in die Formen f. 
teres (Netzflecken; "net form") und f. maculata 

(Augenflecken; "spot form") unterteilt. 

Zwei neue Phytophthora-Taxa von Zierpflanzen 
in Deutschland - Two new taxa of Phytophthora

from ornamental plants in Germany (Krober, H., 
und Marwitz, R.) 

Phytophthora tentaculata sp. nov. wurde von Argy

ranthemum (Chrysanthemum) frutescens, Chrysan

themum leucanthemum, Delphinium ajacis und Ver

bena-Hybriden mit Stengel- und Wurzelfaule iso
liert. Der Pilz gehort u.a. neben Ph. cactorum zur 
Gruppe I der Gattung nach Waterhouse, gekenn
zeichnet durch stark papillierte Zoosporangien. Von 
den anderen Vertretem der Gruppe unterscheidet 
sich die neue Art durch zahlreiche morphologische 
Merkmale, u. a. durch haufig langgestielte dikline 
Antheridien sowie durch unterschiedliche Kardi
naltemperaturen. 

Phyt. cinnamomi var. parvispora var. nov. stammt 
von Beaucarnea-Pflanzen mit SproBfaule und ge
hort auf Grund der unpapillierten Zoosporangien 
und amphigynen Antheridien zur Gruppe IV der 
Gattung mit den Arten Ph. cinnamomi, Ph. crypto

gea und Ph. drechsleri. Die neue Varietal steht Ph. 

cinnamomi am nlichsten, unterscheidet sich von 
dieser aber deutlich und konstant vor allem durch 
die Bildung betrachtlich kleinerer Chlamydosporen 
und Zoosporangien und ein hoheres Temperatur
maximum. 



Versucbe zum Nacbweis der Patbogenitat von 
zwei neu bescbriebenen Phytophthora-Taxa an 
Zierpflanzen - Studies on the pathogenicity of 
two new described taxa of Phytophthora on or
namental plants (Marwitz, R., in Zusammenarbeit 

mit Dalchow, J., Frankfurt/M.) 

Als Versuchspflanzen dienen diejenigen Arten (zu

satzlich Euryops spec.), aus denen die beschriebe

nen Pilze isoliert worden sind. 

Phytophthora tentaculata sp. nov. erwies sich bei 

Inokulation iiber das Substrat als pathogen bei star

ker Virulenz fiir Argyranthemum (Chrysanthemum) 
frutescens und Chrysanthemum leucanthemum, da
gegen bisher als nicht pathogen fiir Euryops spec., 
Delphinium ajacts und Verbena-Hybriden. Die Ver

suche sollen bei den beiden letztgenannten Wirts

pflanzen-Arten mit anderen Sorten wiederholt wer

den. 

Phyt. cinnamomi var. parvispora var. nov. ergab 

bisher an Jungpflanzen von Beaucarnea spec. 
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(Agavaceae) trotz unterschiedlicher Inokulations

methoden keine Reaktion. 

Die erstgenannten Befunde deuten an, da£ Phyt. 

tentacu/ata in Zukunft als Erreger von Basalfaulen 

bei Argyranthemumfrutescens und Chrysanthemum 

/eucanthemum von Bedeutung sein kann. 

Eine neue Krankbeit an Feldsalat (Valerianella 

locusta) mit Vergilbung und Welke durch Py

thium spec.? - A new disease of lambs', lettuce 

(Valerianella locusta) caused by Pythium spec.? 
(Marwitz, R., in Zusammenarbeit mit Richter, J., 
Stuttgart) 

Neuerdings treten in siiddeutschen Kulturen von 
Feldsalat Ausfalle durch Vergilben und Welken der 

alteren Blatter und Absterben der Wurzeln auf. Der 

Erreger hierfiir ist bisher unbekannt. Es wurden 

lnfektionsversuche durchgefiihrt, um zu priifen, ob 
es sich bei einem aus solchen Kulturen erhaltenen 

Pythium-Isolat um den Erreger der genannten 

Krankheit handelt. Ergebnisse stehen noch aus. 
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lnstitut fiir Nematologie und Wirbel

tierkunde in Munster/W estf. mit 

Au8enstellen in Elsdorf/Rhld. und 

Kleinmachnow 

Die Resistenzforschung ist langfristig ein Schwerpunkt im Fachgebiet Nematologie, denn resistente Sorten sind 
eine wesentliche Stiitze bei der integrierten Bekampfung pflanrenparasitarer Nematoden. Sie sind jedoch nur 
dann dauerhaft nutzbar, wenn es nicht zur Selektion resistenzbrechender Populationen (Pathotypen) kommt. 
Diese Gefahr droht besonders bei den Zystennematoden der Kartoffel (Globodera rostochiensis und G. pa/Iida), 
aber auch bei Ruben- und Getreidezystennematoden (Heterodera schachtii bzw. H. avenae). Ziel der For
schungsarbeiten ist die Entwicklung sicherer Diagnosemethoden, die rasch und kostengiinstig eine Aussage tiber 
die genetische Zusammensetzung von Feldpopulationen erlauben. Erst wenn bekannt ist, welche Virulenzgene in 
einer Nematodenpopulation vorkommen, JaBt sich durch Auswahl geeigneter Sorten eine Vermehrung von Resi
stenzbrechem verhindem. Wichtig sind diese Erkenntnisse aber nicht nur fur die Beratung der landwirtschaftli
chen Praxis, sondem ebenso fur eine sachgerechte Prtifung und Bewertung der Sortenresistenz, die die Biologi
sche Bundesanstalt fur alle Nematodenarten in Amtshilfe fur das Bundessortenamt durchftihrt. 

Um die dabei verwendeten Testpopulationen beztiglich ihrer Virulenz besser definieren zu konnen, wurden Se
lektionslinien durch Vermehrung an resistenten Sorten und aus Einzelzysten aufgebaut. Bei G. pallida konnte 
dann in der Virulenzgruppe Pa2/3 mit Hilfe molekularbiologischer Technik (RAPD) das Vorliegen oder die 
Abwesenheit einer bestimmten Virulenz nachgewiesen werden. Auch fur H. schachtii lieB sich durch Analyse 
eines Gesamtproteinextraktes zeigen, daB ein neuer, resistenzbrechender Pathotyp anhand einer spezifischen 
Bande zu erkennen ist. Verschiedene Herktinfte von Getreidenematoden aus der H. avenae-Gruppe aus Westeu
ropa und aus RuBland waren durch klassische morphologische Merkmale nicht zu trennen, unterschieden sich 
aber deutlich in ihren Proteinmustem. Modeme molekularbiologische Verfahren konnen die herkommlichen 
Diagnosemethoden sinnvoll erglinzen; fur die schwierige U nterscheidung biologischer Rassen oder resistenzbre
chender Pathotypen bieten sie ganz neue Losungsansatze. 

Das Institut hat zusammen mit seinen AuBenstellen in Elsdorf und Kleinmachnow ab 1993 an drei Standorten 
alle in Amtshilfe fur das Bundessortenamt durchzuftihrenden Prtifungen auf Resistenz gegen pflanzenparasitare 
Nematoden tibemommen. Um die methodisch besonders aufwendige Resistenzbewertung moglichst sicher zu 
machen, wurde umfassende Forschungsarbeit zur Entwicklung geeigneter Prtifverfahren geleistet. 

Neben Nematoden als Pflanzenschadlingen sind "freilebende" Fadenwtirmer zunehmend zum neuen For
schungsgebiet des Instituts geworden. Auch sie sind wesentlicher Bestandteil der Mesofauna von Boden und 
Gewassem. Sie sind in nahezu alien Lebensraumen in hoher Artenzahl und Individuendichte vertreten, es gibt 
unterschiedliche Emahrungstypen, und aktive Stadien kommen das ganze Jahr iiber vor. Dies sind gute Voraus
setzungen, diese Tiergruppe im Rahmen von Untersuchungen iiber den Naturhaushalt zu nutzen, um Einfliisse 
von Pflanzenschutzmitteln sowie anderer Agro- und Umweltchemikalien auf die Fauna von Boden und Gewas
sem zu erkennen. Es zeigte sich, daB eine biologische Bodenbewertung und eine Indikation der Gewassergiite 
anhand der Nematodengemeinschaften moglich sind. Einige Arten bzw. taxonomische Gruppen scheinen a1s 
Bioindikatoren besonders geeignet zu sein. 

Resistenz von Wanderratten gegeniiber blutgerinnungshemmenden Bekampfungsmitteln ist ein Forschungs
schwerpunkt im Fachgebiet Wirbeltierkunde. Beim gegenwartigen Stand der Untersuchungen ist erkennbar, daB 
sich die Zonen wirkstoffspezifischer Resistenzen mehr oder weniger kreisformig um ein zentrales Gebiet im 

Emsland � vermutlich das Ursprungszentrum der Resistenzgene - gruppieren. Die raumliche Eingrenzung des 
Resistenzgebietes sowie die Aufklarung der genetischen Grundlagen der Resistenz sind Voraussetzung fur si
tuationsgerechte Beldbnpfungsempfehlungen mit den jeweils geeigneten Wirkstoffen. 
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Im Rahmen der Forschungen iiber schadliche Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Wirbeltiere wurden 
das Futterannahmeverhalten von V ogeln und die Gefahrdung von lgeln durch Mittel zur Schneckenbekampfung 
untersucht. Nach Berichten iiber Vergiftungsfalle bei Vogeln durch insektizidgebeiztes Mais- und Rapssaatgut 
wurde die Wirkung einer Saatgutanfarbung auf die Futterannahme bei mehreren Vogelarten im Gehege und im 
Freiland getestet. Dabei zeigte sich, daB gefarbte Raps- und Sonnenblumenkorner deutlich weniger aufgenom
men werden als unbehandelte. Haustauben verschmahten farbiges Saatgut fast vollstandig. In weiteren Untersu
chungen soll gekllirt werden, welche Farben besonders abweisend wirken, und ob durch Farbung insektizidge
beizten Saatgutes dessen Aufnahme durch Vogel verhindert werden kann. 

Mittel zur Bekarnpfung von Schnecken (Molluskizide) sind auch fur Igel giftig. Sie werden von den Tieren zwar 
nicht direkt gefressen, ein Risiko besteht aber eventuell durch die Aufnahme vergifteter Nahrung. Daher wurde 
mit Untersuchungen zur Gefahrdung von Igeln durch vergiftete Ackerschnecken nach den Richtlinien der Guten 
Laborpraxis (GLP) begonnen. 

Einflu8 von Wildformen verschiedener Fago

pyrum-Arten auf den Schlupf von Heterodera 

schachtii . Influence of wild types of different 

Fagopyrum species on the hatching of Hetero

dera schachtii (Schlang, J.) 

Die Buchweizen-Arten Fagopyrum esculentum und 
F. tataricum sowie deren Sorten gewinnen neben
den resistenten Olrettich- und Senfsorten zur biolo
gischen Bekarnpfung des Riibenzystennematoden
zunehmend an Bedeutung. Neben den geringeren
Standortanspriichen ist der andersgelagerte Resi-

stenzmechanismus gegeniiber H. schachtii von be
sonderer Bedeutung. Nach der Entdeckung des 
Genzentrums von F. esculentum in der Provinz 
Yunnan, China, durch Ohnishi (1991) war es erst
mals moglich, Wildformen aus dem Ursprungsge
biet von F. esculentum sowie nahe verwandte Arten 
auf ihr Verhalten gegeniiber H. schachtii zu unter
suchen. 

Die ersten Befunde sind in der Tabelle zusammen
gefaBt. 

Tabelle: EinfluB von Wurzelexsudaten verschiedener Fagopyrum-Arten auf den Schlupf von H. schachtii 

Art/Kontrolle Herkunft Schlupf % Rang 
Provinz (China) 

F. esculentum Gansu 47,3 ab 
F. e. ssp. ancestralis Yunnan 41,3 b 
F. cymosum 2x Yunnan 44,9 ab 
F. gracilipes Yunnan 14,1 C 

F. leptopodum Yunnan 3,5 d 
F. tataricum Yunnan 34,8 b 
F. t. ssp. potanini Sichuan 14,5 C 

F. urophyllum Yunnan 33,0 b 
Olrettich 'Siletina' Kontrolle I 59,4 a 
Zinkchlorid lOmM Kontrolle II 41,9 ab 
Aqua dest. Kontrolle III 3,2 d 

Mit Ausnahme von F. leptopodum konnte bei alien 
anderen Arten eine Schlupfforderung nachgewiesen 
werden. Sie reichte von 14,1 % bei F. gracilipes bis 
zu 47 ,3 % bei F. esculentum. Diese Befunde bele
gen die enge Affinitat des Zystennematoden H.

schachtii zur Gattung Fagopyrum. Offenbar hat 
eine Koevolution zwischen Buchweizen und Rii
bennematoden stattgefunden, und aufgrund dieser 
Tatsache erscheint eine zi.ichterische Bearbeitung 
der Gattung Fagopyrum auf Schlupfreiz und Resi
stenz hin besonders aussichtsreich. 

Einflu6 nematodenresistenter Zuckerriibenli

nien auf die Vermehrungsrate und die Selektion 

von Pathotypen bei Heterodera schachtii - Influ

ence of nematode resistant sugar beet lines on 

multiplication rate and selection of pathotypes in 

Heterodera schachtii (Mi.iller, J., in Zusammenar
beit mit De Bock, T. S. M. und Lange, W., Centre 
for Plant Breeding and Reproduction Research, 
Wageningen) 

Bei der integrierten Bekarnpfung pflanzenparasita
rer Nematoden sind resistente Sorten eine 
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wesentliche Stiitze. Langfristig sind diese Sorten 
jedoch nur dann nutzbar, wenn ihre Kultur nicht zur 
Selektion resistenzbrechender Populationen (Patho
typen) der Nematoden fiihrt. Resistenz gegen den 
Riibennematoden (Heterodera schachtii) wurde in 
Kulturformen der Zuckerrtibe (Beta vulgaris) bisher 
nicht gefunden. In drei Wildrtibenarten (Beta 
procumbens, B. webbiana, B. patellaris) sind je
doch insgesamt sieben Resistenzgene nachgewiesen 
warden, von denen aber nur jeweils eines in ver
schiedene Zuchtlinien eingekreuzt wurde. Aus 
mehreren H. schachtii-Populationen lieB sich unter 
Selektionsdruck ein Pathotyp vermehren, der die 
aus B. procumbens eingekreuzte Resistenz durch
brechen kann. Dies betrifft allerdings nur solche 
Riibengenotypen, die ein Resistenzgen aus Chro
mosom 1 von 8. procumbens oder auch von 8. pa
tellaris tragen, wahrend Additionslinien mit Resi
stenzgen aus Chromosom 7 resistent bleiben. Aus 
den Ergebnissen ist abzuleiten, da8 die Chromoso
men 1 und 7 von B. procumbens Resistenzgene mit 
unterschiedlichen Wirkungsmechanismen tragen. 
Fiir B. patellaris wird die Existenz eines zweiten, 
bisher noch unbekannten Resistenzgens vorausge
sagt Es wird vorgeschlagen, die Gene fiir Resistenz 
gegen H. schachtii mit dem Symbol Hs zu bezeich
nen. Nach dem heutigen Kenntnisstand kann in die 
Resistenzgene Hslpro-1, Hslweb-1, Hslpat-1 und
Hs2Pro-7 differenziert werden. Ziel weiterer For
schungsarbeit wird es sein, durch Kombination ge
eigneter Gene eine dauerhafte Resistenz in die Zuk
keniibe einzukreuzen. 

Biologische Bekampfung des Riibenzystennema

toden im Rahmen der Flachenstillegung . Biolo

gical control of the beet cyst nematode on 'set 

aside' fields (Schlang, J.) 

Die Leistungsfahigkeit der neueren Heterodera 
schachtii-resistenten Olrettich- und Senfsorten kann
nur bei langeren Standzeiten mit hoheren Boden
temperaturen optimal ausgenutzt werden. Ein An
bau im Rahmen der Flachenstillegung diirfte bier 
Vorteile bringen. Auf einer Stillegungsflache (Vor
frucht Zuckerrtibe) mit unterschiedlich hohen Be
satzdichten von H. schachtii wurde am 20.04.1993 
Olrettich 'Adagio' ausgesat, und die Besatzdichten 
wurden in monatlichen Abstanden untersucht. Der 
Populationsabbau konnte mit Potenzfunktionen be
schrieben werden. Die Anfangsdichten {Pi-Werte) 
lagen zwischen ea. 2300 und 15000 Eiem und Lar
ven pro 100 g Boden. Bis zum 20.08.1993 wurde 
ein durchschnittlicher Populationsabbau von ea. 70 
% festgestellt. Resistente Olrettichsorten konnen 
daher zur biologischen Bekampfung des Riibenzy
stennematoden auf stillgelegten Aachen uneinge
schrankt empfohlen werden. Eine Uberpriifung der 
Wirkung nach anderen Vorfriichten, z. B. Getreide 
mit einer anderen Altersstruktur der Nematodenpo
pulation, sind vorgesehen. 

Molekularbiologische Untersucbungen eines Pa

thotyps von Heterodera schachtii - Analysis of a 

pathotype of Heterodera schachtii with molecu

lar biological methods (Eschert, Heike) 

Fiir den Nachweis resistenzbrechender Populatio
nen (= Pathotypen) von Schadnematoden werden 
dringend geeignete Verfahren gebraucht. Ein mole
kularbiologischer Ansatz, die virulente Population 
129-SB von Heterodera schachtii auf DNA-Ebene
von der avirulenten Population 129-FR zu unter
scheiden, war nicht ausreichend spezifisch. Ge
samtextrakte von geschltipften Larven beider Po
pulationen wurden hergestellt und die Proteine
mittels SOS-PAGE aufgetrennt. Dabei trat nach ei
ner Silberfarbung bei der resistenzbrechenden Po
pulation im GroBenbereich von etwa 150 kD eine
Bande auf, die bei der avirulenten Population nicht
zu sehen war. Es ist anzunehmen, da8 diese Bande
von einem Protein gebildet wird, das mit der Eigen
schaft "Virulenz" korreliert ist und bei der Pathoty
penidentifizierung verwendet werden kann. Weiter
hin wurde die Gesamt-RNA aus geschltipften Lar
ven der Populationen 129-SB und 129-FR isoliert
und in in vitro-Translationsreaktionen eingesetzt.
Die Fluorografie der im SOS-PAGE aufgetrennten
Translationsprodukte zeigte bei der Population 129-
SB eine quantitativ starkere Bande sowie zusatz
lich zwei neue, schwachere Banden, die bei der
Ausgangspopulation nicht zu erkennen waren. An
weiteren virulenten Populationen muB jetzt iiber
priift werden, ob die gefundenen Banden generell
zur Erkennung dieses Virulenztyps eingesetzt wer
den konnen.

Entwicklung einer neuen Methode zum quanti

tativen Nachweis voo Heterodera schachtii - De

velopment of a new method for the quantitative 

assessment of Heterodera schachtii (GroBe, E., 
und Muller. J.) 

In der Praxis wird eine integrierte Bekampfung des 
Riibennematoden (Heterodera schachtii) nach 
Schadensschwellen nur wenig genutzt, da eine aus
reichend sichere Erfassung der Besatzdichte des 
Schadlings zwar moglich, bei vertretbarem Auf
wand aber zu teuer ist. Hauptursache ftir die hohe 
Streuung der Untersuchungsergebnisse ist die stark 
schwankende Zahl der Eier bzw. Larven in den 
Nematodenzysten. Eine deutlich geringere Streuung 
wurde nach Behandlung der Bodenproben mit einer 
den Nematodenschlupf fordemden Substanz (Ace
toxy-ethylhexa-dien) beobachtet, die die Larven 
zum Verlassen der Zysten anregt. Sie durch
wandem den Boden, passieren ein Filter und kon
nen in einem Trichter quantitativ aufgefangen wer
den. Mit dieser Technik !assen sich bei einer Teil
probenmenge von ea. 200 g Boden ahnliche Varia
tionskoeffizienten erreichen, fiir die bei der her-



kommlichen Methode etwa die zehnfache Boden
menge untersucht werden muB. 

Durch die Verwendung spezieller, modifizierter 
Extraktionsschalen gelang es, die erforderliche Bo
denmenge auf nur einer Spezialschale zu verarbei
ten und trotzdem eine gute Larvenausbeute zu er
reichen. Es wurde weiter festgestellt, daB dieses 
neue Untersuchungsprinzip voraussetzt, daB der 
Boden nach AbschluB des spontanen Nematoden
schlupfes im Sommer und Herbst zu entnehmen ist 
und anschlieBend bei Zimmertemperatur erdfeucht 
gelagert werden muB. Unter Nutzung der neuen Er
kenntnisse wurde eine Arbeitsanleitung entwickelt 
und in Zusammenarbeit mit mehreren Pflanzen
schutzamtem ein Vergleichstest unter Praxisbedin
gungen organisiert. 

Charakterisierung der Virulenz von Globodera 

pallida-Populationen - Characterization of viru
lence in Globodera pallida populations 
(Rumpenhorst, H. J. in Zusammenarbeit mit Bur
germeister, W., und Pastrick, K.-H., Institut fur 
Biochemie und Pflanzenvirologie der BBA, Braun
schweig) 

Das intemationale Pathotypenschema unterscheidet 
bei Globodera pallida drei Pathotypen. Wiihrend 
der Pathotyp Pal mit Hilfe des Resistenzgens H2 
aus Solanum multidissectum Pssn eindeutig cha
rakterisiert werden kann, ist eine Unterteilung der 
iibrigen G. pallida-Populationen in die Pathotypen 
Pa2 und Pa3 mit Hilfe des Differentialwirts 
VTN262.33.3 nicht mehr haltbar. Versuche haben 
gezeigt, daB sich aus Populationen, die anhand ihrer 
Vermehrungsraten an diesem Wirt dem gleichen 
"Pathotyp" zugeordnet werden muBten, unter
schiedliche Virulenzen selektieren lassen. Moleku
larbiologische Analysen bestatigen die hohe Varia
bilitat in der "Virulenzgruppe Pa2/3". Es sind durch 
Vermehrung verschiedener G. pallida-Populationen 
an verschiedenen Differentialwirten Selektionsli
nien und iiber Vermehrung van Individuen aus ein
zelnen Zysten Virulenzlinien erstellt warden. Durch 
Testung an Kartoffelstammen mit unterschiedlich 
bedingter Resistenz konnten fur diese Linien Ab
weichungen in der Virulenz im Vergleich zur Aus
gangspopulation nachgewiesen werden. Dieses 
Material dient bei den molekularbiologischen Un
tersuchungen (PCR und RFLP) dem Auffinden van 
Virulenzmarkem. Es konnte inzwischen eine Sande 
entwickelt werden, mit der sich schwach virulente 
van hoher virulenten Populationen unterscheiden 
lassen. 

Untersuchungen zum Heterodera avenae-Kom

plex · Investigations on the Heterodera avenae

group (Rumpenhorst, H.J.) 
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Morphologische und biologische Besonderheiten 
deuten darauf hin, daB es sich bei Heterodera 

avenae und nah verwandten Formen um einen bis
her unzureichend untersuchten Artenkomplex han
delt. Die isoelektrische Fokussierung der Protein
extrakte hat sich als geeignetes Mittel erwiesen, 
Gruppierungen in diesem Komplex vorzunehmen. 
Morphologisch zweifelsfrei identifizierte H.

avenae-Populationen aus Deutschland ergaben ein 
sehr einheitliches Proteinmuster mit nur geringer 
Variation in einigen Bandengruppen. Das gleiche 
Muster zeigten auch vier Populationen aus 
Frankreich, die als Reprasentanten der franzosi
schen H. avenae-Rassen Frl-Fr4 untersucht wur
den. Eine aus Israel und drei aus Spanien erhaltene 
Populationen fiigten sich ebenfalls in das Muster 
ein. Die aus England und Skandinavien bekannte 
Rasse 3 van H. avenae, inzwischen als neue Art er
kannt, ist durch ihr charakteristisches Proteinmuster 
leicht erkennbar. Populationen, die dieser Gruppe 
zuzuordnen sind, wurden auch in Deutschland ge
funden. Von Dauergriinland und grasigen FluBufem 
nah der Nord- und Ostseekiiste sowie in einem Fall 
auch des Alpenvorlandes wurden H. avenae ahnli
che Formen gesammelt, die sich durch ein einheit
liches Proteinmuster als eigene Gruppe darstellen. 
Dies gilt auch fiir acht aus RuBland erhaltene H.

avenae-Populationen, die ebenfalls ein eigenes, van 
den westeuropaischen Populationen klar abwei
chendes Proteinmuster aufweisen. Drei australische 
H. avenae-Populationen weichen wiederum van
den oben erwahnten vier Typen deutlich ab. Diese
Formen, die auch gewisse morphologische Beson
derheiten in der Vulvaregion erkennen lassen, stel
len moglicherweise neue Arten dar. Kreuzungsex
perimente sollen hier Klarheit bringen.

Untersuchungen zum natiirlichen Vorkommen 
entomopathogener Nematoden - Studies on na
tural occurrence of entomopathogenic nemato
des (Sturhan, D.) 

Nematodenarten der Gattungen Heterorhabditis 

und Steinernema werden zunehmend zur biologi
schen Bekampfung van Insekten eingesetzt. Ober 
naturliches Vorkommen, Biologie und Okologie 
der Arten ist noch wenig bekannt. Bei der Untersu
chung van Nematoden aus Bodenproben unter
schiedlicher Herkunft vor allem aus W estdeutsch
land konnten bisher elf Steinernema- und zwei He

terorhabditis-Arten festgestellt werden. Samtliche 
Arten, darunter sechs noch unbeschriebene, wurden 
anhand morphologischer Merkmale der lnfektions
larven identifiziert bzw. differenziert. Entomopa
thogene Nematoden wurden fur 31 % aller unter
suchten Standorte nachgewiesen; sie fanden sich 
besonders oft in Waldproben (45 % aller Untersu
chungsstellen). Wahrend in Ackerland nur vier ver
schiedene Arten vorkamen, waren in Grasland, 
Obstanlagen und Waldem sieben bis neun Arten 
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vertreten. Die Bevorzugung bestimmter Biotopty
pen deutet auf Unterschiede in den okologischen 
Anspriichen und im Wirtsspektrum der Arten hin. 
So fanden sich S. affinis uberwiegend in Ackerbo
den, S. intermedium sowie eine noch unbeschrie
bene Steinernema-Art in Waldem und S. kraussei 

vor allem in Nadelwaldem. Die Gattung Heteror
habditis kam vergleichsweise selten vor (etwa 3 % 
aller inzwischen mehr als 400 Nachweise entomo
pathogener Nematoden). Die weltweit zur biologi
schen Bekampfung viel genutzte Art S. carpo

capsae konnte bisher erst einmal festgestellt wer
den. Die Befunde uber Vorkommen von Arten der 
insektenparasitaren Nematoden in Deutschland sind 
u.a. fiir Entscheidungen uber die Einfuhr von Ne
matodenisolaten zur Bekampfung von Schadinsek
ten von Bedeutung.

Aquatische Nematoden als potentielle Indikato
ren fur Schadstoftbelastungen - Aquatic nema
todes as potential pollution indicators (Overhoff, 
A., Arens, Margit, Sievert, Andrea, und Sturhan, 
D.) 

Untersuchungen an Standorten im Raum Munster, 
an denen ein Entwasserungssystem aus landwirt
schaftlich genutzten Flachen in ein FlieBgewasser 
mundet, ergaben Veranderungen in der Abundanz 
einzelner Nematodenarten aufgrund vermutlich 
eingetragener Agrochemikalien; das Artenspektrum 
lieB jedoch nur eine geringe Beeinflussung erken
nen. Der fiir den terrestrischen Bereich erarbeitete 
"Maturity Index" erwies sich als fur die Beurteilung 
der Gewassergute nur bedingt brauchbar. Da die 
Grundbelastung der Gewasser in Munster vermut
lich so hoch ist, daB besonders sensitive Arten feh
len, wurden die Untersuchungen auf einen Mittel
gebirgsbach im Raum Dillenburg ausgedehnt. Au
Berdem wurden erstmals auch stehende Gewasser 
beriicksichtigt. Umfangreiche Vergleichsuntersu
chungen galten der Standardisierung und Optimie
rung der Probenahme und der Aufarbeitungs- und 
Auswertungsverfahren. Ziel der Arbeiten ist neben 
einer Beurteilung der Gewassergtite anhand der 
Nematodengemeinschaften insgesarnt die Erfassung 
geeigneter Testorganismen fiir okotoxikologische 
Untersuchungen. Einzelne aquatische Nematoden
arten wurden bereits in Laborkulturen uberftihrt. 

Untersuchungen zum Einflu8 von Chromolaena 

odorata auf Wurzelgallennematoden (Meloidogy

ne incognila). Studies on effects of Chromolaena 

odorata on root-knot nematodes (Meloidogyne 
incognito) (Muller, J., und Sturhan, D.) 

Einige Pflanzenarten enthalten Inhaltsstoffe, die fiir 
bestimmte pflanzenparasitare Nematoden giftig 
sind. Von der tropischen Pflanze Chromolaena 

odorata ist bekannt, daB sie von den meisten 
Insektenarten gemieden wird, was auf bestimmte 

Alkaloide zuriickzufiihren ist. Uber ihre Wiikung 
auf Wurzelgallennematoden liegen nur wenige Li
teraturhinweise vor, die nicht eindeutig sind und 
durch eigene Versuche erganzt werden sollten. 
Dazu wurde die fiir Meloidogyne incognita anfal
lige Tomatensorte 'Moneymaker' allein sowie in 
Kombination mit C. odorata in verseuchte Erde ge
pflanzt. Als Vergleich dienten Kombinationen von 
Tomaten mit Tagetes erecta und Crotalaria retusa 

sowie V arianten ohne Pflanzenbewuchs und mit C.

odorata allein. Die hochsten Vermehrungsraten der 
Nematoden wurden bei Tomaten allein sowie in 
Kombination mit C. odorata gefunden, bei Kombi
nation mit Tagetes oder Crota/aria lagen sie niedri
ger. Mit C. odorata allein ging die Populations
dichte ebenso wie ohne Pflanzenbewuchs um bis zu 
90 % zuriick. C. odorata ist somit keine Wirts
pflanze fiir M. incognita, ihre Wurzeln haben aber 
auch keinen nematiziden Effekt. Ob die oberirdi
sche Pflanzenmasse zur Nematodenbekampfung 
nutzbar ist, muB noch gepriift werden. 

Untersuchungen an nematodenparasitaren Bak

terien der Gattung Pasteuria - Studies on nema

tode-parasitic bacteria of the genus Pasteurio. 

(Winkelheide, Rita, und Sturhan, D.) 

Bei Forschungen uber Antagonisten pflanzenpara
sitarer Nematoden und ihre potentielle Nutzung zur 
biologischen Bekampfung finden weltweit weiter
hin Bakterien der Gattung Pasteuria verstarkt Be
achtung. Eine in vitro-Massenkultur der obligaten, 
hochspezialisierten Parasiten, von denen bisher drei 
Arten bei Nematoden beschrieben warden sind, ist 
noch nicht gelungen. Bei den eigenen Untersu
chungen an einem Pasteuria-lsolat, das den Erb
senzystennematoden (Heterodera goettingiana) pa
rasitiert, standen Fragen der Sporenanheftung und 
des teilweise "erfolglosen" Auskeimens der Sporen 
auf der Nematodenkutikula im Vordergrund. Bei 
Bodennematoden aus vielen systematischen Grup
pen wurde ein breites Spektrum zum Teil sehr un
terschiedlicher Pasteuria-Formen festgestellt; ver
wandte Nematoden besaBen zumeist morphologisch 
iihnliche Parasiten. Infektionsweise und Entwick
lung von Pasteuria im Wirt scheinen sich bei den 
verschiedenen Nematodengruppen zu unterschei
den. 

Untersuchungen iiber die Gefahrdung von Vo
geln durch Anwendung von Rodentiziden - Stu

dies on the hazard of rodenticides to birds 

(Gemmeke, H.) 

Mittel zur Bekampfung von Ratten und Mausen 
(Rodentizide), die eine hohe Vogel- und Siiugerto
xizitat aufweisen, milssen verdeckt ausgebracht 
werden. Dadurch soll verhindert werden, daB an
dere Tiere mit den Mitteln in Beriihrung kommen 
und vergiftet werden. Als Abdeckung werden ge-



wohnlich Koderkasten verwendet. Haufig werden 
die Kader auch in Ton- oder Plastikrohre gelegt, die 
von Ratten und Mausen gem als Durchlaufstation 
genutzt werden. Zur Uberprtifung der Wirksamkeit 
verschiedener Abdeckungsfonnen wurden Beob
achtungen mit Hilfe von Videokameras durchge
fiihrt. Dabei zeigte sich, daB in bis zu 60 cm langen 
Rohren, z. B. in Drainagerohren, ausgelegtes Futter 
von Kleinvogeln schnell entdeckt und aufgenom
men wird. Selbst vor Koderkasten zeigten sie wenig 
Scheu. In weiteren Versuchen soll geklart werden, 
welche Abdeckung geeignet ist, Vogel und andere 
Wild- oder Haustiere von den Kodem fernzuhalten. 

Untersucbungen zum Auftreten von Resistenz 

gegeniiber blutgerinnungshemmenden Rodenti

;;r;iden (Antikoagulantien) bea Wanderratten , In

vestigations into the incidence of resistance to 
anticoagulant rodenticides in Norway rats (Pelz, 

H.-J., in Zusammenarbeit mit Hanisch, D., lnstitut 
ftir Pflanzenschutz, Saatgutuntersuchung und Bie
nenkunde der LWK Westfalen-Lippe, Munster, und 
Lauenstein, G., Pflanzenschutzamt der LWK We
ser-Ems, Oldenburg) 

Der gesicherte Nachweis wirkstoffspezifischer Ro
dentizidresistenzen ist Voraussetzung fiir eine si
tuationsgerechte Auswahl geeigneter Mittel durch 
den Anwender und ftir eine gezielte Beratung durch 
den Pflanzenschutzdienst. Ergebnisse weiterer 
Stichproben, die im Rahmen eines langfristigen 
Untersuchungsprogramms gewonnen wurden, !as
sen allmahlich die Struktur des nordwestdeutschen 
Resistenzgebietes erkennen. Danach liegen die auf 
Grund unbefriedigender Bekampfungsergebnisse 
zuerst untersuchten landwirtschaftlichen Betriebe 
bei Rheine und Lingen im Zentrum eines Resi
stenzgebietes, das grob geschatzt rund 8000 km2 

umfaBt. Im Zentrum des Gebietes sind annahemd 
100 % der getesteten Ratten Warfarin-resistent und 
mehr als 60 % Bromadiolon und/cxler Cumatetra-

- 142 -

lyl-resistent. Einige Individuen (7 % ) weisen dort 
auch bereits Resistenz gegentiber dem noch hoher 
toxischen Wirlcstoff Difenacoum auf. Zu den Ran
dem hin nimmt der Grad der Resistenz allmahlich 
ab. An der Peripherie ist nor noch ein geringer An
teil der Ratten Warfarin-resistent, die anderen ge
nannten Wirkstoffe sind dort nicht mehr betroffen. 
Die annahemd konzentrische Verteilung der wirk
stoffspezifischen Resistenz laBt auf ein Ursprungs
zentrum der Resistenzausbreitung schlieBen. 

