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I. Aufgahen

An dem Bemiihen der deutschen Landwirtschaft, Produkte von guter Qualitat bei 
stabilen Preisen for den Verbraucher zu allen Jahreszeiten sicherzustellen, hatte der Pflan
zenschutz seit jeher einen hervorragenden Anteil. Mit den steigenden Anforderungen an 
die Reinheit der Produkte und den Schutz der Umwelt wird der Ausschaltung uner
wiinschter Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Mensch, Tier und Umwelt 
zunehmend Rechnung getragen. 

Die Aufgaben der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft ergeben 
sich vor allem aus dem Pflanzenschutzgesetz in der Fassung vom 2. Oktober 1975 (Bun
desgesetzblatt IS. 2591). 

Zu ihnen gehoren: 
Die Unterrichtung und Beratung der Bundesregierung auf dem Gebiet des Pflanzen
schutzes und Vorratsschutzes, insbesondere die Erarbeitung von Entscheidungshilfen 
fiir einschlagige Rechtsvorschriften; 
das Studium der tierischen Schadlinge (Insekten, Milben, Schnecken, Nagetiere usw.) 
und der Erreger von Pflanzenkrankheiten (Pilze, Mykoplasmen, Bakterien, Viren) 
sowie die Entwicklung von geeigneten Bekampfungsverfahren; 
die Erforschung der Epidemiologie von Krankheitserregern und des Massenwechsels 
von Schadlingen. Diese Untersuchungen scha:ffen die wissenschaftlichen Grundlagen 
ftir eine zuverlassige Vorhersage und darnit fur den Warndienst sowie fur Ma6nahmen 
der Pflanzenquarantane; 
die Erforschung der Unkrauter und der zu ihrer Bekampfung geeigneten Mittel und 
Verfahren; 
die Erforschung der Wirkungsweise und Einsatzmoglichkeiten von Pflanzenschutz
mitteln sowie ihrer Nebenwirkungen in der Umwelt; 
die Erforschung der Resistenz von Schadorganismen gegen Pflanzenschutzmittel; 
die Bearbeitung der sich aus dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ergebenden Rtick
standsprobleme im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch und Tier und die Forde
rungen der Hygiene, wie sie z. B. durch die Lebensmittelgesetzgebung vorgeschrieben 
sind;, 
das Studium der nattirlichen Feinde von Krankheitserregern und Schadlingen mit dem 
Ziel ihrer Nutzanwendung bei der biologischen Schadlingsbekampfung; 
die Resistenzforschung, insbesondere die Resistenzprtifung, also die Prtifung der 
Kulturpflanzensorten auf Widerstandsfiihigkeit gegen tierische Parasiten und Krank
heitserreger, in enger Zusammenarbeit nut der Resistenzztichtung;' 
die Bearbeitung der vielseitigen Probleme der durch nichtparasitare Ursachen verschie
denstet Art (Ernahrungsstorungen, Luftverunreinigungen, klirnatische Faktoren, 
Kulturfehler) an Kulturpflanzen auftretenden Schaden; 
die Suche nach Moglichkeiten, das Auftreten von Schaden durch pflanzenhygienische, 
insbesondere pflanzenbauliche und fruchtfolgetechnische Ma6nahmen zu vermeiden; 
die Bearbeitung der zahlreichen Probleme des Vorratsschutzes. 

Zu den Dienstleistungen gehort ferner die Diagnose unbekannter Krankheitsursachen der 
Pflanzen und die Beratung der Pflanzenschutzdienststellen der Lander sowie die Koordi
nation bundeseinheitlicher lnteressen auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes. 
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Der Pflanzenschutzmeldedienst, der statistisches Material i.iber das Auftreten und das Aus
mal.) der <lurch Krankheiten und Schiidlinge an Kulturpflanzen verursachten Schiiden 
sammelt, hat eine zentrale Bedeutung for die Beratung des Bundesministeriums for Er
niihrung, Landwirtschaft und Forsten. 

Die Sammlung und Vermittlung der wissenschaftlichen Literatur i.iber Pflanzenkrank
heiten, Schiidlinge und Pflanzenschutz erfolgt <lurch die Spezialbibliotheken in Berlin und 
Braunschweig. lhre Auswertung aus den zahlreichen Fachzeitschriften und -biichern der 
ganzen Welt (zur Zeit erscheinen mehr als 35 OOO Veroffentlichungenjiihrlich!) durch die 
Dokumentationsstelle der Bundesanstalt erlaubt eine schnelle und fachspezifische Infor
mation der Wissenschaftler in Forschung und Praxis. 

Eine Dienststelle der Bundesanstalt befal.)t sich mit der Sammlung und Auswertung der 
im In- und Ausland erlassenen Gesetze und Verordnungen auf den Gebieten des Pflan
zenschutzes und der Pflanzenbeschau. Ihre Arbeit ist for die mit der Ein- und Ausfuhr 
von Agrarprodukten zusammenhiingenden Fragen von grol.)er Bedeutung. 

Neben den genannten Forschungsaufgaben hat die Bundesanstalt als Bundesoberbehorde 
auch administrative Aufgaben erheblichen Umfanges. Die wichtigsten sind die Pri.ifung, 
Zulassung·und tiberwachung von Pflanzenschutzmitteln sowie die Pri.ifung von Pflanzen
schutzgeriiten und -verfahren. \ 

Pflanzenschutzmittel dtirfen gewerbsmiiBig nur vertrieben und eingefiihrt werden, wenn 
sie von der Bundesanstalt nach eingehender Pri.ifung zugelassen worden sind. 

Eine wichtige Aufgabe ist die Beteiligung an Pflanzenschutzprojekten in Entwicklungs
liindern. Seit mehreren Jahren sind stiindig einige Wissenschaftler der Bundesanstalt an 
solchen Projekten beteiligt. 

II . Organisation und Personal 

Mit Erlal.) des BML vom 27. 12. 1976 - 114-0224-A3-2-/6 - ist der Bundesanstalt eine 
Satzung verliehen und dazu folgendes ausgeftihrt word en: 

,,Die Satzung beri.icksichtigt die Besonderheiten der Anstalt vor allem im Hinblick auf die 
ihr nach dem Pflanzenschutzgesetz obliegenden Aufgaben, die riiumliche Aufteilung auf 
mehrere Standorte sowie die Schwierigkeiten, im Zuge der Ersetzung der derzeitigen orga
nisatorischen Dreistufigkeit der Anstalt <lurch eine Zweistufigkeit in alien Fallen zu 
GroBenordnungen der Institute entsprechend der Mustersatzung zu kommen. lnsoweit 
stellen die mit der Verleihung der Satzung verbundenen organisatorischen A.nderungen 
nur die erste Stufe der Neuorganisation der Anstalt dar. Es wird eine weitere fachliche, 
organisatorische und riiumliche Konzentration mit dem Ziel angestrebt, moglichst weitge
hend zu Instituten zu gelangen, die der GroBenvorstellung der Mustersatzung entspre
chen." 

Die Neuorganisation der Bundesanstalt ist aus der nachstehenden grafischen Darstellung 
ersichtlich. 

Anschriften: 

a) Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig; Tel. (05 31) 39 91
b) Konigin-Luise-Str. 19, 1000 Berlin 33 Dahlem; Tel. (0 30) 8 30 41

Gliederung und personelle Besetzung 

Leitung: 
Prasident und Professor Prof. Dr. agr. Gerhard Schuhmann 
Hauptverwaltung: Messeweg l l /12, 3300 Braunschweig 
Leiter: Regierungsdirektor Walter Prophete 
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Institute: 

lnstitut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

Arbeitsgruppe Braunschweig 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. rer. nat. Johannes Ullrich, Bio loge 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Gerhard Bartels, Phytopathologe, Dr. 
rer. nat, Fritz Frank, ZoQloge, Dr. rer. nat. Eva Fuchs, Phytopathologin, Wissenschaftlicher Oberrat 
Dr .. agr. Eduard Langerfeld, Phytopathologe, Wissenschaftliche Oberratin Dr. rer. nat. Barbel Schober, 
Biologin 

AuBenstelle Kitzeberg 
SchloBkoppelweg 8, 2305 Heikendorf-Kitzeberg 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Friedrich Schtitte, Phytopathologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Thies Basedow, Zoologe, Dr. rer. nat. Eike Hansen, Phyto
pathologin (ah 1. 5. 1977), Dr. rer. nat. Reinhard Hauss, Zoologe (Vergtitung aus DFG-Mitteln), 
Wissenschaft\icher Oberrat Dr. agr. Wilhelm Kruger, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. 
agr. Horst Mielke, Phytopathologe, Diplom-lngenieur agr. Chrysanthi Rogdaki-Papadaki (Vergtitung 
aus DFG-Mitteln bis 31. 1. 1977), Dr. sc. agr. Arnulf Teuteberg, Mikrobiologe, Dr. agr. Wolfgang 
Zeller, Phytopathologe 

lnstitut fiir Pflanzenschutz im Gemiisebau 

Marktweg 60, 5030 Htirth-Fischenich 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. hort. Gerd Crtiger, Phytopathologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Helmut Fischer, Phytopathologe, Wissenschaftlicher 
Oberrat Dr. sc. agr. Peter Mattusch; Phytopathologe, Dipl.-lng. agr. Hans Overbeck, Entomologe, 
Dr. sc. agr. Wolf-Dieter Philipp, Phytopathologe (Vergtitung aus DFG-Mitteln) 

lnstitut fiir Pflarizenschutz im Obstbau 

Schwabenheimer StraBe, Postfach 73, 6901 Dossenheim Uber Heidelberg 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Alfred Schmidle, Mykologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dieter Alt, Botaniker (Vergiitung aus DFG-Mitteln bis 31. 7. 1977), 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Erich Dickier, Entomologe, Jorg Grunwald, Biologe (Vergtitung 
aus DFG-Mitteln bis 15. 8. 1977), Hansjorg Krahmer, Biologe (Vergtitung aus DFG-Mitteln), Wissen
schaftlicher Direktor Dr. phi!. nat. Herbert Krczal, Zoologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. 
Ludwig Kunze, Diplom-Biologe, Uta Schulz, Biologin (Vergtitung aus DFG-Mitteln ah l .  9. 1977), 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Erich Seemtiller, Phytopathologe 

lnstiqJt fiir Pflanzenschutz im Weinbau 

BrtiningstraBe 84, 5550 Bernkastel-Kues 

Leiter: Direktor und Professor Dr. der Bodenkultur Wilhelm Gartel, Phytopathologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Wolf Dieter Englert, Entomologe, Dr. rer. nat. Bernhard 
Holz, Diplom-Biologe, Dr. rer. nat. Horst Diedrich Mohr, Diplom-Biologe, Wissenschaftlicher Oberrat 
Dr. sc. agr. Gtinther Stellmach, Phytopathologe, Guido Albert (Volontar-Assistent) 

Institut fiir Pflanzenschutz im Zierpflanzcnbau 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 Dahlem 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. hort. Walter Sauthoff, Phytopat)10loge 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschafdicher Oberrat Dr. rer. nat. Volkhard Kollner, Zoologe, 
Dr. rer. nat. Mechthild Sttiben, Zoologin 
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Institut fur Pflanzenschutz im Forst 

Kasseler StraBe 22, 3510 Hann. Munden 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Heinz Butin, Botaniker 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Karl Rack, Mikrobiologe, Wissenschaftlicher Oberrat 
Dr. rer. nat. Rolf Siepmann, Mikrobiologe 

Institut fur Unkrautforschung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Georg Maas, Biologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Rat Dr. rer..nat. Thomas Eggers, Botaniker, Dr. rer. 
hort. Hans-Peter Malkomes, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Peter Niemann, 
Phytopathologe, Dr. agr. Wilfried Pestemer, Phytopathologe, Dr. agr. Jurgen Zander, Phytopathologe 
(Vergiitung aus DFG-Mitteln bis 31.3.1977) 

' 

Institut fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 Dahlem 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. agr. Adolf Kloke, Agrikulturchemiker 
Wissenschaftliche Mitarbe_iter: Dr. rer. nat. Friedbemd Geike, Biochemiker, Dipl.-Biologin Annegret 
Korff-Kruger, Biologin (Vergiitung aus DFG-Mitteln bis 31. 8. 1977), Wissenschaft!icher Direktor 
Dr. rer. nat. Hans-Otfried Leh, Botaniker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Gunter Schonhard, 
Chemiker 

lnstitut fur Viruskrankheiten der Pflanzen 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Otto Bode, Botaniker 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Ruprecht Bartels, Mikrobiologe, Wissenschaftlicher Ober
rat Dr. rer. nat. Rudolf Casper, Master of Sciences, Botaniker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. 
Winfried Huth, Botaniker, Wissenschaftliche Oberratin Dr. Renate Koenig, (Ph.D.), Diplom-Biologin, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Dietrich-Eckhardt Lesemann, Botaniker, Wissenschaftlicher 
Direktor Dr. rer. nat. Hans Ludwig Paul, Botaniker, Dr. rer. nat. Hartwig Rohloff, Zoologe, Wissen
schaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans Ludwig Weidemann, Zoologe, 0. Bertoncini, Dip!. Agr. (Gast
wissenschaftler vom 15. 11. bis 9. 12. 1977), Dr. M. Clark (Gastwissenschaftler vom 24. 11. bis 1. 12. 
1977), Dr. Giirsel Erdiller, Dip!. Agr. Ing. (Gastwissenschaftlerin bis 31. 3. 1977), A. Karimi (Gast
wissenschaftler vom 28. 11. bis 10. 12. 1977), Pranee Korpraditskul (Gastwissenschaftlerin), 
Dr. R. G. Milne (Gastwissenschaftler vom 1. bis 31. 8. 1977) 

lnstitut fiir Mikrobiologie 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1 OOO Berlin 33 Dahlem 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Prof. Dr. agr. Wolfgang Gerlach, Phytopathologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Sigfrid Kohn, Botaniker, 
Dr. agr. Heinz Krober, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Rainer Marwitz, Bio
loge, Dr. agr. Mushim t>zel, Phytopathologe (Vergiitung aus DFG-Mitteln), Wissenschaftlicher Direktor 
Dr. rer. nat. Hans Petzold, Biologe, Dr. rer. nat. Roswitha Schneider, Botanikerin 

lnstitut fiir Nematologie 

Toppheidcweg 88, 4400 Miinster/Westf. 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Weischer, Zoologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Diplcm-Gartnerin Fridgard Burckhardt, Phytopathologin, Dr. rer. hort. 
Joachim Millier, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans-Jurgen Rumpenhorst, 
Botaniker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Dieter Sturhan, Zoo!oge, Dr. Bijoy Kumat Gos
wami (Stipendiat bis 8. 7. 1977) 

AuBenstelle Elsdorf 
Diirener StraBe 71, 5013 Elsdorf/Rhld. 