Versucbe zur Vergramung des Maulwurfs - Tri

als with mole repellents (Pelz, H.-J.) 

Der Maulwurf gehort zu den durch die Bundesar
tenschutzverordnung besonders geschtitzten Sauge
tierarten, deren Bekampfung nor in besondern be
grtindeten Ausnahmefallen genehmigt wird. Die 
von der oft lastigen Wtihltatigkeit des Maulwurfs 
Betroffenen (Gartenbesitzer, Gartenbaubetriebe, 
Betreuer von offentlichen Grun- und Sportanlagen, 
Deichunterhaltungsverbande usw.) suchen zuneh
mend nach Moglichkeiten, den Maulwurf von den 
empfindlichen Flachen femzuhalten. Die anhal
tende Diskussion um die Wirksamkeit verschiede
ner "Hausmittel" und eine Empfehlung des Ministe
riums ftir Emahrung, Landwirtschaft, Forsten und 
Fischerei des Landes Schleswig-Holstein gaben 
AnlaB, die Vergramungswirkung einer Mischung 
aus Molke und Buttermilch irn Feldversuch zu 
tiberprtifen. Das Gemisch wurde in die Gange unter 
frisch aufgeworfene Haufen eingebracht, in einem 
ersten Versuch nur zu Versuchsbeginn, in einem 
zweiten Versuch taglich tiber mehrere Wochen. 
Dabei war zwar eine kurzfristige Anfangsreaktion 
erkennbar, es war jedoch nicht moglich, die Maul
wtirfe aus den behandelten Flachen zu vertreiben. 
Die Ergebnisse bestatigen unsere Erfahrungen mit 
anderen Geruchsrepellents, die die Aussichten auf 
einen Vergramungserfolg mit derartigen Methoden 
als sehr gering erscheinen lassen. 
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Institut fiir biologischen 

Pflanzenschutz in Darmstadt 

Die Forschungsbereiche des Institutes wurden in diesem Jahr durch die Einstellung eines Phytopathologen er
weitert. Neben der biologischen Bekampfung von Insekten und Milben mit Entomopathogenen und Entomopha
gen werden nun auch Methoden zur biologischen Begrenzung von Pflanzenkrankheiten entwickelt. Die begon
nenen Arbeiten umfassen die Isolierung boden- und wurzelbewohnender Bakterien sowie die Charakterisierung 
ihrer antagonistischen Eigenschaften gegen verschiedene Auflaufkrankheiten. In ersten Gewachshausversuchen 
mit ktinstlicher lnokulation des Bodens zeigten einige Isolate gute erregereindammende Wirlcung gegen Pythium 
ultimum an Kohl. 

Mit Praparaten aus Reynoutria sachalinensis (SachalinstaudenknOterich) stehen resistenzinduzierende Mittel zur 
Bekampfung des echten Mehltaus in verschiedenen Kulturen zur Verfiigung. Untersuchungen mit weiteren 
Pflanzenextrakten zur Resistenzinduktion brachten in Gewachshaus- und ersten Freilandversuchen in Kleinpar
zellen sehr gute Resultate gegeniiber Falschem Mehltau an Reben (Plasmopara viticola) und dem Erreger der 
Krautfaule (Phytophthora infestans). Aufgrund der guten Ergebnisse wird zur Zeit die Patentanmeldung von drei 
Pflanzenextrakten vorbereitet 

Die Bekampfung des in diesem Jahr in Hessen wie auch in anderen siidJichen Bundeslandem massenhaft auf
tretenden Schwammspinners (Lymantria dispar) wurde durch die Aktivitaten des Instituts unterstiitzt. Es er
folgte die Beratung hinsichtlich biologischer Bekampfungsma6nahmen mit Bacillus thuringiensis (B. t.) und 
Kempolyedervirus. Der Erfolg dieser Pathogenapplikationen wurde durch begleitende diagnostische Untersu

chungen an Schwammspinnerlarven und -adulten iiberpriift In alien Applikationsgebieten konnten die ausge
brachten Erreger vielfach nachgewiesen werden, und ein autochthoner Stamm des Kempolyedervirus wurde im 
Frankfurter Raum entdeckt. Seit dem Einsatz von B. t. im Mai dieses Jahres - teilweise auch in Wasserschutzge
bieten - wurden in 14tagigem Abstand Grundwasserproben auf den Gehalt an Sporenbildnem untersucht. Bisher 
konnte in alien tiberpriiften Proben kein B. t. nachgewiesen werden. Weiterhin wurde der EinfluB von Parasi
toiden und Raubem auf Eier und Larven des SchadJings errnittelt. Dabei wurde das natiirliche Vorkommen des 
in Ostasien beheimateten Eiparasiten Ooencyrtus kuvanae erstrnals in Deutschland nachgewiesen. 

Diagnostische Untersuchungen iiber natiirliche Begrenzungsfaktoren von Maikafer (Melolontha melolontha) und 
Junikafer (Amphimallon solstitiale) wurden im Berichtsjahr vertieft. Die Mikrosporidiose (Nosema melolonthae) 
sowie die erfahrungsgema8 gegen Ende der Gradation populationsbegrenzend wirkende Rickettsiose 

(Rickettsiella melolonthae) wurden bisher nur bei wenigen Engerlingen nachgewiesen. Versuche zur Produktion 
des insektenpathogenen Pilzes Beauveria brongniartii sowie Biotests mit diesem Erreger im Labor gegen Mai
kaferengerlinge wurden durchgefilhrt. 

Die Palette wirksamer Trichogramma-Arten zur Anwendung im biologischen Pflanzenschutz konnte erweitert 
werden. Gegen wichtige SchadJepidopteren in verschiedenen Kulturen haben sich bisher folgende Arten bewahrt 
und stehen der Praxis zur Verfiigung: Trichogramma evanescens gegen Maisziinsler und Schadlinge im Kohlan
bau, T. cacoeciae gegen Apfelwickler, Apfelschalenwickler, Pflaumenwickler sowie T. dendrolimi gegen Ap

felwickler und Apfelschalenwickler. Gegen weitere ZielschadJinge konnten in Labor- und Halbfreilandversu
chen erfolgreiche Trichogramma-Arten ausgewahlt werden, dies waren T. chilonis und T. ostriniae gegen die 

Kohlschabe (sowie Trichogrammatoidea bactrae}, T. atopovirilia und T. pretiosum gegen den Baumwollkap
selwunn sowie T. atopovirilia gegen den Auberginenfruchtbohrer. Diese Untersuchungen erforderten eine Inten

sivierung der taxonomischen Arbeiten mit diesen Eiparasiten. 
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Ftir weitere zweieinhalb Jahre konnte die zweite Forschungsphase des im Mai 1990 begonnenen Projektes "Bio
logisch-Integrierte-Heuschreckenbekampfung", finanziell vom BMZ und der GTZ unterstiitzt, eingeleitet wer
den. Dabei wurden mit in Fliissigkultur produzierten Blastosporen von Metarhizium anisop/iae und M. flavoviri

de bei einer Topikalbehandlung von L4-Stadien der Wiistenwanderheuschrecke (Schistocerca gregaria) mit 2 x
10 5 Blastosporen in Freilandkafigbiotests in Mauretanien nach neun Tagen eine Mortalitat von iiber 90 % er
reicht. 

Zwei Doktorarbeiten und drei Diplomarbeiten wurden im Berichtsjahr erfolgreich zum AbschluB gebracht. 

Priifung von Pflanzenscbutzmitteln auf Neben

wirkungen gegeniiber Nutzorganismen . Testing 

of pesticides on side-effects against beneficial or
ganisms (Hassan, S. A., und Rost, W. M.) 

Die Erfassung der Auswirkungen von Pflanzen
schutzmitteln auf Ntitzlinge fand in den letzten Jah
ren weltweit verstarktes Interesse. Ein Gesamtkon
zept der Arbeitsgruppe "Pflanzenschutzmittel und 
Nutzorganismen" (Convenor: S.A. Hassan) der In
ternationalen Organisation ftir Biologische 
Schadlingsbekampfung (IOBC) / Westpalaarktische 
Regionale Sektion (WPRS) sieht ftir die Niitzlings
priifung folgende Kombination von Testarten vor: 
a) Labor, stark gefahrdete Stadien (z. B. Imagines
von parasitischen Hymenopteren oder Junglarven
von Coccinelliden), b) Labor, weniger gefahrdete
Stadien (z. B. im Wirt geschiitzte Parasiten oder
adulte Pradatoren), c) Labor, Schadwirkungsdauer
(Exposition auf Pflanzenschutzmittelriickstanden),
d) erweiterter Labortest (Praxisnahe Expositions
weise, simulierte Feldbedingungen), e) Halbfrei
land (Durchfiihrung im Feld unter weitgehend un
veranderten Feldbedingungen), f) Feld (Praxisbe
dingungen).

Im Rahmen von gemeinsamen Testprogrammen 
wurden Priifungen von 20 Praparaten auf den Eipa
rasiten Trichogramma cacoeciae Marchal (Hymen
optera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) nach den 
unter a, b und c beschriebenen Methoden durchge
fiihrt. Die Priifungen dieser Praparate fanden paral
lel hierzu auch an 20 weiteren Niitzlingsarten unter 
Beteiligung von Kollegen in 13 Landem statt. Die 
Insektizide DELFIN WG (Bacillus thuringiensis), 

NOVOOOR FC (Bacillus thuringiensis tenebrionis) 

und MICROGERMIN (Verticillium lecanii), der In
sektenwachstumsregulator NOMOLT (Teflubenzu
ron), die Fungizide SCORE EC 250 (Difenocona
zol), ALTO 100 SL (Cyproconazol) und BIO
BLATT Mehltaumittel (Lecithin) sowie die Herbi
zide ARELON fltissig (Isoproturon), GOLTIX 70 
WG (Metamitron), STARANE 180 (Fluroxypyr) 
und TRAMA T 500 SC (Ethofumesat) waren in 
strengen Labortests gegeniiber Trichogramma ca

coeciae-Imagines unschadlich. Das Fungizid 
OMNEX 10 WP (Penconazol) erwies sich in diesen 
Versuchen a1s schwach schadigend, das Fungizid 
FOLICUR 2 50 EC (Tebuconazol) und das Herbizid 
GALLANT SUPER (Haloxyfop) waren mittelstark 

schadigend. Als stark schadigend zeigten sich die 
Insektizide BA YTHROID (Cyfluthrin), HOST A
QUICK (Heptenophos), IMIDAN (Phosmet), KA
RATE (Lambda-Cyhalothrin) und KLARTAN 
(Fluvalinat). In zusatzlichen Labortests an weniger 
empfindlichen Stadien des Niitzlings (Puppe im 
Wirtsei) waren FOLICUR 250 EC, GALLANT SU
PER und KLART AN unschadlich; BA YTHROID, 
IMIDAN und KARATE erwiesen sich hier als 
schwach schadigend; HOST AQUICK war auch in 
dieser Testreihe stark schadigend. In einer weiteren 
Testserie wurden sechs Pflanzenschutzmittel auf 
Schadwirkungsdauer gepriift. Das Fungizid FOLi
CUR 250 EC (Tebuconazol) und das Herbizid 
GALLANT SUPER (Haloxyfop) erwiesen sich hier 
als kurzwirksam, das Insektizid HOST A QUICK 
(Heptenophos) als maBig persistent und die In
sektizide KLART AN (Fluvalinat), BA YTHROID 
(Cyfluthrin) sowie KARATE (Lambda-Cyha
lothrin) als persistent. 

Optimierung der Anwendung von Trichogram

ma zur Bekampfung des Maisziinslers Ostrinia 

nubilalis Hbn. · Optimizing the use of 

Trichogramma to control the European corn bo

rer Ostrinia nubilalis Hbn. (Hassan, S. A., und 
Agamy, E.) 

Es wurden mmphologische Merkmale und biologi
sche Eigenschaften von drei verschiedenen Tricho

gramma-Arten (T. evanescens Westwood, T. bras

sicae Bezdenko, T. ostriniae Pang & Chen) unter
sucht sowie deren Eignung zur Bekampfung des 
Maisziinslers in Labor- und Feldversuchen gepriift. 
Zur Bestimmung dieser Arten wurde ein Schlus
sel mit MaBangaben fiir die Genitalien und 
Antennen der Mannchen erstellt. In Versuchsserien 
wurden Qualitatsmerkmale wie Lebensdauer, Ferti
litat, Entwicklungsdauer, Parasitierungsleistung, 
Schliipfrate und Geschlechterverhaltnis unter ver
schiedenen Temperatur- und Luftfeuchtebedingun
gen festgestellt. Bei alien drei Arten war die Ferti
litat bei 25 ·c am hochsten und das Parasit-Wirts
verhaltnis von 1 : 18 fiir die Massenvermehrung am 
giinstigsten. Labor- und Halbfreilandversuche zur 
Feststellung des Suchverhaltens zeigten, daB die 
Parasitierung pro Weibchen bei T. ostriniae, T. 

brassicae und T. evanescens am ersten Tag im 
Mittel 10 ,87 , 9 ,87 resp. 3, 1 5 Wirtseier betrug. 
Feldversuche in 1992 und 1993 ergaben Wirkungs-
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grade von ea. 80 % , wobei zwischen den drei ge
nannten Arten keine wesentlichen Unterschiede zu 
erkennen waren. 

Auswahl wirksamer Trichogramma-Arten bzw. · 
Stiimme zur Bekampfung von Schadlepidopte

ren im tropischen Gemiisebau - Selection of ef

fective Trichogramma species and strains to con

trol lepidopterous pests in tropical vegetable 

crops (Hassan, S. A., und Wtihrer, B.) 

Der Baumwollkapselwunn, Heliothis armigera, 

sowie der Auberginenfruchtbohrer, Leucinodes or

bonalis, gehoren neben Plutella xylostella zu den 
bedeutendsten Schadlingen im tropischen Gemtise
bau. Aufgrund der Resistenzbildung gegen immer 
zahlreicher werdende Insektizide ist eine Untersu
chung alternativer biologischer Bekampfungsme
thoden unerlaBlich. Es wurde untersucht, in wieweit 
sich Erzwespen der Gattung Trichogramma gegen 
die Eier der genannten Schadlinge einsetzen lassen. 
Es erfolgten Laborversuche, um die Eignung der 
verschiedenen Arten bzw. Stamme (1) hinsichtlich 
ihrer Wirtspraferenz und (2) die Suchleistung an 
Eiern der Zielschadlinge auf Kulturpflanzen festzu
stellen. 

Von 34 gegen H. armigera getesteten Tricho

gramma-Stammen gelangten acht in weitere Prti
fungen. Zwei T. pretiosum-Stamme sowie je ein 
Stamm von T. ostriniae, T. piceum, T. atopovirilia, 

T. bomarachae, T. evanescens sowie ein Stamm ei
ner bisher noch nicht bestimmten Art zeigten deut
liche Praferenz fur H. armigera-Eier im Vergleich
zu den Eiern des Massenzuchtwirtes Sitotroga ce

realella. In anschlieBenden Versuchen zur Fest
stellung des Suchverhaltens an Kohlpflanzen in Ka
figen waren je ein Stamm von T. pretiosum, T. ato

povirilia und T. bomarachae den anderen getesteten
Stammen tiberlegen. Bei diesen drei Stammen
ftihrten Freilassungen von Trichogramma-Weib

chen im Wirt-Parasit-Verhaltnis 5 :  1 zur Parasitie
rung von 49,6, 24,0 resp. 18,0 % der Wirtseier.

Von 12 gegen L. orbonalis getesteten Trichogram

ma-Stammen wurden aufgrund ihrer deutlichen 
Praferenz fur diesen Zielwirt vier Stamme ausge
wahlt und weiteren Untersuchungen zugeftihrt. Es 
handelte sich hierbei um T. chilonis, T. ostriniae. T.

atopovirilia und T. cacoeciae. In Kafigversuchen 
zur Feststellung des Suchverhaltens zeigte T.

atopovirilia bei einem Wirt-Parasit-Verhaltnis von 
5 : 1 eine Parasitierungsleistung von 28,4 %, bei 1:1 
hingegen 44,4 % und bei 1:5 64,4 %. 

Aufgrund ihrer Wirtspraferenz, ihrem teilweise ho
hen Suchleistungsvennogen sowie der Ergebnisse 
von Untersuchungen tiber Temperaturtoleranz, Le
bensdauer und Eiablageleistung scheinen T. pretio
sum und T. atopovirilia fur den Einsatz gegen H. 

armigera sowie T. atopovirilia gegen L. orbonalis 
geeignet zu sein. 

Diagnose und Prognose von Pathogenen und Pa

rasitoiden des Schwammspinners (Lymantria 

dispar) - Diagnosis and prognosis of pathogens

and parasitoids of the gypsy moth (Lymantria 

dispar) (Kleespies, Regina, und Bathon, H.) 

Das starke Auftreten des Schwammspinners, Ly

mantria dispar (L.d.), der in weiten Waldgebieten 
Stiddeutschlands KahlfraB verursachte, war der 
AnlaB fur umfangreiche diagnostische Untersu
chungen tiber lnsektenpathogene und Parasitoide 
von Faltem, Raupen und Eiem des Schadlings. Im 
Marz dieses Jahres konnten bei Eiem und Jungrau
pen noch keine spezifischen Pathogene oder Para
sitoide nachgewiesen werden. 

Neben chemischen BekampfungsmaBnahmen mit 
Hautungshemmem wie DIMILIN (Diflubenzuron), 
ALSYSTIN (Triflumuron) oder NOMOLT (Teflu
benzuron) erfolgten auch Sprtihversuche mit ver
schiedenen Praparaten der Insektenpathogene Ba

cillus thuringiensis oder L.d.-Kempolyedervirus. 
Zahlreiche Raupen wurden aus den verschiedenen 
Behandlungsflachen entnommen und zur Diagnose 
ins Labor gebracht. 

Im Mai, eine Woche nach Behandlung gesammelte 
Raupen des Schwammspinners wiesen zu etwa 50 
% das jeweils eingesetzte Pathogen auf. In unbe
handelten Gebieten zeigten sich keine spezifischen 
Insektenpathogene. Parasitierungen wurden zu die
sem Zeitpunkt noch nicht gefunden. 

In Raupen spaterer Sammlungen (Juni-August) 
wurde im Frankfurter Raum in unbehandelten Fla
chen Kempolyedervirus nachgewiesen. In B. thu

ringiensis- und Virus-Einsatzgebieten wurden re
gelmaBig die entsprechenden Pathogene gefunden. 
Zu dieser Zeit traten auch Parasitoide in Erschei
nung, wobei es sich fast ausschlieBlich um Raupen
fliegen (Tachiniden) handelte (Parasitierungsrate 
10-58 %).

. 

Da Eier, Raupen und Falter des Schwammspinners 
nur in Stichproben aus den verschiedenen Gebieten 
entnommen wurden, konnen die Untersuchungser
gebnisse nicht fur eine sichere Gesamtprognose 
herangezogen werden. Sie lassen dennoch erken
nen, daB die Behandlungen mit B. thuringiensis 

Wirkungsgrade zwischen 60 und 90 % erbrachten. 
Durch die gelungene Einftihrung des Kempoly
edervirus kann auch im nachsten Jahr mit einer Re
duktion von Schwammspinnerpopulationen durch 
das Virus gerechnet werden. 

Die Eiparasiten sind derzeit noch von untergeord
neter Bedeutung. Die in Ostasien beheimatete Hy-



menopterenart Ooencyrtus kuvanae ist heute im 
groBten Teil des Mittelmeergebietes verbreitet, 
konnte sich aber bisher wegen relativ hoher Tempe
raturanspriiche nicht nach Mitteleuropa ausbreiten. 
In diesem Jahr wurde sie jedoch erstmals an mehre
ren Stellen in Stidhessen nachgewiesen. Die Parasi
tierungsrate der Schwammspinnergelege war aber 
noch gering. 

Untersucbungen zur Bekampfung des 
Scbwammspinners (Lymantria dispar) mit Ba
cillus thuringiensis-Praparaten - Investigations 
on the control of gypsy moth by Bacillus thurin
giensis (Langenbruch, G. A., und Leist, J.) 

Ausgehend von der Schwammspinner-Gradation in 
Stiddeutschland wurden in Laborversuchen (mit 

Handspritze behandelte Zwetschentriebe mit Jung
raupen besetzt und auf Mortalitat bonitiert) 12 ver

schiedene Bacillus thuringiensis (B.t.)-Produkte in 
ihrer Wirkung gegen diesen Schadling verglichen. 
Wurde dabei die im Forst (oder ersatzweise im 
Weinbau) mit der Zulassung ausgewiesene Anwen
dungsmenge zugrundegelegt, so erreichten die Pro
dukte FORAY 48 B und DELFIN den hochsten 
Wirkungsgrad. Das diirfte aber zwnindest tellweise 
darauf zuriickzuftihren sein, daB sie im Vergleich 
zu anderen zugelassenen B.t.-Produkten hoher kon
zentriert formuliert sind und eingesetzt werden. 
Durch einen Zusatz von 1 % Zucker zur Spritzfltis
sigkeit konnte die Wirkung in einigen Fallen ver
bessert werden, so daB entsprechende Freilandver
suche folgen sollen. 

Alie in Deutschland zugelassenen B.t.-Praparate 
sollen nicht in den Wasserschutzgebietszonen 1 und 
2 eingesetzt werden, weil sie lebende B.t.-Sporen 
enthalten. Durch eine Gamma-Bestrahlung konnen 
diese Sporen fast vollstandig inaktiviert werden. 
Entsprechend behandelte Praparate zeigten aber in 
einigen Fallen eine deutlich geringere Wirkung ge
gen die Raupen des Schwammspinners. 

Untersucbungen von Grundwasser auf Sporen

bildner - Investigations on spore forming bacte

ria from ground water (Keller, Brigitte, in Zu
sammenarbeit mit Abke, W., Stadtwerke Frankfurt 
am Main, Frankfurt) 

Im Rahmen der diesjahrigen Schwammspinnerbe
kampfung wurde im Rhein-Main-Gebiet auch ein 
Bacillus thuringiensis-Praparat (DIPEL) eingesetzt, 
z.T. auch in Wasserschutzgebieten. In Zusam
menarbeit mit den Stadtwerken Frankfurt werden 
seit dem Einsatz im Mai 1993 in 14tagigem Ab

stand jeweils zwei verschiedene Grundwasserpro
ben aus Beobachtungsrohren und drei verschiedene 
Rohwasserproben aus Forderbrunnen auf Gehalt an 
Sporenbildnem und speziell auf Gehalt an Bacillus 
thuringiensis (B.t.) untersucht. Fur die Bestimmung 
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des Sporengehaltes wurden die Wasserproben 10 
min. auf 80 -C erhitzt, <lurch einen Membranfilter 
gesaugt, der dann auf Komplettmedium inkubiert 

wurde. Die bisherigen Zwischenergebnisse ergaben 
bei Untersuchungen der Proben aus den Beobach
tungsrohren einen geringen Antell an koloniebll

denden Bakterien (< 100 Keime/100 ml Wasser
probe), wobei der Antell der Sporenblldner noch 
darunter lag(< 25 Keime/100 ml). Bisher konnte in 
allen untersuchten Proben der Beobachtungsrohre 
kein B .t. nachgewiesen werden. In den Rohwasser
proben aus den Forderbrunnen konnte bisher nur 
bei einem Entnahmedatum aus einem Brunnen ein 
Sporenbildner nachgewiesen werden, der aber kein 
B.t. war (2 Keime/100 ml Wasserprobe).

Biotest zur Wirkung von Bacillus thuringiensis

Stammen gegen Cecidomyiiden-Larven - Bioas

saying the effect of Bacillus thuringiensis strains 

on larvae of Cecidomyiidae (Dipt.) (Langenbruch, 

G. A., in Zusammenarbeit mit Dalchow, J., Hess.
Landesamt f. Regionalentwicklung und Landwirt
schaft, Frankfurt)

Kulturen des Austemseitlings werden u.a. von Scia
riden (Trauermticken) und Cecidomyiiden (Gall
mticken) befallen. Sciariden sind gegen einige 
Stamme von Bacillus thuringiensis (B.t.) empfind
lich. Deshalb lag es nahe, die Wirkung auf Cecido
myiiden zu priifen, da dazu keine Literaturangaben 
bekannt waren. In einem kleinen Biotest wurden 
stark von Cecidomyiiden-Larven befallene Frucht
korperstticke in 0,1 %ige Suspensionen von B.t. ssp. 
israelensis (B.t.i.) bzw. B.t. ssp. kyushuensis ge
taucht und sehr feucht im Lichtthermostaten bei 21 
'C gehalten. Vier Tage nach Versuchsansatz zeig
ten sich keine Unterschiede in der Larvenzahl zwi
schen den verschiedenen Behandlungen. Nach wei
teren 10 Tagen wurden in der B.t.i.-Variante ten
denzmaBig weniger Larven beobachtet, doch dtirfte 
die Wirkung fur Bekampfungszwecke nicht aus
reichend sein. Nach 14 Tagen waren in allen Vari
anten Imagines zu finden. 

Testung neuer Bacillus thuringiensis-Praparate 

gegen Raupen der Kohleule (Mamestra brassi
cae) - Bioassays with new Bacillus thuringiensis 
products on larvae of Mamestra brassicae 

(Langenbruch, G. A.) 

Die Zahl der verftigbaren Bacillus thuringiensis
Praparate hat erfreulich zugenommen. Im Jahre 
1993 waren in Deutschland neun Produkte gegen 
Schmetterlingsraupen und ein Produkt gegen Kar

toffelkaferlarven zugelassen. Im Ausland sind noch 

weitere Praparate registriert. Die raupenwirksamen 
Produkte unterscheiden sich nicht nur in der For
mulierung, sondem z.T. auch in dem enthaltenen 
Bakterienstamm. Speziell unter diesem Gesichts
punkt wurden unsere Untersuchungen zur Be-
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kamptbarkeit der Kohleule mit Vergleichen solcher 
Prtiparate fortgesetzt. 

Getopfte Markstammkohlpflanzen wurden mit ei

ner Handspritze allseits behandelt. Nach Antrock

nen wurden Kohleulen-Larven aufgesetzt und nach 
einer Woche auf Mortalitat bonitiert. Bei einer 
Konzentration von 0,05 % war das Produkt XEN
T ARI den Praparaten DIPEL und DELFIN iiberle
gen, ebenso den Mher dosierten Praparaten BAC
TOSPEINE FC {0,15 %) und THURICIDE HP 
(0,15 % ). Auch das Produkt AGREE zeigte eine 
beachtliche Wirkung gegen die Kohleule. XEN
T ARI und AGREE enthalten Bakterienstamme der 
Unterart aizawai, die bisher in Deutschland nicht 
verfugbar ist. 

Erfassung von Insekten an Pappeln und Biotests 
mit Bacillus thuringiensis gegen Pappelschad

linge - Monitoring of insects on poplars and bio
assays with Bacillus thuringiensis against poplar 
pests (Keller, Brigitte, und Vriesen, Silvia) 

Im zweiten Jahr des EG-Projektes "Bacillus thurin

giensis Protoxin-Expression in transgenen Pappeln" 
wurden wie im Vorjahr von Anfang Mai bis Ende 
September qualitative Insektenaufnahmen durchge
fiihrt. Der W echsel der Arten im Laufe der Saison 
konnte bestatigt werden. So wurden Rtisselkafer 
(Col.: Curculionidae) v. a. in den Monaten Mai und 
Juni beobachtet. Arten der Gattung Chalcoides 

(Col.: Chrysomelidae) waren von Mai bis August 
vertreten. Phyllodecta vitellinae (Chrysomelidae) 
konnte von Mai bis September gefunden werden. 
Erstrnalig in dieser Saison wurde Melasoma populi 

(Chrysomelidae) am nordlichen Standort entdeckt. 

Unter den Lepidopteren befanden sich wie im letz
ten Jahr vor allem Blattminierer. AuBerdem fraBen 
in diesem Jahr an mehreren Standorten Raupen des 
Schwammspinners, Lymantria dispar, allerdings 
nur in vereinzelten Exemplaren, an Pappeln. 

An M. populi wurden qualitative und quantitative 
Biotests mit dem Bacillus thuringiensis subspec. 
tenebrionis (B .t.t.)-Standard als auch mit dem, in 
diesem Jahr in Deutschland zugelassenen, B.t.t. 

enthaltenden Praparat NOVOOOR durchgeftihrt. 
AuBerdem konnten Biotests mit siebzehn hier im 
Haus gewonnenen B.t.-Isolaten durchgeftihrt wer
den. Elf Isolate zeigten eine coleopterenspezifische 
Wirkung. Diese Isolate sollen nun charakterisiert 
werden, um festzustellen, ob sie der Unterart B.t.t. 

entsprechen. 

Versuche zur Mischbarkeit der Pflanzenstar
kungsmittel MYCO-SIN und BIO-SIN mit ei
nem Bacillus thuringiensis-Praparat - Investiga
tions on possible mixtures of two plant health 
enhancers MYCO-SIN and BIO-SIN with Ba-

cillus thuringiensis (Lehmann, W. und Langen
bruch, G. A.) 

Die Hauptfragestellung dieser Untersuchungen war, 
ob die insektizide Wirkung eines Bacillus thurin

giensis (B.t.)-Prtiparates durch die Beimischung der 
Pflanzenstarkungsmittel MYCO-SIN und BIO-SIN 
(Firma Gebrtider Schaette KG) erhalten bleibt oder 
abgeschwacht wird. 

Laboruntersuchungen mit Plutella xylostella (Kohl
motte) zeigten bei entsprechenden Mischungen kei
nen Wirksamkeitsverlust des B.t.-Prliparates DI
PEL AnschlieBende Freiland- und Halbfreilandun
tersuchungen mit Gespinstmotten (Hyponomeuta 

malinellus Zell.) bestatigten bei Einsatz iiblicher 
Anwendungskonzentrationen - BIO-SIN und MY
CO-SIN 0,8 % und DIPEL 0, 1 % - die Laborver
suchsergebnisse. 

Bei den Halbfreilanduntersuchungen wurden von 
den applizierten Baumen des Freilandversuches 
Zweige entnommen und im Labor 10 Raupen von 
H. malinellus I Zweig angesetzt. Die Mortalitat im
Halbfreilandversuch lag fur DIPEL bei 68 % und
betrug nach Zumischung von BIO-SIN 85 % und

von MYCO-SIN 90 %.

Im Freilandversuch wurden vor der Spritzung 10 
Gespinste von H. malinellus I Baum angesetzt und 
einen Monat die Veranderungen beobachtet. Nach 
31 Tagen wurden in den unbehandelten Kontrollen 
im Durchschnitt 50 Gespinste / Baum gezahlt, bei 
den DIPEL-behandelten Baumen 18, bei Zumi
schung von BIO-SIN 14 und mit MYCO-SIN 15 
Gespinste / Baum. 

Die Wirkung von B.t. gegeniiber Gespinstmotten an 
Apfel wurde also durch die Beimischung der beiden 
Pflanzenstarkungsmittel nicht beeintrlichtigt; ten
denziell - bedingt durch die vermutlich bessere Be
netzung der Blatter und Haftung der Mittel an den 
Bllittem - konnte sogar eine Wirkungssteigerung 
festgestellt werden. 

Isolierung und Charakterisierung von Bacillus 

thuringiensis aus verschiedenen Bodenproben 
von Wasserschutzgebieten - Isolation and cha
racterization of Bacillus thuringiensis from dif
ferent soil samples of water protection areas 
(Keller, Brigitte, und Deng, R. Q.) 

Die anhaltende Diskussion um die Berechtigung ei

ner Wasserschutzgebietsauflage fur Bacillus thu

ringiensis (B .t.)-Praparate gab AnlaB fur die Er
weiterung der im letzten Jahr begonnenen Untersu
chung, das natiirliche Vorkommen direkt in Was
serschutzgebieten zu tiberprtifen. In 1993 wurden 
12 weitere Bodenproben aus Wasserschutzgebieten 
der Zonen I und II (Zone I: 7; Zone II: 5) im Hessi-



schen Ried auf ihren Gehalt an B.t.-Sporen unter
sucht In allen Bodenprobeil konnte B.t. nachgewie
sen und isoliert werden. Aus den Bodenproben der 
Zone I konnten 51 Isolate und der Zone II 36 Iso
late gewonnen werden. Die Einteilung der Isolate 
aufgrund ihrer Kristallmorphologie ergab drei ver
schiedene Gruppen: sphaerische (45), bipyramidale 
(41) und plattenfonnige (1) Kristallstruktur. 51 die
ser Isolate wurden anhand der Bunten Reihe vorlau
fig verschiedenen B.t.-Subspecies zugeordnet Die
haufigsten waren B.t. subspec. kyushuensis, sub
spec. tohokuensis und subspec. kurstaki. Die Ver
teilung der Vorkommen zeigte keinen Unterschied
zwischen Bodenproben der Zone I und der Zone II.
Die zahlenmaBig erweiterten Bodenuntersuchungen
bestatigen emeut, daB B.t. in den untersuchten
Wasserschutzgebietszonen zur natiirlichen Boden
flora gehort.

Hochdruck-Dekontamination von Virusprapara
ten zur biologischen Schadlingsbekampfung -
Ultra high pressure decontamination of baculo
virus preparations for insect pest control (Huber, 
J., Fritsch, Eva, Keller, Brigitte, in Zusammenarbeit 
mit Ludwig, H., Universitat Heidelberg sowie Butz, 
P., und Tauscher, B., Bundesforschungsanstalt fur 
Emahrung, Karlsruhe) 

Baculoviren fiir die biologische Bekampfung ver
schiedener Schadlepidopteren miissen bis heute 
noch im lebenden Insekt vennehrt werden. Deshalb 
enthalten entsprechende Priiparate eine Reihe un
erwunschter Begleitkeime. Obwohl sich darunter 
keine humanpathogenen Krankheitserreger befm
den, ist ihre Zahl haufig so groB, daB sie nicht tole
riert werden konnen und mit aufwendigen Reini
gungsverfahren entfemt werden miissen. Mit Hilfe 
von Hochdruckbehandlung, einer neuen Technolo
gie, die zum Teil schon von der Nahrungsmittelin
dustrie zur schonenden lnaktivierung unerwunsch
ter Keime in Lebensmitteln eingesetzt wird, wurde 
versucht, die mikrobielle Kontamination von Ba
culoviruspraparaten zu vennindem. Wie erste Ver
suche mit ungereinigten Suspensionen des Granulo
sevirus aus dem Falschen Apfelwickler, Crypto

phlebia leucotreta, ergaben, ist es moglich, mit 
Driicken um 500-600 MPa bei 50° C die Begleit
keime um bis zu 8 Zehnerpotenzen zu reduzieren. 
Wahrend die Viren durch diese Behandlung nicht 
geschadigt werden, werden selbst Bakteriensporen 
abgetotet. Durch Optimierung des Verfahrens soll 
versucht werden, die Behandlungszeiten, die zur 
Zeit noch bei 15 bis 60 Minuten liegen, zu verktir
zen. Mit der Hochdruckinaktivierung wiirde erst
mals ein relativ preiswertes, einer industriellen 
Produktion angepaBtes Verfahren zur Reinigung 
von Baculoviruspraparaten zur Verftigung stehen. 

Isolierung und Charakterisierung boden- und 

wurzelbewohnender Bakterien zur Bekampfung 
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von Aunaufkrankheiten an gartnerischen Kul

turen - Isolation and characterisation of soil

and rhizobacteria for control of seedling diseases 

on horticultural crops (Koch, E., und Dreyer, F.) 

Boden- und samenbtirtige Erreger von Auflauf
krankheiten greifen ihre Wirte nur wahrend einer 
vergleichsweise kurzen Zeitspanne an und erschei
nen daher fiir eine biologische Bekampfung mit 
mikrobiellen Gegenspielem besonders geeignet. 

Fur ein Screening auf antagonistische Eigenschaf
ten wurden ea. 2000 Bakterienisolate aus der Rhi
zosphare junger Kohlpflanzen sowie aus undurch
wurzelter Ackererde gewonnen. Fiir eine grobe 
Charakterisierung wurden die Isolate mit Hilfe ei
ner Stempelmethode auf difforenzierende Nahnne
dien (King's B -Medium, Tween-Agar, Kalk-Agar, 
Chitin-Agar, PDA mit Sporen von Fusarium cul

morum bzw. Phoma lingam) tiberimpft. Dabei 
zeigten drei bis vier Prozent der von der Wurzel 
und weniger als ein Prozent der aus dem Boden 
isolierten Bakterien einen Antagonismus gegen F.

culmorum und/oder P. lingam. Sieben Prozent der 
Boden- und 12 % der Wurzelisolate schieden Chiti
nasen aus. 

Anhand der Reaktionsmuster auf den unterschiedli
chen Nahrboden wurde eine Gruppierung der Iso
late vorgenommen. Reprasentative Vertreter der 
verschiedenen Gruppen wurden konserviert Wld 
stehen fur eine spatere in vivo Testung zur Verfii
gung. In ersten Gewachshausversuchen mit kunstli
cher Inokulation des Bodens zeigten einige der 
Isolate eine gute Wirkung gegen Pythium ultimum 

an Kohl. 

Untersuchungen zu Morphologie und resi

stenzinduzierenden Eigenscbaften von Zwi

schenformen aus Reynoutria sachalinensis und 

Reynoutria japonica - Investigations on mor

phology and resistance inducing properties of 

biotypes from Reynoutria sachalinensis and 

Reynoutria japonica (Loffelholz, Beate, und 
Schmitt, Annegret) 

Die resistenzinduzierende Wirkung eines Extraktes 
aus dem Sachalinstaudenknoterich, Reynoutria 

sachalinensis, gegentiber Echtem Gurkenmehltau 
(Sphaerotheca fuliginea) wurde in langjahrigen 
Untersuchungen am Institut fiir biologischen Pflan
zenschutz nachgewiesen. Eine nahe verwandte Art, 
Reynoutria japonica, zeigte in vergleichenden Ver
suchen nur sehr geringe Wirksarnkeit. Im Darm
stadter Wald wurden neben den beiden genannten 
Arlen weitere Pflanzen gefunden, die sich von ih
rem Habitus als Zwischenfonnen einordnen lieBen. 
Vergleiche beziiglich der Wuchsfonn und der Mor
phologie und Morphometrie der Blatter zeigten, daB 
vier der fiinf untersuchten Zwischenfonnen mit 
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keilfonnig bis gestutztem Blattgrund mehr Alm
lichkeit mit R. japonica besaBen. Eine Pflanze mit 
herzfonnigem Blattgrund war dem Sachalinstau
denknoterich sehr ahnlich. 

Die resistenzinduzierende Wirkung der untersuch
ten Zwischenformen gegentiber S. fuliginea wurde 
im Gewachshaus im Biotest an Gurken geprtift und 
mit der der beiden Ausgangsformen verglichen. R.

sachalinensis erreichte einen Wirkungsgrad von 90 
%, R. japonica 34 %. Alie getesteten Zwischenfor
men zeigten nur geringe Resistenzinduktion mit 
Wirkungsgraden zwischen 7 % und 45 %. Auffallig 
war dabei, daB auch der vom Habitus dem 
Sachalinstaudenknoterich sehr nahestehende Pflan
zentypus im Biotest keine vergleichbare Wirkung 
erreichte. 

Untersuchungen zum lsoenzymmuster der ver
schiedenen Fonnen sind begonnen warden. Die Er
gebnisse sollen Hinweise auf die verwandtschaftli
chen Beziehungen zu einer der beiden Ausgangs
formen geben. 

Hollandische Ulmenkrankheit: Uberpriifung der 
Resistenz US-amerikanischer Ulmenziichtungen 
und Versuche zur induzierten Resistenz - Dutch 
elm disease: Testing the resistance of new US
american elm cultivars and experiments on in
duced resistance (Zimmermann, G., in Zusam
menarbeit mit Oertl, W., und Wohanka, W., For
schungsanstalt Geisenheim) 

Die durch den Pilz Ophiostoma novo-ulmi verur
sachte und weit verbreitete Hollandische Ulmen
krankheit stellt nach wie vor eine der wichtigsten, 
nicht bekampfbaren Baumkrankheiten dar. Aus die
sem Grund hat sich das Institut schon seit einiger 
Zeit in Zusammenarbeit mit der Baumschule 
Conrad Appel KG, Darmstadt, mit der Dberprtifung 
des Resistenzverhaltens neuer Ulmenziichtungen 
beschaftigt. 

Im Rahmen einer Diplomarbeit wurden nun emeut 
sieben 2 - 4jahrige amerikanische Neuztichtungen 
im Freiland auf ihre Resistenz gegentiber 0. novo

ulmi getestet. Die ktinstliche Infektion mit einem 
lsolatgemisch des Erregers fand Ende Mai statt, 
wobei je nach Hohe und Stammumfang 3 x 0,1 ml 
oder 1 x 0,1 ml einer Zellkonzentration von 1 x 
106/ml appliziert wurden. Acht Wochen spater 
zeigten die Sorten 'Cathedral' und 'New Horizon' 
mit im Mittel 21,6 % und 23,5 % die geringsten 
W elkeschaden. Bei zwei Klonen betrugen die 
Schadsymptome im Mittel 26,7 % und 30,5 %, 
wahrend drei weitere Klone wegen der geringen 
Anzahl von Testulmen keine Aussagen tiber ihr Re
sistenzverhalten zulassen. 

Im weiteren wurde die resistenzinduzierende Wir
kung einer Primarinfektion mit dem insektenpatho
genen Pilz Beauveria bassiana und einer Applika
tion des Isonikotinsaure-Derivates CGA 41396 an 
der Sorte Recerta' und an getopften Ulmus glabra 

untersucht. Wahrend bei 'Recerta' keine Behand
lung - im Vergleich zu Kontrollulmen - zu einer 
Reduktion der Welkeerscheinungen fuhrte, konnte 
bei den U. glabra-Samlingen nach einmaliger 
Blattapplikation von CGA 41396 bis funf Wochen 
nach der ktinstlichen Infektion eine deutliche Ver
minderung der Schadsymptome festgestellt werden. 
Im GieBverfahren behandelte Bergulmen zeigten 
dagegen die signifikant starksten Schaden, was 
moglicherweise auf eine phytotoxische Wirkung 
des Resistenzinduktors hinweist. Die Versuche ha
ben gezeigt, daB eine Resistenzinduktion bei der 
gegentiber 0. novo-ulmi sehr anfalligen U. glabra 

durch eine Blattbehandlung mit dem lsonikotinsau
rederivat moglich ist. 

Der insektenpathogene Pilz Sorosporella sp.: Un
tersuchungen zur Biologie und zum moglichen 
Einsatz gegen die Afrikanische Wanderheu
schrecke, Locusta migratoria - The entomopa
thogenic fungus Sorosporella sp.: Investigations 
on the biology and the possible use for control of 
the African Migratory Locust, Locusta migrato

ria (Welling, M., und Zimmennann, G.) 

Im Rahmen eines GTZ-Projekts zur biologischen 
Bekampfung von afrikanischen Heuschrecken wur
den in Madagaskar tote Wanderheuschrecken ge
funden, die zu einem hohen Prozentsatz mit dem 
Pilz Sorosporella sp. (Fungi imperfecti) infiziert 
waren. Uber diesen Organismus liegen in der Fach
literatur bisher nur auBerst wenig Angaben vor. 
Tote Heuschrecken haben eine auffallend bleiche 
Kutikula und zerbrechen bei Beriihrung leicht. 
Muskeln und innere Organe sind vollig aufgezehrt, 
das Korperinnere ist angefiillt mit den rotlichen 
Dauersporen des Pilzes. 

Sorosporella sp. wachst auf ktinstlichem Nahnne
dium auBerst langsam; am besten erwies sich ein 
Agarmedium aus Malzextrakt (3 % ), Pepton (0.5 
%) und gemahlenem Reis (3 %). Die Wachstums
geschwindigkeit und die Bildung von Konidien lie
Ben sich durch Austausch des Peptons mit anderen 
N-Quellen weiter optimieren. Untypischerweise
keimten die Konidien des Pilzes auf neutralem bis
leicht alkalischem Nahragar (pH 7 - 9) schneller
aus als auf leicht saurem Medium (pH 5). Der na
ttirliche lnfektionsweg im Freiland ist bisher noch
unklar. Im Labor brachten weder FraBversuche
noch Kontaktapplikationen bei Locusta migratoria

gute Ergebnisse, lediglich durch Injektion der Ko
nidien lieB sich eine Mortalitat mit typischen Sym
ptomen erreichen.



Ob dieses in Madagaskar haufig gefundene Heu
schreckenpathogen fur eine biologische Bekamp
fung verwendet werden kann, muB in Versuchen 
zur Produktion und Infektiositat noch weiter abge
klart werden. 

Freilandversuche mit Blastosporenpraparaten 

von drei verschiedenen Metarhizium-Pilzstam
men gegen die Wiistenheuschrecke, Schistocerca 

gregaria, in Mauretanien - Field trials with bla

stospores of three different Metarhizium-strains 

against the Desert Locust, Schistocerca gregaria, 

in Mauritania (Welling, M., und Zimmermann, 
G.) 

Insektenpathogene Pilze der Arten Metarhizium 

anisopliae und M.flavoviride bilden bei der Pro
duktion in Fltissigkultur Blastosporen, mit denen 
sich Wiistenheuschrecken (Schistocerca gregaria) 

infizieren und abtoten lassen. In Mauretanien wur
den im Rahmen des GlZ-Projekts "Biologisch-In
tegrierte Heuschreckenbekampfung" selbst herge
stellte Blastosporenpraparate von zwei Metarhizium 

anisopliae-Stammen und einem M.flavoviride

Stamm getestet und ihre Wirksamkeit mit der von 
Konidien verglichen. Beide Sporenformen wurden 
in einer QI/Wasser-Emulsion ausgebracht. 

Heuschreckenlarven {L4) wurden topikal mit 2 x
105 Sporen behandelt und danach in Freilandkafi
gen gehalten. Die Blastosporen der zwei warmeto
lerantesten Starnme verursachten bei Tageshochst
temperaturen von 33-42 °C innerhalb von neun Ta
gen eine Mortalitat von iiber 90 %, der dritte 
Stamm lediglich von 35 %. Blastosporen und Ko
nidien der jeweils gleichen Starnme zeigten keine 
deutlichen Unterschiede in ihrer Wirksamkeit. Die 
Applikation in den spaten Nachmittagsstunden 
ftihrte schneller zu einer hohen Mortalitat als Mor
genapplikationen. Eine erstmalig durchgefiihrte 
UL V-Applikation (5 x 1010 Blastosporen/l, 4 I/ha) 
bewirkte eine Mortalitat von 62 % nach 11 Tagen. 

Lagerung der Blastosporen von Metarhizium 
anisopliae in Schutzlosungen bei verschiedenen 

Temperaturen und deren Auswirkungen auf die 

Virulenz · Storage of blastospores of Metarhi
zium anisopliae in liquid protective media at dif

ferent temperatures and their influence on the 

virulence of the fungus (Kleespies, Regina) 

Im Rahmen der Untersuchungen zur biologischen 
Bekampfung von Wanderheuschrecken wurden mit 
den von Metarhizium anisopliae in Fltissigkultur 
gebildeten Blastosporen Lagerungsversuche durch
gefuhrt, da bisher nur wenig iiber die Lagerstabilitat 
dieses Sporentyps bekannt ist. Hierzu dienten drei 
Starnme des Pilzes (M. anisopliae 43, 57 und 97), 
die zunachst in Fliissigkultur produziert, gereinigt 
und anschlieBend in 18 verschiedenen Lager
schutzlosungen suspendiert wurden. Die Sporenla-
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gerung erfolgte bei 4 • und 20 ·c. Anhand von 
Keimratenbestimmungen wurde die Vitalitat der 
Blastosporen nach 6, 12 und 18 Wochen Lagerung 
ii berpriift. 

Zusammenfassend lieB sich feststellen, daB die 
Langzeitlagerung von M. anisopliae (1) eine nied
rige Temperatur, vorzugsweise 4 ·c. erfordert und 
(2) 10 % Hydroxyethylstarke von den gepruften La
gerschutzlosungen die besten Eigenschaften auf
weist, obgleich auch hier stammspezifische Unter
schiede vorliegen. Alie drei M. anisopliae-Stamme

erbrachten nach 6 Wochen Lagerung bei 4 ·c in 10 

% Hydroxyethylstarke wie auch in vollentioni
siertem Wasser (VE), 25%iger Insekten-Ringer
losung und 1 % Alginat hohe Keimungsraten von
>91 % (Maximum 99 %). Nach 18 Wochen Lage
rung bei 4 °C erreichte Stamm 97 in 10 % Hydro
xyethylstarke und in 25 % Insekten-Ringerlosung
Keimungsraten von 82 % bzw. 64 % mit entspre
chenden Halbwertszeiten von 14,6 und 7,4 Mona
ten. In 25 % Hydroxyethylstarke gelagert, konnte
nach 16,4 Monaten 50 % Keimungsaktivitat festge
stellt werden.

Bei 20 ·c wurde die Lagerfahigkeit selbst in den 
bei 4 °C bewahrten Schutzlosungen beeintrachtigt. 
Als beste Lagerschutzlosung fur Stamm 97 bei 20 

·c erwies sich 25%ige Insekten-Ringerlosung, aus
der nach 12 Wochen noch 43 % der Blastosporen 
keimten. 

Neben der Keimungsaktivitat wurden in Biotests an 
Locusta migratoria migratorioides-Larven {L3) die
Wirkungsgeschwindigkeit und die Virulenz der 
gelagerten Blastosporen ermittelt und mit den ent
sprechenden Werten von frisch produzierten vergli
chen. Mit Hilfe der Probit-Regressionsanalyse 
wurde die LT 5o bestimmt. Die Wirkung gelagerter
Blastosporen war mit der frisch produzierter durch
aus vergleichbar, vielfach sogar besser. So konnte 
die mit frisch produzierten Blastosporen von M.

anisopliae 57 erreichte LT 
50 von 5,28 Tagen mit 

18 Wochen bei 4 ·c in Polyethylenglykol gelager
ten Blastosporen um mehr als einen Tag verkiirzt 
werden (LT

50 = 4,25 Tage). Blastosporen des M.

anisopliae-Stamms 97, 18 Wochen bei 4 'C in Pa
raffinol gelagert, unterschieden sich in ihrer Wir
kungsgeschwindigkeit nicht von frisch produzier
ten. Bei allen gepruften Schutzlosungen konnte 
keine Virulenzminderung gelagerter Blastosporen 
festgestellt werden. Die Mortalitatsrate entsprach 
der frisch produzierter Sporenproben. 

Eine Lagerung von Blastosporen ist somit bei 4 'C 
in flussigen Schutzlosungen fur langere Zeit ohne 
Verlust der Vitalitat und Virulenz moglich. 
SchlieBlich zeigten die Versuchsreihen emeut die 
stammspezifischen Unterschiede von M. aniso

pliae: Wahrend Stamm 97 allgemein die beste La
gerfahigkeit aufwies, war diese bei M. anisopliae 

57 und 43 in absteigender Reihenfolge vermindert. 
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lnstitut fiir Vorratsschutz 

in Berlin 

Mit seinen Arbeiten war das Institut ftir Vorratsschutz besonders in zwei Problemfeldem eingebunden: 

1) Der Getreideexport wurde erschwert durch verstarkt auftretenden Kornkaferbefall, der in einzelnen Fallen Zu
rtickweisungen der Ware an der Grenze nach sich zog. Im Zuge der deutschen Einigung und der Demokratisie
rung unserer ostlichen Nachbarstaaten haben sich die Lagerzeiten fiir Getreides in den neuen Bundeslandem so
wie die Gewohnheiten im Umgang mit der Ware bis hin zur Intensitat der Quarantanebeschau auf beiden Seiten

der Grenze veriindert. Verbunden mit warmem Klima wlihrend des Transports des Getreides in Eisenbahnwag
gons und Wartezeiten im Grenzbereich, hatten sich wahrscheinlich die bei der Beschau mit Siebungen nicht er
faBten Brutstadien der Kafer massenhaft weiterentwickelt und waren bis zum Zeitpunkt der Inspektion im Im
portland geschliipft. Diese befallenen Zi.ige konnten nicht abgefertigt werden. Es gab Komplikationen, weil die
Ware aus den Liigem der Bundesanstalt fi.ir Landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) ordnungsgemliB ausge
lagert und in die Eiesenbahnwaggons umgeschlagen worden war. Die Beschau auf deutscher Seite war ohne Be
anstandung erfolgt. Der Pflanzenquarantanedienst des Importlandes weigerte sich aber nach der Entdeckung der
Kafer, die Ware freizugeben. Die Waggons wurden zurtickgeschickt. Auch die Bahn war nun in Schwierigkei
ten, da das Getreide ordnungsgemaB abgefertigt worden war. Bei Gesprlichen zwischen den Pflanzenbeschau
diensten, dem betroffenen Referat des Bundesministeriums fi.ir Landwirtschaft, Ernahrung und Forsten (BML),
den Lagerhaltem, der BALM und anderen betroffenen Stellen war das Institut gefordert, die deutsche Beschau
derart zu verfeinem, daB auch die Brutstadien des Kornkafers, die sich versteckt in den Komern entwickeln, auf

gespi.irt werden. Der Neuerungsvorschlag griff auf Erfahrungen frtiherer Jahre zurtick, wonach sich befallene

Komer kurze Zeit nach der Entwicklung des Eis zur Larve dem Gewicht nach deutlich von unbefallenen
Komern unterscheiden. Die Luft in dem entstehenden Hohlraum tragt zusiitzlich dazu bei, daB besetzte Korner in
Wasser aufschwimmen, wohingegen gesunde Korner sich absetzen. Ein Schwemmtest zur Bestimmung von Ge
treideinnenbefall durch lnsekten wurde fi.ir die amtliche Pflanzenbeschau bereitgestellt. Der Mehraufwand ist
durch den Erfolg gerechtfertigt: die Reklamationen in diesem Bereich sind sehr stark zurtickgegangen.

In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, daB die Ki.ihllagerung zwar die Massenvermehrung von Insekten 
verhindert aber nur bedingt tauglich ist, schiidlingsfreies Getreide bereit zu stellen. Wegen ihrer ausgeprligten 
Kiiltewiderstandsfahigkeit i.iberleben Insekten und deren Brutstadien in befallenen eingelagerten Kornern oder 
nach spliterem Befall, wenn nicht anschlieBend extrem lange Lagerzeiten bei tiefen Temperaturen eingehalten 
werden. Diese Letalbedingungen sind in der Praxis selten zu gewlihrleisten. Demzufolge entspricht ausschliel3-

lich mit geki.ihlter Luft behandeltes Getreide bei Auslagerung aus dem BALM-Lager meist nicht den Anforde

rungen auf vollstandige Schiidlingsfreiheit, obgleich zunlichst Insekten nicht sichtbar sind. Diese Situation kann 
in den Seehafen beim Auftreten von Schiidlingen in den letzten zu verladenden Tonnen Getreide zu sehr kosten
aufwendigen MaBnahmen fi.ihren, weil solche Ladungen ohne phytosanitares Zertifikat nicht verschifft werden 
konnen. Die Ware muB wieder ausgeladen und durch unbefallene ersetzt werden, um Verzugsgebi.ihren zu ver
meiden. Eine Begasung auf dem festliegenden Schiff verbietet sich wegen der langen erforderlichen Einwirkzeit 
ebenfalls. Demzufolge muB in Zukunft dringend der Schlidlingsbefall im BALM-Lager - nach Moglichkeit be
reits im Zwischenlager - wesentlich wirksamer und vollstandiger beklimpft werden. 

2) Wegen des bedrohlich zunehmenden Abbaus des Ozons in der Stratosphlire wird weltweit nach Moglichkeiten
der Verminderung der Produktion und des Gebrauchs ozonzerstorender Substanzen gesucht. Dabei ist man auf
die Halogenkohlenwasserstoffe gestoBen. Zu diesen gehort auch Brommethan (Methylbromid, CH3Br), das
jahrlich weltweit in nicht unerheblichem Umfang mit ea. 80.000 t im Pflanzen-, Material- und Holzschutz 
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eingesetzt wird. Etwa 80 % dieser Menge starnmen aus der Anwendung zur Bodenentseuchung. Im jahrlichen 
Naturkreislauf befinden sich insgesamt ea. 250.000 t, die iiberwiegend neben den genannten Quellen aus den 
Meeren und Vulkanen freigesetzt werden. Die zusatzlich bei der Brandrodung und evtl. aus Autoabgasen freige
setzten Mengen sind noch nicht bestimmt. 

In einigen Lander wurden im V orgriff auf die Beschliisse des Montrealer Protokolls, wonach zunachst die Pro
duktionsmenge auf dem Niveau von 1991 eingefroren und dann ab dem Jahr 2000 eingestellt werden soil, bereits 
Teil- oder Totalverbote fiir den Brommethaneinsatz ausgesprochen. In Deutschland, wo ohne die zur Zeit nicht 
zugelassene Bodenentseuchung jahrlich ea. 100 t CH3Br freigesetzt werden, ist die Anwendung durch Verande
rung der Gefahrstoffverordnung zur Zeit sehr erschwert. Lediglich mit Ausnahmegenehmigungen durch die nach 
Landesrecht zustandige Behorde kann Brommethan noch verwendet werden. 

Im Vorrats-, Material- und Holzschutz ist dadurch eine prekare Situation entstanden. Ohne Altemativen fiir die 
vielen Einsatzgebiete von Brommethan zu haben und ohne die Fachinstitute oder die Industrie zu beteiligen, 
wurde von einem Tag auf den anderen die Einsatzmoglichkeit stark beschnitten. Es gibt Bestrebungen seitens 
der Behorden, die essentiellen Anwendungsgebiete, fiir die heute bereits iiber Ausnahmegenehmigungen Be
gasungen moglich sind, wieder in die Gefahrstoffverordnung aufzunehmen. 

Der Berichtszeitraum war gekennzeichnet durch verstarkte Beratungsnachfrage, besonders auch aus den neuen 
Bundeslandem, die mit nur drei etatmaBigen Wissenschaftlem im Institut kaum erfiillt werden konnte. 

Versucbe zum Schadpotential des Speckkafers 

Dermestes maculatus DE GEER an Dammplatten 

in Stallungen und Lagern von Agrarprodukten 

The pest potential of Dermestes maculatus DE 

GEER in insulation material of sheds and stores 

for agricultural products. (Sa-Fischer, Ana Chri
stina, Stipendiatin des Conselho Nacional de Pes
quisas Tecnol6gicas, Brasilien) 

Immer haufiger werden Beschadigungen durch In
sekten an Isoliermaterial in Schweine-, Rinder- und 
Gefliigelstallen und in Vorratslagem fiir Kartoffeln, 
Obst, Gemiise, etc. festgestellt. Der Speckkafer, ein 
wichtiger Vorrats- und Materialschadling, ernahrt 
sich von Futterresten sowie Tierkadavern und 
dringt in das Isoliermaterial und Weichholz von 
Baukonstruktionen ein. Die vorliegenden Versuche 
wurden mit unterschiedlich fest gepressten Damm
platten aus Polystyrol-Extruderschaum durchge
fiihrt, die in Blockform zusammengefaBt und an 
den Seiten mit Aluminium-beschichtetem Klebe
band verbunden waren. Die oben und unten liegen
den groBeren Flachen waren frei zuganglich. Die 
Blockform wurde so gewahlt, daB die verbundenen 
Stiicke Fugen aufwiesen. Dies sollte einen Ver
gleich mit in der Praxis vorkommenden Konstruk
tionen zulassen. 

Nach fiinf Wochen Exposition wurde festgestellt, 
da6 die Kafer das weichere Dammaterial als Ver
steck bevorzugen. Eine Beschadigung der wesent
lich harteren Holzleisten zwischen dem Futtersub
strat und dem Isoliermaterial konnte ebenfalls be
obachtet werden. Die Kafer bohrten iiberwiegend 
(80 bis 100 % ) FraBlocher in den unteren Teil der 
Blocke. Im Fugenbereich der Platten und am Rand 
der Blocke wurde die hochste Eindringrate 

beobachtet. Die Insekten bevorzugen diese Stellen 
des Materials, obwohl die Liicken zwischen zwei 
Platten nie groBer als 0,5 mm waren. Fugen und 
Rander sowie beschadigte Stellen wurden schneller 
befallen als unbeschadigte. Der Transport der Plat
ten und ihr Einbau sollte deshalb so vorsichtig wie 
moglich stattfinden, um Beschadigungen zu ver
meiden. 

Verluste von Maniokchips durcb vorratsschadli

che Insekten in kleinbauerlicben Lagerungssy

stemen, deren Bestimmung durch verschiedene 

Methoden sowie deren Verhinderung durch In

sektizide · Losses of cassava chips by pest insects 

in small scale agricultural storage systems, their 
determination and prevention (Stumpf, E., und 
Reichmuth, Ch., in Zusammenarbeit mit Schulz, F. 
A., Fachbereich Gartenbau- und Agrarwissen
schaften, Humboldt-Universitat, Berlin, Klementz, 
Dagmar und Reese-Stahler, Gabriela, Institut fiir 
okologische Chemie der BBA, Berlin) 

Wurzel- und Knollenfriichte sind einer der wichtig
sten Lieferanten energiereicher Nahrung fiir Men
schen in Entwicklungslandern. Maniokwurzeln 
miissen aufgrund der hohen Verderblichkeit schnell 
verarbeitet werden. Die frische Wurzel wird dabei 
iiber Waschen, Schalen sowie Raspeln oder Rosten 
zu haltbaren Endprodukten verarbeitet. Die so er
zeugten luftgetrockneten Chips werden in der Regel 
kaum Ianger als 2 - 6 Monate gelagert, da eine er
neute Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Luft mit 
Pilzbefall verbunden ist. Im V ordergrund eines 
Teils der von der Gesellschaft fur Technische Zu
sammenarbeit (GTZ) und der Humboldt-Universitat 
in Berlin geforderten Untersuchungen standen in
sektenbedingte Verluste bei der Lagerung von 
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Maniokchips. Diese wurden nach unterschiedli
chem Anfangsbesatz mit Insekten bei 28 °C und 70 
% r. F. ermittelt. 

Das Schadpotential des GroBen Kombohreres 
(Prostephanus truncatus [P.t.], 12 adulte Insekten 
auf 200 g Chips) ist so bedeutend, daB die einge
setzten Maniokchips nach acht Wochen Lagerzeit 
bis zu 43 % an Gewicht verloren. Die prozentualen 
Verluste an Trockensubstanz verminderten sich in 
Mischpopulationen auf 20 % (P.t. und Wurzelholz
bohrer Dinoderus bifoveolatus [D.b.). je 12 adulte 
Insekten pro Spezies) und 13 % (P.t. und Getreide
kapuziner Rhizopertha dominica, je 12 adulte In
sekten pro Spezies). Wenn die drei genannten In
sektenarten zusammen mit dem Rotbraunen Reis
mehlkafer Tribolium castaneum in ein Versuchsge· 
faB (je 24 Insekten pro Spezies, 500 g Mais) ge
bracht wurden, betrugen die Verluste dagegen in 
acht Wochen Lagerzeit nur 2 %. 

Ftir die volumetrischen Verlustbestimmungen 
wurde ein neuartiges manometrisches MeBgerat 
entwickelt. Die Verluste wurden sowohl gravime
trisch durch Differenzwagung vor und nach der Ex
position als auch volumetrisch durch Bestimmung 
des jeweiligen AuBen- und lnnenvolumens sowie 
visuell nach Einteilung der Chips in Schadensklas
sen von 1 - 5 nach Zahlung der FraB-Bohrlocher 
pro cm2 Chipoberflache erfaBt.

Die Verhinderung der Schaden wird durch Auf
bringen staubformiger Deltamethrin-, Permethrin-, 
Cyfluthrin- oder Primiphos-methyl-Praparate ge
geniiber den beiden Kafem P.t. und D.b. bei 28 ·c
und 75 % r. F. getestet. Dabei wird die Wirksam
keit der aufgetragenen Mittel nach verschiedenen 
Lagerzeiten bis zu einem Jahr untersucht. 

Schadliogsbekampfung in Mi.ihlen mit Hei81uft -
Pest control in mills with heated air (Rassmann, 
W ., und Reichmuth, Ch.) 

Miihlen oder Produktionsraume lebensmittelverar
beitender Betriebe wurden bisher mit gutem Erfolg 
gegen vorratsschadliche Insekten mit Brommethan 
begast. Auf der Suche nach altemativen Entwe
sungsverfahren wurden in einer Miihle mit Unter
stiitzung durch das Ministerium fiir landlichen 
Raum, Emahrung, Landwirtschaft und Forsten in 
Stuttgart sowie unter Mitarbeit der Bundesanstalt 
fiir Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung, Det
mold, Praxisversuche zur Abtotung von Miihlen
schadlingen mit heiBer Luft durchgefiihrt. 

Zurn Erhitzen der filnf Miihlenboden mit ea. 3000 
m3 umbautem Raum wurde in einem Blockheiz
kraftwerk auf 90 ·c erhitztes Wasser durch Kon
vektoren in der Miihle geleitet und die erwarmte 
Luft mit Geblasen und durch Liiftungskanale im 

ganzen Gebaude gleichmaBig verteilt. In den Rau
men war 32 Stunden nach Heizbeginn eine maxi
male Temperatur von 61 ·c erreicht. In den Ziegel
steinwanden wurden in ea. 10 cm tiefen. mit einer 
Holzplatte verschlossenen Lochem Temperaturen 
von etwas iiber 45 ·c erreicht, die auch bis zum 
Ende des Heizens nach 46 Stunden kaum weiter an
stiegen. Gekafigte Mehlkafer, Reismehlkafer und 
Mehlmotten in Verstecken in Holzbalken und in 
Raumen wurden durch die Behandlung iiberwie
gend abgetotet. Dagegen iiberlebten einige Schad
linge in den Holzdecken und vermehrt in Lochem 
der AuBenwande. 

Beim Erwarmen auf Raumtemperaturen oberhalb 
von 40 °C wanderten die in Maschinen, Forderein
richtungen und im FuBbodenbereich verborgen le
benden Schlidlinge allmahlich aus ihren Verstecken 
heraus. Kehrichtproben aus Maschinen und dem 
Mehlsilo wiesen zum Ende der Warmeeinwirkung 
keine iiberlebenden Schadlinge mehr auf. Da Miih
lenschadlinge iiberwiegend in diesen Bereichen 
auftreten und seltener an oder in den Wanden zu 
finden sind, ist bei der Bekampfung mit HeiBluft 
durchaus ein guter Beklimpfungserfolg zu erwarten. 

Auch wenn noch Fragen zur gleichmaBigeren 
Warmeverteilung oder dem Warrneiibergang in ver
schiedenste Baumaterialien, der Thermostabilitat 
von Holzeinbauten sowie unterschiedlicher Bau
materialien wie Holz, Stahl und Beton geklart wer
den miissen, bestatigt sich bereits zu diesem Zeit
punkt, daB die Schadlingsbeklimpfung in Miihlen 
mit HeiBluft insbesondere bei kleineren Miihlen 
eine wirksame und umweltschonende Alternative 
zum Einsatz von Brommethan sein kann. 

Untersuchungen zur Kaltewiderstandsfahigkeit 

von Pagiocerus frontalis (Fab.) (Coleoptera: 

Scolytidae) - Investigations on the cold har

diness of Pagiocerusfrontalis (Fab.) (Coleoptera: 

Scolytidae) (Okello, S., und Rassmann, W., in Zu
sammenarbeit mit Schulz, F. A., Fachgebiet Phy
tomedizin, Fachbereich Gartenbau-und Agrarwis
senschaft, Humboldt-Universitat, Berlin) 

Im Rahmen der Untersuchungen zur moglichen 
Einbiirgerung von Pagiocerus frontalis, einem 
wichtigen Mais-Schadling in Mittel- und Siidame
rika, in Kenia wurde bei winterlichen Klimabedin
gungen Mitteleuropas, die auch in den Hochlagen 
Kenias vorherrschen, seine Oberlebensfahigkeit ge
priift. Je 50 erwachsene Kafer wurden in Glaser a 
300 ml auf 200 g Maiskomer wochenweise bei 70 
% r. F. und 20 ·c. 15 °C sowie 10 ·c akklimatisiert. 
Mitte November 1991 wurden Proben akklimati
sierter und nicht akklimatisierter Tiere auf dem un
geheizten Dachboden eines Maschinenlagers und 
eines Biirogebaudes der Biologischen Bundesan
stalt fur Land- und Forstwirtschaft in Berlin-Dah-



lem aufgestellt Die rnonatlichen Durchschnittstem
peraturen lagen hier wahrend des Versuchszeitrau
mes van November 1991 bis Mitte April 1992 zwi

schen + 1,6 ·c und + 9,0 ·c und die relative Luft
feuchte zwischen 65 % und 85 %. Der Versuch 
wurde 1992/1993 bei monatlichen Durchschnitts

temperaturen van + 0,4 °C und + 11,7 ·c wieder

holt. Mitte April des jeweils folgenden Jahres wur

den alle Versuchsglaser in eine Klimakammer rnit 
20 ·c und 70 % r. F. umgesetzt. Zwei Monate lang 

wurde auf tiberlebende Tiere kontrolliert. 