Leiterin: Dr. agr. Rosmarin Thielemann, Phytopathologin 
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lnstitut fiir biologische Schadlingsbeklimpfung 

HeinrichstraBe 243, 6100 Darmstadt 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Jost Franz, Zoologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. phil. Horst Bathon, Zoologe, Dr. rer. nat. Erdmann Bode, Zoologe, 
Dr. rer. nat. Albrecht Groner, Mikrobiologe, Dr. phi!. Sherif A. Hassan, Zoo!oge, Dr. rer. nat. Jtirg 
Huber, Zoologe, Dr. rer. nat. Alois Huger, Zoologe, Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Aloysius 
Krieg, Mikrobiologe, Dr. agr. Gustav Adolf Langenbruch, Diplom-Gartner, Dr. rer. nat. Walter Tanke, 
Zoologe (Vergtitung aus DFG-Mitteln), Dr. forest. Gisbert Zimmermann, Botaniker 

Institut fiir Vorratsschutz 

Konigin-Luise·StraBe 19, 1000 Berlin 33 Dahlem 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. phi!. nat. Richard Wohlgemuth, Zoologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. agr. Diplom·Landwirt Faris El-Lakwah, Entomologe, Dr. rer. nat. 
Siegfried Noack, Diplom-Chemiker, Diplom-Biologe Werner RaBmann, Zoologe, Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. 
Christoph Reichmuth, Diplom-Chemiker, Diplom-Biologe Holger-Ulrich Schmidt, Zoologe (seit 1. 2. 
1977) 

lnstitut fiir Pflanzenschutzmittelforschung 

Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Bertin 33 Dahlem 

Leiter: Dr.-Ing. Winfried Ebing, Chemiker 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: B. Sc. N. Sc. M. Phil. Dr. agr. Ajaz-ul Haque, Biologe, Wissenschaft
licher Oberrat Dr. rer. nat. Adolf KoBmann, Chemiker, Dr.-lng. Uwe Kossmann, Chemiker, Dr. rer. 
nat. Jochen Pflugmacher, Chemiker, Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Ingolf Schuphan, Chemiker 
und Biologe 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Leitender Direktor und Professor Dr. Theobert Voss, Phytopathologe 
Mitarbeiter: Oberregierungsrat Dr. jur. Albert Otte 

Fachgruppe fur chemische Mittelprtifung 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Wolfram Weinmann, Chemiker 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Klaus Claussen, Chemiker, Wissenschaftlicher Oberrat 
Dr. rer. nat. Walter Dobrat, Chemiker, Dr. rer. nat. Herbert-Michael Heise, Chemiker (ab 15. I. 1977), 
Dr. rer. nat. Jorg-Rainer Lundehn, Chemiker, Dr. rer. nat. Hans-Gerd Nolting, Chemiker (Vergtitung 
aus DFG-Mitteln ab I. 5. 1977), Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Helmut Parnemann, Chemiker, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Adolf Ropsch, Chemiker, Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. 
Karl Schinkel, Chemiker, Dr.-Ing. Wolf Dieter Schwartz, Nachrichtentechniker, Dr. rer. nat. Hans· 
Armin Wolf, Chemiker (Vergtitung aus DFG-Mitteln), Dr. Balraj Singh Parmer (Gastwissenschaftler 
ab I. 10. 1977) 

Fachgruppe fur botanische Mittelprtifung 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Helmut Lyre, Phytopathologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Helmut Ehle, Phytopathologe, 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wilfried-Gerd Heidler, Phytopathologe, Dr. agr: Hans-Theo Laer· 
mann, Phytopathologe, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Josef Martin, Phytopathologe, Dr. agr. 
Kurt-Georg Steiner, Phytopathologe 

Fachgruppe fur zoologische Mittelprtifung 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Walter Herfs, Zoologe 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans Becker, Zoologe, Dr. rer. 
nat. Dietrich Brasse, Zoologe, Wissenschaftlicher Rat Milan Grasblum, Diplom-Forstwirt Dr.-lng. 

H 10 



Dipl.-lng. Irene Kaufmann, Chemikerin, Dr. sc. agr. Atef Nagi, Phytopathologe (bis 30. 6. 1977), 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Helmut Rathert, Zoologe, Elisabeth Woii', Dipl.-Ernahrungs
wissenschaftlerin (ab 19. 9.1977) 

Fachgruppe fiir Anwendungstechnik 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr.-Ing. Heinrich Kohsiek, Ingenieur 
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Siegfried Rietz (ab 15. 7. 1977), Dipl.-lng. Hans Rohlfing 
(ab 24. 10. 1977), Dipl.-lng. Klaus Volker (Vergiitung aus DFG-Mitteln bis ·31. 7. 1977) 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Biochemie 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. habil. Hermann Stegemann, org. Chemiker und Bio-
chemiker 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. phi!. Burkhard Lerch, org. Chemiker, Dr. rer. nat. Volkmar 
Loeschcke, org. Chemiker, Dr. Kamal R. F. Hussein, Doctor of Agricultural Chemistry (Stipendiat 
bis 15.10. 1977) 

Bibliotheken, Dokumentation, lnformationszentrum, Bildstellen 

Gesamt!eitung: Wissenschaftlicher Direktor Prof. Dr. rer. nat. Wolfrudolf Laux, Zoologe 

Bibliothek 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Wolfgang Koch, Phytopathologe 

Bibliothek mit Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz und Informa
tionszentrum fiir tropischen Pflanzenschutz 
Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 Dahlem 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Prof. Dr. rer. nat. Wolfrudolf Laux, Zoologc 
Wissenschaftlichc Mitarbeiter: Dr. sc. agr. Dedo B!umenbach, Phytopathologe, Dr. agr. Peter Koro
nowski, Botaniker, Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wulf-Joachim Pieritz, Phytopathologe, Wissen
schaftlicher Oberrat Dr. phi!. nat. Wolfgang Sicker, Zoologe, Dr. agr. Gudrun Weiland, Diplomgartne
rin 

Bildstelle 
Messeweg 11 / l 2, 3300 Braunschweig 

Leiter: Heinz Schlabach, Photograph 

Bildstelle 
Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 Dahlem 

Leiter: Clemens Dinkloli, Phototechniker 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz 
Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 Dahlem 

Leiter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Ludwig Quantz, Botaniker 
Wissenschaftliche Mitarbeitcr:_ Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Manfred Hille, Phytopatologe 
(Dienstort Braunschweig), Frank Riepert, Diplom-Agrarbiologe (Dienstort Braunschweig), Michael 
Scholz, Diplom-Landwirt 

Versuchsfeld 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Eduard Langerfeld, Phytopathologe 

Versuchsfe_ld 
Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33 Dahlem 

Leiter: Wisscnschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wulf-Joachim Picritz, Phytopathologe 
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N lnstitut/Dienststelle 

Institut for Pflanzenschutz in Ackerbau und Grtinland 
Arbeitsgruppe Braunschweig 
AuBenstelle Kitzeberg 

Institut for Pflanzenschutz im Gemiisebau 
Institut for Pflanzenschutz im Obstbau 
lnstitut for Pflanzenschutz im Weinbau 
Institut for Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau 
lnstitut for Pflanzenschutz im Forst 
lnstitut for Unkrautforschung 
Institut for nichtparasitiire Pflanzenkrankheiten 
Institut for Viruskrankheiten der Pflanzen 
lnstitut for Mikrobiologie 
Institut for Nematologie 

mit AuBenstelle Elsdorf 
Institut for biologische Schiidlingsbekiimpfung 
Institut for V orratsschutz 
Institut for Pflanzenschutzmittelforschung 
Abteilung for Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 

Fachgruppe for chemische Mittelpriifung 
Fachgruppe for botanische Mittelpriifung 
Fachgruppe for zoologische Mittelpriifung 
Fachgruppe for Anwendungstechnik 

Biochemie 
Bibliotheken, Dokumentation, Informationszentrum 

und Bildstellen 
Dienststelle for wirtschaftliche Fragen und 

Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz 
Versuchsfelder 
Verwaltung 

G e s a m t

a = aus Haushaltsmitteln 
b = aus Zuwendungen Dritter 
c = aus DFG-Mitteln 

Wissenschaftler 
a 

6 
6 
2 
5 
4 
3 
3 
5 
4 
9 

6 

6 
9 
3 
3 
2 
8 
4 
5 
2 
3 

6 

3 
-

1 

108 

b,c 

- -

1 1 
2 1 
- 2
1 -
- -

- -

- -

- -

- -

-1 

- -

1 1 
3 -

3 -

- -

1 2 
2 -
2 -
1 -
- -

1 -

1 -
- -

- -

19 8 

ges. is. 

6 
8 
5 
7 
5 
3 I 

3 
5 
4 f 

9 I 

7 I 

6 ) 

11 l 

6 ) 

6 ) 

2 ! 

11 I 

6 5 

7 7 
3 3 

3 3 

7 7 

4 4 
-

1 I 

135 5 

Sonstige Angestellte 
(ohne Verwaltungspers.) 

a b c ges. 

9 9 - 18
8 2 3 13

5 1 1 7
8 - 2 10 

8 3 1 12 
5 - - 5 
3 - 2 5 
5 2 2 9 

5 6 2 13 
11 1 2 14 

7 - 1 8 

8 - 3 11
10 1 2 13 

4 2 - 6
3 6 1 10 
- - - -

11 - 2 13
5 - - 5
6 - - 6
2 - - 2
4 2 - 6

11 - - 11

1 2 - 3
5 - - 5
7 - - 7

151 37 24 212 

Arbeiter 
a b C 

5 - -

8 - -
3 - -

12 - -
9 - -

2 - -
3 - -
2 - -
2 
9 
2 

5 
6 
2 
1 

1 -
- -

- -

- -

- -

- -
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1 - -
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- - -
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12 
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3 
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5 
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1 
2 

-

28 
40 

147 1 - 148 
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1 16 
2 31 
2 28 
1 11 
2 13 
1 17 
1 21 
1 33 
1 18 

2 24 
2 32 
1 15 
1 18 
6 8 
1 29 
2 14 
1 14 
1 7 
1 12 

3 21 

2 9 
- 33
32 80 
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III. Forschung und Prtifung

Institut fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

Arbeitsgruppe Braunschweig 

Die Mitarbeiter des Institutes in Braunschweig beurteilen Pilz- und Bakterienkrankheiten 
bei Kartoffeln und Riiben. Zahlreiche Proben wurden entnommen, um die Krankheitser
reger zu ermitteln. Zur Priifungs- und Untersuchungszwecken wurde in groBerem Um
fange Infektionsmaterial verschiedener Schadorganismen abgegeben. Im Rahmen der 
Amtshilfe fiir das Bundessortenamt wurden zahlreiche Kartoffelzuchtstamme auf Resi
stenz gegen Krebs (32 Stamme ), Schorf (79 Stamme ), Braunfaule (72 Stamme) und Fusa
riumfaule (64 Stamme) gepriift. In 11 Sorten wurde das Hauptgen fiir die Resistenz gegen
iiber dem Erreger der Kartoffelkrautfaule ermittelt. 144 Winter- und 81 Sommerweizen
sorten und -stamme sowie 98 Winter- und 131 Sommergerstensorten und -stamme wurden 
auf Resistenz gegeniiber Gelbrost gepriift. 

Das Auftreten des Kartoffelkrebses und der Rostpilze des Getreides in der Bundesrepu
blik wurde verfolgt. In einem Modellversuch for das Meldewesen wurde eine Erhebung 
iiber Auftreten und Verbreitung des Mehltaus sowie des Sortenverhaltens durchgefiihrt, 
mit dem Ziel die wirtschaftliche Bedeutung des Getreidemehltaus abzuschatzen. 