In keinem der Versuchsglaser konnten tiberlebende 

Tiere gefunden werden. In Kontrollglasem, die den 
ganzen Winter tiber bei 20 ·c und 70 % r. F. auf

bewahrt warden waren, fand dagegen eine normale 

Entwicklung und Vermehrung der Kafer statt. In 

eigenen Laborversuchen batten die Kafer bei 75 % 

r. F. sowohl sieben Tage bei O °C als auch 21 Tage

bei 8,5 ·c nicht tiberlebt. Die Ergebnisse des hier

vorgestellten Praxisversuchs unterstreichen die

Kalteempfindlichkeit van Pagiocerus frontalis und

sprechen gegen eine schnelle Einbtirgerung in
Kenia oder Mitteleuropa.

Untersuchungen zur Wirksamkeit von Stickstoff 
(N2) und Kohlendioxid (C02) gegen vorrats
scbiidliche Insekten in Getreide - Studies on the 
efficacy of nitrogen and carbon dioxide on sto
red product pest insects in grain (Adler, C.). 

Im Zusammenhang rnit weiteren Prtifversuchen zur 

Zulassung rnodifizierter Atmospharen im Bereich 

der Lebensmittellagerung wurden folgende Unter
suchungen durchgeftihrt: 

1. Begasungen von gasdicht eingeschlagenen Ge

treidepartien in Flachlagem mit Atmospharen mit

mindestens 60 Vol.-% C02: Die Versuche besta

tigten die Wirksamkeit dieses Gases zur Abtotung 
von Vorratsschadlingen. Nach einer ersten Luftver

drangungssptilung wurde C02 lediglich dann nach

gefiihrt, wenn der Gasgehalt dicht tiber der Getrei

deoberflache auf unter 60 % abfiel. Es zeigte sich 

emeut, daB die Wirtschaftlichkeit einer Begasung 

mit C02 (und N2) rnit dern Erreichen einer hohen
Gasdichtigkeit steht und fallt. 

2. Versuche zur Begasung van Getreide in Silozel
len rnit N2 aus einer Membrananlage: Bei diesem

Verfahren rnuB N2 nicht in Fltissigtanks oder Gas

flaschen zurn Einsatzort geschafft werden, sondem 
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wird in einer stationaren Anlage aus Kompressor, 

Wasserabscheider und Membrananlage durch Luft
zerlegung vor Ort erzeugt. Fur groBe Getreidelager 

konnte diese in der Obstlagerung schon angewen

dete Technik interessant sein. Problematisch sind 
zur Zeit noch die Feinabstimmung zwischen der 

N2-Produktion und der AnlagengroBe.

3. Laborversuche zum Vergleich der Wirksamkeit

von N2 und Co2 gegen vorratsschadliche Insekten

bei 5 °C und 10 ·c sowie 25 ·c und 30 °C: N2 und
C02 wirken unterschiedlich auf Insekten. Wahrend
bei einer N2-Begasung hochstwahrscheinlich allein

der Mangel an Sauerstoff zur Abtotung ftihrt, hat 
Co2 zusatzlich eine eigene toxische Wirkung. Dies

ftihrt besonders bei niedrigen Temperaturen zu ei

ner vergleichsweise schnelleren Wirkung des Co2,

wahrend die bisher vorliegenden Versuchsergeb

nisse bei Temperaturen tiber 25 °C vermutlich we

gen des erhohten Atem- und Energiestoffwechsels 

der Insekten eine annahemd gleiche Wirksarnkeit 

beider Gase erwarten lassen. 

Kaltetoleranzen vorratsschadlicher Insekten -
Tolerances of storage pests against low tempera
tures (Peckenschneider, Gudrun, Schick-Platke, 
Angela, und Reichmuth, Ch., in Zusamrnenarbeit 

mit Bahr, I., und Rudolph, D., Bundesanstalt fur 
Materialforschung und -prtifung) 

Im Rahmen einer Diplomarbeit wurden die vorrats

schadlichen Kafer Sitophi.lus granarius - Komkafer 

und Sitophilus oryzae - Reiskafer in ihrer Kalteto

leranz untersucht (vgl. die Tabelle). Die Versuchs

tiere stammten einerseits aus den ea. 30 Jahre in 
Zuehl lebenden Laborstiimmen sowie aus Freiland
starnmen, die vor wenigen Jahren im Raum Bran

denburg in einer Strohdieme [S. oryzae] sowie in 

GroBlagem [S. granarius] gefunden warden waren. 

Samtliche Stamme wurden bei 27 °C und 70 - 80 % 
relativer Luftfeuchte geztichtet. Die Kaltetoleranz 

wurde bei 15 °C, 10 ·c, 5 ·c und O °C untersucht. 

Bei 27 'C lag die Zuchttemperatur fur die Kon
trolle. Die relative Feuchte blieb wahrend der Ver

suchszeit unverandert. Jeweils 100 Kafer derselben 

Art und Herkunft wurden ausgehend van der 

Zuchttemperatur bis zur Untersuchungstemperatur 
jeweils nach einer W oche bei ea. 5 'C ktihlerer 
Temperatur gehalten. Im wochentlichen Tumus bis 

zu neun Wochen wurden abgestorbene Kafer ent

nommen. 
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Institut fiir okologische Chemie in 

Berlin-Dahlem 

Das Institut fur okologische Chemie besctuiftigt sich schwerpunktmaSig mit der Erlassung und Beurteilung des 
potentieUen Langzeitverhaltens von Fremdstoffen (hier vor allem Pflanzenschutzmittel (PSM) und deren 
Metabolite, anorganisch-chemische Nahrstoffe und sogenannte Schadelemente, wie Cadmium, Blei oder 
Quecksilber) und deren Verbleib in den verschiedenen Kompartimenten der Umwelt, speziell von Agrar
Okosystemen (Boden, Wasser, Luft, Pflanzen und Tiere). Der Verbleib von Pflanzenschutzmitteln im 
Naturhaushalt beinhaltet Belastung, Verbreitung, Ausbreitungspfade, Transfer zwischen den Kompartimenten, 
Persistenz und Metabolismus einschlieBlich der Bildung und des Schicksals gebundener (nicht-extrahierbarer) 
Rtickstande in Okosystemen. Daraus ergeben sich auch die Grundlagen und Aufgaben eines Nachzulassungs
Monitorings, wie sie in der Abb. 1 in vier Themenkomplexen dargestellt sind: 

FORSCHUNG 

(z.B. Analytik, 

Dynamlk, Persistenz, 

Valldlerung von 

Modellen) 

DIAGNOSE 

(Messungen und/oder 

Monitoring in z.B. Boden, 

Wasser, Luft) 

!i:-
- ,,_ ..,,.:.-.->·-...:..,....._"' 

-,,' 
Fremdstoff- "\ 
Belastung \

'/·. 

in 
il 

verschiedenen r+ 
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,, Umwelt- 1 

_ kompartimenten _/ 
_/ 

......... �"
#' 

�f_.v.�· 
·,;, 

PROGNOSE 

(z.B. Kalkulatlon, 

Modelllerung) 

ANWENDUNG ,,, 

(z.B. Prufung und Zulassung, .:...,.� 
R isikoabschatzung, 

Gesetzgebung) 

Abb. 1: Grundlagen und Aufgaben von Nachzulassungsuntersuchungen (chemical monitoring) 
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Spezielle Forschungsaufgaben beschliftigen sich mit der Analytik organischer und anorganischer Verbindungen 
als Voraussetzung einer Diagnose durch Messungen und/oder einer analytischen Oberwachung (Monitoring) ei
ner potentiellen Belastung (Art und Hohe) einzelner Umweltkompartimente. Dazu zahlen auch Untersuchungen 
zur Dynamik und Persistenz unter Labor- und Freilandbedingungen, sowie zur Validierung von Prognosen mit
tels Modellrechnungen. Als Referenzfliichen dienen die geographisch verbreiteten Versuchsstandorte der Biolo
gischen Bundesanstalt. wo durch Rasterbeprobung alle relevanten Bodenparameter ermittelt werden. Klima- und 
Standortdaten sowie Wissensbasen mit Regeln und Fakten zur Beschreibung der Pflanzenschutzmittel-Dynamik 
werden im Rahmen eines 'Geographischen lnformationssystems' mit wissensbasierten Simulationsmodellen in 
einem Expertensystem verkniipft, um Verhalten und Verl:>leib von PSM fliichenhaft zu prognostizieren. Mit 
Hilfe dieses Expertensystems (PEMOSYS = Pesticide Monitoring System) konnen die umfangreichen Oaten 
und Simulationsergebnisse nicht nur verwaltet und visualisiert werden, sondem auch als Beurteilungsgrundlage 
zur Risikoabschlitzung im Rahmen von Nachsorgeuntersuchungen verwendet werden. 

Zu den Standardaufgaben des Instituts gehoren die Entwicklung und Modifizierung von Analyseverfahren zur 
Serienbestimmung von PSM-Riickstanden und relevanten Verbindungen wie Abbauprodukten, polychlorierten 
Biphenylen (PCB) oder polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), die Untersuchung von Bie
nenschaden durch zugelassene PSM sowie die Erfassung von PSM-Gehalten in Roh- und Trinkwasser ausge
wahlter Wasserwerlce verschiedener Bundesllinder gema.8 EG-Richtlinie. Ricbtlinienbegleitende Forschungen 
ermoglichen Aussagen iiber das Verfliichtigungsverhalten von PSM, durch direkte und indirekte Messungen von 
Blatt- und Bodenoberflachen, zu treffen. So wurden 1993 in umfangreichen Studien das Verhalten und der Ver
bleib des Hopfenakarizids Dicofol, incl. Metaboliten und Begleitstoffen hinsichtlich ihrer Verfliichtigungsnei
gung, der Abbaubarkeit im Boden unter Praxisbedingungen und der Anlagerung an Wasser/Sediment-Systemen 
gepriift. 

Die Erfassung, Beurteilung und Sanierung scbwermetallbelasteter Boden in Ballungsgebieten stellen einen 
weiteren Schwerpunkt der Arbeiten im lnstitut dar. Der Problematik von Orientierungs- und Grenzwerten von 
Schwermetallen wird durch Beriicksichtigung ihrer verfiigbaren Anteile (Verwendung von Saugkerzen) im je
weiligen Substrat (z. B. nach BodensanierungsmaBnahmen) eher Rechnung getragen als durch die Heranziehung 
von Gesamtgehalten. Durch diese Vorgehensweise bekommt man einen sicheren Hinweis, inwieweit Bodenzu
satze, wie Humus oder Bentonit, die Verfiigbarkeit von Schadstoffen verandem. Das Institut hat durch umfang
reiche Bodenlosungsuntersuchungen unter Labor-, Gewachshaus- und Freilandbedingungen auf diesem Gebiet 
gro8e Erfahrungen sammeln konnen. 

Das am Institut seit 1990 installierte vemetzte EDV-System erlaubt nunmehr neben der Verwaltung groBer Da
tenmengen aus den einzelnen Laborbereichen auch den umfangreichen Informationsflu8 zwischen diesen ratio
nell zu gestalten und so eine GLP-gerechte Bearbeitung und Auswertung der Oaten zu gewahrleisten. 

Die Vernetzung der Institute in Dahlem, Stand 
und Perspektive - The network or the institutes 
in Dahlem, situation and perspective (Schonhard, 
G.) 

Der enorme Anstieg von Oaten in der anorgani
schen Spurenanalytik in den letzten 10 Jahren 
machte es schon 1986 notwendig, die elektronische 
Datenverarbeitung in diesem Bereich einzusetzen. 
Um den aktuellen Datenbestand jederzeit direkt ab
rufen zu konnen, wurden eine Reihe von Personal
computem (PCs) durch ein Netzwerk miteinander 
verl:>unden. Aus den au8erordentlich positiven Er
fahrungen mit dieser Vemetzung entstand der Plan, 
eine Gesamtvemetzung aller PCs im Institut fiir 
okologische Chemie vorzunehmen. Nach Bereit
stellung der notwendigen Mittel, mit der Ma8gabe 
die Vemetzung beispielhaft auch fur andere Insti
tute der BBA durchzufiihren, konnte 1990 mit den 
Arbeiten begonnen werden. Nach sorgfaltiger Prii
fung fiel die Entscheidung fiir Novell NetWare als 

Betriebsystem, da mit dieser Software die gro8ten 
Erfahrungen vorliegen und Novell eine Art Welt
standard erreichen konnte. Da fur diese Software 
das Ethernet (NE2000) als Hardware schon damals 
die gro8te Verbreitung besaB, wurde auf dieser Ba
sis die Hardware installiert. Die Verkniipfung der 
PCs erfolgte mittels Koaxialkabel (RG58) unter 
Verwendung von BNC-Steckem und -Buchsen. Die 
gesamte Verlcabelung einschlie8lich des Setzens 
der Dosen und des Vermessens der Leitungen 
wurde ohne Fremdfirmen ausschlie81ich von der 
hiesigen Werkstatt der BBA durchgefiihrt. Im Jahre 
1993 wurden die Arbeiten in ihrer Grundstruktur 
beendet. Zur Zeit sind etwa 40 Raume fur das Netz 
erschlossen, in denen 22 PCs angeschlossen sind 
(Abb. 2). Innerhalb des Netzes wird ausschlie81ich 
mit Standardsoftware unter der Oberflache WIN
DOWS gearbeitet. Den einzelnen Fachbereichen 
sind innerhalb des Systems Gruppen zugeordnet, 
mit denen sowohl die fiir diesen Bereich notwendi
ge Software bereitgestellt, als auch die speziellen 
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Zugriffsrechte erteilt werden. Hierdurch ist es unter 
anderem auch moglich, den besonderen Anforde
rungen der GUTEN LABORPRAXIS im Laborbe
reich, wie die Erstellung von Arbeitsblattem fiir die 
einzelnen Arbeitsschritte der Analytik vom Proben
eingang bis zur Endbestimmung, zu entsprechen. 
Hochwertige Peripheriegerate wie Laserdrucker. 
Farbscanner, Plotter, CD-ROM, Highspeed-Modem 
etc. werden bzw. konnen den einzelnen 'Usem' zur 
Verfiigung gestellt werden. Neben der lokalen Si
cherung der Oaten, fiir die jeder einzelne Benutzer 
zust.andig ist, wird der Gesamtdatenbestand monat-

(8 PC "s) (200m) 

I 
fiil 

� 

·sv/,

Abb. 2: Netzwerk - Institut fiir okologische Chemie 

Aus den im Institut fiir okologische Chemie ge
wonnenen Erfahrungen mit dieser Technik entstand 
der Plan, das Netzwerk auf die BBA-Dahlem insge
samt auszudehnen. Um die Rechenleistung eines 
Servers nicht zu iiberfordem, wurde auf die Instal
lation eines zentralen Rechners verzichtet. Die de
zentrale Nutzung hat dariiber hinaus den Vorteil, 
da8 iiberschaubare Bereiche verwaltet werden, wo
durch sich z. B. auch Fehlerquellen leichter ein
grenzen lassen. So ist fiir jeden Bereich (lnstitut 
oder Dienststelle) ein Server eingeplant worden. 
Der Server ist dabei ein moglichst leistungsfahiger 

lich (bei halbjahrlicher Lagerung) und der aktuelle 
Datenbestand taglich mittels eines BandJaufwerks 
(Tape) jeweils nachts gesichert. Die Bander werden 
in einem feuerfesten Wandtresor gelagert. Gegen 
Stromausfall ist das System durch eine leistungsfa
hige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 
geschiitzt, die 12 Minuten nach einem Stromausfall 
mit einem rechtzeitigen Hinweis an alle Benutzer 
die noch offenen Dateien schlieBt und den Server 
herunterfahrt. Bei emeuter Stromzufuhr wird der 
Server selbsttatig wieder hochgefahren. 

(320 m) (13 PC "s) 

Rechner ab 486/33 mit 10 MB RAM und einer den 
Bediirfnissen entsprechenden Festplatte. 

Die Institute verwalten sich durch diesen Server 
selbst. Die Kommunikation zwischen den lnstituten 
wird durch die Verbindung der Server untereinan
der und die Verbindung auBerhalb der BBA iiber 
die Telefonzentrale gewahrleistet. Aus der Abb. 3 
ist der derzeitige Stand und der zukiinftige Ausbau 
des Netzwerkes innerhalb der BBA-Dahlem zu er
sehen. Bis spatestens Anfang 1995 sollte der Aus
bau innerhalb des Hauptgebaudes abgeschlossen 
sein. 
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Abb. 3: Netzwerk Biologische Bundesanstalt Berlin-Dahlem

Mit Hilfe dieser Vemetzung wird nicht nur der In
forrnationsaustausch zwischen den Netzwerkteil
nehmem nach innen und auBen verbessert, sondem

Der verstiirkte Einsatz dieser Techniken wird si
cherlich <lurch den drastischen Preisverfall der
Hard- und Software begtinstigt. 

es wird auch ein grundsatzliches Umdenken im
Umgang mit Oaten und Inforrnationen moglich.
Der schriftliche Verkehr kann zwischen den Teil
nehmem auf ein Minimum reduziert werden, da
Mitteilungen, Inforrnationen, Umliiufe etc. tiber das
Netz den entsprechenden Ansprechpartnem gleich-
zeitig, ohne Zeitverzug, zur Verftigung gestellt
werden konnen. Auf Tischvorlagen kann bei Be
sprechungen in den meisten Fallen verzichtet wer-
den, wenn diese tiber das Netz bereitgestellt wer-
den. Eingehende Telefaxe werden nicht mehr aus
gedruckt, sondem im PC gespeichert. Ober Terrnin
Verwaltungsprogramme wird jeder Teilnehmer
tiber den aktuellen Stand an eingehenden Meldun-
gen und Verpflichtungen laufend unterrichtet. Bei
dieser Vorgehensweise wird nicht nur der Papier
verbrauch drastisch gesenkt und der Kopierer entla-
stet. sondem der InforrnationsfluB kann ungehindert
jeden sofort erreichen. Durch den verrnehrten Ein-
satz von Laptops oder Notebooks entfiillt die Bin-
dung an den Arbeitsplatz, da mit diesen tragbaren
Rechnem ein AnschluB an jeder Stelle des Netzes.
auch in Besprechungsriiumen etc., hergestellt wer-
den kann. Vortriige und inteme Schulungen werden
schon jetzt tiber die irn PC aufbereiteten Daten
(Tabellen. Grafiken, Bilder .... ) durch Projektion
mit Hilfe eines Farb-LC-Display untersttitzt. Ftir
groBere Veranstaltungen wird jedoch der Einsatz
eines Beamers notwendig werden. 

Auf dieser Grundlage wird eine Reorganisation des
Inforrnationsablaufes erreichbar. die es errnoglichen
wird, stets die aktuellen Oaten ftir alle bereitzuhal
ten, die Kommunikation zu optirnieren, Daten
(auch im Sinne der Guten Laborpraxis) besser auf
zubereiten und zu dokumentieren sowie eine ratio
nellere Nutzung von Soft- und Hardware zu ge
wiihrleisten. 

Untersucbungen von Boden nacb der Sanierung 

in Bodenwascbanlagen - Soil investigations after 

sanitation amendments in high pressure cleaning 
systems (Traulsen, B.- 0.)

In Ballungsgebieten - wie Berlin - sind generell er
hohte Belastungen des Bodens <lurch diffusen Ein
trag organischer und anorganischer Fremdstoffe
festzustellen. Wesentlich hohere (Schad-) Stoffbe
lastungen ergeben sich aber punktuell an Industrie
standorten. Hier konnen neben organischen Verun
reinigungen besonders Metalle, bedingt <lurch ihre
Akkumulation im Boden, eine perrnanente Gefahr
dung darstellen. Besonders problematisch ist diese
Situation im Falle einer Nutzungsanderung, z. B.
Umwandlung in Wohngebiete mit Haus- oder
Kleingiirten und Kinderspielplatzen. Unter ver
schiedenen Bezeichnungen wie: Orientierungsda
ten, Richtwerte, usw. sind in Listen (z. B. Holland-,
Hamburger-. Berliner-) Oaten erarbeitet worden.
die zur Beurteilung evtl. notwendiger Sanierungs
maBnahmen hinzugezogen werden. 
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Erfassung von Scbwermetallbelastungen 

Eine akute Gefahrdung ist in Abhangigkeit von der 
mobilen Fraktion der Fremdstoffe zu sehen. Die 
Verfiigbarkeit - besonders der Schwermetalle - ist 
von Bodenparametem wie pH-Wert, Gehalt an or
ganischer Substanz, Ton- und Schluffanteil, Kati

onenaustauschkapazitlit, dem Exsudat-Milieu im 
Rhizospharenbereich der Pflanzenwurzeln sowie 
den Nahrstoff- und Spurenelementgehalten abhan
gig. Darauf basiert u. a. die Problematik von Orien
tierungs- oder Grenzwerten von Gesamtgehalten. 
Die Verwendung schwacherer Sauren erlaubt zwar 
eine bessere Abschatzung der potentiellen Gefahr
dung, die akute Situation wird aber nicht zutreffend 
erfafit, da durch eine Absenkung des pH-Wertes 
gebundene Cd-Fraktionen ge!ost werden. Ohne 
Chemikalienzusatz werden durch Extraktion mittels 
Elektroultrafiltration (EUF), Perfusionsapparaturen 
oder durch Bestimmung des wasserloslichen 
Schwermetallanteils die leicht loslichen und somit 
potentiell pflanzenverfiigbaren und auswaschbaren 
Mengen erfafit. 

Im Gegensatz zur Entnahme von Bodenproben und 
den erforderlichen Arbeitsschritten im Labor 
(Trocknen, Sieben, Mahlen, Extraktion), die 
zwangslaufig zu Veranderungen der physikalischen 
und chemischen Bodeneigenschaften fiihren, ent
spricht die punktuelle Entnahrne von Bodenlo
sungsproben durch den Einsatz von Saugkerzen am 
Standort den natiirlichen Gegebenheiten. Voraus
setzungen hierfiir sind neben dem Einsatz geeigne
ter Saugkerzen die durch eine Unterdruckanlage er
reichbaren Werte von mindestens - 0,9 bar an den 
Entnahrnepunkten. Das entspricht einem pF-Wert 
von ea. 3 und liegt somit im Bereich der z. B. durch 
die Pflanzenwurzeln aufnehmbaren Bodenlosung. 

Sanierung scbwermetallbelasteter Boden 

Bei Beriicksichtigung der vielfaltigen Einflu8gr6-
Ben ist verstandlich, daB eine in situ Sanierung 
schwermetallbelasteter Boden schwierig und in 
praxisrelevantem MaBstab noch nicht durchgefiihrt 
worden ist. Zur Sanierung schwermetallbelasteter 
Boden sind on site Verfahren unter dem Begriff 
'Bodenwasche' Stand der Technik. Je nach Ver
fahren wird der Boden mit Wasser oder Sauren be-

handelt. Die Bodenpartikel werden unter hohem 
Energieaufwand getrennt und in verschiedene Frak
tionen aufgeteilt Die organischen Bestandteile mit 
z. T. stark erMhten Schwermetallgehalten (Kupfer,
Quecksilber) werden ebenso wie die Ton- und z. T.
Schluffanteile mit hohen Schwermetallgehalten
(Cadmium, Zink, Nickel) nach Entwasserung ent
sorgt.

Die je nach Bodenart verbleibenden ea. 90 % des 
Ursprungsmaterials werden beziiglich der Schwer
metallgesamtgehalte sowie der Gehalte im Eluat 
gepriift und bei Unterschreitung der geforderten 
Werte wird die Sanierung als erfolgreich angese
hen. 

Priifung sanierter Boden 

Die in Bodenwaschanlagen behandelten Boden der 
bisher untersuchten Standorte verlieren ihre typi
schen Eigenschaften. Die Ton- und Schluffgehalte 
liegen ebenso wie der Anteil organischer S ubstanz 
unter 1 % und das Substrat kann somit als Sand be
zeichnet werden. Die Schwermetallgehalte sind 
deutlich vermindert und liegen in der Mehrzahl der 
gepriiften Boden unter den Richtwerten der 
Klarschlammverordnung. Zusatzlich wurden vom 
Deutschen Institut fiir Giitesicherung und Kenn
zeichnung e. V. Giite- und Priifbestimmungen 
(RAL-RG 501/2) fiir die Aufbereitung von konta
minierten Boden und Bauteilen erarbeitet. Zur un
eingeschrankten V erwendung, entsprechend Giite
klasse 1, sind fiir Cadmium 0,02 mg/1 im Eluat und 
0,1 mg/kg im Boden (Zink: 5mg/l bzw. 5mg/kg) 
gefordert. 

Die Gesamtgehalte an Cd und Zn der gereinigten 
Boden kontaminierter Standorte ermoglichen eine 
Zuordnung zur Giiteklasse 1. Bei Anwendung der 
Eluatwerte ware diese Zuordnung jedoch nicht 
mehr moglich. Die in der Bodenlosung analysierten 
Cadmium- und Zinkgehalte zeigen eine sehr gute 
Korrelation zu den in den Pflanzenmaterialien ge
fundenen Werten. Trotz der wesentlich geringeren 
Gesamtgehalte sind die Pflanzen (Abb. 4), bedingt 
durch die hohere Verfiigbarkeit der Restbelastung 
im gereinigten Bodenmaterial, in der Regel starker 
belastet. 
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Abb. 4: Schwermetallaufnahme von Sellerie nach BodensanierungsmaBnahmen 

Eine gesteigerte Pflanzenverftigbarkeit kann zudem 
die Verlagerung in tiefere Bodenschichten erMhen 
und somit eine Geflihrdung des Grundwassers zur 
Folge haben, Diese wird durch zusatzliche pH-
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Die Zufuhr organischer Substanz oder Tonminera-
len zeigt schon wahrend einer Vegetationszeit (8 -
12 Wochen) auch bei den Varianten mit pH-Absen
kung deutliche Verminderung der Schwermetallge
halte der Pflanzen (Abb. 5). 

Aus den Untersuchungergebnissen lassen sich fol
gende Aussagen ableiten: 

Die Sanierung schwermetallbelasteter Boden ist 
im Sinne der Verminderung der Gesamtgehalte 
als erfolgreich einzustufen. 
Die sanierten Boden sind beziiglich der Schwer
metallgehalte im Eluat iiberwiegend nicht in die 
Giiteklasse 1 einzuordnen. 

• Die pH-Werte der sanierten Boden liegen in der
Regel deutlich iiber dem Neutralbereich (> pH
7 <;)ii , ..... , 

Die chemischen und physikalischen Eigenschaf
ten der untersuchten Substrate lassen die Be
zeichnung Boden nur bedingt zu.
Das sanierte Bodenmaterial ist mikrobiologisch

inaktiv (Schwierigkeiten bei einem Eintrag
pflanzenpathogener Pilze sind durch die dann
durch Antagonisten ungehemmte Entwicklung in
einigen Versuchen aufgetreten).
Durch Zugabe von organischem Material und
Tonmineralen sollten die nattirlichen Funktionen
eines Bodens zumindest wieder angeregt werden.
Der Einbau derartiger Substrate in Schichten von
mehreren Metern Machtigkeit stellt aus den o. a
Grunden, insbesondere bei den in Bal
lungsgebieten existenten Belastungen aus der
Luft, eine potentielle Grundwassergefahrdung
dar.

Chemische Untersuchungen von Schaden an 

Bienenvolkern durch Pnanzenschutzmittel 

Chemical investigations on poisoning incidents 

to honey-bees caused by plant protection pro

ducts (KoBmann, A., in Zusammenarbeit mit 
Brasse, D., Institut fur Pflanzenschutz in Ackerbau 
und Grtinland der BBA, Braunschweig) 

Zur Zielsetzung der Untersuchungen siehe: Biolo
gische Untersuchungen von Schaden an Bienenvol
kern durch Pflanzenschutzmittel (Brasse, D., S.) 

Als Auftrag gemaB Paragraph 33 (2) 8 Pflanzen
schutzgesetz wurden 76 Proben (43 Bienen-, 21 
Pflanzenproben, 1 Diinger-, 1 Erd-Spritzbrtih- und 
1 Wasserprobe sowie 8 Wabenproben) mit kombi
nierter Gas-Chromatographie/Massenspektrometrie 
unter Anwendung verschiedener Ionisierungstech
niken auf die Anwesenheit von 375 Pflanzen
schutzmittel-Wirkstoffen und relevanten Verbin
dungen untersucht. 

Untersuchungen von Bienensachschaden durch 
Fenoxycarb (15 Bienen- und 15 Pollenproben) 
wurden fortgesetzt. 

Untersuchungen zum Verhalten nicht-extra

hierbarer Riickstande: Physiko-chemische 

Wechselwirkungen zwischen Xenobiotika und 

Boden-Humus-Komplexen, deren Einflu6 auf 

Mobilitat und Persistenz von Pflanzenschutzmit

teln und ihrer Metabolite im Kompartiment Bo

den - Investigations on the behaviour of bound 

residues: physico-chemical interactions between 

xenobiotics and humic substances, their influ

ence on mobility and persistence of xenobiotics 

in soils (Strumpf, Th.) 

Fehlende Detailkenntnisse iiber die Bindung von 
Xenobiotika an die bodeneigene organische Sub
stanz, insbesondere ob, wann, in welcher Form und 
in welchem Umfang diese wieder freigesetzt wer
den und welche Auswirkungen die Folgeprodukte 
auf den Naturhaushalt haben, erschweren gegen
wartig noch eine Abschatzung des Langzeitverhal
tens von nicht-extrahierbaren Wirkstoffrilckstanden 
in Boden. 

Hierzu soll ein standardisiertes Verfahren entwik
kelt werden, welches eine Abschatzung iiber Art 
und Starke der Wechselwirkung zwischen Boden
Humus-Komplex und Xenobiotika mit dem Ziel 
ermoglicht, Aussagen zur Bodenmobilitat und/oder 
Persistenz von Pflanzenschutzmitteln treffen zu 
konnen. 

Es wurde der Fragestellung nachgegangen, welchen 
EinfluB organische Zusatze auf die Bildung und 
daraus resultierende Strukturen des Boden-Humus
Komplexes haben. Dazu wurden drei Parzellen des 
Versuchsfeldes Dahlem ausgewahlt, die iiber unter
schiedliche Zeitraume mit Stalldung versetzt war
den waren (Langzeitgaben, einmaliger Zusatz und 
ohne organische Diingung). 

Vor einer strukturellen Charakterisierung des Bo
den-Humus-Komplexes ist es erforderlich, nicht 
mit diesem vergesellschaftete organischen Boden
inhaltsstoffe so abzutrennen, daB dessen Primar
struktur nicht entscheidend denaturiert wird und 
somit eine nachfolgende Fraktionierung der Hu
minstoffe in Fulvinsauren, Huminsauren und Hu
min auch realitatsnahe Interpretationen zum struk
turellen Aufbau einzelner Huminstoff-Fraktionen 
ermoglicht. Dieses kann mittels "superkritischer" 

Fliissigkeits-extraktion (SFE) erfolgen. 

In Zusammenarbeit mit der Fa. E.Merck, Darmstadt 
(Dipl.-Chem. F. Mellor) wurden apparative Verbes
serungen vor allem im Hinblick auf Kosteneinspa
rungen entwickelt. 

Die aus jeweils 3 g Boden (Bodenhorizont 1 - 30 

cm) extrahierten Verbindungen wurden gaschro
matographisch-massenspektrometrisch (GC/MS)
bestimmt. In den Probenextrakten konnten jeweils



Verbindungen aus den Stoffklassen der alkylierten 
Benzene, Kohlenwasserstoffe, Alkanole, aliphati
schen und aromatischen Carbonsauren und -ester, 
Phthalsaureester, Benzensulfonamide und Phos
phorsaureester nachgewiesen werden. Aus einem 
Boden des Versuchsfeldes, welcher sich in expo
nierter Lage befindet, konnten dartiber hinaus 10 
polyaromatische Kohlenwasserstoffe extrahiert 
werden. 

Der Boden-Humus-Komplex der extrahierten Bo
den wurde nach einer in der Literatur beschriebenen 
und von uns validierten Methode mit Methyl-iso
butylketon aufgetrennt, wobei jeder Trennungsgang 
mit drei Parallelproben durchgefiihrt wurde. Die 
isolierten Fraktionen Huminsauren und Humin

wurden lyophilisiert und anschlieBend gefrierge
trocknet, die erhaltenen Fulvinsauren davor zu
satzlich adsorptionschromatographisch gereinigt. 
AnschlieBend wurden die Hauptstrukturbestandteile 
der jeweiligen Fraktionen des Boden-Humus-Kom
plexes sowohl vor als auch nach 3facher Methylie
rung mit Diazomethan mittels GC/MS bestimmt. 
Nach Summierung der Massen tiber den MeBbe
reich wurden unabhangig von der zugeftihrten 
Menge und der Zeitdauer des Zusatzes von Stall
dung charakteristische "Finger-Print-Systeme" er
mittelt, die bei jeweils gleichen Fraktionen nahezu 
identisch sind. In den einzelnen Fraktionen des Bo
den-Humus-Komplexes dominieren bestimmte 
Substanzklassen, die aus dem Ligninstoffwechsel 
bekannt sind. Die Zugabe von Stalldung veranderte 
die qualitative Zusammensetzung der einzelnen 
Fraktionen und des Boden-Humus-Komplexes ins
gesamt nicht entscheidend. 

Ob eine Erhohung des Rtickhaltevermogens des 
Oberbodens zu verzeichnen ist und damit eine Er
hohung des Bildungspotentials nicht-extrahierbarer 
Rtickstande von Pflanzenschutzmitteln und deren 
Metabolite einhergeht, mtissen weitere Untersu
chungen klaren. 

Radiochemische Untersuchungen zum Verhalten 

von Pflanzenschutzmitteln . Radiochemical in

vestigation on the behaviour of pesticides (Frost, 
M., und Schubert, Barbara) 

Pflanzenschutzmittel werden zur Erlangung der 
gewtinschten Wirkung groBflachig in die Umwelt 
ausgebracht. Da es sich im weiten Sinne um toxi
sche Stoffe handelt, muB das von ihnen ausgehende 
Risiko ftir die Umwelt abgeschatzt werden 
(Nachzulassungs-Monitoring). Voraussetzung hier
ftir ist aber die Beantwortung folgender Fragen: 

Wo bleiben sie in der Umwelt (Verbleib)? 
Was geschieht dort mit ihnen (Ab- und Umbau)? 
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Pflanzenschutzmittel konnen nach der Applikation 
auf den Boden oder den Pflanzenbestand in die ver -
schiedenen Kompartimente der Umwelt gelangen: 

• Durch direkte Abtrift und Verfltichtigung wird
die Atmosphare belastet.
Versickerungs- und V erlagerungsvorgange sind
Ursache fiir das Auftreten in Grundwassem und
in Oberflachengewassem und deren Sedimente.

· Durch Adsorption und Bindungbildung konnen
Pflanzenschutzmittel kurz- und/oder langfristig
im Boden festgehalten werden.

Von besonderer Bedeutung neben der Kontamina
tion der "unbelebten" Teile der Umwelt ist die Be
lastung der Organismen des Okosystems mit Pflan
zenschutzmitteln. 

Wirkstoffe und Hilfsstoffe der Pflanzenschutzmittel 
konnen in den verschiedenen Umweltkomparti
menten chemisch verandert werden. Auch Meta
bolite und andere Folgeverbindungen der Pflanzen
schutzmittel-Wirkstoffe konnen unerwtinschte 
Auswirkungen auf die Umwelt oder Teile von ihr 
austiben. Deshalb muB auch der Verbleib dieser 
Stoffe in der Umwelt aufgeklart werden. 

Beispielhaft ftir das Untersuchungsgebiet werden 
zwei Arbeitsbereiche vorgestellt: 

Vergleich der Metabolisierung eines Pflanzen

schutzmittel-Wirkstoffes in Pflanzenzellkulturen 

und in Ganzpflanzen 

Die Untersuchung der Metabolisierung von Pflan
zenschutzmittel-Wirkstoffen in Pflanzenzellkul
turen gibt AufschluB tiber die Abbauleistung der 
Pflanzenzelle unabhangig von auBeren Faktoren, 
von der Aufnahmerate des Wirkstoffs durch die 
Pflanze und von der Physiologie der gesamten 
Pflanze. Ergebnisse aus Zellkulturversuchen haben 
deshalb aber auch nur eine eingeschrankte Aussa
gekraft hinsichtlich des Verhaltens in der Natur. 
Die Messung der Abbauleistung ganzer Pflanzen 
unter sterilen Bedingungen stellt eine deutliche Er
weiterung dar. Diese Untersuchungen sind jedoch 
im Gegensatz zu den Zellkulturversuchen aufwen
diger und kostspieliger. Mit einem Vergleich der 
beiden Methoden soil die Frage geklart werden, 
inwieweit von Oaten aus Zellkulturen auf das Ver
halten in Ganzpflanzen geschlossen werden kann. 

Im vorliegenden Fall wurde Parathion-methyl 
( 14c-markiert) sowohl auf Zellkulturen als auch 
auf Ganzpflanzen von Weizen und Sojabohnen ap
pliziert. Die Metabolisierung in den Zellkulturen 
wurde gemaB BBA-Richtlinie Teil IV-3-2/1 
durchgeftihrt. Die Ganzpflanzen wurden in einem 
modifizierten Exsikkator unter kontrollierten Be
dingungen steril angezogen. 
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Abb. 6: Verteilung der Metabolite von Parathion-methyl in Zellkulturen und in Ganzpflanzen von Weizen und 
Sojabohnen (in % der wiedergefundenen Radioaktivitit) 

Aus den Untersuchungsergebnissen (Abb. 6) lassen 
sich folgende Aussagen treffen: 

• p-Nitrophenol stellt sowohl in der Zellkultur als
auch in den Ganzpflanzen den Hauptmetaboliten
mit in etwa gleichen Anteilen dar.

• Der Ausgangswirkstoff ist zu Versuchsende (1
Tag bei Zellkulturen; 7 Tage bei Ganzpflanzen)
noch in jedem Fall vorhanden.
Das Konjugat p-Nitrophenyl-.6-glucosid tritt ver
stiirkt in den ganzen Pflanzen auf.
Die Somme der unbekannten Metabolite ist in 
den Ganzpflanzen erhoht.

Inwieweit eine Obertragbarkeit von den Zellkul
turen auf intakte Pflanzen verallgemeinert werden 
kann, llillt sich aus den wenigen bisherigen Unter
suchungen nicht ableiten. 

Aufnahme von Herbizidmetaboliten durcb Col
lembolen in einem Biotest 

Im Zusammenhang mit einer Untersuchung zum 
EinfluB von Herbizidmetaboliten auf die Repro
duktionsrate von Collembolen wurde in einer ra
diochemischen Studie die Aufnahme von 3,4-Di
chloranilin (Hauptmetabolit einer Reihe von Phe
nylharnstoff-Herbiziden) durch diese Bodentiere 
bestimmt. 

Adulte Tiere wurden in feldfrischem Boden 
(schluffiger Sand) gesetzt, der mit 14c-markiertem
3,4-Dichloranilin belastet war. Das System wurde 5 

Wochen unter kontrollierten Bedingungen gehalten. 
Nach Versuchsabbruch wurde neben der Uberle
bensrate und der Reproduktionsleistung der Gehalt 
an l 4c-Verbindungen in den Collembolen be
stimmt. 

Aus dem Gehalt an Radioaktivitit wurde eine Kon
zentration von 56 µg 3,4-Dichloranilin pro g 
Frischgewicht Collembolen berechnet im Vergleich 
zu 7,7 µg pro g Boden, woraus sich ein Biokonzen
trationsfaktor (BCF) von rund 7 ergibt. Der unter
suchte Herbizidmetabolit wird von den Collembo
len demnach aus dem Boden aufgenommen und re
duziert deren Reproduktionsleistung und die Uber
lebensrate. 

Richtlinienbegleitende Studieo zum Verhalteo 
des Hopfenakarizids KEL THANE NEU 
(Wirkstoff: Dicofol) unter Praxis- und Laborbe
diogungen. - Experiments on the behaviour of 
the bop acaricide KELTHANE NEU (a.i. dico
fol) under field and laboratory conditions 
(Christall, Birgit, Klementz, Dagmar, Reese-Stah
ler, Gabriela, Frost, M., und Pestemer, W.) 

Im Rahmen einer zulassungsbegleitenden Untersu
chung zur Uberpriifung des Umweltverhaltens von 
Dicofol wurden Laborstudien zur Abbaubarkeit und 
zurn Verbleib von Dicofol im Wasser/Sediment-Sy
stem sowie zurn V erfltichtigungsverhalten durchge
ftihrt. Dartiberhinaus wurde eine riickstandsanalyti
sche Bestandsaufnahme bei verschiedenen Bl>den 
von ausgewlihlten Hopfengarten mit bekannter Di-



cofol-Vorgeschichte vorgenommen, um das Ab
bauverhalten des Wirkstoffes im Boden im Hin
blick auf eine mogliche Akkumulationsneigung zu 
untersuchen. 

In Bodenproben von sechs ausgewiihlten Hopfen
garten im Raum Mittelfranken wurde die Hohe der 
Pflanzenschutzmittel-Rtickstande nach einem auf
wendigen Aufarbeitungs- und Reinigungsverfahren 
gaschromatographisch (GC/ECD) bestimmt. Neben 
den Isomeren der Ausgangsverbindung p,p'- und 
o,p'-Dicofol wurden die Gehalte der Dico
fol-Metaboliten p,p'- und o,p'-Dichlorbenzophenon 
sowie 3-Hydroxy-p,p'-Dichlorbenzophenon und Di
chlorbenzhydrol ermittelt. Eine qualitative Absiche

rung der Befunde wurde mittels gaschromatogra
phisch-massenspektrometrischer (GC/MS-) und 

hochleistungsfltissigkeitschromatographischer 
(HPLC-) Messungen vorgenommen. Aufgrund der 
geringeren Nachweisempfindlichkeit dieser Mel3-
methoden im Vergleich zur GC/ECD-Bestimmung 
war eine quantitative Befundabsicherung nur in 
Einzelfallen moglich. Die untere Grenze des prakti
schen Arbeitsbereiches (GC/ECD) lag fur p,p'- und 
o,p'-Dicofol sowie fur die Metaboliten p,p'- und 
o,p'-Dichlorbenzophenon bei 2 µg/kg Boden. 

In alien Bodenproben der fiinf ausgewahlten Hop
fengarten, in denen in den letzten Jahren 
KELTHANE NEU appliziert wurde, konnte p,p
Dicofol gefunden werden. Die hochsten Gehalte 
mit 208 - 520 µg/kg Boden wies jeweils die Boden
schicht O - 10 cm auf. Die geringsten Rtickstands
mengen im Bereich von 22 - 61 µg/kg Boden wur
den in der 10 - 20 cm-Schicht der Proben nachge
wiesen, die zwischen den Hopfenreihen entnom
men wurden. In diesen Probenahmeflachen wurde 
neben p,p'-Dicofol zumeist auch o,p'-Dicofol ge
funden. Die Rtickstandsgehalte dieses Isomers wa
ren allerdings deutlich geringer; sie lagen im Be
reich von 10 - 34 µg/kg Boden in der Bodenschicht 
0 -lOcm. 

Auch der Boden eines sechsten Hopfengartens, in 
dem nach den vorliegenden Angaben in den letzen 
Jahren kein KELTHANE NEU- angewendet 

wurde, enthielt geringe Mengen an p,p'-Dicofol; 
das Akarizid wurde hier allerdings nur in den obe
ren 10 cm des Bodens nachgewiesen. 

Die Hauptmetaboliten der beiden Ausgangsiso
mere, p,p'- und o,p'-Dichlorbenzophenon, wurden, 
wenn tiberhaupt, nur in geringen Mengen 
(< 5 µg/kg Boden) nachgewiesen. Dichlorbenzhy
drol und 3-Hydroxy-p,p'-Dichlorbenzophenon wur
den in keinem der untersuchten Boden aus den 
sechs Hopfengarten gefunden. 

Als Endergebnis bleibt festzuhalten, dal3 auch ein 
Jahr nach der letzten Applikation von KEL THANE 
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NEU- Dicofol-Rtickstande im Boden von Hopfen
giirten nachzuweisen sind Abbauprodukte wurden 
nicht oder nur in geringer Menge gefunden. Diese 
Ergebnisse decken sich mit den bisher veroffent
lichten Arbeiten zur Persistenz von Dicofol im Bo
den. 

Die Abbaubarkeit und der Verbleib von Dicofol im 
Wasser/Sediment-System wurden entsprechend der 
BBA-Richtlinie Teil IV 5-1 untersucht. Es wurde 
14c-markierter Wirkstoff verwendet und in ein
sandiges und ein lehmiges Sediment appliziert. Ein 
groBer Teil der Radioaktivitat wandert schnell ins 
Sediment ein und verbleibt dart. Nach 99 Tagen 
werden 30 - 40 % der anfangs eingesetzten Menge 
nicht-extrahierbar gebunden. Der Abbau zu 14co2
erfolgt nur in geringem Umfang (nach 99 Tagen 

etwa 2 bzw. 3 %). 

Im sandigen Sediment treten als Metaboliten vor
wiegend das 3-Hydroxy-p,p'-Dichlorbenzophenon, 
und das o,p'- und das p,p'-Dichlorbenzophenon auf. 
Im lehmigen Sediment verlauft die Metabolisierung 
langsarner, so dal3 auch nach 99tagiger Inkubation 
tiberwiegend die beiden Dicofol-Isomere extrahiert 
und identifiziert werden konnten. 

Die Verfltichtigungsneigung von KEL THANE 

NEU- wurde in einer geschlossenen Kammer unter 
Verwendung von 14C-markierter Substanz durch
geftihrt. Die Durchftihrung folgte den Vorgaben der 
BBA-Richtlinie Teil IV 6-1. In den Versuchen 
wurden Boden bzw. Buschbohnen mit einer fur 
Feldkulturen praxisnahen Applikationsmethode be
handelt. Die mittleren Windgeschwindigkeiten la
gen bei 0,9 bzw. 1,3 m/sek. Die aus der Abluft der 
Kammer adsorbierten Anteile an Dicofol betrugen 
nach 24 Stunden 18 % im Falle des Bodens und 21 
% bei den Bohnen. Ein Abbau findet in dieser kur

zen Zeit nicht statt, so dal3 es sich bei den verfltich
tigten Substanzen um die beiden Dicofol-Isomere 
handelt. Dicofol zeigt also eine Verfltichtigung, die 
bei dem in der Richtlinie vorgegebenen Entschei
dungswert liegt. Es mul3 jedoch bei der Bewertung 
berticksichtigt werden, dal3 KEL THANE NEU- in 
eine Raumkultur gesprtiht wird und deshalb die 
Verfltichtigung verstarkt sein kann. 

Dicofol ist demnach ein in diesen Systemen relativ 
persistenter Stoff mit verstarkter Neigung zur Ver
fltichtigung und zur Adsorption an das Sediment 
und zur Bildung nicht-extrahierbarer Rtickstande. 

Entwicklung eines Expertensystems (PEMO
SYS) zur Erfassung des Langzeitverhaltens von 
Pnanzenschutzmitteln im Rahmen des Nachzu
lassungsmonitorings - Development of an expert 
system (PEMOSYS) for recording the long-term 
behaviour of pesticides in connection with post
registration monitoring. (Pestemer, W., und 
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Gunther, Petra, in Zusammenarbeit mit Wisch
newsky, M. B., Universitat Bremen) 

Die amtliche Priifung und Zulassung von Pflanzen
schutzmitteln (PSM) nach §15 Abs. 3 PflSchG vom 
15.9.1986 beinhaltet, da8 zugelassene Praparate 
weder schadliche Auswirkungen auf die Gesundheit 
von Mensch und Tier sowie auf das Grundwasser 
noch sonstige Auswirkungen, insbesondere auf den 
Naturhaushalt, haben dtirfen. Trotzdem verbleibt 
bei der Verwendung eines neuen Pflanzenschutz
mittels oder einer PflanzenschutzmaBnahme ein 
Restrisiko. In begrtindeten Fallen sind deshalb 
Nachzulassungsuntersuchungen zum Verbleib 
(Chemical Monitoring) als auch zu den Auswir
lrungen (Biological Monitoring) erforderlich. Nach 
den Empfehlungen der FAO sind derartige "Post
Registration Activities" in den GesamtprozeB der 
Zulassung von PSM in den Mitgliedslandem einzu
ordnen. Auch die EG-Richtline iiber das Inverkehr
bringen von PSM beinhaltet, die jeweilige Wirk
stoffliste regelmaBig zu iiberprtifen. 

Um diese Richtlinie moglichst rationell umzuset
zen, wird am Institut fiir okologische Chemie in 
Zusammenarbeit mit der UniversiW Bremen 
(Labor fiir Kiinstliche Intelligenz) das Expertensy
stem PEMOSYS (PEsticide MOnitoring SYStem) 
entwickelt, mit dem fiir verschiedene Szenarien das 
Verhalten von Pflanzenschutzmitteln in ausgewahl
ten Umweltkompartimenten simuliert werden kann. 
Dadurch lassen sich eventuell kritische Situationen, 

z. B. beziiglich bestimmter Okosysteme, Boden
oder Klimabedingungen rasch ermitteln und
notfalls weitere Untersuchungen vorbereiten. Zur
Zeit sind folgende Moglichkeiten implementiert:

- Simulation des Abbaus in den obersten 10 cm des
Bodens

- Simulation des Abbaus und der Einwaschung von
Pflanzenschutzmitteln

- Regelbasierte qualitative Bewertung des potenti-
ellen Risikos einer Grundwasser-Gefahrdung

Ein Modell zur Simulation der Verfliichtigung be
findet sich im Aufbau. Ebenso sollen in einem spa
teren Ausbaustadium von PEMOSYS in Zusam
menarbeit mit Neuhaus, W. (lnstitut fiir Okotoxiko
logie im Pflanzenschutz der BBA, Kleinmachnow), 
und Malkomes, H.-P. (lnstitut fur Unkrautfor
schung der BBA, Braunschweig), Nebenwirkungen 
im Hinblick auf phytotoxische Effekte und auf mi
krobielle AktiviWen sowie auf ausgewahlte Vertre
ter der Bodenfauna einbezogen werden. 

Als Rahmen wurde ein 'Geographisches Informati
onssystem' (GIS) gewlihlt, das eine iibersichtliche 
Darstellung von gespeicherten Daten und erzielten 
Ergebnissen in Landkarten der jeweiligen Region 
ermoglicht. Auf diese Weise werden Zusammen
hange zwischen gespeicherten Eingabedaten (z. B. 
Bodeneigenschaften) und dem simulierten Verhal
ten von Pflanzenschutzmitteln verdeutlicht. 
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Abb. 7: Systemstruktur von PEMOSYS. (WB = Wissensbasis, WBV = Wissensbasisverwaltung, DB =
Datenbank, DBV = Datenbankverwaltung, gestrichelte Linien: Ablaufkontrolle der Berechnungen, 
durchgezogene Linien: DatenfluB) 



Das System ist in drei funktionelle Bereiche unter
teilt. Der oberste Bereich ist die Benutzeroberfla
che, von der Benutzeranfragen an das System wei
tergegeben und die Simulationsergebnisse gezeigt 
werden. Mehrere Fenster sind gleichzeitig auf dem 
Bildschirm darstellbar, z. B. die Eingabedaten und 
eine Karte der in Frage kommenden Region. Durch 
objekt-orientierte Programmierung konnen mit 
Hilfe der Karten z. B. Bodeneigenschaften und 
Einwaschungstiefe iiberlagert und damit Korrela
tionen veranschaulicht werden (Abb. 7). 

Der Operationsbereicb enthalt alle logischen Ab
laufe von PEMOSYS, die in weitere fiinf Gruppen 
unterteilt sind. Die Inferenzmaschine ist mit der 
Wissensbasis verbunden, in der die fiir den Pro
grammablauf notwendigen Regeln gespeichert sind. 
Auch die regelbasierte Strategie des Moduls 
CHEMPROG wird bier kontrolliert. Ein Daten
bankzugriffs-Algorithmus ist fiir die Bereitstellung 
aller Informationen aus den Datenbanken verant
wortlich, z. B. iiber Pflanzenschutzmittel, Kulturen, 
Wetter- und Bodendaten, die in Textform, als Gra
fik oder Abbildung gespeichert sind. Im Modul fiir 
die Parameterauswahl sind Regeln fiir die opti
male Auswahl und Ableitung von Eingabeparame
tern fiir die Simulationsmodelle implementiert. Das 
Simulationsmodul enthalt zur Zeit die beiden oben 
genannten Simulationsmodelle fiir Abbau und Ein
waschung. AuBerdem steht ein kontext-orientiertes 
Hilfesystem zur Verfiigung. Der Daten- und Wis
senserwerbsbereich ermoglicht die Verwaltung 
der Oaten- und Wissensbasen. 

In Zusammenarbeit Nordmeyer, H. (lnstitut fiir 
Unkrautforschung der BBA, Braunschweig) werden 
als Referenzflachen die Versuchsfelder der BBA in 
Braunschweig (Sickte, Ahlum und Wendhausen), 
Berlin (Versuchsflache Dahlem) und Kleinmach
now (Glaubitz und Dahnsdorf) in das Experten
system PEMOSYS aufgenommen, um gut unter-
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suchte Standorte, die auch fiir weitergehende Ver
suche verwendet werden, zur Verfiigung zu haben. 
Zur Zeit werden die Versuchsfelder in Braun
schweig und Berlin in Rasterbeprobungen (25 - 100 
m) untersucht.

Auf diese Weise laBt sich die Variabilitat von Bo
denparametern erfassen, die bereits auf kleinen Fla
chen relativ groB sein kann. Auf der 42 ha groBen 
Versuchsflache Sickte lagen z. B. die Tongehalte 
zwischen 7 und 29 % und die Humusgehalte zwi
schen 1,5 und 4 %. Diese Eigenschaften haben 
einen groBen EinfluB auf das Verhalten von Pflan
zenschutzmitteln im Boden, so daB mit Hilfe von 
Simulationsmodellen potentiell kritische Situatio
nen erfaBt und auf den entsprechenden Flachen ge
zielte Versuche zur Uberpriifung angelegt werden 
konnen. 300 Tage nach Applikation der Herbizide 
ARELON (Wirkstoff: Isoproturon) und STOMP 
(Wirkstoff: Pendimethalin) konnten z. B. in 0-10 
cm Tiefe bei Isoproturon in 31,5 % der Raster
punkte < 0,1 % der Ausgangskonzentration und in 
keinem Fall> 1 % simuliert werden. Bei dem persi
stenteren Wirkstoff Pendimethalin lagen in 35 % 
der Falle die simulierten Riickstandsgehalte zwi
schen 25 bis 35 % der Ausgangskonzentration und 
in etwa 50 % der Falle bei iiber 45 %. Mit dem re
gelbasierten Modul CHEMPROG zur Abschatzung 
der potentiellen Grundwasserkontamination konnte 
beispielsweise der Einsatz von TRAMA T (Wirk
stoff: Ethofumesat) in 75 % der Falle als unbedenk
lich und in 25 % als weniger empfehlenswert pro
gnostiziert werden. 

Die Entwicklung von PEMOSYS erlaubt eine 
schnellere und einfachere Abschatzung des potenti
ellen Langzeitverhaltens von Pflanzenschutzmitteln 
im Rahmen des Nachzulassungs-Monitorings, wie 
am Beispiel von Simulationsrechnungen fiir die 
Versuchsflache Sickte gezeigt werden konnte. 
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lnstitut fiir Okotoxikologie im 

Pflanzenschutz in Kleinmachnow 

und Berlin Dahlem 

Das Institut fur Chemikalienpriifung wurde 1993 mit dem Institut fur Okotoxikologie im Pflanzenschutz zu
sammengefiihrt. Die Arbeiten des Instituts sind darauf gerichtet, Auswirkungen von Stoffen im Naturhaushalt 
festzustellen und zu bewerten. Das Schwergewicht liegt auf der Untersuchung der Auswirkungen, vor allem sy
stemarer Wirkungen, zugelassener Pflanzenschutzmittel in landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzter Flli
chen, Randbiotopen und Gewassem. Das Aufzeigen von Wirkungen der Pflanzenschutzmittel im Freiland ist je
doch nicht allein mit Felduntersuchungen moglich, sondem es sind bestlitigende Okotoxizitlits-Tests und zur 
AufkUirung der tatsachlichen Exposition der Organismen begleitende Riickstandsanalysen durchzufiihren. 

Das Institut ist an der Bewertung von Stoffen im Sinne des Chemikaliengesetzes hinsichtlich ihrer Wirkungen 
auf die Land- und Forstwirtschaft und terrestrische Systeme beteiligt. 

Es wurde damit begonnen, auf den Standorten Glaubitz und Gilterfelde die Auswirkungen der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln und von Fruchtfolgen auf bodenlebende Tiere (Collembolen) und auf Algen, die auf Ak
kerfUichen vorkommen, zu untersuchen. Auf Boden-Dauerbeobachtungsflachen, die vom Landesumweltamt 
Brandenburg derzeit angelegt werden, beginnt das Institut gemeinsam mit dem Zentrum filr Agrarlandschafts
nutzung und -forschung (ZALF) Erhebungen der Regenwurmzonosen durchzufiihren. In den zwischen den Bun
deslandem abgestimmten exemplarischen Programmen, die auf den Bodendauerbeobachtungsflachen der Lander 
durchgefiihrt werden sollen, sind Regenwurmer als Indikatoren filr mi>gliche Auswirkungen der Nutzung und 
sonstiger Einflilsse auf die Bodenfauna vorgesehen. Die Arbeiten werden vom Ministerium fur Umwelt, Natur
schutz und Raumordnung des Landes Brandenburg gefordert. 

Die Untersuchungen der Auswirkungen der Anwendung von KEL 1HANE-NEU zur Bekampfung von Spinn
milben auf das Phyto- und Zooplankton nahegelegener Teiche wurden fortgefilhrt. In den Teichen sind Wasser
flohe (Cladoceren), RuderfuSkrebse (Copepoden), Muschelkrebse (Ostracoda), Rlidertiere (Rotatoria) und ver
schiedene Insektenlarven erfaBt worden. Das Schwergewicht der Auswertung lag auf den Copepoden als domi
nanter Gruppe der Krebstiere. Aus den Auszahlungen unter Beriicksichtigung der Lebensweise konnte keine 
Wirkung von KEL THANE-NEU nachgewiesen werden. 

Das Institut nimmt die Beratungsaufgaben filr das Bundesministerium filr Emahrung, Landwirtschaft und For
sten wahr, die sich aus seiner Aufgabenstellung und der Beteiligung am Vollzug des Chemikaliengesetzes erge
ben. So hat das Institut u. a. Stellungnahmen zur Gefahrstoffverordnung, zum Vorschlag der EG-Kommission 
filr eine Biozid-Richtlinie und zur internationalen Harmonisierung der Einstufungs- und Kennzeichnungsvor
schriften filr den Umgang, die Lagerung und den Transport von chemischen Stoffen und Zubereitungen abgege
ben. 

Wissenschaftler des Instituts arbeiten in verschiedenen Beratungsgremien, mit u. a. SachverstandigenausschuS 
filr die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, AusschuS fur Gefahrstoffe, Gefahrenbewertung bei Altlasten, 
Normungsprojekt "Soil Quality" der International Standards Organisation. Ein Wissenschaftler hat an der Be
gutachtung mehrerer vom Bundesminister filr Forschung und Technologie (BMFT) geforderter Okosystem-For
schungszentren mitgewirkt. 



Auswertung von Toxizitiitsdaten aus standardi
sierten Monospeziestests - Evaluation of toxicity 
data from standard mono species tests (Riepert, 
F.) 

Im Verlauf von Untersuchungen zur Entwicklung 
von Testverfahren wurden fur 14 Testsubstanzen, 
darunter sieben Pflanzenschutzmittel, Schwellen
werte fur den Topfwurm Enchytraeus albidus

HENLE 1837, den Kompostwurm Eisenia fetida

Savigny 1826 bzw. Eisenia fetida ANDRE 1963 
und dem Springschwanz Folsomia candida WIL
LEM 1902 bestimmt. Da es sich um standardisierte 
Testverfahren handelt, die unter Verwendung des 
gleichen Testsubstrates nach vergleichbarem Test
prinzip durchgefiihrt werden, lassen sich die Ef
fekte an den gemeinsamen Testparametern Morta
litiit und Reproduktion vergleichen. Ein Teil der 
Ergebnisse wurde auf der SETAC-Konferenz in 
Lissabon in einem Vortrag zum Thema "Sensitivity 
Differences of Soil Organism Groups of Agro-Eco
systems Towards Pesticides" dargestellt. Unter
schiedliche Empfindlichkeit war haufiger festzu
stellen im Vergleich der Collembolenart mit den 
beiden Oligochaetenvertretern als zwischen den 
letzteren. 

Entwicklung von Richtlinien fiir die okotoxiko
logische Priifung von Chemikalien - Develop
ment of guidelines for ecological testing of che
micals (Riepert, F.) 

Auf der Grundlage eines von SCHLOSSER (1991) 
abgeschlossenen Forschungsberichtes (BMU 106 
03 051/02) tiber die "Entwicklung eines Reproduk
tionstests an Bodenraubmilben (Gamasina)" 
(SCHLOSSER, H. & RIEPERT, F. 1992), wurde 
ein Priiflmnzept fur einen auf Priifstufe II des Che
mikaliengesetzes anzusiedelnden Standardtest an 
zwei Stoffen auf ihre Wirkung tiber die 
"Nahrungskette" Collembole - Gamaside auf die 
Eiablage und Eifertilitat der rauberischen Boden
raubmilbe Hypoaspis aculeifer erprobt. Effekte der 
zwei Priifsubstanzen Pentachlorphenol und Lindan 
auf die Versuchsparameter konnten nicht nachge
wiesen werden. Weitere Versuchsansatze mit be
gleitender Analytik zur Expositionsabschatzung 
sind fur das folgende Berichtsjahr geplant. 
Im Vordergrund der Normungstiitigkeit ftir die In
ternational Standards Organisation (ISO/fC 190 
"Bodenbeschaffenheit") stand die Auswertung und 
Prasentation eines internationalen Ringtests zum 
Normenentwurf "Effects of soil pollutants on Col
lembola: Determination of the inhibition of repro
duction". Fur den Februar des folgenden Berichts
jahres ist in Berlin ein Treffen der Ringteilnehmer 
vorgesehen, mit dem Ziel, notwendige Modifika
tionen des Testprotokolls vorzunehmen und einen 
zweiten Ringtest zu konzipieren. 
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Erarbeitung einer HPLC-Screening-Methode 
zur Bestimmung des Adsorptionskoeffizienten 
K

oc 
im Boden - Development of a HPLC-Scree

ning Method for the determination of the 
adsorption coefficient K

oc 
in soil (Pflugmacher, 

J.) 

Von einer nationalen Arbeitsgruppe wurde eine 
HPLC-Methode zur Bestimmung des Adsorptions
koeffizienten K

oc 
im Boden entwickelt. Die HPLC

Messung der Testsubstanz erfolgt an einer Cyano
propyl- oder Octadecylsilansaule mit Metha
nol/0,01 m Citratpuffer pH 6.0 (55/45 % v/v) bzw. 
Methanol/Wasser (55/45 % v/v). Mit Hilfe der ge
messenen Retentionszeit wird der Kapazitatsfaktor 
K' der Testsubstanz errechnet. AnschlieBend wird 
der gesuchte K

oc 
aus einer Eichgeraden, bei der die 

log K
oc

·Werte tiber den Kapazitatsfaktoren K' von 
Referenzsubstanzen aufgetragen sind, ermittelt. 

Auf der Grundlage dieser Methode wurde ein 
Richtlinienentwurf erstellt, der bei der Europai
schen Union (EU) zur Aufnahme in das entspre
chende Regelwerk fur die Zulassung von Chemika
lien eingereicht wurde. 

Entwicklung einer Aufreinigungsmethode zur 
Bestimmung von polycyclischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen in Boden und Pflanzen 
Development of a clean-up method for the de
termination of polycyclic aromatic hydrocar
bons (PAH in soil and plants (Pflugmacher, J.) 

Im Rahmen der Untersuchungen des Verhaltens 
umweltrelevanter Altstoffe wurde eine Aufreini
gungsmethode zur anschlieBenden Bestimmung 
von Rtickstanden polycyclischer Kohlenwasser
stoffe (PAH) entwickelt. Die PAH-Rtickstande 
werden durch 15mintitige Extraktion mit Methylen
chlorid bei 30 ·c im Ultraschallbad gelost. An
schlieBend wird der Extrakt bis zur Trockne ein
geengt und in 0,5 ml 2-Propanol aufgenommen. Die 
Reinigung erfolgt durch Festphasenextraktion an 
einer Cyanopropyl- und einer Octadecyl-Saule, die 
unmittelbar miteinander verbunden sind, unter fol
genden Bedingungen: 

Konditionieren: 3ml 2-Propanol und 3 ml eines 
Wasser/2-Propanol-Gemisches (9:1) wird durch die 
Saulenkombination gesaugt. 

Reinigen: Der Extrakt wird aufgegeben und durch 
kurzzeitiges Anlegen von V akuum auf die Saulen
kombination gezogen. Zurn Reinigen der Probe 
werden 2 ml eines Gemisches aus Wasser/2-Propa
nol (9: 1) aufgegeben und das Eluat verworfen. 
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Eluieren: Die Elution der PAH-Riickstande erfolgt 
durch Aufgabe von 2 ml Dichlormethan und Sam
meln des Eluats. 

Das aufgefangene Eluat wird zur Trockne einge

engt, in Acetonitril aufgenommen und anschlieBend 

zur Bestimmung der PAH-Riickstande der HPLC

Messung mit anschlieBender Fluoreszensdetektion 
unterworfen. 

Mit der beschriebenen Methode ist der Nachweis in 
der von der US-Umweltbehorde "Environmental 
Protektion Angency (EPA)" in der "Priority Pol
lutant List" erfaBten 16 PAH, die in der Umwelt am 
haufigsten vorkommen, im Boden und in Pflanzen 

im Konzentrationsbereich von 0,01 mg/kg moglich. 

Untersuchungen zum Einflu8 von Tensiden auf 

die Bodenmobilitat von Herbiziden durch Bo

dendickschichtchromatographie - Investigations 

on the influence of tensides on soil mobility of 

herbicides by soil thick-layer chromatography 

(Banasiak, L.) 

Der aus der Klarschlammverwertung resultierende 
Eintrag von Tensiden fiihrt zu einer Belastung 
landwirtschaftlich genutzter Flachen in Konzentra

tionen bis zu 50 mg pro kg Boden. 

Die Priifung des Einflusses von drei unterschiedli
chen Tensidtypen auf die Bodenmobilitat von Her

biziden wurde mit einer modifizierten Methode der 

Bodendickschichtchromatographie nach GERBER 

(1975) vorgenommen. Die Tenside wurden in Kon

zentrationen von jeweils 10 bzw. 50 mg pro kg Bo

den in die verwendeten Standardboden 2.1, 2.2 und 
2.3 (LUFA Speyer) eingemischt. Die untersuchten 
Herbizide kamen in der einfachen, GAROOPRIM 
PLUS (Metolachlor + Terbuthylazin) bzw. doppel

ten praxisiiblichen Aufwandmenge, AFALON 
(Linuron) und GARDOPRIM 500 (Terbuthylazin) 

zur Anwendung. Durch Bioindikation mit Matrica

ria chamomilla waren nach sieben Tagen R1Werte
zur Charakterisierung der Bodenmobilitat der Her

bizide auswertbar. 

In den Versuchen konnte ermittelt werden, da£ die 
Vertreter der unterschiedlichen Tensidtypen die 
Bodenmobilitat in alien drei Bodenarten gleichartig 
beeinflussen. Zwischen Wirkstoff und Praparat sind 
in den R1Werten keine signifikanten Unterschiede
vorhanden. 

Zusatze des kationischen Tensids DSDMAC 
(Distearyldimethylammoniumchlorid) fiihren zu ei

ner Reduktion der Mobilitat der Herbizide, die ins

besondere bei der Tensidkonzentration von 50 mg 
pro kg Boden stark ausgepragt ist. Durch die Wech

selwirkung des kationischen Tensids mit der nega
tiv geladenen Bodenoberflache tritt eine Hydropho-

bierung der Bodenbestandteile auf, wodurch die 
Adsorption der Herbizide erhoht wird. 

Das anionische Tensid LAS (Natrium-n-dodecyl
benzensulfonat) und das nichtionische Tensid Brij 

35 (Dodecyl-polyethylenglykolether) verstarken im 
variierendem AusmaB die Bodenmobilitat der 

Herbizide. Tensidkonzentrationen von 10 und 50 

mg pro kg Boden ergeben bei GARDOPRIM PLUS 

eine signifikante Erhohung der R1Werte, wahrend

bei AFALON und GARDOPRIM 500 mit ihren 

relativ niedrigen R1Werten die gesteigerte Mobi
litat nur fiir die hohere Tensidkonzentration ein
deutig festzustellen ist. Durch die Anwesenheit die
ser beiden Tensidtypen treten im Boden antagoni

stische Effekte in Form einer verringerten Adsorp
tion der Herbizide auf. 

Dieser hinsichtlich des Versickerungsverhaltens 

von Herbiziden im Boden und der Grundwasser

problematik kritisch zu bewertende Effekt von 

anionischen und nichtionischen Tensiden soll in 

weiterfiihrenden Versuchen mit einer speziellen 
Bodensaulenchromatographie-Methode untersucht 
werden. 

Wirkung von polyzyklischen aromatischen Koh

lenwasserstoffen (PAK) auf Bodenmikroorganis

men unter dem Einflu8 von Tensiden - Effects of 

polycyclic aromatic hydrocarbons (P AH) on soil 

microorganisms under influence of tensides 

(Felgentreu, D.) 