Fi.ir die Genbank der Bundesforschungsanstalt for Landwirtschaft Braunschweig-Volken
rode wurden Arbeiten zur Evaluierung von Wildsorten und Kreuzungen beziiglich ihrer 
Reistenzeigenschaften gegeniiber mehreren Krankheitserregern durchgefohrt .. 

Der Schwerpunkt der Arbeiten in Braunschweig lag auf dem Gebiet der Resistenzfor
schung, mit dem Ziel, Hilfestellung fur die Resistenzziichtung landwirtschaftlicher Kultur
arten zu leisten, um zu einer Verminderung des Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmit
tel und damit auch zur wirtschaftlicheren Pflanzenproduktion beizutragen. 

1. Untersuchungen iiber die Bildung von Toxinen und Phytoalexinen in Kartoffeln
nach lnfektion mit dem Erreger der Braunfliule, Phytophthora infestans (Mont.) de
Bary (Schober, Barbel)

Kartoffelknollen von 10 verschiedenen Sorten wurden mit Phytophthora infest ans, Patho
typ 1.2 .3 .4, Fusarium coeruleum, F. sulphureum, Pho ma exigua var .foveata und Pho ma 
exigua var. exigua inokuliert. Die Probenahme for die Untersuchungen auf das Vorhan
densein von Phytoalexinen erfolgte in monatlichem Abstand bzw. 2 Monate nach der 
Inokulation mit den Lagerfauleerregern. Die Faulzonen wurden vom augenscheinlich 
gesunden Gewebe getrennt und beide Teile untersucht, die Phytoalexine wurden auf 
gaschromatografischem Wege bestimmt. 

In den mit Phytophthora infestans infizierten Kartoffelknollen wurden groBe Mengen an 
Rishitin gefunden, wahrend Phytuberin nur bei einigen Sorten auftrat. Auch irn augen
scheinlich gesunden Gewebe konnten beide Phytoalexine nachgewiesen werden. Im 
Gegensatz dazu stehen die Ergebnisse von mit Lagerfauleerregern infizierten Kartoffel
knollen. Hier trat Rishitin nur in geringem Umfang und nur bei einigen Sorten auf, wah
rend Phytuberin iiberraschend hohe Werte erreichte. Fi.ir den Verbraucher bedeutet das, 
daB er wahrend der Lagerungsperiode mit beiden Phytoalexinen in Beriihrung kommen 
kann. Ober die ernahrungsphysiologischen Aspekte dieser Ergebnisse kann jedoch nichts 
ausgesagt werden. 
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2. Fusarium-Toxine bei Obst, Gemiise und Kartoffeln (Langerfeld, E.)

Die Reihe der zu untersuchenden Erreger aus der Gattung Fusarium wurde erweitert. Da
zu muBten Methoden entwickelt werden, auch bei weniger pathogenen Arten infiziertes 
Material in ausreichender Menge zu erzeugen. Gefriergetrocknetes Material wurde zu wei
teren Untersuchungen an die Bundesforschungsanstalt for Ernlihrung in Karlsruhe abge
geben. 

3. Physiologische Untersuchungen iiber die Resistenz von Kartoffelknollen gegeniiber
Fiiuleerregem (Schober, Barbel)

Im Zusammenhang mit den Untersuchungen i.iber die Phytoalexine wurde das augen
scheinlich gesunde Gewebe der Kartoffelknollen Atmungsmessungen unterzogen. Hier 
ergab sich, d� dieses Gewebe bereits <lurch die lnfektion beeinfluBt war, die Atmung 
war deutlich gesteigert gegentiber ausschlieBlich verletztem Gewebe. Gleichzeitig wurde 
die Atmung des Knollengewebes von 10 Kartoffelsorten von der Ernte bis zur Ernte des 
nlichsten Jahres verfolgt. Die Atmung unverletzter Knollen war sehr gleichmliBig. Je nach 
Reifegruppe erreichten die Kartoffelknollen im November bis Dezember ein Minimum 
und mit Eintritt der Keimbereitschaft im Januar bis Februar ein Maximum. Anschlie
Bend daran nahm die Atmung immer mehr ab und sank schlieBlich unter den Kontroll
wert unmittelbar nach der Ernte. Zusammenhlinge mit der Krankheitsbereitschaft der 
Knollen wlihrend der Lagerung konnten noch nicht gefunden werden. 

4. Entwicklung einer indirekten Schnellmethode zur Bestimmung der Krankheitsresi
stenz von Kartoffelknollen im Hinblick auf die modeme Emte-, Lager- und Ver
marktungstechnik (Ullrich, J. und Schober, Barbel)

Die Untersuchung der Wundreaktion und Braunfauleresistenz mehrerer Sorten, die unter 
den extremen Witterungsbedingungen des Sommers 1976 aufgewachsen waren, zeigte 
einen starken Abfall der unspezifischen Resistenz fri.iher Sorten, jedoch nicht bei mittel
spiiten. Die Erkllirung liefert der Witterungsablauf dieses Sommers. In der 7.-12. Woche 
nach dem Pflanzen trat eine Periode hoher Temperaturen mit auBerst geringen Nieder
schliigen auf, der Wassergehalt des Bodens sank stark ab. Die Folge dieser StreBbedingun
gen war eine um 5 Wochen verktirzte Vegetationszeit. Die friihen Sorten reiften vorzeitig 
ab. Mit Einsetzen von Niederschlligen ab 13. Woche und Absinken der Temperaturen 
konnten hingegen die mittelspliten Sorten ihr Wachstum noch fortsetzen. 

Der Fluoreszenztest, bei dem die Intensitlit der Fluoreszenz der nach Verwundung des 
Knollengewebes auftretenen Substanzen gemessen wird, stimmt rnit dem biologischen 
Test auf unspezifische Resistenz bei Sorten rnit Genen for die spezifische Braunfauleresi
stenz gut tiberein. Das heiBt, er ist rnit Erfolg bei Solanum demissum-Abkommlingen 
anwendbar. Bei S. tuberosum-Abkommlingen hingegen ist der EinfluB extremer Witte
rungsbedingungen auf Wundreaktion und Krankheitsbereitschaft der Knollen nicht gleich
sinnig. So wurde z. B. bei der Sorte ,Hansa' das Resistenzverhalten kaum beeinfluBt, 
wlihrend die Wundreaktion stark zurtickging. 

5. Untersuchungen iiber Wechselwirkungen verschiedener Faktoren und Krankheitser
reger auf das Resistenzverhalten von Kartoffelsorten in Hinblick auf Lager- und
Pflanzguteigenschaften (Langerfeld, E.)

Schwerpunkt der Untersuchungen war weiterhin der EinfluB von Thiabendazol auf Kar

toffelfaulen und Auflaufschliden, ferner die Wechselwirkung bei Mischinfektionen von 
Kartoffelknollen mit Fusariumarten und Erwinia carotovora var. atroseptica. 
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Auch bei einer nur mit geringem Erregerpotential kontaminierten Kartoffelpartie verrin
gerte sich die Zahl an Fehlstellen und schwarzbeinigen Pflanzen durch Knollenbehand
lung mit Thiabendazol deutlich. Diese Behandlung hatte in mehreren Fallen einen Anstieg 
an durch Bakterien bedingte NaBfaulen zur Folge. Die Hohe der Auflaufschaden steht 
offenbar in direkter Beziehung mit der Zahl friihzeitig im Boden verfaulter Mutterknollen. 

Bei Mischinfektion mit schwach pathogenen Fusarium-Arten (F. avenaceum, F. cul
morum, F. solani, F. sambucinum, F. redolens, F. oxysporum, u. a. m.) und Erwina caro
tovora var. atroseptica erhohte sich die Zahl fauler Knollen gegentiber lnfektion mit den 
einzelnen Erregern grundsatzlich. In einigen Fallen war die Wirkung mehr als additiv. 

6. Untersuchungen iiber die pathogenen Eigenschaften neuer Pathotypen des Kartoffel-
krebserregers (Synchytrium endobioticum )(Langerfeld, E.)

Neben den Kartoffelzuchtstammen im 3. Wertprtifurtgsjahr des Bundessortenamtes wur
den mehr als 100 Zuchtstamme verschiedener Herkunft auf ihre Reaktion gegentiber den 
Pathotypen 2, 6 und 8 von Synchytrium endobioticum geprtift. Dabei konnten einige 
resistente Stamme ermittelt werden. 

Bei den Zuchtbetrieben der Bundesrepublik zeigt sich jedoch weiterhin nur eine geringe 
Neigung zu einer Beachtung solcher Resistenzeigenschaften. 

7. Entwicklung einer Selektionsmethode fiir Beta-Riiben im Hinblick auf ihre Haltbar-
keit im Lager (Bartels, G.)

Zu den primaren Erregern von Lagerfaulen an Beta-Riiben miissen nach vorliegenden Er
gebnissen Botrytis conerea, Phoma betae und einige Fusarium-Arten gerechnet werden. 
Ftir den Verlauf der Fauleprozesse kommt neben der Luftfeuchte der Temperatur die 
groBte Bedeutung zu. Diese beiden Faktoren wirken sich sowohl auf die Pathogenitat des 
Erregers als auch auf die Krankheitsbereitschaft des Rtibengewebes aus. Bakterien waren 
am FauleprozeB umso starker beteiligt, je ungiinstiger die Umweltbedingungen ftir die 
pilzlichen Erreger waren. Dabei erwiesen sich die auBeren Gewebeschichten der Ruben 
gegentiber dem Markbereich als widerstandsfahiger. Die auf Grund von Beobachtungen bei 
der Lagerung vermuteten Sortenunterschiede hinsichtlich der Fauleanfalligkeit lie&n sich 
nach einer im Rahmen dieser Arbeiten entwickelten Methode auch im Labor rnichweisen. 
Allerdings waren infolge der genetischen Variabilitat der Riiben die Unterschiede zwi
schen Individuen einer Sorte haufig groBer als die Unterschiede zwischen verschiedenen 
Sorten. Weiterhin veranderte sich die Krankheitsbereitschaft der Sorten wahrend der La
gerperiode. 

8; Untersuchungen zur Ertragsbeeinflussung des Weizens durch den Gelbrost (Puccinia 
striiformis) (Bartels, G. und Fuchs, Eva) 

In Freilandversuchen mit 3 gegentiber Gelbrost unterschiedlich stark anfalligen Winter
weizensorten (,Saturn', ,Vuka', ,Diplomat') wurden die Auswirkungen eines Gelbrostbe
falls auf die Ertragsentwicklung ermittelt. Unter hohem Befallsdruck nach ktinstlicher 
Inokulation in isolierter Lage zeigte die Sorte ,Vuka' bei Ende der Blute mit 85 % befalle
ner Balttflache den starksten Befall. Die hierdurch hervorgerufene ErtragseinbuBe lag bei 
39 %. Unter gleichem Befallsdruck wiesen die Sorten ,Saturn' einen Befall von 27 % und 
,Diplomat' von 21 % auf. Die entsprechenden Ertragsminderungen beliefen sich auf 28 % 
bzw. 13,5 %. 
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Trotz starksten Blattbefalls lieB sich nur ein kaum meBbarer Befall der Ahren nachweisen. 
Unter derart hohem Befallsdruck konnte eine einmalige Applikation von 1 kg/ha Bayle
ton im Entwicklungsstadium M/N des Getreides den Befall nur etwa 3-4 Wochen aus
schalten. Danach setzte erneut Befall ein, so daB eine zweite Behandlung erforderlich 
wurde. Mit Plantvax in einer Aufwandmenge von 2 1/ha appliziert konnte der Befall ledig
lich um die Halfte reduziert werden. Die durch Fungizidapplikation erzielten Mehrertrage 
betrugen je nach Sorte: bei einmaliger Anwendung von Plantvax 1 I/ha 4-14 %, bei zwei
maliger Anwendung 5-18 %, bei einmaliger Anwendung von Bayleton 1 kg/ha 17-30 %, 
bei zweimaliger Anwendung 16-60 %. 

9. Untersuchungen zur Epidemiologie und Bekiimpfung von Mehltau (Erysiphe grami-
nis) an Gerste und Weizen (Bartels, G.)

lnfolge anhaltender Trockenheit und hoher Temperaturen im Jahre 1976 trat der Mehl
tau an der Gerste schon im Herbst in starkem AusmaB auf. Dieser Herbstbefall wirkte 
sich jedoch nicht auf den Friihjahrsbefall aus. Ein Befall von 45 % der Blattfliiche Ende 
Oktober 1976 bewirkte eine Bestandesverminderung bis zur Bestockungsphase des Ge
treides um 21 %. Die Zahl der iihrentragenden Halme/m2 z. Z. der Ernte wurde jedoch 
nur um 6 % reduziert. Sowohl SproB- als auch Wurzelgewicht der befallenen Pflanzen wa
ren bis Ende Januar um 22 % vermindert. Eine Ausschaltung des Befalls im Herbst durch 
Bayleton 0,5 kg/ha und Calix.in 0,75 I/ha ergab Ertragssteigerungen bis zu 11 %. Gleich
hohe Ertragszunahrnen konnten jedoch ebenfalls bei Fungizidapplikationen im Friihjahr 
erzielt werden. Zweimalige Behandlungen im Herbst und Friihjahr lieBen keine additiven 
Wirkungen erkennen. 