Neben der primaren Schadigung der Bodenmikro

flora durch Tenside, kann es durch deren grenzfla
chenaktive Eigenschaften zu synergistischen oder 
antagonistischen Effekten auf die Wirkung von in 
den Boden eingetragenen organischen Umwelt
chemikalien kommen. Im Zusammenhang mit der 
okotoxikologischen Bewertung und der Sanie

rungslosungen fur Boden und Grundwasser hat sich 

das Interesse besonders auf die P AK's gerichtet. 
Daraus ergibt sich die Fragestellung, ob sich unter 

dem EinfluB von Tensiden die Wirkung von P AK's 

auf Bodenmikroorganismen verandert. 

Die Bestimmung der Gesarntaktivitaten von Bo
denmikroorganismen (Dehydrogenase-Aktivitat = 
DHA, Langzeitatmung) ermoglicht die Ermittlung 
mikrobieller Leistungen im Boden und deren Ver
anderungen im Zusarnmenhang mit den unter
schiedlichen Umweltchemikalien. 

Erste Untersuchungsergebnisse der Einzelwirkung 

von Anthracen (als ein Vertreter der PAK) zeigen 

keine Beeinflussung der DHA (hochste Konzentra

tion 2000 mg/kg Boden) der Mikroorganismen in 

Boden vom Versuchsfeld Dahlem. Auch bei der 

Ermittlung der Nachhaltigkeit einer Wirkung durch 



Bestimmung der Langzeitatmung (6 Wochen) 
konnten keine Effekte gefunden werden. 

Wie auch aus der Literatur bekannt, learn es durch 
LAS (Lineares Alkylbenzolsulfonat; ein Vertreter 
anionischer Tenside) bereits am ersten MeBtermin 
zu einer Hemmung der DHA (primare Toxizitat), 
die durch sekundare Effekte auch nach 35 Tagen 
nachweisbar war. Ein leichter Aktivitatsanstieg war 
dagegen in den ersten zwei W ochen bei der Lang
zeitatmung zu verzeichnen. 

Die Nitrifikation wurde durch beide Substanzen 
kaum beeinfluBt. 

In zukiinftigen Arbeiten ist die Testung weiterer 
PAK's und Tenside und deren Kombination ge
plant. Weiterhin soil die Beeinflussung der Abbau
raten durch Bodenmikroorganismen untersucht 
werden. 

Laboruntersuchungen zur toxischen Wirkung 
von Pflanzenschutzmitteln auf Folsomia candida 

(Collembola) - Investigations on toxic effects of 
pesticides on Folsomia candida (Collembola) 
(SiiB, Angelika) 

Durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln kon
nen im Boden lebende Tiere, wie zum Beispiel 
Collembolen, in ihrer Individuendichte und ihrem 
Artenspektrum beeinfluBt werden. Im Freiland sind 
derartige Veranderungen durch die Vielzahl der in
direkten Wirkungen und Rauber-Beute-Verflech
tungen meist schwer interpretierbar. Durch Labor
untersuchungen konnen dagegen Aussagen zum di
rekten EinfluB auf einzelne Arten erbracht werden. 
Das hierfiir im Vorjahr begonnene Versuchspro
gramm zur Erfassung der Auswirkungen von Pflan
zenschutzmitteln auf die Mortalitatsrate sowie die 
Reproduktion der Collembolenart Folsomia can

dida wurde 1993 fortgesetzt Fur insgesamt 14 in 
das Standardsubstrat "artificial soil" eingemischte 
Insektizide, Fungizide und Herbizide liegen LC 50-
bzw. EC 50-Werte sowie LOEC-Werte (lowest ob
served effect concentration) fur Mortalitat und 
Minderung der Reproduktionsrate vor. Die erhalte
nen Daten wurden mit den im Freiland im Boden 
moglichen Expositionen verglichen und ermogli
chen so unter Einbeziehung von okochemischen 
Kenntnissen eine erste Gefahrdungsabschatzung. 
Durch die Einmischung der Praparate in den Boden 
liegen im Labortest einerseits "worst-case-Bedin
gungen" vor, andererseits kann bei bestimmten 
Praparaten durch den hohen organischen Gehalt des 
Substrates die Bioverfiigbarkeit und damit die toxi
sche Wirkung vermindert sein. Deshalb sind wei
tere Modelluntersuchungen mit natiirlichen Boden 
bzw. praxisiiblicher Applikation des Priiparates er
forderlich. Potentiell toxische Praparate sind bevor-
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zugt fur Nachzulassungsuntersuchungen im Frei
land vorgesehen. 

Untersuchungen zu Auswirkungen von E 605 
FORTE auf die Raubmilbenarten Euseius fin

landicus und Zetzellia mali sowie deren Nahrung 
· Investigations of effects of E 605 forte on the
predatory mites Euseius finlandicus and Zetzellia

mali and their prey (Baier, Barbara, und Schenke,
D.)

Die Raubmilbenarten Euseius finlandicus und Zet

zellia mali ziihlen im Obstbau zu den Niitzlingen, 
die fur eine Bekampfung schiidigender Milben von 
Bedeutung sind. In Freilanduntersuchungen sollte 
deshalb ermittelt werden, welchen EinfluB eine E 
605 FORTE-Anwendung auf diese Nutzarthropo
den und deren Nahrung hat. 

Als Kultur standen Apfel der Sorte 'Golden Deli
cious' und 'Goldparmane' zur Verfiigung. Die Be
handlung erfolgte Mitte Juni mit einer Anwen
dungskonzentration von 0,035 %. 

In den nach 15 bis 30 Minuten gezogenen Blattpro
ben konnten Initialriickstande an Parathion-Ethyl in 
einer Hohe von ea. 20 bis 35 mg/kg nachgewiesen 
werden. Zwei Tage nach der Behandlung betrugen 
die Parathion-Ethyl-Konzentrationen immer noch 
10 bis 20 mg/kg. 

Die in der Sorte 'Golden Delicious' dominierende 
Phytoseiidae Euseius finlandicus wurde stark ge
schadigt. Zwei Tage nach der Behandlung betrug 
der Wirkungsgrad gegeniiber den beweglichen Sta
dien 98 %. Der Wiederaufbau der Population 
vollzog sich sehr langsam. Eine Beeintrachtigung 
von E. fin/adieus konnte bis Anfang September 
nachgewiesen werden. Demgegeniiber war die 
Wirkung auf die Stigmaeidae Zetzellia mali mit 
maximal 50 % in beiden Sorten bedeutend geringer, 
wobei auch die Wirkungsdauer nur maximal vier 
Wochen betrug. 

Bei den Nahrungstieren wurden die Tetranychidae 
Bryobia rubrioculus und Tetranychus urticae in bei 
den Sorten nur kurzzeitig geringfiigig beeinfluBt. 
Eine deutliche Hemmung der Populationsentwick
lung war bei den zu den indifferenten Arten zah
lenden Tydeidae besonders in der Sorte 'Goldpar
mane' zu erkennen. 

Erste Ergebnisse zur Wirkung von Herbiziden 
auf eukaryotische Bodenalgen auf einem lehmi
gen Sandboden · First results of the efficacy of 
herbicides on eukaryotic soil algae on a sandy 
loam soil in the field (Neuhaus, W.) 

Bodenalgen stellen neben Bakterien und Pilzen eine 
beachtliche Gruppe der mikrobiellen Bodenbiozo
nose dar, die durch die Anwendung von Pflanzen-
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schutzmitteln negativ beeintrachtigt werden kann. 
Insbesondere durch Herbizide sind solche Neben
wirkungen zu erwarten, da diese in ahnlicher Weise 
wie bei hoheren Pflanzen den Photosyntheseapparat 
angreifen konnen und durch die friihen Anwen
dungstennine in groBeren Mengen direkt auf den 
Boden gelangen. 

Auf einem Wintergerstenschlag des Versuchsfeldes 
Giiterfelde sind u. a. zwei Herbizide im Herbst im 
Vorauflaufverfahren (ELANCOLAN, IGRAN 500 
FLUSSIG) sowie ARELON FLUSSIG im Friihjahr 
(zwei Aufwandmengen) im Nachauflaufverfahren 
ausgebracht worden. In 4wochigen Abstanden wur
den Bodenproben aus O - 5 cm Tiefe gezogen. Nach 
entsprechender Aufbereitung und Bebriitung auf ei
nem Spezialagar wurden die gewachsenen A..!gen
kolonien ausgezahlt. Als MaB fur die Wirkung 
diente die Anzahl der Algenkolonien, bezogen auf 
1 g Boden-Trockensubstanz. Acht W ochen nach 
der Behandlung war die Algendichte auf den ARE
LON-Parzellen hoch signifikant um 75 % 
(ARELON FLUSSIG 3 l/ha) bzw. 81 % (doppelte 
Aufwandmenge) reduziert. Nach 12 Wochen hob 
sich nur die doppelte Aufwandmenge noch deutlich 
von der Kontrolle ab, wahrend nach 17 Wochen 
keine Unterschiede mehr vorhanden waren. 

Im Gegensatz dazu war die Wirkung von ELAN
COLAN und IGRAN 500 FLUSSIG nicht nur im 
Herbst, sondem bis in das folgende Jahr deutlich 
nachweisbar. Die Ende September 1992 durchge
fiihrte Behandlung (Vorlaufverfahren) ergab noch 
Ende Mai 1993 (nach 34 Wochen) eine hoch signi
fikante Algenreduktion von 47 % (ELANCOLAN) 
bzw. 67 % bei IGRAN 500 FLUSSIG. Erst nach 
weiteren vier Wochen, in dieser Zeit fielen 121 mm 
Niederschlag, lieBen sich keine gesicherten Unter
schiede zur Kontrolle mehr nachweisen. In zukiinf
tigen Untersuchungen soil die Wirkung verschiede
ner Herbizide in Freiland- und Laborversuchen 
auch auf einzelne Algenarten ennittelt werden. 

Die Ergebnisse belegen, daB entsprechend der To
xizitat, den unterschiedlichen Abbauraten der 
Wirkstoffe sowie den Witterungseinfliissen euka
ryotische Bodenalgen iiber Zeitraume bis zu acht 
Monaten deutlich reduziert sein konnen. 

Untersuchungen zum Ruckstandsverhalten von 

Dicofol in Wasser und in Boden und zu den 

Auswirkungen einer praxisublichen Behandlung 

von Hopfenanlagen mit KEL THANE NEU auf 

das Zooplankton der Gewasser - Investigations 

of the residue behaviour of Dicofol in water and 

in soil and the action of a GAP treatment of hops 
with KEL THANE NEU on the zooplankton in 

ponds (Seefeld, F., und Mueller, A.) 

In den Hopfenanlagen der Hallertau (ea 18.000 ha) 
tritt alljahrlich ein starker Befall durch Spinnmilben 
(Tetranychus urticae) auf. Fur die Bekampfung der 
Spinnmilben gibt es auBer MIT AC kein zugelas
senes spezifisches Akarizid. Zur Begrenzung der 
Ertrags- und Qualitatsverluste sowie zur Absiche
rung des Exportes in die USA wurde durch die 
BBA in den letzten drei Jahren eine Ausnahmege
nehmigung zur Anwendung von KEL THANE NEU 
(Wirkstoff Dicofol) erteilt. Zur Absicherung dieser 
Entscheidung wurde ein begleitendes Forschungs
programm festgelegt, zu dem folgende Untersu
chungen vorgenommen wurden: 

- Riickstandsuntersuchungen zum Verbleib von
Dicofol im Boden behandelter Hopfengarten

- Riickstandsbildung im Oberflachengewasser
benachbarter Weiher ohne Einhaltung von Si
cherhei tsabstanden
Untersuchung des Zooplanktons dieser Weiher
Wasser-Sediment-Toxizitatstest an Zuckmiik
ken-Larven im Labor.

Die Freilandversuche wurden in der Hallertau an 
den Standorten Kolmhof (Kontrolle), Haag und 
Traich durchgefiihrt, wobei Bodenproben aus zwei 
Horizonten von den Bifangen und Fahrgassen und 
Wasserproben iiber einen Zeitraum von sechs Mo
naten gezogen wurden. Die Behandlung der Hop
fengarten mit KELTHANE APS (22,0 % Wirk
stoff) erfolgte mit der praxisiiblichen Aufwand
menge (5,6 kg/ha in 2.500 I). Die Weiher lagen 5 
und 15 m in Hauptwindrichtung neben den Hop
fengarten, so daB eine worst-case-Situation fiir Ab
trift bestand. Im iibrigen wurden in den Hopfen
garten die praxisiiblichen ackerbaulichen und 
PflanzenschutzmaBnahmen durchgefiihrt. 

In den Wasserproben wurden nach der Behandlung 
maximale Riickstande von 0,14 µg/1 in Haag und 
0,4 µg/1 p,p'-Dicofol in Traich ermittelt. In Haag 
wurde bereits 2 Stunden nach der Behandlung der 
Trinkwassergrenzwert (0,1 µg/1) unterschritten und 
nach 48 Stunden war bei einer Bestimmungsgrenze 
von 0,05 µg/1 Dicofol kein Wirkstoff nachweisbar. 
In Traich wurde durch Starke Niederschlage wenige 
Tage nach der Behandlung mit dem Wasser viel 
Bodenmaterial in den Weiher eingeschwemmt. Da
bei stieg zwischenzeitlich der Dicofol-Gehalt auf 
0,28 µg/1 an. 14 Tage nach der Behandlung konnten 
keine Riickstande nachgewiesen werden. 

In den Bodenproben der Orte Haag und Traich 
wurden vor der Behandlung 0,03 - 0,34 mg/kg Di
cofol nachgewiesen. Nach der Behandlung vergro
Berten sich die Riickstande im Bodenhorizont O - 10 
cm auf 0,41 - 1,23 mg/kg, wahrend im Bodenhori
zont 10 - 20 cm vor und nach der Behandlung 
Werte zwischen 0,01 und 0,37 mg/kg nachgewiesen 
wurden. Im Boden war drei Monate nach der Be-



hand.lung der Gehalt an p,p'-Dicofol unverandert. In 
der unbehandelten Kontrolle wurden in den oberen 
Bodenhorizonten Rtickstande von 0,60 - 0,66 
mg/kg ermittelt, die sich innerhalb von drei Mona
ten um ea 20 % verminderten. Es ist vorgesehen, 
die Untersuchungen zur Persistenz 1994 fortzuset
zen. 

Angaben zum Zooplankton: In den drei Weihern 
wurden alle 14 Tage reprasentative Zooplankton
proben gezogen, in denen folgende taxonomische 
Gruppen quantitativ erfaBt wurden: Cladocera 

(Wasserflohe}, Copepoden (RuderfuBkrebse) unter
gliedert in Calanoida, Copepoida und Harpactoida 
sowie deren Nauplius-Larven, Ostracoda 

(Muschelkrebse}, Rotatoria (Riidertiere) und di
verse Insektenlarven. Aufgrund der vorliegenden 
Befunde und unter Berticksichtigung der Lebens
weise der Copepoden (Sommerdiapause) konnte 
keine Wirkung von KELTHANE NEU nachgewie
sen werden. 

Die Laborergebnisse des Sediment-Toxizitatstests 
an Chrironomus riparius-Larven haben ergeben, 
daB bei Konzentrationen unter 100 µg/1 eine 
KELTHANE NEU-Wirkung auf die Entwicklung 
der Zuckrnticken nicht gesichert werden kann. Zurn 
Vergleich: Die maxirnalen Dicofol- Konzentratio
nen irn Freiland lagen bei 0,4 µg/1. 

- 172 -

Zur Tatigkeit der BBAIIVA ad hoe Working 
Group "Sediment Toxicity Tests" - Report to 
the activities of the BBAIIV A ad hoe working 
group "Sediment Toxicity Tests" (Buhr, Li
selotte, und Mueller, A.) 

Seit 1992 arbeitet eine intemationale Arbeitsgruppe 
an der Ausarbeitung einer Methode fur einen Sedi
ment-Toxizitatstest unter Verwendung von Larven 
der Zuckrnticke Chironomus riparius. In dieser Ar
beitsgruppe sind die Firmen Bayer AG, BASF AG, 
Hoechst AG, Schering Agrochemicals, ZENECA 
Agrochemicals, Rhone Poulence neben dem Fraun
hofer Institut (Schmallenberg), dem Umweltbun
desamt und der BBA (Braunschweig und Klein
machnow) vertreten. Der Test dient der Risikobe
wertung von persistenten hydrophoben Pflanzen
schutzmitteln, deren Anreicherung in Gewasserse
dimenten zu beftirchten ist. Die Methode schreibt 
vor, daB ein definiertes Wasser/Sediment-System 
mit jeweils 25 Larven (1. Larvenstadium) Chiro

nomus riparius zu besetzen ist. Nach Zugabe des 
Praparates in ftinf verschiedenen Konzentrationen 
bei drei Wiederholungen wird die Schlupfrate der 
mannlichen und weiblichen Adulten und die Ver
zogerung des Schlupfes erfaBt. Uber einen akuten 
Toxizitatstest an L 1-Larven wird der Konzentrati
onsbereich ermittelt, in dem eine Dosis-Wirkungs
Beziehung des zu prtifenden Praparates zu erwarten 
ist. Bisher wurden die Praparate LINDAN 20 EC, 
1REFLAN 48 EC und KELTHANE APS unter
sucht und die LC 50 tiber Probitanalyse ermittelt. 
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Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen 

und Rechtsangelegenheiten im Pflanzen

schutz in Braunschweig mit Au8enstelle 

in Kleinmachnow 

Der Schwerpunkt der Arbeiten der Dienststelle lag in der fachlichen Beratung des BML, insbesondere bei der 
Vorbereitung von Rechtsvorschriften der Europaischen Gemeinschaft im Bereich der Pflanzenbeschau und der 
Qualitatsrichtlinien fur "Pflanzen und Vermehrungsmaterial von Obst, Gemiise und Zierpflanzen" 
(Zertifizierung). Insgesamt 42 Richtlinien und Entscheidungen wurden im Berichtszeitraum verhandelt, wovon 
34 verabschiedet werden konnten. Die folgenden Themengebiete standen besonders im Vordergrund: 

1.Pflanzenbeschau
Die Schwerpunkte lagen hier einerseits auf der Verhandlung von Anpassungen der Pflanzenquarantanerichtlinie
(RL 77 /93/EWG) an die Erfordemisse des Binnenmarktes (Ausnahmen fur Kleinmengen, wissenschaftliche
Zwecke und Grenzgebiete; Status der Kanarischen Inseln und trberseegebiete) in einer Arbeitsgruppe des Rates.
Andererseits nahm im Standigen AusschuB Pflanzenschutz der Kommission die Verhandlung zahlreicher Son
derregelungen fur die Einfuhr, insbesondere von Koniferen- und Eichenholz aus Nordamerika sowie von Kartof
fein und Zitruspflanzen aus verschiedenen Drittlandem, groBen Raum ein. Daneben wurden im Rahmen der
Oberarbeitung der Binnenmarktregeln Vereinfachungen, insbesondere im Bereich des Holzhandels, eingebracht
sowie eine Richtlinie zu den Verfahren des Informationsaustauschs bei Beanstandungen von Drittlandware ver
abschiedet. Die BBA wird bei der Umsetzung dieser Richtlinie, bei der ein EDV-gestiitztes Informationssystem
der Kommission (Europhyt) eingesetzt werden soll, beteiligt sein.

2. Zertifizierung
Im Bereich der Qualitatsanforderungen fur Pflanzen und Vermehrungsmaterial von Obst, Gemiise und Zier
pflanzen konnten insgesamt 11 Richtlinien mit Durchfiihrungsbestimmungen in den entsprechenden Standigen
Ausschiissen der Kommission nach intensiven Beratungen verabschiedet werden. Von seiten der BBA waren
hier neben der allgemeinen Betreuung der Ausschiisse die sehr umfangreichen, detaillierten Schaderregerlisten
der Anhange in Abstimmung mit den Pflanzenschutzdiensten der Lander zu priifen und zu iiberarbeiten. Da viele
Fragen der Anwendung dieser Bestimmungen noch ungeklart sind, werden die Beratungen mit gleicher Intensi
tat fortgesetzt.

Weiterhin wurde im Rahmen der Oberarbeitung alterer EG-Pflanzenschutzbestimmungen die EG-Bekampfungs
richtlinie zur "Bakteriellen Ringfaule der Kartoffel" (RL 93/85/EWG) nach langen, schwierigen Diskussionen 
verabschiedet sowie die Richtlinie zur "Bekampfung des Kartoffelnematoden" (RL 69/465/EWG) weiter bera
ten. 

Bei der Umsetzung der Bestimmungen der neuen EG-Pflanzenschutzstrategie in deutsches Recht war die 
Dienststelle sowohl bei dem Gesetz zur Anderung pflanzenschutzrechtlicher und saatgutrechtlicher Vorschriften 
als auch bei der noch nicht abgeschlossenen Oberarbeitung der Pflanzenbeschauverordnung, welche in Inhalt 
und Umfang wesentlich zu erweitem ist, beteiligt. Besonders schwierig und aufwendig erwies sich hierbei die 
von der Dienststelle vorgenommene Anpassung der Anhange der EG-Richtlinie an die in Deutschland bestehen
den rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Zur Vorbereitung der Umsetzung in die Praxis wirkte die Dienststelle an zahlreichen auBerordentlichen Bera
tungen mit dem Pflanzenschutzdienst der Lander in verschiedenen Arbeitskreisen mit. In Zusammenarbeit mit 
der Bund-Landerarbeitsgemeinschaft "Pflanzenschutz- und Saatgutrechtliche Vorschriften" wurde ein umfang
reiches Informationsblatt "Zusammenstellung pflanzenpaBpflichtiger Warenarten mit Ursprung in der Gemein-
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schaft" ausgearbeitet, welches eine vereinfachte, gemeinsame Informationsgrundlage ftir alle Beteiligten dar
stellt 

Daruber hinaus wurden die Anlagen der Beschaurichtlinie zur Verbesserung des Zugriffs und des Verstandnisses 
als Datenbank: aufbereitet und dem Pflanzenschutzdienst zur Anwendung tiberlassen. Des weiteren wurde ein
heitliches Infonnationsmaterial in Form von Datenblattem zu den folgenden Schadorganismen ausgearbeitet: 
Pseudomonas solanacearum, Bemisia tabaci, Meloidogyne chitwoodi, Virustibertragende Nematoden der Fami
lie Longidoridae als Quarantaneschadlinge, Bursaphelenchus xylophilus. 

Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen, die im In- und Ausland sowie von der EG zum Pflanzenschutz, 
insbesondere zum Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse, 
erlassen wurden, wurden gesarnmelt. Soweit sie ftir die Pflanzenschutzdienste der Lander von besonderer Be
deutung sind, wurden sie in den von der Dienststelle bearbeiteten "Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen" 
veroffentlicht (in 1993 374 Seiten). Dabei wurden umfangreiche fremdsprachliche Texte ins Deutsche tibersetzt. 

Priifung von Methoden zum Nachweis von 

Xanthomonas campestris pv. pelargonii - Testing 

of methods for the detection of Xanthomonas 

campestris pv. pelargonii (Muller, Petra, in Zu
sarnmenarbeit mit Brielmaier-Liebetanz, Ulrike, In
stitut ftir Pflanzenschutz im Gartenbau der BBA, 
Braunschweig) 

Zur Testung von Pelargonien in der erwerbsmaBi
gen Jungpflanzenproduktion auf Befall mit X.

campestris pv. pelargonii stehen im wesentlichen 
drei Methoden zur Verftigung, die Isoliermethode 
(Plattenausstrich auf YDC-Agar), ELISA-Verfah
ren, Immun-Fluoreszenz-Test (IF-Test). Die drei 
Testmethoden wurden in ihrer Zuverlassigkeit 
verglichen, wobei sie jeweils an ein und derselben 
Probe geprtift wurden. 

In den ersten Untersuchungen wurde an latent be
fallenen Mutterpflanzen bei 66 % der Proben mit 
alien drei Methoden ein tibereinstimmendes Ergeb
nis erzielt. Insgesarnt ftihrte dabei die Anwendung 
des IF-Testes zur geringsten Fehleinschatzung, der 
Plattenausstrich erbrachte zu viele falschpositive 
Ergebnisse, im ELISA blieben zu viele positive 
Proben unerkannt. 

Als geeignete Probenaufbereitung ftir alle drei 
Methoden erwies sich das vorsichtige Kleinschnei
den des Stecklingsmaterials mit einem Skalpell. 
Quetschen des Pflanzenmaterials ist zu vermeiden, 
da insbesondere im IF-Test Pflanzenreste die mi
kroskopische Auswertung erschweren. Das kleinge
schnittene Pflanzenmaterial wurde zur Extraktion 
der Bakterien 24 Std. in Fltissigmedium geschtittelt. 
Als Extraktionsmedium war ftir den IF-Test Aqua 
dest. sehr gut geeignet, fur den ELISA muBte PBS
Puffer zugesetzt werden. Erste Versuche mit Nutri
ent broth als Extraktionsmedium deuten darauf hin, 
daB dieses Medium ftir beide serologischen Test
verfahren geignet ist. Zudem laBt sich dadurch die 
Nachweisempfindlichkeit aufgrund der Venneh
rung von Xanthomonas erhohen. 

Nach bisherigen Ergebnissen mit standardisiert in
okuliertem Pflanzenmaterial erwies sich der IF-Test 
als die zuverlassigste Nachweismethode. Die lso
liennethode bietet unter optimalen Bedingungen 
annahemd die gleiche Empfindlichkeit wie der IF
Test, allerdings kann es hier Probleme bei der 
Identifizierung der Keime geben. Das ELISA-Ver
fahren erwies sich in alien Versuchen als weniger 
empfindlich, bei Reinkulturen lag die Nachweis
empfindlichkeit um etwa eine Zehnerpotenz niedri
ger als bei den anderen Methoden. 

Weitere intra- und interspezifische Kreuzungs
experimente mit einem deutschen und einem si

birischen lsolat von Bursaphelenchus mucrona

tus und verwandten Bursaphelenchus-Arten 

Further intra- and interspecific crossing expe

riments with a German and a Siberian isolate of 

Bursaphelenchus mucronatus and related Bursa

phelenchus species (Braasch, Helen) 

Die Untersuchungen dienten der Charakterisierung 
und der Oberprtifung der taxonomischen Zuord
nung der genannten Herktinfte von B. mucronatus 

sowie der Prtifung ihrer Kreuzbarkeit mit dem Qua
rantaneschadling B. xylophilus. Der Artstatus 
konnte bestatigt werden, die Kreuzbarkeit mit B.

xylophilus (r- und m-Fonn) ist gegeben. Ftir eine 
mogliche Einschleppung von B. xylophilus bedeutet 
letzteres einen zusatzlichen Risikofaktor. Mit der 
Oberprtifung der Pathogenitat der Kreuzungspro
dukte wurde begonnen. 

Inokulationsexperimente mit Bursaphelenchus 

mucronatus an Siimlingen von Pinus sylvestris 
und Picea abies unter Freilandbedingungen in 

Deutschland - Inoculation experiments with 

Bursaphelenchus mucronatus in seedlings of Pi

nus sylvestris and Picea abies under outdoor 

conditions in Germany (Braasch, Helen) 

In Fortsetzung von lnokulationsversuchen mit Kie
femsamlingen aus den Vorjahren wurde die Patho-
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genitat des deutschen Isolates von B. mucronatus 

und in geringerem Umfang die des franzosischen 

und sibirischen Isolates im Freien gepriift. Zurn 
Vergleich wurde ein Versuch mit B. mucronatus an 
Kiefemsamlingen in einer K.limakabine bei 25 ·c
durchgefiihrt. Die Ergebnisse bestatigen die geringe 

Pathogenitat von B. mucronatus fiir Kiefemsam
linge, die im Auftreten von Spitzenwelken oder 

Teilwelken der Spitzen bei ea. 60 % der inokulier
ten Pflanzen besteht. Unter Freilandbedingungen 

verblieben die in die Pflanze eingedrungenen Ne

matoden in der Regel im Umfeld der lnokulations

stelle. Nur in der K.limakabine und bei Inokulation 

mit dem franzosischen Isolat drangen die Nemato
den auch tiefer in den Stamm ein. Korrelationen 
zwischen dem Umfang des Befalls und der Anzahl 
reisolierter Nematoden konnten ermittelt werden. 

Im Jahr nach der Inokulation wurde der Schaden 
groBtenteils iiberwachsen. Der Befall fiihrte nicht 
zu einer fortschreitenden Erkrankung. Bei Fichten 
verliefen die lnokulationen ebenfalls erfolgreich; 

wie bei den Kiefem konnten nach Monaten aus den 
Versuchspflanzen Nematoden reisoliert werden. 

Die Fichte tolerierte den Befall jedoch offenbar 

besser, und es karn zu keiner nennenswerten Schli

digung. Die Untersuchungen bestlitigen, daB B. 

mucronatus als naher Verwandter des Kiefemholz
nematoden aus der Sicht der Pflanzenquarantline 
einen anderen Status hat als B. xylophilus. Diese 
Erkenntnisse miissen erganzt werden <lurch Inoku
lation von Nematoden in den Stamm von Kiefem. 

Inokulationsversuche mit Bursaphelenchus xylo

philus (Kiefernholznematode) an Koniferensam
lingen (Pinus sylvestris, Picea abies, Pseudotsuga 
menzi.esii, Tsuga heterophylla) unter mitteleuro
paischen Freilandbedingungen - Inoculation ex
periments with Bursaphelenchus xylophilus in 
conifer seedlings (Pinus sylvestris, Picea abies, 

Pseudotsuga menzi.esii, Tsuga heterophylla) un
der outdoor conditions in Central Europe 

(Braasch, Helen) 

Die Untersuchungen wurden vor dem Hintergrund 

der andauemden Diskussionen im Standigen Aus

schuB Pflanzenschutz der Kommission iiber die 
Zulassung besonderer Erleichterungen bei der Be
handlung von Holz einiger Koniferenarten durchge
fiihrt. Die durch B. xylophilus verursachten Scrui

den (Welkeerscheinungen) an Kiefem waren star
ker als bei Inokulation mit B. mucronatus. Der Be
fall (B. xylophilus r-Form) fiihrte jedoch unter den 
Bedingungen des kiihlen Sommers 1993 nur bei ei
nem geringen Teil der Pflanzen zum volligen Ab

sterben. Die Fichte war bedeutend weniger anfallig 

und zeigte nur eine schwache Symptomauspragung 

(geringfiigige Welkeerscheinungen). Douglasien 

wurden starker geschlidigt als Fichten und beinahe 

so wie Kiefem. Die Hemlocktanne hat offenbar 
eine geringe Empfindlichkeit gegeniiber B. xylo

philus, die Nematoden konnen jedoch auch in die
ser Art fortbestehen. Die Untersuchungen zum 
Wirtsstatus verschiedener Koniferenarten fur B.

xylophilus werden fortgesetzt. 
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Bibliotheken in Berlin-Dahlem, Braun

schweig und Kleinmachnow 

Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin 

und lnformationszentrum fiir tropi

schen Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Bibliotheken in Berlin-Dahlem, Braunschweig und Kleinmachnow 

Die Bibliotheken gehoren mit 120.000 Banden und mehr als 2.500 laufenden Zeitschriften zu den bedeutendsten 
Spezialsammlungen wissenschaftlicher Literatur auf dem Gebiet der Phytomedizin in Mitteleuropa. Sie sind 
dem Leihverkehr der deutschen Bibliotheken direkt angeschlossen. Die Handbtichereien der vier AuBeninstitute 

bilden Prasenzbibliotheken. 

Die Zeitschriftenbestande der Bibliotheken stehen in der Zeitschriftendatenbank des Deutschen Bibliotheksinsti
tuts online zur Verfiigung. 

Die Bibliotheken gehoren als "AGLINET Subject Centre" dem von der FAO in Rom und der IAALD getragenen 

AGLINET-System (Agricultural Library Network) an. 

Die Bibliotheken wurden im Berichtszeitraum unmittelbar und tiber den Leihverkehr stark in Anspruch ge
nommen. Der intemationale Literaturaustausch der Bibliotheken tragt wesentlich zu den Bestanden der Bi
bliotheken bei. Eine umfassende Revision der Tauschpartner bzw. Tauschgaben ist weitgehend abgeschlossen. 

Der Aufbau eines Gesamtkataloges der Monographien aller Bibliotheken (Abb. 1) der BBA mit dem Biblio
theksverwaltungssystem ALLEGRO C verbessert den Zugang zu den Bestanden und ermoglicht ktinftig die Er
stellung eines einheitlichen Neuerwerbungsverzeichnises ftir die BBA. 

Gesamtdis kette 

88 

Titelaufnahme 

nach RAK-WB 

-------- ErsteUung 

Gesarratkatalog 

Allegro-
---, 1---

Daten 

BD 

Titelaufnahme 

nach RAK-WB 

Einheitliche Neuerwerbungsliste 

der BBA Bibliotheken 

---------Gesamtdiskette 

Allegro-
,----, 

Oaten 

Karteikarten bzw. 

Gmmtrk•«• 

BK 

Titelaufnahme 

nach RAK-WB 

I Aulleninstitutel-Titelblattkopien 

Abb. 1: Monographienkatalog der BBA (ohne Dokumentationsarbeitsablaufe) 
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Die Einfiihrung des Zeitschriftenverwaltungssystems "News Office" in Berlin rationalisiert und strafft Ar
beitsablaufe in Bibliothek und Dokumentation, insbesondere den Zeitschriftenumlauf, die Mahnverfahren usw. 

Die Revision der Bestande Kleinmachnow wird fortgesetzt. MaBnahmen zur Abstimmung und Vereinheitli
chung der Bibliotheksarbeit zwischen den Bibliotheken in Berlin-Dahlem und Kleinmachnow insbesondere im 
Bereich der Beschaffung, Etatkontrolle, Katalogisierung etc. werden verstiirkt. 

Bei den Bibliotheken liegt die Betreuung der Veroffentlichungen der Biologischen Bundesanstalt. Die Bestande 
der Bibliotheken bilden die Voraussetzung fiir die Arbeit der Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin. 

Die neu berufene Bibliothekskommission der Forschungsanstalt wird die Bibliothek aus der Sicht der Benutzer 
beraten und hat sich inzwischen mit den Arbeitsablaufen der Bibliothek vertraut gemacht. 

Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin in Berlin-Dahlem 

Die Dokumentationsstelle hat die wi.ssenschaftliche Literatur auf dem Gebiet der Phytopathologie und des 
Pflanzenschutzes einschlieBlich Vorratsschutz und deren Grenzgebieten zu erfassen, auszuwerten und nach
zuweisen. Die Literaturdaten werden in Zusarnmenarbeit mit der Zentralstelle fur Agrardokumentation und -in
formation (ZADI) in Bonn zur Datenbank PHYTOMED weiterverarbeitet. 

Der neue Dienst "PHYTOMED-Express" verkiirzt die Zugriffzeit zu den aktuell erfaBten Literaturdaten von bis
her 1 - 4 Monaten auf 10 - 12 Tage. 

Die "Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, Neue Folge", die aus der Datenbank erstellt wird, erschlieBt die 
Literatur durch ein viersprachiges Inhaltsverzeichnis, Autoren- und Schlagwortregister sowie eine "English
German Reference List to the Index of Descriptors". 

Die Datenbank PHYTOMED ist beim Deutschen Institut fur Medizinische Dokumentation und Information 
(DIMDI) in Koln unter Verantwortung von ZADI aufgelegt. Ihre Direktnutzung, auch aus dem In- und Ausland, 
hat sich insbesondere durch Einfiihrung verbesserter Suchsysteme (Superbase etc.) verstiirkt. 

Der "PHYTOMED Thesaurus" in deutscher und englischer Sprache, sowie ein Benutzerhandbuch in englischer 
und deutscher Sprache stehen zur Verfilgung. 

Fiir die von der Zentralstelle fiir Agrardokumentation in Bonn fiir 1994 - 95 vorgesehenen Hard- und Softwa
reveranderungen wurden die hardwaremaBigen Voraussetzungen getroffen. Die damit verbundene Einrichtung 
eines Netzwerkes wird auch fiir bibliothekarische Arbeiten (Monographienkatalog, Zeitschriftenverwaltung, 
etc.) genutzt werden konnen. 

Die Durchfiihrung von Literaturrecherchen durch die Dokumentationsstelle erreichte mit 328 Rechercheauf
tragen einen neuen Hohepunkt. Eine Obersicht ilber die Dienstleistungen der Dokumentationsstelle gibt Abb. 2. 
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PROOUKTE OIENSTLEISTUNG EN DATENBASEN 

als Einzelrecherche oder SOL 

PHYTOMED 

(via CIMCI/ZADI) 

Bibliographie 

d. Pflanzenschutzlit.

AGRIS-lnput

(FAQ via ZADI)

ELFIS-lnput

(via Zadi)

j Gebuhrenfrei 
PHYTOMEC-EXPRESS 

Anfragen BBA ..------1 
bei der BBA 

Chemical Abstracts, 

Toxline etc. 

PHYTOMEC 

AGRIS 

�----CABI
Anfragen von Univ., 

PSA, sonstigen 
etc. 

bei dem Host DIMDI 
Gebuhrenordnung 

des FIS-ELF 

Abb. 2: Dokumentation - Produkte und Leistungen 

Im Berichtszeitraum besuchten zahlreiche Personen, auch aus dem Ausland, die Dokumentationsstelle, um sich 
tiber die Leistungen und Arbeitsweise zu infonnieren. Praktika im Rahmen der Bibliothekar- und Doku
mentarausbildung an Hoch- und Fachschulen werden in der Dokumentationsstelle absolviert. 

Die Dokumentationsstelle ist Mitglied des Fachinformationssystems Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
gemaB dem Bund-Lander-Verwaltungsabkommen tiber die Agrardokumentation von 1983. 

Die Lieferung von Literaturdaten einschlie8lich Abstracts aus der Bundesrepublik Deutschland fur das in
temationale Agrardokumentationssystem AGRIS der FAO und die nationale Agrardatenbank ELFIS wurde fort
gesetzt. 

Auslegen der Deskriptorenstruktur im Fach 
Phytomedizin auf Verwendbarkeit im EDV-Sy
stem - Modification of the structure of descrip
tors in the field of pbytomedicine to be used in 
electronic data processing systems (Laux, W.) 

Die Nutzung der Datenbank PHYTOMED bei 
DIMDI durch Wissenschaftler, die nicht im 
Informationsbereich spezialisiert sind, macht eine 

Verbesserung der Struktur der Deskriptoren in Hin
blick auf ihre Verwendung als Beschreibungsele
mente sowie als System des automatischen Retrie
val notig. Dazu werden die Deskriptoren (Con
trolled Tenns) sowohl im frei definierten Bereich 
a1s auch im Bereich der biologischen Organismen 
tiberarbeitet. (HD004) 
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Strukturanalyse der Benutzungsvorgange der 

Pflanzenschutz dokumentation . Structural ana

lysis of use processes in the Documentation Cen
tre for Phytomedicine (Laux, W., und Jaskolla, 
D.) 

In Hinblick auf eine Verbesserung der Qualitat der 
Beantwortung von Anfragen an die Dokumentati
onsstelle wurde eine Untersuchung der Struktur von 
Anfragen und ihrer Beantwortung aus der Oaten
bank PHYTOMED vorbereitet. Eine Datenbank fur 
Benutzungsvorgange einschlieBlich eines Retrieval-

Systems fiir die vorgesehene Untersuchung befindet 
sich in der Testphase. 

Unified Agricultural Thesaurus (Schulz, Heide
marie) 

Die intemationalen Bemiihungen, um aus denver
schiedenen landwirtschaftlichen einen verbindli
chen Thesauri zu entwickeln, werden mit dem Ziel 
der Implementierung des PHYTOMED-Thesaurus 
begleitet. 

lnformationszentrum fiir Tropischen Pflanzenschutz 

Das Informationszentrum konnte mit Literaturauskiinften zu 147 Themen in nahezu gleichem Umfang wie im 
Vorjahr den Literaturbedarf von Forschungsvorhaben und Agrarprojekten in 21 tropischen und subtropischen 
Landero zufriedenstellen. 

An den Anfragen waren die drei wichtigsten Benutzergruppen wie folgt beteiligt: Hochschulunabhangige Pro
jekte zu 20 %, Hochschulen zu 41 % und Entwicklungshilfeprojekte zu 28 %. Damit nehmen die Hochschulen 
unter den Benutzem weiterhin eine dominierende Stellung ein. Es folgen die Projekte aus der Entwicklungshilfe, 
wobei hier gegeniiber dem Vorjahr ein krliftiger Anstieg zu verzeichnen ist, der auf einer starkeren Aktivitat pri
vater und kirchlicher Hilfsorganisationen beruht, wahrend die Anfragen aus Projekten der GTZ nur wenig zuge
nommen haben und 63 % der Anfragen aus dieser Gruppe ausmachen. Anfragen aus der Wirtschaft und von Pri
vatpersonen treten wie bisher mit 6 % bzw. 5 % stark hinter diese Gruppen zuriick. 

Die Themen der Anfragen beziehen sich iiberwiegend auf die Entwicklung und Durchfiihrung standortgerechter 
PflanzenschutzmaBnahmen sowohl in Subsistenzkulturen, wie in Erwerbspflanzen- und -gartenbau, wobei oko
logisch vertretbare und okonomisch durchfiihrbare Methoden eingesetzt werden, insbesondere durch Verwen
dung natiirlicher Pflanzenschutzmittel, Kultur- oder HygienemaBnahmen sowie biologischer Bekiimpfungsver
fahren. Die Anwendung solcher MaBnahmen, die den Einsatz chemischer M.ittel reduzieren, werden auch in ver
schiedenen Vorratschutzprojekten erprobt. Ein weiterer Teil der Anfragen umfaBt Themen der Rtickstandspro
blematik, wie sie beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Dritten Welt entstehen, insbesondere hinsicht
lich ihrer Okotoxikologie. AuBerdem wurden zahlreiche Literaturauskiinfte zur Biologie und Bekampfung unter
schiedlicher Krankheitserreger und Pflanzenschadlinge gegeben. 

Das Informationszentrum arbeitet weiterhin auf vertraglicher Ebene mit der GTZ zusammen. Ferner ist es an der 
Erstellung der Datenbank PHYTOMED beteiligt. Ein weiteres Anliegen des Zentrums ist der Literaturaustausch 
mit den intemationalen Agrarforschungszentren ICRISAT, !CARDA, CIMMYT und ICIPE sowie die Auf
rechterhaltung von Kontakten zu den Forschungszentren CIAT, CIP, IITA und IRRI sowie zu Organisationen im 
Dienste der Entwicklungshilfe wie DED, DSE, ATSAF und FAO. Besucht wurde das Zentrum von Landwirt
schaftsexperten aus El Salvador, Kolumbien, dem Stidpazifik, den Philippinen und Jordanien 
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c) Ubersicht der in der BBA irn Kalenderjahr 1993 durch DFG und andere geforderte Forschungsprojekte

Forschungsthema 

Forderung der Forschung der Biologischen Bundesanstalt durch 
die Gemeinschaft der Forderer und Freunde der BBA 

Exteme Mobilisierung von Pach-Know-how im Pflanzenschutz 

Untersuchungen zum Bewegungsverhalten von Auslegem an 
Feldspritzgeraten und deren Verteilungsqualitat 

European system for field sprayer inspection at the Farm level 

Characterisation of air blast sprayers for spraying pesticides 
in orchards and vineyards 

Untersuchungen zur Abtrift von Feldspritzgeraten und Sprtih
geraten im Pflanzenschutz 

Elektronische Regeleinrichtungen fur Pflanzenschutzgerate 
(Deutsch-ungarisches Kooperationsprogramm) 

Untersuchungen zur sortenspezifischen Fungizidanwendung 
gegen Echten Mehltau und andere Blatt- und Ahrenkrankheiten 
an Winterweizen und Wintergerste unter besonderer Berticksich
tigung von Bekampfungsschwellen 

EinfluB eines langfristig, unterschiedlich intensiven Pflanzen
schutz- und Dungemitteleinsatzes auf Dipteren mit bodenleben
den Entwicklungsstadien in einer Zuckerrtibenfruchtfolge 

Projektleiter 

Prasident 

Prasident 

Dr.-Ing. 
H. Ganzelmeier

Dr.-Ing. 
H. Ganzelmeier
mit anderen
EG-Partnern

Dr.-Ing. 
H. Ganzelmeier
mit anderen
EG-Partnern

Dr.-Ing. 
H. Ganzelmeier
Dr. P. Miller (UK)

Dr.-Ing. 
H. Ganzelmeier
Prof. Laszlo

Dr. Gerhard Bartels 
Prof. Dr. 
Fritz Schonbeck, 
Universitat Hannover 

Dr. Wolfgang Buchs 

Projektbearbeiter 

Verschiedene 

Verschiedene 

Dr.-Ing. 
H. Ganzelmeier
H. Schmidt

Dr.-Ing. 
H. Ganzelmeier
Dr.-Ing. A. Herbst
N.N.

Dr.-lng. 
H. Ganzelmeier
S. Rietz

Dr.-lng. A. Herbst 
Dr.-Ing. P. Kaul 

S. Rietz
Dr. Palyi

Cordula Gattermann 

Dr. Gisela Weber 
Jutta Franzen 

Auswirkungen unterschiedlicher Bewirtschaftungsintensitaten im Dr. Wolfgang Buchs Joachim Zimmer-
Ackerbau auf epigaische Raubarthropoden mann 

Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung an gentechnisch 
veranderten Pflanzen; Teilprojekt Untersuchungen zur mogli
chen Entstehung eines Pathogenreservoirs beim Anbau von 
transgenen Kartoffeln 

Prof. Dr. 
Rudolf Casper 

EinfluB von Zusatzstoffen am Zuckerrtibensaatgut auf Keimung, Dr. Volker Garbe 
Pflanzenentwicklung und die Gefahrdung durch pflanzenpatho-
gene Pilze 

Untersuchungen zum Einsatz biochemischer Methoden zur Resi- Dr. Volker Garbe 
stenzprtifung im Winterraps 

Untersuchungen zur Bedeutung und zum Auftreten unterschied- Dr. Volker Garbe 
licher aggressiver Isolate von Phoma lingam im Winterraps 

Dr. Frank Niepold 

Dr. Volker Garbe 
Bernd Rodemann 

Dr. Volker Garbe 
Dr. Pratibha Shukla 

Dr. Volker Garbe 
Felix Thtirwachter 
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Untersuchungen zur Erfassung und Nutzung epigaischer Raub- Dr. Udo Heimbach 
arthropoden in Getreidebestanden zur gezielten Schadlingsbe-
kampfung 

Development, improvement and standardization of test systems Dr. Udo Heimbach 
for assessing sublethal effects of chemicals on fauna in the 
soil ecosystem 

Polyphage Pradatoren in Getreidekulturen; Okologie. Zunahme Dr. Udo Heimbach 
und Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln 

EinfluB von Insektenwachstumsregulatoren auf verschiedene Dr. Udo Heimbach 
Nutz- und Schadinsekten 

Entwicklung von Richtlinien zur Priifung der Auswirkungen von Dr. Udo Heimbach 
Pflanzenschutzmitteln auf Spinnen 

Wirkung von Pyrethroiden auf Lause bei veranderten Tempera- Dr. Udo Heimbach 
turen 

Entwicklung einer Resistenzpriifmethode bei Blattlausen an 
Getreide 

Dr. Udo Heimbach 

Dr. Udo Heimbach 

Dr. Udo Heimbach 

Dr. Udo Heimbach 

Dr. Udo Heimbach 
Hayder Abdelgader 

Dr. Udo Heimbach 
Anja Wehling 

Dr. Udo Heimbach 
David Turner 

Dr. Udo Heimbach 
Dr. Thomas Thieme 

Development of cDNA technique and protein electrophoresis for Dr. Eduard Langerfeld Dr. Frank Niepold 
rapid and reliable detection and identification of quarantine 
bacteria, in particular the potato ring rot organism, Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus 

Selektionsexperimente zur genetischen Analyse der Pseudocer

cosporella herpotrichoides-Resistenz im Weizen 

Analyse des Virulenzspektrums von Mycosphaerella gramini

cola in Winterweizen und Charakterisierung vorhandener und 
neuer Resistenzquellen 

The Development and Application of Nucleic acid Probe Tech
nology for rapid and reliable detection and identification of 
Quarantine bacteria 

Serologischer Nachweis von Phytophthora-Arten im pflanzli
chen Gewebe mit Hilfe monospezifischer, polyklonaler Seren 

Entwicklung eines ELISA zum Nachweis von Phytophthora 

infestans (Mont) de Bary in Kartoffelblatt und -knolle 

Dr. V. Lein 
Dr. Horst Mielke 

Dr. Horst Mielke 

Dr. Frank Niepold 

Dr. Frank Niepold 
Dr. Sabine Werres 

Dr. Barbel 
Schober-Butin 
Prof. Dr. 
H. Fehrmann,
Universitat Gottingen

Ellen Fritzemeier 

F. von Meien-Vogler

Dr. Frank Niepold 

Dr. Frank Niepold 
Dr. Sabine Werres 

Garbiela Knapova 

Untersuchungen zur quantitativen Resistenz von Weizen gegen- Prof. Dr. G. Wolf, Dr. J. Weinert 
iiber der "Partiellen Taubahrigkeit" (Fusarium spp.) und Ent- Universitat Gottingen 
wicklung von Priifmethoden zur Anwendung in der Ziichtung 
und Sortenpriifung 

Untersuchungen iiber die Beziehungen zwischen blattbewohnen- Prof. Dr. Heinz Butin Dr. Leo Pehl 
den Endophyten und Gallinsekten Dr. Alfred Wulf 

Zur Pathogenese des Blattbrauneerregers Apiognomonia veneta Dr. Alfred Wulf 
an der Platane 

Dipl.-Forstw. 
Doris Fell 
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Entwicklung eines Verfahrens zur Bewertung der Anfalligkeit Dr. Silvia Smolka 
von Allium-Arten gegentiber Rostpilzen 

Mikroorganismen im Boden und in der Rhizospahre von Rosen Dr. Sabine Werres 

Serologischer Nachweis von Phytophthora-Arten in pflanzlichem Dr. Sabine Werres 
Gewebe mit Hilfe monospezifischer polyklonaler Antisere Dr. Frank Niepold 

MaBnahmen zum Nachweis von Phythophthorafragariaie var. Dr. G. Backhaus 
fragariae in Erdbeerjungpflanzen Dr. Sabine Werres 

Nachweis vonPhytophthora-Arten im Wasser geschlossener Prof. Dr. H.J. Aust 
Containeranlagen niedersachsischer Baumschulbetriebe Dr. Sabine Werres 

Kausalanalyse der Ursache der Bodenmtidigkeit bei Rosaceen Prof. Dr. Georg Otto 

Jorg Albert 

Heinrich DreBler 

Sonja Barnstorf 

Karin Themann 

Karin Themann 

Prof. Dr. Georg Otto 

Strawberry mild yellow edge assocmted potexvirus: Herstellung Dr. Wilhelm Jelkmann Dr. W. Jelkmann 
eines full length infektiosen cDNA Klons und Erforschung der Sabine Lamprecht 
Virustibertragung und -ausbreitung 

Untersuchungen zur Identifizierung und Charakterisierung von Dr. Wilhelm Jelkmann Dr. Wilh. Jelkmann 
Kirschvirosen mit ungesicherter Atiologie Ruth. Keim-Konrad 

Entwicklung von Nukleinsauresonden zum Nachweis von My- Prof. Dr. 
coplasma-Krankheiten in Wald- und Feldgeholzen Erich Seemtiller 

Zurn Wirkungsmechanismus von pilzlichen und bakteriellen Dr. Wolfgang Zeller 
Antagonisten gegentiber bodenbtirtigen Phytophthora-Arten 
im Obstbau 

Erstellung eines Simulationsmodells zum Krankheitsverlauf Dr. Wolfgang Zeller 
von pflanzlichen Bakteriosen am Beispiel des Feuerbrandes, 
Erwinia amylovora 

Prof. Dr. 
Erich Seemtiller 

Dr. Wolfgang Zeller 

Dr. Wolfgang Zeller 

Untersuchungen von Pflaumen- und Zwetschensorten auf Schar- Dr. Wilhelm Jelkmann Dr. Wilh. Jelkmann 
katoleranz German Deborre 

Resistant Rotstocks Prof. Dr. 
Erich Seemtiller 

Untersuchungen zur Bekampfung des Apfelbaumglasfltiglers Dr. Erich Dickier 
(Synanthedon myopaeformis) mit Hilfe der Verwirrungsmethode 

Investigationen distribution of mycoplasma like organisms in Dr. Erich Dickier 
fruit plants and methods for their detection 

Biologische Aktivitatsprtifung und Modellentwickiung im Rah- Dr. Erich Dickier 
men der Entwicklung und Erprobung eines Prognosegerates fiir 
die biologische Schadlingsbekampfung 

Apfelwicklergranulosevirus. Begleitende Untersuchungen bei Dr. Erich Dickier 
der Einftihrung in die Praxis unter besonderer Berticksichtigung 
der San Jose Schildlaus 

Untersuchungen zur integrierten Bekampfung von Wickler-Ar- Dr. Heidrun 
ten und der Obstbaumspinnmilbe mit selektiven Praparaten un- Winkelmann-Vogt 
ter besonderer Berticksichtigung ihrer Ntitzlingseigenschaften 

Prof. Dr. 
Erich Seemtiller 

Dr. Erich Dickler 

Prof. Dr. 
Erich Seemtiller 

Dr. Erich Dickler 

Dr. Erich Dickier 

Dr. Heidrun 
Winkelmann-Vogt 
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Entwicklung und EI]Jrobung eines Verfahrens zur selektiven 
Bekampfung von Schadlingen im integrierten Obstbau unter 
Einbeziehung von Apfelwicklergranulosevirus (CpGV) 

Parasitierung von Wickler- und Miniermottenarten in Abhangig
keit von biologischen und chemischen PflanzenschutzmaBnah
men (WTZ-Projekt 13/90/Zusammenarbeit mit Ungam) 

Gefahrdung der Trinkwasserversorgung durch Pflanzenschutz
mittel 

Evaluation and improvement of mathematical models of pesti
cide mobility in soils and assessment of their potential to pre
dict contamination of water systems 

Sortenspezifische Kulturkonkurrenz bei Weizen als ein begren
der Faktor fur die Entwicklung und das Wachstum von Unkrau
tern 

Herbiziddynamik im Boden 

Mikrobielle Aktivitaten in landwirtschaftlich genutzten Boden 

Glutationsabhangige Enzymsysteme in Botrytis Cinerea 

Untersuchung der subvisuellen physiologischen Wirkungen von 
Herbiziden auf das SproB- und Wurzelsystem von Weizen 

Eurosilva- Vergleichende Untersuchungen zum EinfluB eini
ger StreBfaktoren auf die Reaktion von Wurzel und SproB bei 
jungen Waldbaumarten 

Herbologische Grundlagen zur Gestaltung einer umweltscho
nenden Unkrautkontrolle 

Phytotoxische Nebenwirkungen von dem Fungizid SN 100309 
iiber die Gasphase auf Tomatenpflanzen 

Stabilitat und Belastbarkeit von agrarischen Okosystemen auf 
homogenen Arealen 

Biologische Sanierung von Riistungsaltlasten; TV 6: Dekonta
mination schadstoffbelasteter Boden mit Hilfe speziell selek
tierter Pflanzenarten bzw. -sorten mit hoher metabolischer 
Entgiftungskapazitat 

Entwicklung, Anwendung und Analyse integrierter Pflanzen
schutzverfahren in neu- und wiedereingerichteten Feldbaube
trieben Ostdeutschlands 

Untersuchungen zur quantitativen Erfassung und Bewertung 
von Interaktionen zwischen Cocceinelliden und der Getreide
laus (Macrosiphum avaenae (Fabr.)) bei unterschiedlichem 
Reifeverlauf des Winterweizens und Ableitung von variablen 
Effizienzschwellen (Nutzschwellen) 

Dr. Erich Dickier 

Dr. Heidrun 
Winkelmann-Vogt 

Dr. Henning 
Nordmeyer 

Prof. Dr. 
Wilfried Pestemer 

Dr. P. Niemann 

Prof. Dr. 
Wilfried Pestemer 

Dr. Hans-Peter 
Malkomes 

Dr. Frank Ellner 

Dr. Petra Seidel 

Prof. Dr. Horst Lyr 

Dr. Bernhard Pallutt 

Prof. Dr. Horst Lyr 

Dr. Bernd Freier 

Prof. Dr. 
Ulrich Burth 

Prof. Dr. 
Ulrich Burth 

Dr. Bernd Freier 

Dr. Erich Dickier 

Dr. Heidrun 
Winkelmann-Vogt 

Dipl.-Ing. agr. 
Dirk Aderhold 

Dr. Petra Gunther 

Dipl.-Ing. agr. 
Bernd Verschweie 

Dipl.-Ing. agr. 
Monika Heiermann 

Dipl.-Ing. agr. 
Sabine Beulk:e 

Dr. Frank Ellner 

Dr. Petra Seidel 

Prof. Dr. Horst Lyr 

Dr. Bernhard Pallutt 

Prof. Dr. Horst Lyr 

Dr. Bernd Freier 

Prof. Dr. Horst Lyr 

Dr. Bernd Freier 

Dr. Bernd Freier 



- 184 -

Charakterisierung moglicher endosymbiontischer Veranderungen Dr. Bernd Hommel 
bei Biotypten von Aphis fabae Scop. (homoptera: Aphididae) als 

Ergebnis der Anpassung an resistente Kulturpflanzensorten 

Untersuchung von Raubmilbenmaterial von auBerordentlicher 
internationaler Bedeutung fur die Erforschung des Naturhaus
haltes und Erarbeitung eines Bestimmungswerkes fur Raubmil
ben der Cohors Gamasina Leach 

Oxidativer StreB 

Untersuchung von N- und C-Stoffwechsel sowie des AlP
Spiegels unterschiedlich anfalliger Sorten mit Winterweizen 
nach Inokulation mit dem Erreger des Schneeschimmels Micro

dochium nivale (FR.) samuels et hallett var. nivale 

Untersuchungen iiber die Vektoriibertragung und Transloka

tion beim Rizomaniavirus 

Monoklonale Antikorper gegen Genprodukte des Rizomania
virus zur Untersuchung und moglichen Hemmung der Virus
replikation 

Immunelektronenmikroskopische Untersuchungen zur Lokali
sierung von Genprodukten des Plum Pox Virus, Potyviridae, 

und ihrer Korrelation mit virusinduzierten EinschluBkorpern 
in infizierten Wirtszellen 

Entwicklung hochempfindlicher Nachweismethoden fiir das 
cacao swollen shoot virus (CSSV) in Kakaobaumgewebe zur 
Selektion von CSSV-Resistenz 

Isolierung, Sequenzierung und Charakterisierung von Genen 
antiviraler Proteine aus Pflanzen 

Internationale Agrarforschung (iiberregional); Tropical Tuber 
Crops 

Internationale Agrarforschung; Identification and Characteri

zation of Allium spp. viruses in South und South East Asia 
and Development of Methods for Routine Diagnosis 

Untersuchungen iiber Moglichkeiten einer Friiherkennung von 
Rizomania-Resistenz aufgrund einer verminderten Ausbrei
tungsfahigkeit des beet necrotic yellow vein virus in mecha

nisch inokulierten Zuckerriibenpflanzchen 

Untersuchungen iiber natiirliche und gentechnisch zu induzie

rende Resistenzmechanismen beim Rizomaniavirus 

Einsatz der RFLP-Analyse zur Befallsdiagnose und Virulenz
bestimmung bei Kartoffelnematoden 

Prof. Dr. 
Wolfgang Karg 

Prof. Dr. HorstLyr 

Dr. Petra Seidel 

Dr. Wolfgang 

B urgermeister 

Prof. Dr. 

Renate Koenig 
Dr. Wolgang 
Burgermeister 

Dr. Dietrich-Eckhardt 
Lesemann 

Dr. Edgar Maiss 

Dr. Heinrich Josef 
Vetten 

Dr. G. Adam 

Prof. Dr. 
Rudolf Casper 

Dr. Dietrich-Eckhardt 

Lesemann 
Dr. H. Josef V etten 

Prof. Dr. 
Renate Koenig 

Prof. Dr. 
Renate Koenig 

Dr. Wolfgang 

Burgermeister 

Forschungskooperation mit Entwicklungslandern Cacao Swollen Dr. Heinrich Josef 
Shoot Virus, Ghana Vetten 

Dr. Bernd Hommel 

Prof. Dr. 

Wolfgang Karg 

Prof. Dr. Horst Lyr 

Dr. Petra Seidel 

Dr. Wolfgang 

Burgermeister 

Prof. Dr. 
Renate Koenig 
Dr. Wolfgang 
B urgermeister 

Dr. Dietrich-Eckh. 
Lesemann 

Dr. Edgar Maiss 

Dr. Heinrich Josef 
Vetten 

Dr. G. Adam 

Prof. Dr. 

Rudolf Casper 

Dr. Dietrich-Eckh. 

Lesemann 
Dr. H. Josef Vetten 

Prof. Dr. 
Renate Koenig 

Prof. Dr. 

Renate Koenig 

Dr. Wolfgang 
Burgermeister 

Dr. Heinrich Josef 
Vetten 
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Extrachromosomale Fremd-DNA in transgenen Pflanzen-Unter- Dr. Joachim 
suchungen zur Persistenz von Agrobakterien, zum Gentransfer Schiemann 
in Endophyten und zur Replikation von Fremd-DNA in Orga-
nellen; Teilprojekt Braunschweig 

Untersuchungen zum Nachweis von Streptothricin-Resistenzge- Dr. Kornelia Smalla 
nen in Bodenhabitaten und zum Uberleben und Transfer solcher 
Resistenzgene in Modellokosystemen und unter Feldbedingunge 

Characterization of sweet potato viruses and their significance 
to sweet potato production in Kenya 

Strengthening of virus research at A VRDC 

Characterization of the Causal Agent of a Apparantly New 
Virus Disease of Faba Bean, Lentil and Chickpea in West Asia 
and North Africa 

Dr. Heinrich Josef 
Vetten 

Dr. Dietrich-Eckhardt 
Lesemann 
Dr. Heinrich Josef 
Vetten 

Dr. Heinrich Josef 
Vetten 

Dr. Joachim 
Schiemann 

Dr. Kornelia Smalla 

Dr. Heinrich Josef 
Vetten 

Dr. Dietrich-Eckh. 
Lesemann 
Dr. Heinrich Josef 
Vetten 

Dr. Heinrich Josef 
Vetten 

Biotechnologische Untersuchungen tiber Ursachen eines unter- Prof. Dr. Renate Koeni Prof. Dr. R. Koenig 
schiedlichen Rizomania-Resistenzverhaltens von Zuckerrtiben-
riiben-Genotypen in verschiedenen Anbaugebieten 

Ecological and molecular study of gene-mobilizing capacity Dr. Kornelia Smalla 
of soils and related ecosystems 

Qualitativer Nachweis von rekombinanten Bacillus-Produkti Dr. Kornelia Smalla 
onsstammen im ehemaligen Produktionsbereich der Enzymfabrik 
PROWIKO sowie angrenzenden Lager und Abproduktbereichen 

Deutsch-Russische Zusammenarbeit Prof. Dr. 
Renate Koenig 

Schadstoffabbau durch ozontolerante Mikroorganismen Dr. Horst Backhaus 

Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung an gentechnisch Prof. Dr. 
veranderten Organismen Rudolf Casper 

Dr. Kornelia Smalla 

Dr. Kornelia Smalla 

Prof. Dr. 
Renate Koenig 
Dr. Horst Backhaus 

Dr. J. Schiemann 

Uberprilfung eines Konzeptes zur Eliminierung tiberfltissiger 
Fremd-DNA in transgenen Pflanzen 

Dr. Joachim Schiemann Dr. J. Schiemann 

Gentransfer in Endophyten: 
Auswertung auf eine verbesserte Effizienz von Kulturpflanzen 
und die Freisetzung transgener Kulturpflanzen in die Umwelt 

Dr. Joachim Schieman Dr. J. Schiemann 

Untersuchungen von virusverdachtigen Hopfenpflanzen im Tett- Dr. Hartwig Rohloff 
nanger Hopfenanbaugebiet 

Dr. Hartwig Rohloff 

Einsatz biotechnologischer Methoden zur Aufklarung der Be
ziehung zwischen dem Befall des Weizens durch das Gelbver
zwergungsvirus der Gerste und dem sekundaren Befall durch 
Schwarzespilze 

Untersuchungen tiber das Verhalten der Getreidearten und 
-sorten nach Befall durch Gelbverzwergungsviren und Selek
tion toleranter Linien als Grundlage zur Erstellung virus
resistenter Sorten

Integrierter Pflanzenschutz: Kap Verde 

Dr. Winfried Huth Dr. Winfried Huth 

Dr. Winfried Huth Dr. Winfried Huth 

Dr. Dieter S turhan Dr. Dieter S turhan 
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Pflanzenschutz: Benin 

EinfluB von Zwischenfrtichten auf die Abundanzdynamik des 
Riibennematoden und die Ht>he der Ertragsverluste bei Zucker
riiben 

Abundanzdynamik des Riibenzystennematoden (Heterodera 
schachtii) in rekultivierten Neulandboden und im Tagebau
vorfeld unter Beriicksichtigung pilzlicher Antoganisten und 
dichteregulierender Mal3nahmen 

Selektion aufResistenz gegen Wurzelgallennematoden (Meloi
dogyne spp.) bei Kruziferen 

Einsatz von virulenten Nematodenpopulationen zur Charakteri
sierung der Resistenzgene in Betariiben der Sektion Patellares 

Nebenwirkungen von Schadstoffen aus der Landwirtschaft auf 
Nematoden im aquatischen Bereich (SiiSwasser) Oberflachen
und Grundwasser 

Untersuchungen nematodenparasitarer Mikroorganismen der 
Gattung Pasteuria 

Erarbeitung von Methoden zur Massenaufzucht von Nutz
arthropoden 

Risiken der Freisetzung von Baculoviren: Abschiitzung der 
Moglichkeiten unkontrollierter Ausbreitung gentechnischer 
Veranderungen 

Spanisch italienisches EG-Forschungsprojekt "Liege" 

Bekiimpfung von Pilzkrankheiten.an Pflanzen, insbesondere 
Botrytis cinerea und Phytophthora mit Pflanzeninhaltsstoffen 

Biologisch integrierte Heuschreckenbekampfung 

Optimieiung von Verfahren zur Massenzucht und Anwendung 
von Trichogramma evanescens 

Biologischer Pflanzenschutz "Philippinen" 

Optimierung von Verfahren zur Massenzucht und Anwendung 
von Trichogramma evanescens zur Bekampfung des Maisziins
lers 

Biological control of locusts by entomopathogens 

Bacillus thurengiensis protoxin expression in transgenic 
poplars an environmentally benign post control strategy 

Research on area wide noninsecticidal control of the Asian 
corn borer Ostrinia Famacalis (Guenee) 

Biosafety of genetically modified bacoluviruses for insect 
control 

Dr. Dieter Sturhan 

Dr. Joachim Miiller 

Dr. Josef Schlang 

Dr. Joachim Muller 

Dr. Joachim Miiller 

Dr. Dieter Sturhan 

Dr. Dieter Sturhan 

Dr. Jiirg Huber 

Dr. Jiirg Huber 

Dr. Jiirg Huber 

Dr. Jiirg Huber 

Dr. Gisbert 
Zimmermann 
Dr. Sherif Hassan 

Dr. Sherif Hassan 

Dr. Sherif Hassan 

Dr. Gisbert 
Zimmermann 

Dr. Brigitte Keller 

Dr. Sherif Hassan 

Dr. Jiirg Huber 

Dr. Dieter Sturhan 

Dr. Joachim Miiller 

Doris Bell 

Rolf Biinte 

Armin Klinke 

Dr. A. Overhoff 

Rita Winkelheide 

Dr. Jiirg Huber 

Dr. Jiirg Huber 

Dr. Jiirg Huber 

Dr. Jiirg Huber 

Dr. Michael Welling 

Dr. Sherif Hassan 

Dr. Sherif Hassan 

Dr. Sherif Hassan 

Dr. Gisbert 
Zimmermann 

Dr. Brigitte Keller 

Dr. Sherif Hassan 

Dr. Jiirg Huber 
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Entwicklung insektizidfreier Systeme zur Schadinsektenkon
trolle im Weinbau 

Research on Molecular Biology of bacillus Thuringiensis and 

Related Insect Pathogens 

Biologische Bekampfung von Schaderregern im Forst 

Qualitlitssicherung von feldmli6ig angebautem Pflanzenmaterial 
aus Reynountria sachalinensis unter besonderer Berucksichti
gung der resistenzinduzierenden Eigenschaften 

Aufbau einer Massenzucht von Trichogramma dendrolimi 
zwecks biologischer Bekampfung von Apfelschalen- und Apfel

wickler 

Dr. Jtirg Huber 

Dr. Brigitte Keller 

Dr. Gisbert 

Zimmermann 

Dr. Annegret 
Schmitt 

Dr. Sherif Hassan 

Entwicklung von Kodern zur biologischen Bekampfung von Erd- Dr. Gustav-Adolf 

raupen und Wiesenschnakenlarven mit Insektenpathogenen Langenbruch 

Dr. Jtirg Huber 

Pflanzliche Resistenzinduktoren, lnsektizide und Repellentien Dr. Jtirg Huber 

Schutz von abgepackten Lebensmitteln vor Insektenbefall (Kafer, Dr. Christoph 
Motten, Milben) durch Entwicklung von insektendichten Pack- Reichmuth 

mitteln aus Karton, Pappe und Papier, dargestellt am Beispiel 
marktgangiger Faltschachteln und Beutel 

Einsatz von HeiBiuft zur Schadlingsbekampfung in der Mtillerei 

Laborversuche zur Prtifung der Wirksamkeit von Vorratsschutz

mitteln auf Maniokchips unter feucht-heillen Bedingungen 

Schicksal von organischen Kontaminationen im Wasser/Sedi
ment-System 

Umweltvertragliche Landwirtschaft Novel controlled release 
formulations for minimising pesticide leaching' 

Optimierung und Erweiterung eines ktinstlichen Modellokosy
stems zum Testen von Umweltchemikalien im Hinblick auf die 

Gewinnung auch okotoxikologischer Oaten 

Bestimmungsmethoden zur Ermittlung der Nitratgehalte in 
frischem Gemtise 

Dr. Christoph 

Reichmuth 

Dr. Christoph 

Reichmuth 

Prof. Dr. 
Wilfried Pestemer 

Dr. Matthias Frost 

Prof. Dr. 