Im Gegensatz zum Gerstenmehltau, der im Friihjahr 1977 nur vereinzelt auftrat, setzte 
der Befall am Weizen friih ein und stieg bis zum Ahrenschieben des Weizens an. Trotz 
relativ starken Blattbefalls war der A.hrenbefall von Ausnahrnen abgesehen als gering zu 
bezeichnen. Im Durchschnitt aller Versuche konnten durch Ausschaltung des Befalls Er
tragssteigerungen von 13 % erzielt werden, wobei die Werte in Abhangigkeit von der Be
fallsstarke zwischen 3 und 19 % schwankten. Optimale Bekampfungserfolge und Ertrags
steigerungen wurden bei relativ friiher Fungizidapplikation (Stadium K/L und N/0) er
zielt. Eine kombinierte Bekampfung von FuB- und Blattkrankheiten im Zweiknotenstadi
um des Getreides erbrachte gegentiber alleiniger Bekampfung von FuBkrankheiten eine 
zusatzliche Ertragssteigerung von 3 %. 

Zur Ermittlung von Befalls-Verlust-Relationen im Hinblick auf eine Schadensprognose 
wurden durch Einsatz spezifischer Mehltaufungizide ktinstliche Epidemieablaufe geschaff 
fen. Dabei konnten die Ergebnisse des Vorjahres bestatigt werden. Je spater der Befall 
einsetzte, umso geringer war die zu erwartende Schadigung (Befallsbeginn im Stadium 
J : 13 % ErtragseinbuBe, K/L : 9 %, M/N : 7 %, N/0 : 6 % und P/Q : 5 %). Zwischen Be
fallstarke und ErtragseinbuBe zeichneten sich deutliche Beziehungen ab. 

Der Befallsverlauf wurde von der Rohe der Stickstoffdtingung entscheidend beeinfluBt. 
Durch Steigerung der N-Gabe von 110 kg/ha Rein-N auf 160 kg/ha Rein-N stieg der abso
lute Befall zum Zeitpunkt Ende der Blute von 28 auf 45 % bei gleichbleibender Bestands
dichte an. Die dadurch verursachte ErtragseinbuBe stieg von 9 % auf 13 % bei allerdings 
unterschiedlich hohem Ertragsniveau. 

H 16 



10. Untersuchungen und Priifungen von Weizensorten und -zuchtstiimmen beziiglich ihres
unspezifischen Resistenzverhaltens gegeniiber dem Getreidemehltau (Bartels, G.)

In Freilanduntersuchungen an Sommer- und Winterweizen wurde, um quantitative Resi
stenzunterschiede gegeniiber Mehltau zu erfassen, in regelmafl.igen Abstiinden die Befalls
haufigkeit, der Befallsgrad und der Befallstyp auf den einze!nen Blattern und der Ahre 
der Pflanzen ermittelt. Nur durch diese wiederholten Befallserhebungen lieBen sich unab
hangig vom Infektionszeitpunkt der Pflanzen quantitative Resistenzunterschiede nach
weisen. Schon in den Vorjahren konnten durch diese Untersuchungen Sorten und Zucht
stiimme mit einer stark verminderten Anfalligkeit nachgewiesen werden. Bei einigen 
dieser Zuchtstamme und Sorten konnte diese verminderte Anfalligkeit im Jahr 1977 bei 
etwas starkerem Befallsdruck nicht erneut nachgeweisen werden. Hierzu zahlen u. a. die 
Sorten ,Kranich', ,Perseus', ,Carimulti', ,Disponent', ,Mephisto', ,Bali', ,Selpek' und ,Quin
tus'. Es ist zu klaren, inwieweit diese Veranderung in der Anfalligkeit auf eine Verschie
bung des Pathotypenspektrum des Krankheitserregers zuriickzufuhren ist. 

Paralell zu den Freilanduntersuchungen wurden im Gewachshaus die gleichen Sorten mit 
den wichtigsten Pathotypen des Weizenmehltaus infiziert. Als Beurteilungskriterien for 
die Anfalligkeit wurden die lnkubationszeit, der prozentuale Befall und der Befallstyp 
herangezogen. Dabei zeigte sich, d� einige Sorten wie z. B. ,Reso', ,Maris Huntsman' ,und 
,Caristern' auch im Jugendstadium eine verminderte Anfalligkeit aufwiesen, wahrend die 
Sorte ,Carisuper' und eine Reihe weiterer Zuchtstiimme zwar im Freiland einen geringeren 
Befall aufwiesen, im Jugendstadium jedoch hochanfallig reagierten. Inwieweit diese Er
scheinung auf einer eventuellen Altersresistenz beriihrt, muB noch gekliirt werden. 

\ 

11. Verfahren zur Selektion und Ziichtung von Getreidesorten mit einer von Erregerras-
sen unabhiingigen relativen Krankheitsresistenz (Bartels, G.)

Fiir den epidemiologischen Verlauf einer Pilzkrankheit hat die Sporulationsrate des Pilzes 
auf den Pflanzen eine entscheidende Bedeutung. Sie ist gleichzeitig ein wichtiges Merkmal 
for die lnfektionshaufigkeit bzw. der Resistenz der Wirtspflanze. In Gewachshausversu
chen unter kontrollierten Bedingungen wurde die Sporulationsrate von 13 verschiedenen 
Pathotypen des Weizenmehltaus an hochanfalligen Weizensorten mittels der Sporulations
messung bestimmt. Setzte man die Sporulationsintensitiit aller gepriiften Pathotypen 
gleich 100, so schwankte die Sporulation zwischen den einzelnen Pathotypen von rel. 25 
bis rel. 152. 

Nach gleicher Methode wurde versucht, Resistenzunterschiede zwischen verschiedenen 
Weizensorten im Jugendstadium zu bestimmen. Dabei wurde zuniichst mit definierten 
Pathotypen gearbeitet, die eine unspezifische Pathogenitiit gegeniiber den zu priifenden 
Sorten aufwiesen. Unterschiede in der Anfalligkeit konnten mit dieser Methode in jedem 
Fall nachgewiesen werden, allerdings besteht nicht immer eine eindeutige Beziehung zwi
schen Anzahl gebildeter Pusteln pro Blattflacheneinheit, prozentualem Befall und der in 
einer bestimmten Zeiteinheit gebildeten Sporenmenge. 

12. Charakterisiemng physiologischer Pathotypen (Ra�n) des Getreide-Gelbrostes
(Puccinia striiformis) (Fuchs, Eva)

1976 waren wegen des ungewohnlich trockenen Sommers nur relativ wenig Gelbrostpro
ben eingetroffen. Ihre Analyse brachte gegeniiber dem Vorjahr kaum Veranderungen im 
Pathotypen-Spektrum. Auf Weizen wurden vorwiegend gefunden: 
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Pathotyp bricht die Resistenz der Sorten: 

33 E 128 Heine VII, Chinese 166 
108 E 141 Heine VII, 
104 E 137 Heine VII, 

Heines Kolben, Vilmorin 23, Hybrid 46 
Vilmorin 23, Hybrid 46 

I 

In den Gelbrostproben van Gerste wurde nur Pathotyp 24 (= allgemein virulent) analy-
siert. 

13. Analyse des Resistenzverhaltens von Weizen- und Gerstensorten gegeniiber Gelbrost
(Puccinia striiformis) (Fuchs, Eva)

Das Resistenzverhalten der Sorten und Stiimme gegentiber Gelbrost wurde in verschiede
nen Entwicklungsstadien ermittelt. Die Untersuchungen im Keimlingsstadium der Pflan
zen wurden in groBerem AusmaB mit 7 Pathotypen bei Weizen und 3 Pathotypen bei 
Gerste durchgefiihrt. Bei Keimpflanzen zeigt das Resistenz- oder Anfalligkeits-Verhalten 
derselben Sorte gegentiber verschiedenen Pathotypen deutlich das Vorhandensein einer 
pathotypen-spezifischen (,,vertikalen") Resistenz. Begutachtet wird dabei der Infektions
oder Befallstyp. Um innerhalb der anfalligen Keimpflanzen auch pathotypen-unspezifi
sche (,,horizontale") oder quantitative Unterschiede in der Resistenz erfassen zu konnen, 
wurden in besonderen Infektionsversuchen auBer dem Befallstyp auch Kriterien wie Auf
hellung als Zeichen gelungener Infektion, Pustelbildung, Sporulation und Absterbezone 
in zeitlicher und flachenmaBiger Hinsicht zur Charakterisierung der Resistenz benutzt. 

Die Resistenzeigenschaften der Sorten und Stiimme in ihren spateren Entwicklungsstadien 
wurden im ktinstlich infizierten Feld in isolierter Lage begutachtet. Dabei wurden Befalls
grad und Befallstyp in zeitlicher Entwicklung als wesentlich erachtet. Da die Feldinfek
tionen in jedem Jahre mit einem anderen Pathotypen erfolgte, sind bei den wiederholt 
angebauten Sorten und Stiimmen sowohl pathotypen-spezifische (spez.) wie pathotypen
unspezifische (unsp.) Resistenzeigenschaften zu erkennen. 

Bei den deutschen Winterweizensorten zeigten 1977 unter dem intensiven Infektions
druck mit dem Pathotypen 104 E 137 folgende Sorten starken Feldbefall: (Reihenfolge 
der Befallsstarke) 

,Uranus' (unsp.), ,Vuka' (unsp.), ,Joss' (Spez.), ,Schernauer' (unsp.), ,Paladin' (spez.), 
,Monopol' (spez.), ,Berthold' (spez.), ,Saturn' (unsp.), ,Osser' (unsp.), ,Cyrano' (spez.). 

Folgende Sorten waren befallsfrei: 

(unsp.) (spez.) (spez. + unsp.) 

,Carimulti' ,Feldkrone' ,Benno' 
,Ferto' ,Frtihgold' ,Disponent' 
,Nimbus' ,Kormoran' ,Duellant' 
,Progress' ,Kranich' ,Perseus' 

Alle tibrigen Sorten lagen in ihrem Resistenzverhalten zwischen diesen beiden Gruppen. 

Beim Sommerweizen waren hochanfiillig: ,Janus' (spez.) und ,Herakles' (spez.) und vollig 
befallsfrei: ,Kolibri' (spez.), ,Sirius' (spez.) und ,Solo' (spez.). Die Gelbrostentwicklung im 
Gerstenfeld war ftir eine ahnliche Sortencharakterisierung 1977 nicht ausreichend. 
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14. Der Wirtskreis des Gelbrostes (Puccinia striiformis) der Wiesenrispe (Poa pratensis L.)
(Ullrich, J.)

Folgende heimische Arten der Gattung Poa erwiesen sich for den Gelbrost der Wiesenrispe 
unter natiirlichen Bedingungen als anfallig: 

P. alpina L., P. angustifolia L., P. badensis Haenke, P. chaixii Vil!., P. compressa L., P.
glauca Yahl., P. nemoralis L., P. palustris L. und P. trivia/is L., lediglichP. annua L. und
P. supina Schrad. blieben befallsfrei. P. alpina L. war infolge des hohen Befallsgrades und
ihrer relativ breiten Blatter for die Gewinnung von Sporenmaterial besonders geeignet.
Daher konnte ausreichendes Infektionsmaterial fur die Priifung von Zuchtstiimmen und
Sorten der Wiesenrispe im Jahre 1978 bereitgestellt werden.

AuBenstelle Kitzeberg 

Die Mitarbeiter der Au8enstelle haben zahlreiche Sorten und Stiimme der wichtigsten 
landwirtschaftlichen Kulturen auf Resistenz gegen Krankheiten und Schiidlinge unter
sucht. 1850 Weizen-, Gerste- und Haferstiimme bzw. -sorten wurden auf Anfalligkeit for 
Cercosporella herpotrichoides, Gaeumannomyces graminis, Septoria nodornm, Fusarium 
culmornm, Septoria tritici und Septoria avenae gepriift. - Besonderes Augenmerk gait 
ferner dem im vorigen Jahr besonders hiiufig aufgetretenen Maisbeulenbrand. Die diesjiih
rigen an mehreren Orten durchgeftihrten Untersuchungen gestatten mit den Ergebnissen 
des Vorjahres folgende Aussage: Von den zugelassenen Maissorten sind ,Zistron', ,Velox', 
,Granat', ,Limac', ,Inraspiit', ,KC 3' und ,Eta' als widerstandsfahig und ,Fello', ,Alpha', 
,lpho 9' sowie ,Gabix' als anfallig zu bezeichnen. Die iibrigen Sorten konnen als mii8ig 
anfallig eingestuft werden. -Au8erdem wurden alte und neue, erucasiiurearme Rapssorten 
auf Resistenz gegen Pho ma lingam, Ackerbohne auf Resistenz gegen Blattkrankheiten und 
Weizensorten auf Resistenz gegen beide Weizengallmiickenarten und gegen Blattliiuse ge
testet. 