Wilfried Pestemer 

Dr. Adolf KoBmann 

Eigenkompostierung - Durchftihrung der Feldversuche und Ana- Dr. Berndt-Dieter 

lysen - Technische Eignungsbewertung der Eigenkompostierung Traulsen 

Aufnahme und Verbleib von PCB/PAK in Pflanzen bei Wachs- Prof. Dr. 

tum auf mehrfach kontaminierten Boden Wilfried Pestemer 

Melioration Cadmium-belasteter landwirtschaftlicher Nutz- Dr. Berndt-Dieter 
flachen mit Tonmineralen Traulsen 

Versickerungsverhalten aufRieselfeldern Dr. Berndt-Dieter 
Traulsen 

Dr. J tirg Huber 

Dr. Brigitte Keller 

Dr. Gisbert 

Zimmermann 

Dr. Annegret 
Schmitt 

Dr. Sherif Hassan 

Dr. Gustav-Adolf 

Langenbruch 

Dr. Jtirg Huber 

Dr. Jtirg Huber 

Dr. Christoph 
Reichmuth 

Dr. Christoph 

Reichmuth 

Dr. Christoph 

Reichmuth 

Dr. Matthias Frost 

Dipl.-Biol. 

Barbara Schubert 

Dr. Matthias Frost 

Dr. Adolf KoBmann 

Dr. Berndt-Dieter 

Traulsen 

Dipl.-Ing. agr. 
Staschke-Mainitz 

Dr. Matthias Frost 

Dr. Berndt-Dieter 

Traulsen 

Dr. Berndt-Dieter 
Traulsen 
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Prtifung von Boden vor und nach der Sanierung in Bodenwasch
anlagen 

Wasser- und Stoffdynamik in Agrar-Okosystemen (PSM-Dyna
mik im Boden) 

Evaluation and improvement of mathematical models of pesti
cide mobility in soils and assessment of their potential 
to predict contamination of water systems 

Potentielle Grundwassergeflihrdung durch Pflanzenschutzmittel 
im Vorfeld ausgewlihlter Wasserwerk:e in Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt 

Development of an expertsystem for pesticide monitoring 
(PEMOSYS) 

Aufbau und Betrieb eines Oberwachungssystems auf Pflanzen
schutzmittel-Ruckstlinde in Boden, Grund- und Oberfllichen
gewassem im Hinblick auf mogliche Grenzwertuberschreitung 

Erarbeitung einer spezifischen chemischen Pestizidanalytik 
und fachwissenschaftliche Beratung bei der Abbaubarkeit der 
PSM-Wirkstoffe 

Okologisch-chemisches Verhalten von Pflanzenschutzmitteln 
und Analyse der Regenwiirmer auf Bodendauerbeobachtungs
flachen zur Charakterisierung des Istzustandes 

Dr. Berndt-Dieter 
Traulsen 

Prof. Dr. 
Wilfried Pestemer 

Prof. Dr. 
Wilfried Pestemer 

Prof. Dr. 
W ilfried Pestemer 

Prof. Dr. 
Wilfried Pestemer 

Dr. Matthias Stlihler 

Dr. Bernd Kordts 

Dr. Angelika Su8 

Dr. Berndt-Dieter 
Traulsen 

Dipl.-Ing. agr. 
M. Heiermann

Dr. Petra Gunther 

Prof. Dr. 
Wilfried Pestemer 

Dr. Petra Gunther 

Dr. Matthias Stlihler 

Dr. Bernd Kordts 

Dr. Angelika Su8 
Dr. Matthias Stlihler 
Dr. H. Schlosser 
Dr. H. Schmidt 
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IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

a) Zusammenarheit mit anderen Anstalten, Instituten und Organisationen;
Lehrtatigkeit

Inliindische Einrichtungen 

Zwischen der Biologischen Bundesanstalt und den Universitats-, Hochschul- und Fachhochschulinstituten bzw. 
den Vertretem des Fachgebietes Phytopathologie und Pflanzenschutz besteht eine enge Zusammenarbeit. Die 
Wissenschaftler dieses Bereiches nehmen an den regelmlillig einmal im Jahr durchgefiihrten Arbeitssitzungen 
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes teil. Wissenschaftliche Mitarbeiter der Biologischen Bundesanstalt halten 
Vorlesungen an Universitaten und Hochschulen und fiihren Obungen und Seminare durch. 

Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

als au8erplanma8iger Professor: 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. CASPER 

Wiss. Dir. Prof. Dr. rer. nat. 
Renate KOENIG 

Ltd. Wiss. Dir. Prof. Dr. rer. nat. LAUX 

Wiss. Dir. Prof. Dr. agr. PESTEMER 

Wiss. Dir. Prof. Dr. agr. SEEMULLER 

Wiss. Oberrat Dr. agr. ZELLER 

als Honorarprofessor: 

Pras. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. KLINGAUF 

als Privatdozent: 

Dr. rer. nat. habil. BACKHAUS 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. DEML 

Dir. u. Prof. Dr. forest. WULF 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultiit 

Techn.Universitat Berlin 
Fachbereich lntemationale 
Agrarentwicklung 
ab 16.07.: 
Techn. Universitat Braunschweig 
Naturwissenschaftliche Fakultat 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Intemationale 
Agrarentwicklung 

Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Universitat Heidelberg 
Fachbereich Biologie 

Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Techn. Hochschule Darmstadt 
Fachbereich Biologie 

Techn. Universitat Braunschweig, 
Fachbereich Biotechnologie 

Freie Universitat Berlin 
Fachbereich Biologie 

Universitat Gottingen 
Forstwissenschaftlicher Fachbereich 



als Lehrbeauftragter: 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. agr. BURTH 

Dir. u. Prof. Dr. agr. DICKLER 

Dir. u. Prof. Dr.-lng. GANZELMEIER 

Dr. agr. JELKMANN 

Dr. rer. nat. KOLLAR 

Dr. rer. hort. MAISS 

Dir. u. Prof. Dr. rer. hort. MULLER 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. REICHMUTH 

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. STURHAN 

Wiss. Rat Dr. agrar. VETTEN 

als Gastprofessor: 

Wiss. Dir. Prof. Dr. agr. PESTEMER 
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Fachhochschule Erfurt 
Fachbereich Gartenbau 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 

Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 

Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Universitat Gottingen 
Fachbereich Agrarwissenschaften 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Lebensmitteltechnologie 
und Biotechnologie 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Fachbereich Agrar- und Gartenbau
wissenschaften 
Inst. f. Grundlagen der Pflanzen
bauwissenschaften 
Fachgebiet Phytomedizin 

Universitat Munster 
Fachbereich Biologie 

Universitat Gottingen 
Fachbereich Agrarwissenschaft 

Landwirtschaftliche Universitat 
Zhejiang, Volksrepublik China 

Wissenschaftler der Biologischen Bundesanstalt haben im Berichtsjahr in zahlreichen Arbeitsgruppen 
mitgewirkt und waren fiir Behorden und Organisationen als Sachverstandige tatig. 

Ausliindische und internationale Einrichtungen 

Fiir den wissenschaftlichen Austausch in den Bereichen Pflanzenschutz und Phytomedizin unterhalt die 
Biologische Bundesanstalt intemationale Beziehungen zu Fachorganisationen und auslandischen Hochschulen in 
der ganzen Welt. 

Aufgrund bilateraler Absprachen besteht eine enge wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit im Bereich der 
Agrarforschung mit folgenden Llindem: Bulgarien, China, Frankreich, Iran, Israel, Kanada, Niederlande, 
Rumanien, RuBland, Spanien, Ungam und den USA. Zahlreiche auslandische Wissenschaftler und Delegationen 
besuchten die Bundesanstalt. Wissenschaftler der Biologischen Bundesanstalt beteiligten sich, wie in friiheren 
Berichtsjahren, intensiv an der Arbeit zahlreicher intemationaler lnstitutionen. Die Dokumentationsstelle fiir 
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Phytomedizin der Biologischen Bundesanstalt beteiligt sich durch Zulieferung von Oaten am internationalen 
Agrardokumentationssystem AGRIS der FAO in Rom. 

b) Mitgliedschaften der BBA

Deutsche Organisationen 

Arbeitsgemeinschaft fiir Umweltfragen 
Arbeitsgemeinschaft der Institute fiir Bienenforschung 
Deutsche Gesellschaft fiir Dokumentation 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
Deutscher Bibliotheksverband 
Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 
Forschungskreis der Ernahrungsindustrie 
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Gesellschaft fiir Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues 
Verband Deutscher Agrarjournalisten 
Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und 
Forschungsanstalten 
Verein zur Forderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V. 

Auslandiscbe und intemationale Organisationen 

European Association of Science Editors (EASE) 
Institute for Liquid Atomisation and Spray Systems (ILASS) 
International Association of Agricultural Librarians and Documentalists 
International Organization for Biological and Integrated Control of 
Noxious Animals and Plants, 

West Palaearctic Regional section (IOBC, WPRS) 
Society of Invertebrate Pathology (SIP) 
The International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE) 



V. Veroffentlichungen

a) VerofTentlicbungen der Biologischen Bundesa
anstalt

1. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen
Neue Folge Sammlung intemationaler Verord
nungen und Gesetze zum Pflanzenschutz (Er
scheinen nach Bedarf. 5 Hefte bilden einen
Band. Aufl. 420) - 1993 erschienen Band 57,
Heft 2-5, Band 58, Heft 1-3.

2. Bekanntmachungen der Biologischen Bun
desanstalt
Bekanntmachungen tiber die Zulassung von
Pflanzenschutzmitteln und die Anerkennung
von Pflanzenschutzgeraten und -gerateteilen
(Aufl. 700) - 1993 erschienen Heft 54-58.

3. Bibliographie der Ptlanzenschutzliteratur
Neue Folge Titelbibliographie des internatio
nalen Fachschrifttums von Phytomedizin und
Pflanzenschutz (Aufl. 550)-1993 erschienen
Band 28, Heft 4, und Band 29, Heft 1-3.

4. Geratepriitberichte der Biologischen Bun
desanstalt
Berichte tiber geprtifte Pflanzenschutz- und
Vorratsschutzgerate und -gerateteile (Aufl. 500-
1 000).

5. Datenbank PHYTOMED
Datenbank ftir Phytomedizin (Pflanzenkrank
heiten und Pflanzenschutz mit Vorratsschutz).
420 OOO Zitate aus der internationalen
wissenschaftlichen Literatur. On-line-Re
cherchen bei DIMDI. WeIBhausstra6e 27,
5()()39 Koln, oder Suchauftrage an die Do
kumentationsstelle fur Phytomedizin der BBA,
Konigin-Luise-StraBe 19, 14195 Berlin.

6. Jahresbericht der Biologischen Bundesan
stalt
Bericht tiber Personal, Organisation, Veroffent
lichungen tiber abgeschlossene Forschungsvor
haben der BBA. Erscheint jahrlich (Aufl.
2 000). 1993 erschien Jahresbericht 1992, 
169 s.

7. Merkblatter der Biologischen Bundesanstalt
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum
Pflanzenschutz. Biologie und Bekampfung von
Pflanzenkrankheiten und Schadlingen (Aufl.
unterschiedlich). 1993 erschien Nr. 71: Druck
test zur Bestimmung der Begasungsfahigkeit
von Gebauden, Kammem oder abgeplanten Gti
tem bei der Schadlingsbekampfung. Nicht fur
den Literaturaustausch.
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8. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesan
stalt
Wissenschaftliche Veroffcntlichungen aus den
Instituten der Biologischen Bundesanstalt (Er
scheinen nach Bedarf, Auflage unterschiedlich).
1993 erschienen:
Heft 285, 1993: Criteria for assessment of plant
protection products in the registration proce
dure. By Abteilung fur Pflanzenschutzmittel
und Anwendungstechnik. 129 S., 23 Abb.
Heft 286, 1993: Aspekte des Anbaus herbizi
dresistenter Kulturpflanzen. Von A. Dietz, Dr.
P. Niemann, Prof. Dr. Wenzel, Dr. G. Heidler,
Dr. T. Eggers. 73 S., 2 Abb., 8 Tab.
Heft 287, 1993: Gaschromatographie der
Pflanzenschutzmittel. Tabellarische Literatur
referate XIX. Von Dr. W. Ebing, Dr. G. Reese,
Dr. F. Seefeld, Dr. J. Kirchhof und Dr. L. Alder.
149 s.
Heft 288, 1993: Die Florfliege Chrysoperla

carnea (Stephens). Oberblick tiber Systematik,
Verbreitung, Biologie, Zucht und Anwendung.
Von T. Bay, Dr. M. Hommes und Prof. Dr. H.
P. Plate. 175 S., 13 Abb., 27 Tab. 
Heft 289, 1993: Bausteine fur den integrierten 
Pflanzenschutz im Gartenbau - Aktuelle Arbei
ten aus dem Institut fur Pflanzenschutz im Gar
tenbau Festschrift fur Dr. Gerd Crtiger, Bearb. 
von Dr. S. E. Smolka, Dr. P. Mattusch und Dr. 
M. Hommes. 155 S., 52. Abb., 23 Tab.
Heft 290, 1993: Prtifung und Bewertung von
Bioakkumulationsneigung von Pflanzenschutz
mittelwirkstoffen. Fachgesprach am 16. Joni
1992 in Braunschweig. Bearb. von Dr. A. Wil
kening und H. Kopp. 148 S., 17 Abb., 12 Tab.
Heft 291, 1993: Intemationales Symposium
tiber Ltickenindikationen - International Sym
posium on Minor Uses. Bearb. von Dr. H.-H.
Schmidt und Dr. A. Holzmann. 196 S., 16 Abb.,
11 Tab.
Heft 292, 1993: Festveranstaltung und Kollo
quium Sprtihgerate anliiBlich des Neubaues der
Fachgruppe Anwendungstechnik. Bearb. von S.
Rietz und Dr.-Ing. H. Ganzelmeier. 187 S., 97
Abb., 14 Tab.
Heft 293, 1993: Schwammspinnerkalamitat irn
Forst. Konzepte zu einer integrierten Bekamp
fung. Bearb. von Dr. A. Wulf und K.-H. Beren
des. 288 S.

9. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzen
schutzdienstes
Wissenschaftliche Aufsatze und Nachrichten
tiber aktuelle Fragen des Pflanzenschutzes
(Erscheint monatlich, Aufl. 1 300). 1993 er
schien Jahrgang 45,272 S.
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10. Pflanzenschutzmittel-Verzeicbnis als Teil der
"Bescbreibenden Pflanzenschutzliste"
Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutz
mittel (Aufl. der Teilverzeichnisse 3 000-
7 000). 1993 erschien die 41. Aufl. mit folgen
den Teilverzeichnissen:
Teil 1 Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hop
fenanbau - Sonderkulturen - Nichtkulturland -
Gewasser
Teil 2 Gemiisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau
Teil 3 Weinbau
Teil 4 Forst
Teil 5 Vorratsschutz
Teil 6 Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorrats
schutzgerate

b) Veroffentlichungen der wissenschaftlichen
Mitarbeiter

Leitung der Bundesanstalt 

BEER, H.: 66. Arbeitssitzung des Deutschen Pflan
zenschutzdienstes am 3. und 4. Marz 1993 in Frei
burg i. Br. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschd. 45., 
1993, 228-229. 

BRAMMEIER, H.: Schwerpunkt: Betriebsklima. 
Dern Prasidenten die Sorgen vortragen. VDL-Jour
nal, 43. (7), 1993, 10-11. 

KLINGAUF, F.: Altemativen durch biologischen 
Pflanzenschutz und biotechnische Verfahren ... 
Notwendigkeiten - Zulassungsproblematik - Um
setzungsprobleme. In: BML (Bearb.): Altemativen 
im Pflanzenschutz. Tagungsbericht, 1993, 13-24. 

KLINGAUF, F.: Prof. Dr. Heinz Butin wurde 65 
Jahre alt. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
45., 1993, 151. 

KLINGAUF, F.: Professor Butin 65 Jahre. Forst 
und Holz. 48. (8), 1993, 228-229. 

KLINGAUF, F.: Direktor und Professor Dr.-Ing. 
Winfried Ebing im Ruhestand. Nachrichtenbl. 
Deut. Pflanzenschutzd. 45., 1993, 200. 

KLINGAUF, F.: Direktor und Professor Dr. Gerd 
Criiger im Ruhestand. Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 45., 1993, 221. 

KLINGAUF, F.: Laudatio fiir Direktor und Profes
sor Dr. Gerd Criiger. In: Festschrift fur Dr. Gerd 
Criiger. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. 
Berlin-Dahlem 289., 1993, 7-9. 

KLINGAUF, F., und BRAMMEIER, H.: Studium, 
und was kommt danach? - Wie Arbeitgeber das 

Studium sehen ... aus der Sicht von Hochschule und 
Forschung. VDL-Schriftenreihe, 21., 1993, 32-39. 

KLINGAUF, F., BRAMMEIER, H., BEER, H., 
und REDLHAMMER, S.: Der kiinftige Weg - Zur 
agrarpolitischen Zielbestimmung der Bundesregie
rung und Folgerungen fiir die Arbeiten der Biologi
schen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 
(BBA). Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 45., 
1993, 247-252. 

KRASEL, G., UND PESTEMER, W.: Pflanzen
schutzmittel-Verfliichtigung von Oberflachen. In: 
8th EWRS Symposium "Quantitative approaches in 
weed and herbicide research and their practical ap
plication", Braunschweig, 1993, 399-406. 

RODEL, W.: Third Consensus Workshop on Good 
Laboratory Practice, 5. bis 8. Oktober 1993 in In
terlaken (Schweiz). Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen
schutzd. 45., 1993, 175-176. 

WELLING, M., und KLINGAUF, F.: Landschafts
gestaltung - Bindeglied zwischen Okonomie und 
Okologie. In: BML (Bearb.): Forschungsreport 8., 
1993, 3-6. 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwen
dungstecbnik in Braunschweig mit Au8enstelle 

Kleinmacbnow 

GANZELMEIER, M., KOPP, H., SP ANGEN
BERG, R., und STRELOKE, M.: Wann Pflanzen
schutzmittel Abstandsauflagen erhalten. Pflanzen
schutzpraxis 3., 1993, 14-15. 

GOTTSCHILD, D., STORZER, W., und WILKE
NING, A.: Volatility and behaviour in the air. In: 
Criteria for assessment of plant protection products 
in the registration procedure. Mitt. Biol. Bundes
anst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 285., 1993, 
65-67.

HOHGARDT, K., BANASIAK, U., LUNDEHN, 
J.-R., PARNEMANN, H., und PLASS, R.: Priifung 
des Riickstandsverhaltens - Abschatzung der Auf
nahme von Pflanzenschutzmittelriickstanden iiber 
die Nahrung. Richtlinie der Biologischen Bundes
anstalt fur die Priifung von Pflanzenschutzmitteln 
im Zulassungsverfahren, Teil IV, 3-7, Januar 1993. 

HOLZMANN, A.: Die Wirkstoffmeldungen nach 
§ 19 des Pflanzenschutzgesetzes - Ergebnisse aus
dem Meldeverfahren fur das Jahr 1990 im Ver
gleich der Jahre 1987 bis 1989. Nachrichtenbl.
Deut. Pflanzenschutzd. 45., 25-31.

JOERMANN, G., KOPP, H., und WILKENING, 
A.: Bioaccumulation. In: Criteria for assessment of 



plant protection products in the registration proce
dure. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. 
Berlin-Dahlem 285., 1993, 68-71. 

KOHLER, C. U., und HOLZMANN, A.: Online
Angebot der Pflanzenschutzmittel-Zulassungsdaten 
als Faktendatenbank. Berichte der Gesellschaft fur 
Informatik in der Land-, Forst- und Ernahrungs
wirtschaft 5., Referate der 14. GIL-Jahrestagung in 
Leipzig 1993, 123-126. 

KOPP, H.: Side-effects on aquatic organisms. In: 
Criteria for assessment of plant protection products 
in the registration procedure. Mitt. Biol. Bundes
anst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 285., 1993, 
72-83.

KOPP, H., und HEIMANN-DETLEFSEN, D.: Bio
akkumulation in aquatischen Organismen. In: Prti
fung und Bewertung der Bioakkumulationsneigung 
von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen. Mitt. Biol. 
Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 
290., 1993, 92-97. 

KOHSIEK, H.: Gleiches Recht fur alle? Harmoni
sierung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in 
Europa. Pflanzenschutzkolloquium, VDL-Bundes
verband, Bonn, 1993, 21-28. 

SCHMIDT, H.-H.: Wie weiter mit den einst zuge
lassenen Mitteln? Bauernzeitung 34. (8), 1993, 24. 

SCHMIDT, H.-H.: Zurn Stand des Genehmigungs
verfahrens fur Pflanzenschutzmittel gemiiB Eini
gungsvertrag vom 31. August 1990. Nachrichtenbl. 
Deut. Pflanzenschutzd. 45., 1993, 22-23. 

SCHMIDT, H.-H.: Manche Pflanzenschutzmittel 
aus der DDR noch zwei Jahre in Vertrieb und An
wendung. TASPO 21., 1993, 4. 

SCHMIDT, H.-H.: Zurn weiteren Vertrieb und zur 
Anwendung der in der ehemaligen DDR bis zum 2. 
Oktober 1990 zugelassenen Pflanzenschutzmittel 
im Beitrittsgebiet. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen
schutzd. 45., 1993, 193-195. 

SCHMIDT, H.-H., und HOLZMANN A. (Bearb.): 
Internationales Symposium tiber Ltickenindikatio
nen. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch., 
Berlin-Dahlem 291., 1993. 

WESTPHAL, D., ZELS, J., HOERNICKE, E., 
LUNDEHN, J.-R., und IV A: Kennzeichnung von 
Pflanzenschutzmitteln - Gesundheitsschutz - Hin
weise in der Gebrauchsanleitung zum Schutz des 
Anwenders u. a .. Richtlinie der Biologischen Bun
desanstalt fur die Prtifung von Pflanzenschutzmit
teln im Zulassungsverfahren, Teil I, 3-3, 3. Auflage 
(Marz 1993). 
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WILKENING, A.: Registration of agrochemicals in 
Europe, German regulatory views. In: Registration 
of agrochemicals in Europe. IBC Conference Docu
mentation, London, 1993. 

WILKENING, A., und KOPP, H. (Bearb.): Prtifung 
und Bewertung der Bioakkumulationsneigung von 
Pflanzenschutzmittelwirkstoffen. Mitt. Biol. Bun
desanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 290., 
1993. 

Fachgruppe fiir Anwendungstechnik in Braun
schweig und Kleinmachnow 

GANZELMEIER, H.: Deutsche Technik mit ho
hem Standard. Der praktische Schadlingsbekampfer 
4., 1992, 78-80. 

GANZELMEIER, H.: Hoher technischer Standard. 
AgrarFinanz. 41.(2), 1993, 18-19. 

GANZELMEIER, H.: Entwicklungen und Trends. 
AgrarFinanz 41.(3), 1993, 10. 

GANZELMEIER, H.: Ahorro de Agroquimicos en 
el Cultivo de Trutales, Mediante el Empleo de Mo
dernas Tecnicas de Aplicaci6n. In Tagungsband: 
Corso Internacional de Sanidad en Frutales de Pepi
ta. 17 al 21 de Mayo de 1993 - Gral. Roca - Rio Ne
gro - Argentina. 

GANZELMEIER, H., KOPP, H., SPANGEN
BERG, R., und STRELOKE, M.: Wann Pflanzen
schutzmittel Abstandsauflagen erhalten. Pflanzen
schutz-Praxis, (3), 1993, 14-15. 

GANZELMEIER, H.: Entwicklungstendenien bei 
der Technik im Pflanzenschutz. Kartoffelbau 44. 
(11), 1993, 436-437. 

GANZELMEIER, H.: Pflanzenschutztechnik. 
Landtechnik 49.(11), 1993, 601-602. 

GANZELMEIER, H.: Drift of Plant Protection Pro
ducts in Field crops, Vineyards, Orchards and 
Hops. In Tagungsband: Second International Sym
posium on Pesticides Application Techniques 
Stra8burg, 22. bis 24. September 1993, Volume 1, 
125-132.

GANZELMEIER, H.: Verlustarmer und umwelt
schonender Pflanzenschutz. Lohnunternehmen (2), 
1993, 79-81. 

GANZELMEIER, H., und RAUTMANN, D.: Ma
nometer und Traktometer sind zu wenig. dlz (3), 
1993, 60-66. 
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GANZELMEIER, H., RAUTMANN, D., KNOTT, 
L .• und SCHMIDT, K.: Anforderungen an Kontroll
ausriistungen fur die Priifung in Gebrauch befindli-
cher Pflanzenschutzgerate. Richtlinien fiir die Prii-
fung von Pflanzenschutzgeraten, Teil VII, 1-3.1.1, 
Dezember 1992. 

GANZELMEIER, H.: Bewertung der Abtrift In: 
Festveranstaltung und Kolloquium Sprtihgerate. 
Mitt Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin
Dahlem 292., 1993, 174-183. 

LUDEWIG, C., und GANZELMEIER, H.: Phasen
Doppler-Anemometrie als neues MeBverfahren zur 
Bestimmung der Tropfengrl>Be an Pflanzenschutz
dilsen. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 45. 
(5/6), 1993, 103-1()(). 

RAUTMANN, D., RIE1Z, S., und GANZELMEI
ER, H.: Merkmale fur die Prtifung in Gebrauch be
findlicher Spritz- und Spriihgerate fur Flachenkul
turen. Richtlinien ftir die Prtifung von Pflanzen
schutzgeraten, Teil VII, 1-3.2.1, Dezember 1992. 

RAUTMANN, D.: Gesetzliche Regelungen. In: 
Festveranstaltung und Kolloquium Spriihgerate 
Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstw. Berlin-Dah
lem 292., 1993, 61-66. 

RAUTMANN, D.: Gerateentwicklungen zur Ver
ringerung des Pflanzenschutzmittelaufwandes. In: 
Festveranstaltung und Kolloquium Spriihgerate 
Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstw. Berlin-Dah
lem 292., 1993, 184-187. 

RAUTMANN, D.: Pflanzenschutzgerate sachge
recht reinigen. Pflanzenschutz-Praxis (4), 1993, 12-
15. 

RIE1Z, S.: Prtifung und Einstellung im Gebrauch 
befindlicher Gerate. In: Festveranstaltung und Kol
loquium Spriihgerate Mitt. Biol. Bundesanst. Land
Forstw. Berlin-Dahlem 292., 1993, 165-173. 

RIE1Z, S., und GANZELMEIER, H. (Bearb.): 
Festveranstaltung und Kolloquium Sprtihgerate. 
Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin
Dahlem 292., 1993. 

RIE1Z, S., und KNOTT, L.: Erganzende Anforde
rungen und Empfehlungen an Pflanzenschutzgerate 
bei einer Priifung nach § 33 des Pflanzenschutzge
setzes. Richtlinien ftir die Priifung von Pflanzen
schutzgeraten, Teil VII, 1-2.1, 1992. 

WEHMANN, H.-J.: Biologische Bundesanstalt 
paBt Anforderungen an Feldspritzgerate dem Stand 
der Technik: an. Gesunde Pflanzen 45.(1), 1993, 15-
20. 

WYGODA, H.-J., KAUL, P., und GANZEL
MEIER, H.: Kaltnebelgerate im Visier. Gartner
Mrse Gartenwelt. 93.(30), 1993, 1 381-1 385. 

Studienarbeiten: 

MEIER, D.: Untersuchungen zur MeBgenauigkeit 
eines Kammerpriifstandes fur Spriihgerate. TU 
Braunschweig, 1993. 

HANKO, K. C.: Untersuchungen eines Pumpenlei
stungsprtifstandes. FH Braunschweig/Wolfenbtittel, 
1993. 

Fachgruppe Biologiscbe Mittelpriifung in 
Braunscbweig 

BODE, E., HEIDLER, G., und MARTIN, J.: Effi
cacy and crop tolerance (phytotoxicity). In: Criteria 
for assessment of plant protection products in the 
registration procedure. Mitt. Biol. Bundesanst. 
Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 285., 1993, 16-
24. 

BODE, E., BUCHS, W., FROSCHLE, M., KAL
BERER, R., KREMHELLER, H.-T., RISS, W., 
SCHMID, G., SCHMIDT, U., und ZURN, K.: Aka
rizide gegen Spinnmilben im Hopfenbau (Tetra

nychus urticae KOCH). In: Richtlinien ftir die Prii
fung von Pflanzenschutzmitteln im Zulassungsver
fahren, Teil II Nr. 6-4.1, April 1993. 

BODE, E.: Erfahrungen aus der Zulassung und dem 
Einsatz herkommlicher biologischer Pflanzen
schutzmittel. In: Bartsch, D., und Sukopp, H. (Be
arb.): Ermittlung und Bewertung des okologischen 
Risikos beim Umgang mit gentechnisch verander
ten Organismen. Fachgesprach des Umweltbundes
amtes am 14./15. Oktober 1991. Forschungsbericht 
108 02 086/01, UBA-FB 93-037. 

BRASSE, D., und ROTHERT, H.: Side-effects on 
beneficial organisms. In: Criteria for assessment of 
plant protection products in the registration proce
dure. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. 
Berlin-Dahlem 285., 1993, 99-104. 

DIE1Z, A., NIEMANN, P., WENZEL, G., HEID
LER, G., und EGGERS, T.: Aspekte des Anbaus 
herbizidresistenter Kulturpflanzen. Mitt. Biol. Bun
desanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 285., 
1993, 73 s.

EHLE, H.: Side-effects on soil microflora. In: Cri
teria for assessment of plant protection products in 
the registration procedure. Mitt. Biol. Bundesanst. 
Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 285., 1993, 84-
86.



Effi.E, H., und MENSCHEL, G.: Authorization of 
fungicidal cereal seed treatments in Germany: offi
cial testing for efficacy, phytotoxicity and unifor
mity. Pesticide Outlook 4., 1993, 14-18. 

FORSIBR, R., KAMPMANN, T., und KULA, C.,: 
Gefahrdungsabschatzung fur eine Schwammspin
nerbekampfung mit chemischen und biologischen 
Pflanzenschutzmitteln in den Prtifbereichen Bo
denfauna, Honigbiene und Nutzorganismen. In: 
Schwammspinner-Kalamitat im Forst. Mitt. Biol. 
Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 
293., 1993, 203-216. 

GANZELMEIER, M., KOPP, H., SPANGEN
BERG, R., und STRELOKE, M.: Wann Pflanzen
schutzmitte! Abstandsauflagen erhalten. Pfl.anzen
schutzpraxis 3., 1993, 14-15. 

GEMMEKE, H., HILBIG, V., JOERMANN, G., 
PFENNIG, K.-D., und SCHMUCK, R.: Prtifung 
von Kodermitteln, Granulaten und behandeltem 
Saatgut auf V ogelgefiihrdung - Annahmeversuche. 
In: Richtlinien fur die Prtifung von Pflanzen
schutzmitteln im Zulassungsverfahren, Teil VI Nr. 
25-1, 1993.

GEMMEKE, H., und JOERMANN, G.: Sind Eulen 
durch Rattenkoder gefahrdet? Eulenrundbrief, 
Schriftenreihe der AG zum Schutz bedrohter Eulen. 
39., 1993, 3-7. 

HACK, H., GALL, H., KLEMKE, T., KLOSE, R., 
MEIER, U., STRAUSS, R., und WI1ZENBER
GER, A.: Phanologische Entwicklungsstadien der 
Kartoffel (Solanum tuberosum L.). Codierung und 
Beschreibung nach der erweiterten BBCH-SKALA 
mit Abbildungen. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen
schutzd. 45.(1), 1993, 11-19. 

HEIDLER, G.: Herbizide: Reagieren alle Sorten 
gleich? Mais 21.(2), 1993, 90-93. 

HEIDLER, G.: Auswirkungen der EG-Richtlinien 
auf die Zulassung und Anwendung von Pflanzen
schutzmitteln unter besonderer Beriicksichtigung 
des Arznei- und Gewiirzpflanzenbaus. Herba Ger
manica 1., 1993, 28-32. 

HEIDLER, G., und HOPPE, J. H.: Neue Herbizid
Wirkstoffgruppe bietet AnlaB zur Diskussion. Mais 
21.(4), 1993, 179-181. 

HEIDLER, G.: Sulfonylharnstoffe gewinnen an Be
deutung. Der Pflanzenarzt 46., 1993, 26-27. 

HEIMBACH, U., KAMPMANN, T., und RIE
PERT, F.: Soil Ecotoxicological hazard assessment 
(ID. First SETAC World Congress. Ecotoxicology 
and Environmental Chemistry - a Global Per-
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spective. Lissabon, 28. bis 31.03.1993, Abstract 
Book, 1993, 80. 

HILDENHAGEN, R., FORSIBR, R., und HOM
MES, M.: Bekampfungsschwellen fur die Mehlige 
Kohlblattlaus und Schmetterlingsraupen - Grund
lage fur einen gezielten Pflanzenschutz in Kopf
kohlkulturen. In: Bausteine fur den integrierten 
Pflanzenschutz im Gartenbau - Aktuelle Arbeiten 
aus dem Institut fur Pflanzenschutz im Gartenbau. 
Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin
Dahlem 289., 1993, 123-132. 

JOERMANN, G.: Side-effects on birds and free-li
ving mammals. In: Criteria for assessment of plant 
protection products in the registration procedure. 
Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin
Dahlem 285., 1993, 105-110. 

JOERMANN, G., KOPP, H., und WILKENING, 
A.: Bioaccumalation. In: Criteria for assessment of 
plant protection products in the registration proce
dure. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. 
Berlin-Dahlem 285., 1993, 68-71. 

JOERMANN, G.: Bioakkumulation in Vogeln und 
Saugetieren. In: Prtifung und Bewertung der Bio
akkumulationsneigung von Pflanzenschutzmittel
wirkstoffen. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forst
wirtsch. Berlin-Dahlem 290., 1993, 98-103. 

JOERMANN, G.: Auswirkungen der Schwamm
spinnerbekampfung mit chemischen und biologi
schen Pflanzenschutzmitteln auf Saugetiere und 
Vogel. In: Schwammspinner-Kalamitat im Forst. 
Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin
Dahlem 293., 1993, 230-235. 

KAMPMANN, T.: Untersuchungen zu Auswirkun
gen unterschiedlicher ackerbaulicher Produktions
systeme (Diinger, Pflanzenschutzmittel) auf Boden
milben. In: EHRNSBERGER, R. (Bearb.): Boden
mesofauna und Naturschutz. Inf. Natursch. Land
schaftspfl., 6., 1993, 249-260. 
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