1. Wichtige Resistenzpriifungen in der Getreideziichtung: Fusarium-Arten an Winter
und Sommerweizen, Typhula incamata an Wintergerste und Rhizoctonia solani an
Winter- und Sommerweizen (Mielke, H.)

Im Rahmen eines GFP-Vorhabens wurden Resistenzpriifungen an Getreidearten mit dem 
Ziel durchgefiihrt, Ausgangsmaterial ftir die Resistenzziichtung zu finden, sowie Ertrags
verluste durch Auffinden von resistenten und toleranten Sorten zu vermindern. Zuniichst 
wurden Untersuchungen im Freiland zur Ermittlung der Pathogenitiit von verschiedenen 
Fusarium-Arten als Fu8krank:heiten an der Sommerweizensorte ,Kolibri' durchgeftihrt. 
Hierbei zeigte Fusarium culmornm eindeutig die hochste Aggressivitiit gegeniiber F. gra
minearnm, F. avenaceum, F. oxyspornm und F. moniliforme. Auch bei den Resistenz
priifungen mit Winter- und Sommerweizen erwies sich F. culmornm ebenfalls am aggres
sivsten. 

Alle in der Bundesrepublik Deutschland anerkannten Winter- und Sommerweizensorten 
sowie einige Weizenstiimme, die in der Zulassungspriifung beim Bundessortenamt stehen, 
wurden auf ihre Anfalligkeit gegen das Fusarium-Artengemisch ,,culmornm", ,,graminea
rnm", ,,oxyspornm", ,,avenaceum" und ,,moniliforme" untersucht. 

Gegen F. culmornm wurden ea. I 00 Winter- und Sommerweizensorten gepriift. Den ge
ringsten Befall hatten drei Sommerweizenstiimme. 

Bei den Resistenzpriifungen gegen F. graminearnm erwiesen sich zwei Sommerweizensor
ten als am wenigsten anfallig. Die Befallswerte der Priifungen gegen F. avenaceum, F.
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monilifonne und F. oxysporum sind aufgrund der kiihlen Witterung so niedrig ausgefal
len, daB eine Beurteilung der Winter- und Sommerweizensorten hinsichtlich ihrer Anfal
ligkeit nicht vorgenommen werden konnte. 

Die Resistenzpriifungen gegen Typhula incamata wurden auf.lier in Kitzeberg auch noch an 
5 verschiedenen Standorten in Schleswig-Holstein durchgefohrt. Bei nattirlicher Infektion 
zeigten die Wintergerstensorten ,Doris', ,Mirra', ,Majo', ,Kiruna', ,Ambio' und ,Astrix' die 
geringste Anfalligkeit. Mit Hilfe ktinstlicher Infektionen konnten in Kitzeberg ebenfalls 
deutliche Unterschiede in der Anfalligkeit zwischen den Sorten festgestellt werden. Den 
geringsten Befall hatte ,Mirra', ,Doris', ,Maris Otter', ,Kiruna', ,Atlantis', ,Pergo', ,Wigo:, 
,lnka' und ,Ambio'. Bei den weniger anfalligen Sorten ,Mirra' und ,Kiruna' konnten wie 
irn vorigen Jahr in den lnfektionsparzellen hohere Kornertrage festgestellt werden als in 
den nicht infizierten Kontrollparzellen. 

Gegen Rhyzoctonia solani wurden 225 Winterweizen-, Sommerweizensorten und -stamrne 
geprtift. Die niedrigsten Befallswerte hatten die Winterweizensorten ,Baulander Spelz', 
,Cyrano', ,Nimbus' und 8 -stamme. Von den Sommerweizensorten waren ,Selpek' und 
ein neuer Stamm am wenigsten von R. solani befallen. 

2. Bodenentseuchung durch hygienische FruchtfolgemaBnahmen, insbesondere von Ge-
treidefuEkrankheiten im Vergleich zur Anwendung von neuen Fungiziden (Mielke, H.)

Im Rahmen eines DFG-Vorhabens wurden Fruchtfolgeuntersuchungen mit dem Ziel 
durchgeftihrt, geeignete Feldfriichte for eine Entsendung von Fullikrankheiten zu finden. 
Bei den diesjahrigen Untersuchungen wurde am Weizennachbau zum zweiten Mai die Wir
kung einer zweijahrigen Unterbrechung der Weizenmonokultur mit nicht anfalligen Blatt
und Hackfriichten auf das Cercosporella und Gaeumannomyces-PotentiaI irn Gewachshaus 
und im Freiland festgestellt. 

Im Gewachshaus zeigte sich, dalli der niedrigste Cercosporella-Befall an Pflanzenproben 
auftrat, die unmittelbar nach einer und nach zwei anfalligen Vorfriichten standen. Eine 
vollkommene Entseuchung von C. herpotrichoides.konnte auch hier nicht festgestellt wer
den. Hinsichtlich des Gaeumannomyces-Befalls konnte irn Gewachshaus der niedrigste 
Wert ebenfalls an Weizenpflanzen festgestellt werden, die unrnittelbar nach 2 nicht anfal
ligen Vorfriichten standen. Die hochsten Befallswerte batten nicht die Pflanzen aus der 
Weizenmonokultur, sondern diejenigen, die aus der wieder beginnenden Weizenmonokul
tur stammten, deren Unterbrechung bereits 3 Jahre zuriicklag. 

Die Ergebnisse von prognostischen Untersuchungen im Gewachshaus hinsichtlich des 
Cercosporella-Befalls trafen bei den spateren Befallsauswertungen im Freiland nicht zu. 
Der Weizen nach nicht anfalligen Vorfriichten (Raps und Kartoffeln) hatte doch einen 
relativ hohen Cercosporella-Befall. In Parzellen mit Benomylapplikationen wurde der nie
drigste Cercosporella-Befall festgestellt. Geringer Rhizoctonina- und Fusarium-Befall 
konnte in den mit Benomyl behandelten Weizenparazellen beobachtet werden. Im Ver
gleich zur Weizenmonokultur wurde bei all en anderen V arianten ein Mehrertrag erzielt. 
Den hochsten Mehrertrag hatte der Weizen, der nach zweijahrigem Maisanbau stand 
(13,6 dt/ha mehr als die Weizenmonokultur). 

3. Untersuchungen iiber die Wirkung verschiedener Fungizide auf die Ahren-, Blatt- und
Fuf.likrankheiten des Getreides (Mielke, H.)

Um mef.libare und sichere Bonitierungswerte zur Beurteilung der Wirkung von Fungiziden 
gegen den Erreger der Weizenblattdtirre, Septoria tritici, zu erhalten, wurde eine infizierte 
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Winterweizensorte mit verschiedenen Fungiziden behandelt. Durch den Einsatz von Fun
giziden wurde die Pyknosporenbildung unterschiedlich vermindert. Manganhaltige Fungi
zide beeintrachtigen zum Teil die Pyknosporenbildung am starksten. Die Feststellung der 
Sporulationswerte an den Fahnenblattern bietet eine Moglichkeit, Fungizide auf ihre Wir
kung gegen Septoria tritici zu beurteilen. 

4. Untersuchungen iiber die Wurzel- und Stengelfaule des Maises (Kruger, W.)

Es ist das Ziel der Arbeiten, das Auftreten der Stengelfaule des Maises und den Schaden 
zu verringern, der <lurch umgebrochene Stengel und verringertes Korngewicht verursacht 
wird. - Maissorten sind unter den klimatisch ungilnstigen Bedingungen in Norddeutsch
land auf Wurzel- und Stengelfaule erneut beurteilt warden. Der Befall der Wurzeln war 
zwischen den Sorten weniger unterschiedlich als der Befall der Stengel. Allgemein waren 
die Stengel auch weniger befallen, wenn die Wurzeln einen geringeren Faulegrad aufwie
sen. Widerstandsfahige (z. B. ,Anjou 21', ,Blizzard', ,Eta'. ,Inraspat', Merca', Resi') und 
anfallige Sorten (z. B. ,Edo', ,Fello', ,Inrakorn') konnten gut erkannt werden. Infolge 
stiirmischen Wetters brachen auch Sorten um, deren Stengel nicht von Pilzen durchsetzt 
waren. Das traf besonders for die Sorten ,Gab ix', ,Forla', ,Garbo' und ,Resi' zu. 

Der Einflufl, einer gestaffelten und geteilten N-Diingung wurde erneut bei mehreren Sorten 
untersucht. Die niedrigsten Befallswerte hatten die nicht mit Stickstoff gedi.ingten Mais
pflanzen. 80 und 160/kg/ha N, in einer oder in 2 Gaben appliziert, hatten keine eindeutige 
Wirkung. - Bei diesem Versuch kam erneut der starkere Befall bei dichten (12 Pflan
zen/m2 ) gegeniiber lichteren Bestanden {8 Pflanzen/m2 ) zum Ausdruck. 

In Saarbriicken, Braunschweig und Kitzeberg erfolgten die ersten Befallserhebungen im 
Rahmen eines Fruchtfolgeversuches bei Weizen und Mais. Auffallend war, daS Aureoba
sidium bolleyi und auch Gaeumannomyces graminis am Ende der Vegetationsperiode 
zahlreicher aus Weizenwurzeln isoliert wurden als zu Beginn. Aus Maiswurzeln wurde 
G. graminis ebenfalls im Herbst von den Standorten Braunschweig und Saarbriicken iso
liert. Dieses haufige Auftreten von G. graminis war tiberraschend. In Kitzeberg trat F. cul
morum zahlreich auf.

S. Epidemiologische Studien iiber Pilze, die Stengel- und Wurzelfaule beim Mais verur-
sachen (Kruger, W., Rogdaki-Papadaki, Chrysanthi und Hansen, Eike)

Im Rahmen des DFG-Forschungsvorhabens wurden Gewachshaus- und Freilandversuche 
angelegt. In Gewachshausversuchen nahm der Befallsgrad (Sorte ,Velox') der Wurzeln zu, 
wenn nicht sterilisierter sandiger Lehmboden bis zu 80 % der maximalen Wasserkapazitat 
befeuchtet word en war und die Pilze Fusarium culmorum, F. monilif onne var. subglu
tinans, F. oxysporum, Aureobasidium bolleyi oder Trichodenna spp. in einer Aufwand
menge von 2 Gewichtsprozent (infizierte Haferkorner) beigemengt waren. 

Aus den Befallsstellen wurden nicht immer die hinzugegebenen Pilze isoliert. Dieses traf 
besonders ftir A. bolleyi, Trichoderma spp. und in geringerem MaBe ftir F. oxysporum zu. 
F. culmorum und F. moniliforme var. subglutinans waren tiberwiegend in den lnfektions
stellen zu finden. Einen geringen Einflufl, auf den Befall hatten verschiedene Bodenarten.
Moor-, Sand-, sandiger Lehm- und Lehmboden wurden mit A. bolleyi, F. culmorum, F.
monilifonne var. subglutinans oder F. oxysporum in einer Aufwandmenge von 2 Ge
wichtsprozent dem Boden beigemengt. Am schwachsten war die Wurzelfaule beim Mais in
sandigem Lehmboden entwickelt. - Aus den Befallsstellen wurden F. culmorum und
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F. moniliforme var. subglutinans tiberwiegend isoliert, wenn diese Pilze dem Boden beige
mengt worden waren. A. bolleyi und F. oxysporum waren je nach Bodenart unterschied
lich am Pilzspektrum beteiligt.

6. Phomabefall und integrierte Bekiimpfung der Rapsschadlinge
(Kruger, W. und Hansen, Eike)

Der Pilz Phoma lingam (stat. gen. Leptosphaeria maculans) trat im Berichtsjahr erneut 
stark auf. Eine am Ende des Winters und im Juni im Freiland durchgefohrte Befallserhebung 
lieB erkennen, daB die Krankheit vom Befallsgrad 1 [) auf 4,2 (Skala 1-9) zunahm. Ge
wisse geographische Unterschiede bestanden. Der ermittelte Antell von P. lingam an den 
visuell als durch P. lingam hervorgerufen beurteilten Befallsstellen stieg von 30 % im Frtih
jahr auf 54 % im Herbst. AuBer P. lingam wurden im Frtihjahr Phoma eupyrena, Fusarium 
tabacinum (wahrscheinlich nicht pathogen), Alternaria spp. und Rhizoctonia solani hau
figer isoliert. Im Juni waren fast nur noch P. lingam und F. tabacinum am Pilzspektrum 
beteiligt. -

In Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt und den Landwirtschaftskammern wurden 
die zugelassenen und ktinftigen Rapssorten auf Resistenz gegen P. lingam beurteilt. Auf
grund der Bonitierungen der letzten 4 J ahre sind von den erucasaurearmen Sorten ,Rapora' 
und ,Primor' als widerstandsfahiger, ,Lesira', ,Expander' und ,Girita' als anfalliger zu be
trachten. 

Durch folgende PflanzenbaumaBnahmen konnte die Krankheit geringfogig beeinfluBt 
werden: Spate Aussaat verringerte den Befall. Diese MaBnahrne kann jedoch nicht em
pfohlen werden, well dann die Dberwinterung gefahrdet ist. Durch einige Herbizide wurde 
die Krankheit geringfogig reduziert. Ohne EinfluB waren unterschiedlich hohe Bor-, Kali
und Stickstoffdtingungen. 

Bei Infektionsversuchen wurde die gtinstige Wirkung einer tiefen Temperatur (um 10 °C) 
auf den Befall durch die Leptosphaeria-Sporen beobachtet. Bei Keimversuchen im 
Laboratorium konnte das Verhalten bestatigt werden. Wahrend Pyknosporen bei 8 °C 
nach 40 Stunden zu keimen begannen, entwickelten Ascosporen bereits nach 8 Stunden 
Keimschlauche. 

Im Herbst wurde der Flug der Ascosporen auf zwei Feldern mittels einer ,Hirst'-Sporen
falle beobachtet. Verstarkter Sporenflug begann auf einem Feld am 7. 10. und auf dem 
anderen am 20. 10. 77. Die Anzahl der Sporen variierte sttindlich und taglich. Es ist anzu
nehrnen, daB Feuchtigkeitszustand und Windgeschwindigkeit diese Variation ursachlich 
bedingen. Genaue Angaben mi.issen noch erarbeitet werden. 

7. Untersuchungen zur Epidemiologie und Bekiimpfung pilzlicher Krankheitserreger im
Samenbau von Lolium-Arten (Teuteberg, A.)

Die Untersuchungen haben zum Ziel, Ertragsverluste bei der Saatguterzeugung der wirt
schaftlich wichtigen Weidelgras-Arten (Lolium spp.) zu vermeiden. An 2 verschiedenen 
Standorten wurden erste Versuche mit Fungiziden an Saatgutvermehrungsbestanden von 
Deutschem Weidelgras (L. perenne) insbesond�re gegen FuBkrankheiten durchgeftihrt. In 
Neukirchen (Ostholstein) war bis ea. 3 Wochen vor der Ernte ein hemmender EinfluB der 
Fungizidbehandlungen (Thiophanat-methyl, I/I-Stadium der Pflanzen; Carbendazim + 
Triadimefon, K/L-Stadium) auf den Befall mit FuBkrankheitserregern festzustellen, der 
aber dann etwa 1 Woche vor der Ernte nicht mehr erkennbar war. In Kitzeberg zeigte sich 
1-2 Wochen vor dem Schnitt ebenfalls kein Bekampfungserfolg (Thiophanat-methyl und
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Benomyl, I/I-Stadium). An beiden Standorten lag der Anteil fuBkranker Pflanzen (vor 
allem Fusarium; auch Cercosporella, Rhizoctonia) kurz vor der Ernte im Mittel zwischen 
25 und 44 %. 

8. Untersuchungen iiber Fusarium-Arten an Futter- und Rasengrasem (Teuteberg, A.)

Die Versuche sollen dazu beitragen, Pathogenitat und Schadwirkung einiger haufig an 
Grasern auftretender Fusarium-Arten aufzuklaren. Auch im Berichtsjahr konnten an ver
schiedenen Standorten Schleswig-Holsteins Fusarien an Nutzgrasern festgestellt werden. 
Infektionsversuche im Gewachshaus mit 8 lsolaten (F. culmorum, F. avenaceum) von 
Weidelgrasern (Lolium spp.) ergaben zumindest bei 3 Isolaten eine starkere Keimhem
mung (iiber 50 %) von Samen des Deutschen Weidelgrases (L. perenne). 

9. Untersuchungen iiber Blattkrankheiten der Ackerbohne (Teuteberg, A.)

Die Ackerbohne verdient als eiweIBreiche Futterpflanze und aus Fruchtfolgegriinden Be
achtung. Auch im Berichtsjahr wurden daher etwa 60 Proben blattfleckenkranker Pflan
zen hauptsachlich aus dem Ackerbohnensortiment in Kitzeberg, aber auch aus Bestanden 
im Kreis Pion und dem Kreis Norden (Niedersachsen) im Labor untersucht, wobei Botry
tis-Arten (B. fabae und B. cinerea) am haufigsten isoliert wurden. Infektionsversuche im 
Gewachshaus mit von Blattern gewonnenen Isolaten von Alternaria-, Epicoccum- und 
Trichodenna-Arten zeigten bisher, daB diese zumindest unter bestimmten Bedingungen, 
z. B. Verletzungen, Nekrosen hervorrufen konnen.

Der Winteranbau von Ackerbohnen (3 englische Wintersorten und mehrere deutsche 
Zuchtstamme) war in diesem Jahr nicht ganz so erfolgreich wie in den vorigen Anbaujah
ren. Im Februar/Marz traten verbreitet Absterbeerscheinungen am FuB der Pllanzen auf, 
die primar auf Kii.lteeinwirkung zuriickgeftihrt werden diirften. Bemerkenswert war das 
gute Regenerationsvermogen der Pflanzen bei Einsetzen giinstiger Wachstumsbedingun
gen. 

10. Untersuchungen zur Prognose des Auftretens der Getreideblattlause (Basedow, Th.)

Eine Vorhersage des Auftretens der Getreideblattlii.use ermoglicht die Beschrii.nkung von 
Insektizideinsatzen auf wirtschaftlich gerechtfertigte Falle. Eine sichere Prognose muB 
nicht nur die Vermehrungsgeschwindigkeit der Blattlauspopulationen, sondern auch den 
EinfluB der natiirlichen Gegenspieler beriicksichtigen. Im Sommer 1977 traten die Ge
treideblattlause in Ostholstein sehr viel seltener auf als im Vorjahr. Die Haferblattlaus 
(Rhopalosiphum padi), die 1976 eine Massenvermehrung gezeigt hatte, erschien in gerin
ger Zahl erst im Herbst (an Mais), wii.hrend die GroBe Getreideblattlaus (Macrosiphum 
avenae) zur Zeit ihres maximalen Auftretens (Mitte Juli) im Durchschnitt nur 2 bis 
3 La.use pro Getreidehalm hervorbrachte. Das Auftreten der Bleichen Getreideblattlaus 
(Metopol.ophium dirhodum) war noch geringer. Die Blattlausrii.uber, insbesondere die 
Marienkafer, erschienen Anfang Juni in groBer Zahl auf den Feldern, konnten sich aber 
aufgrund der geringen Blattlausdichte kaum vennehren. Die Parasitierung blieb wie im 
Vorjahr gering, wahrend die lndividuen von M. avenae aufgrund der feuchten Witterung 
zu 27 % durch Pilzbefall getotet wurden. 

11. Untersuchungen iiber die Populationsdynamik der Weizengallmiicken (Basedow, Th.)

Neben der weiteren Erfassung der Populationsbewegungen der Weizengallmiicken und der 
sie steuernden Faktoren in Brodersdorf (Kreis Plon) und Dettum (Kreis Wolfenbiittel) 
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liegt der Schwerpunkt jetzt auf der praxisnahen Entwicklung einer Prognose des Auftre
tens (in Zusammenarbeit mit Pflanzenschutzdienststellen). Bei lokaler Erfassung der Bo
dentemperaturen und der Niederschlage im Frlihjahr konnte der Flugbeginn der Gelben 
Weizengallmiicke 1977 auf einen Tag genau vorausberechnet werden. Die Populations
dichte beider Weizengallmtickenarten blieb aber 1977 in Norddeutschland wie im Vorjahr 
weit unterhalb der wirtschaftlichen Schadensschwelle. 

12. Die Siedlungsdichte riiuberischer Arthropoden der Bodenoberfliiche im landwirt
schaftlichen Bereich (Basedow, Th., in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe ,,Inte
grated Control in Cereals" der International Organization for Biological Control of
Noxious Animals and Plants)

Die Untersuchungen sollen dazu beitragen, den EinfluB der Rauber auf Schadlinge auch 
bei dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu erhalten. Ein Schutz der Ntitzlinge kann 
durch den Gebrauch selektiv wirkender Mittel und durch Beriicksichtigung von Haufig
keit, Erscheinungszeit und Bedeutung der Raubkafer und Spinnen erreicht werden. Zwei
jiihrige Untersuchungen an drei Standorten zeigten, da£ Oxydemeton-methyl die epigai
schen Raubarthropoden weniger stark schadigt als Parathion-athyl. Auf einem 45 ha gros
sen Winterweizenfeld im Kreis Plon wurden Anfang Juni bzw. Anfang Juli 1977 folgende 
Individuenzahlen pro ha festgestellt: Laufkafer 41.000 bzw. 22.000 und Spinnen 10.000 
bzw. 27.000. 

13. Allgemeine Untersuchungen zur Populationsdynamik tierischer Schiidlinge
(Schutte, F.)

Die Untersuchungen wurden im Jahr 1977 auf das Auftreten der Rapsschadlinge konzen
triert, da ihre wirtschaftliche Bedeutung innerhalb des letzten Jahrzehnts im Vergleich zu 
anderen Schadlingen landwirtschaftlicher Kulturen erheblich zugenommen hat. Den gr6B
ten EinfluB auf die Ertrage hatten die Kohlschotenmticke (Dasineura brassicae) in Verbin
dung mit ihrem Wegbereiter KohlschotenrtiBler (Ceutorhynchus assimilis) sowie im gerin
gem Umfang der Rapskrebs (Sclerotinia sclerotiorum). Durch einen Vergleich der Schad
jahre (1969-1973) mit den Jahren 1967, 1968 und 1974, in denen kaum Schaden auf
getreten und in denen in Schleswig-Holstein die gleichen Sorten angebaut waren, ergab 
sich an Hand der durchschnittlichen Hektarertrage fur das Land im Mittel der 5 Jahre ein 
Minderertrag von jiihrlich 7 dt/ha. Die hauptsachlichen Schaden - etwa 5 dt/ha - waren 
durch die Kohlschotenmticke, ein Teil - vor allem 1969 - durch den Rapskrebs und nur 
ein geringer Teil durch ungiinstige Witterung im Jahr 1972 verursacht worden. 

Im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen wurden 1977 die in den vorangegangenen 
Jahren durch Sondermittel unterstiitzten Bemiihungen fortgeftihrt, eine durchgreifende 
Bekampfung der Kohlschotenmticke durch Verzogerung der Rapsbltite zu erreichen; Die 
Untersuchungen brachten auch in diesem Jahr eine erhebliche Befallsreduktion der 
Miickendichte, aber nicht eine solche des RiiBlers und des Rapsglanzkafers. Die Ertrage 
waren z. T. durch die Verzi:igerung, die teils bis zur Ernte anhielt, erheblich gesenkt wor
den. Es bleibt zu priifen, ob diese Verluste, die 1977 durch eine Trockenperiode verstarkt 
wurden, bei einem frliheren Einsatz des Wachstumsregulators, einer Reduzierung der Auf
wandmenge und einer Ernte der behandelten Rapspflanzen zum Zeitpunkt der Schnitt
reife verringert und bessere Ertrage erzielt werden. 
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14. Untersuchungen zur Populationsdynamik der Fritfliege und Auswirkung der Frlill-
schaden an Maisptlanzen (Schiitte, F.)

Es ist das Ziel der Untersuchungen, zwischen den populationsdynamischen Ablaufen und 
dem Auftreten der Schiiden durch die Fritfliege (Oscinella frit) einen Zusammenhang zu 
finden. Dariiber hinaus sollen die Ertragsverluste und die Hohe der moglichen Kompensa
tion durch die Pflanze ermittelt werden. Im Jahr 1977 ergab sich for die 2. Generation der 
Fliegen ein langdauerndes Flugmaximum (25. 7 .-8. 9. 77). Zwischen 5 Maissorten, die zu 
3 Saattenninen angebaut warden waren, ergaben sich zwar in diesem Jahr im Durch
schnitt sehr hohe Befallswerte, aber zwischen den Befallswerten der Sorten, die zwischen 
66 und 78 % lagen, bestanden keine gesicherten Unterschiede. 

Mais, der am 6. 5. und am 16. 5. 77 gesiit warden war, wurde auf einem Feld von Frit
fliegen geschadigt; auf einem anderen Feld wurden die Fritfliegen durch Insektizide ausge
schaltet. Auf diesem Feld lieB sich durch Anstechen der Maispflanzen mit einer erhitzten 
Nadel im 3- bis 4-Blatt-Stadium das Schadbild der Fritfliege imitieren. Das Befallsbild lag 
auf beiden Feldern zwischen ,,nicht befallen" und ,,stark geschiidigt": innere Blatter stark 
verklebt und Pflanzen gestaucht. Das durchschnittliche Kolbengewicht der einzelnen ge
ernteten Pflanzen lag for ungeschiidigten Mais bei 170 g, for die am starksten geschadigten 
Pflanzen bei etwa 30 g. Schon bei einem mittleren Befallsgrad - ;,mittlere Ausdehnung 
der Frlillschiiden, die inneren Blatter etwas verklebt" - brachten die Kolben beider Felder 
einen deutlichen, statistisch gesicherten Minderertrag. Bei den durch Fritfliegen geschiidig
ten Pflanzen war das Kolbengewicht um 47 % und bei den ki.instlich verletzten Pflanzen 
um 39 % niedriger als an geschadigten Pflanzen. 

15. Untersuchungen zur Populationsdynamik und Entwicklung einer integrierten Be-
kiimpfung des Maikiifers (Schutte, F. und Hauss, R.)

Es ist das Ziel der Untersuchungen, durch spezifische Regulationsmechanismen, die unter 
Beriicksichtigung der populationsdynamischen Abliiufe eingesetzt werden, eine verbes
serte Form der integrierten Bekiimpfung zu ereichen. Dazu wurden in drei Versuchsge
bieten die Populationsdichten erfaBt: Buhwil (St. Gallen/Schweiz) 13 Engerlinge L1 /m2

, 

Schiener Berg (Bodensee) 5 Kafer/m2
, Burzelberg (Raum Frankfurt) 1 Engerling L2 /m2

• 

In Buhwil wurde erstmals die Auswirkung einer Herbizid-Behandlung gegen Taraxacum 
officinale - die nachgewiesenennaBen beste Wirtspflanze der Engerlinge - auf die Popula
tionsdichte untersucht. Die Applikation von Wuchsstoffherbiziden (2,4-D + MCPA) auf 
6 Parzellen im April fiihrte bis zum September im Durchschnitt zu einer Reduktion der 
Engerlinge um 89 %, wahrend in den unbehandelten Parzellen die Engerlingspopulation 
nur um 27 % abnahm. Der Bestand von T. officinale verringerte sich auf den behandelten 
Flachen um 87 % im Gegensatz zu 13 % auf den unbehandelten. 

Um in Maikaferfluggebieten zu einer genaueren Vorhersage des Engerlingsbefalls zu kom
men, wurden in einem Freilandflugraum Versuche zur Klarung der Orientierungsmecha
nismen der Kafer sowohl beim FraB- als auch beim Eiablageflug durchgefohrt. Dabei 
zeigte sich, daB die Weibchen bevorzugt ihre Eier in den Parzellen ablegten, in denen T.

officinale vorhanden war. Es wurden bei einem Vergleich der folgenden vier Versuchs
glieder bei T. officinale 59 % der Eiablagelocher, bei Rumex acetosa 17 %, bei Tussilago 
farfara 15 % und bei Festuca pratensis 9 % gefunden. Die Bevorzugung der mit Lowen
zahn besetzten Parzellen laBt den SchluB zu, daB der Maikafer neben der bisher bekann
ten magnetischen, elektrischen und ultraoptisch azimutalen Fernorientierung auch iiber 
Mechanismen zur Nahorientierung verfogen muB, wobei wir an eine olfaktorische und/ 
oder optische Nahorientierung denken. - Zu den Versuchen, die Aufnahme der for die 
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Entwicklung der Engerlinge notwendigen Phytohormone zu blockieren, wurden mittels 
der Polyacrylamidgel-Disk-Elektrophorese das Muster der loslichen Hamolymphproteine 
von Engerlingen analysiert, die mit Wurzeln unterschiedlicher Pflanzen gefottert worden 
waren. Es zeigten sich dabei deutliche Unterschiede im Proteinmuster bei den rnit T. offi
cinale gefotterten Tieren. 

16. Erforschung der Feuerbrandkrankheit unter besonderer Beriicksichtigung seiner Be-
kiimpfung (Zeller, W.)

Weitere Daten zur Epidemiologie des Feuerbrandes wurden von dem unter natiirlichen 
Befallsbedingungen stehenden Kernobst- und Ziergeholzsortiment in der diesjiihrigen 
Vegetationsperiode erfaBt. Wie in den Vorjahren reagierten die groBblattrigen und hoch
wtichsigen Cotoneaster Arten und Sorten von C salicifolius und C watereri hoch anfallig. 
Es war festzustellen, da:ll, erst nach den Bltiteninfektionen an den erwiihnten Cotoneaster
Typen Triebspitzenbefall an Birnen- und Apfelsorten auftrat. Im Vergleich dazu war am 
Kernobst kein Bliitenbefall zu beobachten. 

17. Bekiimpfungsversuch mit Bakteriziden (Zeller, W.)

Drei neuentwickelte Bakterizide wurden auf ihre Wirkung gegen E. amylovora tiberpriift. 
Als Standardmittel wurden das Streptomycin-Priiparat Agrimycin und Phytokupfer ein
gesetzt. Mit einer Bakteriensuspension von ea. 108 Zellen/ml wurden Bltitenbtischel der 
hochanfalligen Cotoneaster-Sorte C salicifolius floccosus infiziert und in wochentlichem 
Abstand 5 Spritzungen durchgeftihrt. Dabei zeigte eines der Mittel eine vergleichbar gute 
Wirkung wie das Streptomycinpriiparat, von ea. 80 % Befallsreduktion gegentiber der be
handelten Kontrolle. Die beiden anderen Mittel wiesen z. T. wegen phytotoxischer Neben
effekte keinen Unterschied zur Kontrolle auf. 

18. Priifung von Kemobst- und Ziergeholzarten sowie Cotoneastersiimlingen auf Feuer
brandresistenz (Zeller, W., in Zusammenarbeit rnit Schmidle, A., vom lnstitut ftir
Obstkrankheiten, Meyer, J., vom Arnt for Land- und Wasserwirtschaft, Husum und
Persiel, Friedegunde, von der Bundesforschungsanstalt for gartenbauliche Pflanzen
ztichtung, Ahrensburg)

Die unter natiirlichen Befallsbedingungen stehenden Ziergeholze aus 5 Gattungen der 
Rosaceen zeigten in ihrer Anfalligkeit keinen bemerkenswerten Unterschied zum Vorjahr. 
Wiederum wiesen Pflanzen aus den Gattungen Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, 
Cydonia, Ma/us, Pyracantha, Pyrus und Stranvaesia Symptome auf, wiihrend die anderen 
Gattungen keinen Befall zeigten. 

Von den bislang getesteten 9.000 Cotoneaster-Siimlingen aus 16 kommerziell wichtigen 
Cotoneaster-Arten und -Sorten wurden die von befallsfreien Pflanzen selektierten Steck
linge soweit angezogen, da:ll, sie im niichsten Jahr zur weiteren Testung ausgepflanzt wer
den konnen. 

Das Kernobstsortiment von 11 Birnen- und 14 Apfelsorten wurde wiederum nach nattir
lichem Befall und erstmals alle Sorten nach ktinstlicher Infektion auf ihre Anfalligkeit 
gegen den Feuerbranderreger tiberpriift. Bei den Birnensorten reagierten die 4 Sorten 
,Bunte Juli', ,Griifin von Paris', ,Trevoux' und ,Vereinsdechant' hoch anfallig. Ein hoher 
Prozentsatz der Biiume waren abgestorben. ,Conference', ,Charneu', ,Clapps' und ,Gute 
Luise' erwiesen sich von mittlerer Anfalligkeit, wahrend ,Gellerts' und ,Alexander Lucas' 
sich als resistent verhielten. 
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Die Apfelsorten zeigten insgesamt eine wesentlich geringere Anfalligkeit. Am anfalligsten 
reagierten die Sorten ,James Grieve', ,Goldparmane', ,Jonathan' und ,Gloster'. Eine etwas 
schwachere Symptomausbildung zeigten weitere 6 Sorten, wahrend ,Martini', ,Finkenwer
der', ,Golden Delicious' und ,Ontario' sich nahezu resistent verhielten. lnsgesamt konnte 
damit auch unter unseren klimatischen Bedingungen festgestellt werden, daB Birnen weit
aus anfalliger auf den Feuerbrand reagieren als die Apfel. 

19. Erprobung und Weiterentwicklung verbesserter Methoden fur den Meldedienst
(Schutte, F.)

Unter Beriicksichtigung der seit 1973 durch Sondererhebungen gewonnenen Erfahrungen 
wurden folgende, grundlegende Prinzipien erarbeitet, deren Nutzung die Aussagekraft des 
Meldedienstes erheblich verbessern wiirde. 

Die Gebiete· der Bundeslander sollten unter Beriicksichtung der naturraumlichen Gliede
rung in Meldebezirke unterteilt werden. Diese konnen unter giinstigen Umstanden mit den 
dreistellig gekennzeichneten Naturraumen iibereinstimmen. Zumindest werden aber zum 
Teil oder sogar meistens tibergeordnete, zweistellig gekennzeichnete Naturraume - ganz 
oder einmal unterteilt - herangezogen werden mtissen, um die Zahl der Meldebezirke 
nicht zu groB werden zu !assen. Fiir das 15.676 km2 groBe Land Schleswig-Holstein waren 
z. B. die drei groBen, langgestreckten, iibergeordneten Naturraume Marsch, Geest und Ost
liches Htigelland moglichst unter Beriicksichtigung politischer Grenzen in nordliche und
siidliche Halften zu trennen, so daB insgesamt ftir dieses Land 6 im Durchschnitt etwa
2.500 km2 groBe Meldebezirke entstehen.

Fiir die Meldebezirke sind bei einjahrigen Kulturen jahrlich und bei mehrjahrigen Kul
turen etwa alle 5 Jahre die GroBe der mit den einzelnen Kulturen angebautev Flachen an
zugeben. 

lnnerhalb der Meldebezirke werden mindestens 10 Kontrollstellen for die Ermittlung des 
jeweiligen Durchschnittswertes herangezogen. Bei groBflachigem Anbau werden Lage und 
Zahl der Kontrollstellen in Abhangigkeit von der FeldgroBe - entsprechend den in den 
letzten Jahren erprobten Verfahren - festgelegt. Bei kleinen Anbauflachen, die nur ein 
oder wenige Ar groB sind, diirfte sich in der Regel dei- Befall bzw. der Anteil vernichteter 
Pflanzen for die ganze Flache schatzen !assen. 

Das AusmaB des Befalls oder Schadens wird bei den Einzel- und Durchschnittswerten der 
Meldungen ahnlich wie in anderen Llindern meistens <lurch den Prozentsatz betroffener 
Pflanzen gekennzeichnet. Ftir einzelne Organismen notwendige, davon abweichende An
gaben und Bezugseinheiten sind in einer Meldeliste vermerkt. Diese Liste enthalt etwa 
200 Organismen, die dem jahreszeitlichen Eintreten des jeweils typischen Stadiums nach 
phanologisch geordnet sind. In der Regel wird ein Schadorganismus im Laufe eines Jahres 
nur einmal gemeldet. Die Meldungen werden fortlaufend und zwar dann zur Auswertung 
eingeschickt, wenn einzelne Seiten der Liste ausgeftillt sind. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Gemtisebau in Hiirth-Fischenich 

Fiir den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Gemiisekulturen mit geringem Anbauum
fang fehlt es vielfach an Zulassungen. Zur SchlieBung dieser Lucken wurde vom Institut 
in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst der Lander ein Prograrnm zur Erarbei
tung von Bekampfungsverfahren erstellt. Zugleich beteiligte sich das lnstitut am Riick
standsprograrnm der Biologischen Bundesanstalt. 
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Weitere Forschungsarbeiten wurden durchgeftihrt zu nichtparasitaren Krankheitserschei
nungen sowie Bakterien- und Pilzkrankheiten bei Chinakohl, Brokkoli und Gemtisemais 
und zur Frage des niedrigsten Fungizidaufwandes for eine erfolgreiche Septoria-Bekiimp
fung an Sellerie. 

Neu aufgenommene Untersuchungen beschaftigen sich mit der Wirkung synthetischer 
Pyrethroide gegen Blattlause und Raupen an verschiedenen Gemtisekulturen. 

Die diagnostischen Hilfeleistungen for den Pflanzenschutzdienst und die Praxis hatten im 
Berichtsjahr einen besonderen Schwerpunkt bei Wurzel- und FuBkrankheiten an Tomaten 
und Buschbohnen. 

Das Institut ftihrte die 8. Arbeitstagung der Fachreferenten for Pflanzenschutz im Gemtise
bau <lurch (77 Diskussionsthemen) und organisierte ein Fachgesprach tiber Fragen der 
Erdraupenbekampfung. 

1. Untersuchungen zur Verbreitung des Erregers der Kohlhemie und seiner Pathotypen
sowie zur Anfiilligkeit der Wirtspflanzen (Mattusch, P.)

Neben der Ermittlung der Pathotypen von Plasmodiophora brassicae wurden Untersu
chungen zur Frage des Einflusses von Wirtspassagen auf die Virulenz und die Stabilitat 
vorgegebener Erregerherktinfte in Angriff genommen. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, 
daB definierte Pathotypen im Wechselspiel Wirt/Parasit u. U. Virulenzveranderungen er
fahren. 

2. Verminderung der durch den Kohlhemieerreger vemrsachten Schadwirkung durch
gezielten Einsatz fungizider Substanzen (Mattusch, P .)

Wie in einerri Versuch zur Wirkung des beim Einsatz von Kalkstickstoff im Boden gebil
deten Cyanamids gegen Plasmodiophora brassicae an Blumenkohl gezeigt werden konnte, 
ist es moglich, durch den Schutz der Kohlpflanzen wahrend der ersten 4-5 Wochen ihrer 
Entwi<;klung die <lurch den Pilz verursachte Schadwirkung deutlich zu mindern. Die Boni
tur des Befalls der Wurzeln 4 Wochen nach der Pflanzung und 6 Wochen nach der Appli
kation (200 g N/ha als Kalkstickstoff) ergab bei den behandelten Versuchsgliedern einen 
Anteil von 75,2 % Pflanzen mit weniger als 10 % befallener Wurzeln, wahrend die unbe
handelte Kontrolle nur 16,3 % erreichte. Jn der Ertragsbewertung schlug sich dies bei der 
Kalkstickstoftbehandlung in einem Anteil von 73 % Kopfen in den als marktfahig anzu
sehenden Handelsklassen 1 und 2 nieder, bei der unbehandelten Kontrolle lag der Wert 
bei 8 %. Da die Wurzelbonitur zur Erntezeit die Unterschiede zwischen den Versuchsglie
dern nicht deutlich genug werden lieB, ist zu fordern, daB for Prtifungen von Fungiziden 
auf ihre Wirksamkeit gegen den Kohlhernieerreger die Ertragsbewertung als Bemessungs
grundlage Vorrang haben muB. 

3. Untersuchungen zum Einflu6 des Silageprozesses bei Herbstriiben auf die Lebens
fahigkeit der Dauersporen von Plasmodiophora brassicae (Mattusch, P., in Zusammen
arbeit mit dem Institut for Grtinlandwirtschaft der Bundesforschungsanstalt for Land
wirtschaft, Braunschweig)

Bei der vorwiegend maschinell betriebenen Beerntung von Herbst- oder Stoppelrtiben 
(Brassica campestris ssp. rapa) gelangen die Dauersporen des Kohlhernieerregers in die 
Silage. Da aufgrund alterer Untersuchungen erwiesen ist, daB die Dauersporen die Passage 
<lurch den Darmtrakt der mit befallenen Stoppelrtiben gefotterten Tiere unbeschadet tiber
stehen, wird geprtift, ob der SilageprozeB die Vitalitat der Dauersporen beeintrachtigt. 
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Sollte dies nicht der Fall sein, so ware die Gefahr der Kontamination der Gillle und damit 
groBer Anbaufliichen ( ea. 70.000 ha Herbstriibenanbaufliiche) mit dem Erreger nicht aus
zuschlieBen. 

4. Zur Identifizierung und Bekiimpfung der Erreger des Echten Mehltaus an Gurken
(Criiger, G. und Philipp, W.-D.)

Alle Herktinfte von Gurkenmehltau aus dem Freiland waren nach den Konidienmerkma
len und, soweit anzutreffen, nach den Kleistothezien Erysiphe cichoracearum zuzuord
nen. Dagegen waren alle Gewiichshausherktinfte nach den Konidienmerkmalen zu Sphae
rotheca fuliginea zu stellen. In Klimakammem bei 19 °C zeigten sich Isolate von S. fuli
ginea beztiglich Myzelwachstum, Konidienbildung und Entwicklungsrhythmus E. cicho
racearum tiberlegen und wurden dariiberhinaus im Gegensatz zu E. cichoracearum durch 
hohe Luftfeuchtigkeit signifikant gefordert. 

Zuchtstiimme von Einlegegurken zeigten gegentiber beiden Gurkenmehltauerregem gleich
laufende Toleranzunterschiede. 

S. Untersuchungen zum Auftreten und zur Verbreitung von Pathotypen der Falschen
Mehltaupilze im Gemiisebau (Criiger, G.)

Einsendungen von Kopfsalat mit Falschem Mehltau-Befall aus den verschiedensten Teilen 
des Bundesgebietes waren die Grundlage for Untersuchungen zur Verbreitung der Patho
typen (Rassen) von Bremia lactucae. Von dem 1977 eingesandten Material wurden bisher 
42 Proben mit Hilfe des international abgesprochenen Testsortiments analysiert und ent
sprechend dem niederliindischen System eingeordnet. Hauptverbreitung hat danach der 
Pathotyp NL 5. Daneben wurden NL 1 und in Einzelfiillen NL 4 und NL 6 sowie Popu
lationen aus mehreren Pathotypen festgestellt. Die Untersuchungen ergaben ferner, daB 
tiber die bisher im Bundesgebiet ermittelten Pathotypen NL 1 - NL 8 hinaus weitere Ty
pen unterschiedlicher Virulenz vorkommen. Eine Bremia-Herkunft befiel alle Testsorten 
in gleicher Weise. 

6. Entwicklung von Verfahren zur Bekiimpfung samenbiirtiger Krankheitserreger bei
Gemiise (Criiger, G.)

Beizversuche mit einer stark durch Phoma lingam verseuchten Rotkohlpartie (Phoma
Besatz 25 %) mit nachfolgendem Ertragsanbau zeigten, daB durch Saatgutbehandlung 
mit Benomyl oder einer Benomyl + Thiram-Kombination gleichwertige oder bessere Be
kiimpfungserfolge zu erzielen sind als mit einer HeIBwasserbeize {SO °C, 30 Min.). Beno
myl-Spritzungen wiihrend der Jungpf lanzenanzucht reduzierten den Phoma-Befall zusiitz
lich. 

7. Untersuchungen iiber Fungizide und Fungizidkombinationen fur Anwendungsberei-.
che bei Gemiise, in denen bisher Quintozen-Praparate eingesetzt wurden {Fischer, H.)

Die neu aufgenommenen tJntersuchungen haben das Ziel, Fungizide oder Fungizidkombi
nationen zu erproben, die Schiiden durch Salatfauleerreger auf ein Minimum zu reduzie
ren vermogen bzw. mindestens das von Quintozen-Priiparaten erzielte Bekampfungsergeb
nis erreichen. Anhand von Proben, die u. a. durch Mithilfe der Pflanzenschutzdienststel
len aus verschiedenen Gebieten der Bundesrepublik beschafft wurden, war festzustellen, 
daB als Salatfiiuleerreger hauptsiichlich Botrytis cinerea, sowie regional und jahreszeitlich 
Sclerotinia sclerotiorum und Rhizoctonia solani Bedeutung haben. 
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Differentialdiagnostische Untersuchungen der durch Fauleerreger an Salat verursachten 
Schadbilder ergaben, daB in der Regel eine visuelle Bestirnmung von Botrytis, Sclerotinia 
und Rhizoctonia anhand charakteristischer Symptome moglich ist. 

In den Labor-, Gewachshaus- und Freilandversuchen wurden vornehmlich Praparate fol
gender Wirkstoffe eingesetzt: Benomyl, Captafol, Dichlofluanid, Folpet, lprodion, Vin
clozolin. In vitro (Agarschalentest) zeigten diese Substanzen bereits bei niedrigen Konzen
trationen (1-10 ppm) eine sehr gute Wirkung gegen Botrytis und Sclerotinia. Als gut 
wirksam gegen Rhizoctonia erwiesen sich Captafol, Dichlofluanid, lprodion und Folpet. 

In den Gewachshaus- und Freilandversuchen brachten Iprodion und Vinclozolin gute Be
kampfungserfolge gegen Botrytis und Sclerotinia. AuBer Benomyl, das in etwa eine ver
gleichbare Wirkung zeigte, lagen Quintozen und die tibrigen Prtifmittel deutlich unter 
diesem Niveau. Bei hohem Infektionsdruck und langerer Kulturdauer waren - bei ver
gleichbarer Gesamtaufwandmenge - Mehrfachanwendungen (maximal 3) einer Einmal
anwendung von lprodion bzw. Vinclozolin tiberlegen. In einer Reihe von Fallen konnte 
jedoch auch mit einmaliger Anwendung ein befriedigender Bekampfungserfolg erzielt wer
den. 

8. Priifung von Sorten verschiedener Gemiisearten auf Resistenz gegeniiber Krankheits-
erregem (Crtiger, G. und Mattusch, P.)

In Amtshilfe for das Bundessortenamt wurde ein Herbstrtibensortiment auf Kohlhemie
resistenz unter Freilandbedingungen geprtift. Wahrend die Mehrzahl der Sorten stark 
befallen wurde (60-90 % Befall), fiel wiederum die Sorte ,Siloga' mit hoher spezifischer 
Resistenz gegen den am Standort vorhandenen Kohlhemie-Pathotyp auf. 

Sowohl irn wiederholten Plattentest als auch in Topfversuchen unter nattirlichen Bedin
gungen wurde die Resistenz zweier Erbsensorten gegen Erysiphe pisi nachgewiesen. 

Bei den Prtifungen des Knollenselleriesortimentes (20 Sorten) gegen die Septoria-Blatt
fleckenkrankheit zeichneten sich <lurch geringe Anfalligkeit wiederum die Sorten ,Apia', 
,Brevi', ,Dolvi' und ,Wiener Markt' aus. 

Neu aufgenommen wurden Prtifungen von Tomaten auf Resistenz gegen verschiedene 
Pathotypen von Cladosporium fulvum. Es wird eine Prtifmethode erarbeitet, die Steck
lingsmaterial verwendet, um homogene Testpflanzen zur Verfogung zu haben. 

9. Zurn Parasitismus von Ampelomyces quisqualis auf Echten Mehltaupilzen an Gemii-
sepflanzen (Philipp, W.-D.)

Aufgrund der Beobachtungen in vitrn tiber die Eigenschaften und okologischen Ansprtiche 
von Ampelomyces quisqualis konnten die Infektionsmethoden verbessert werden. Unter 
G��_chshausbedingungen gelang <lurch Besprtihen von mehltaubefallenen Blattern mit 
Konidiensuspensionen optimaler Dichte (106 /ml) die Infektion von Echtem Mehltau an 
Erbsen, Gurken und Feldsalat. 

Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit anhaltender Benetzung der Blatter, insbeson
dere in den ersten 12-18 Stunden bis zur Keimung der Konidien, schafft ftir den Pilz 
gtinstige Entwicklungsbedingungen. Da die aufgesprtihten Konidien auf dem Blatt nur 
eine Oberlebensfahigkeit von einigen Tagen besitzen und die in Pyknidien neu gebildeten 
Konidien im Gegensatz zu Mehltaukonidien tiberwiegend <lurch Wasser verbreitet werden, 
besteht bei Feuchtigkeitsmangel die Gefahr, daB der Kontakt des Hyperparasiten zu neu
en Mehltauinfektionen verlorengeht. 
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Ftir eine biologische Mehltaubekampfung ist es somit wichtig, den Mehltau vom Zeit
punkt des Sichtbarwerdens der ersten Pusteln an - in noch zu bestimmenden Zeitabstan
den - zu infizieren und auf die Einhaltung der for den Hyperparasiten optimalen Bedin
gungen (hohe Luftfeuchtigkeit - geringe Luftbewegung - Vermeiden von Temperaturen 
tiber 30 °C) zu achten, unter denen der parasitierte Mehltau keine Konidien mehr zu 
bilden vermag. 

10. Entwicklung von Verfahren des integrierten Pflanzenschutzes zur Bekampfung der
Mohrenfliege (Overbeck, H.)

Die Beziehungen zwischen Befallsdruck, Schadwirkung und Entwicklungsraten des Schad
lings wurden im Freilandversuch mit ktinstlicher Eibelegung untersucht. Es zeigte sich, 
daB die Ertragsbildung bei alteren Mohren weitgehend unabhangig vom Befallsdruck 
bleibt. Bereits eine geringe Eibesatzdichte von 5 Eiern/Pfl. fohrte jedoch bei 50 % der 
Pflanzen zu SchadfraB in der Speicherwurzel. Befallsdruckabhangige Nahrungskonkurrenz 
wahrend der 1. Befallsphase (FraB an Seitenwurzeln) dezimiert die Junglarven bei star
kerer Belegung der Pflanzen. Die in den Versuchen ermittelte Lavenentwicklungsrate be
trug bei weitgehender Ausschaltung nattirlicher Feinde etwa 5 %. Das Wutzelgewicht be
fallener Pflanzen lag im Durchschnitt um ea. 20 % hoher als das der unbefallenen Wurzeln. 
Bei Versuchsauswertung nach Gewicht betrugen die Befallswerte etwa 1/5 mehr als nach 
Ermittlung der Anzahl befallener Pflanzen (Korrekturfaktor 1,2). 

Weitergeftihrte mikroklimatische Untersuchungen ergaben, daB besonders wahrend der 
Flugzeit der 1. Jahresgeneration <lurch die Empfindlichkeit des Eistadiums gegentiber un
gtinstigen Temperatur- und Feuchtigkeitsverhaltnissen die Entwicklungsraten des Schad
lings beeintrachtigt werden. In den Herbstmonaten deutlich ansteigende Larvenschltipf
raten erklaren den haufig auftretenden Spatbefall und weisen auf die Notwendigkeit 
moglichst frtiher Erntetermine hin. 

Im Hinblick auf eine Bekampfung des Schadlings <lurch Einsatz mindertoxischer Mittel 
wurde die Wirksamkeit des Entwicklungshemmers Dimilin (A. S. Diflubenzuron) geprtift. 
Im Laborversuch konnte eine ovizide Wirkung sowohl nach Verabreichung des Wirkstoffs 
mit dem Fliegenfutter (100 ppm A.S.) als auch nach direkter Behandlung der Eier (10 mg 
A.S./m2 ) nachgewiesen werden. Im Freilandversuch zeigte sich nach Bodenbehandlung
mit 250 g/ha Diflubenzuron im Spritzverfahren bereits ein signifikant verminderter Be
fall der Mohren. Da keine stark erhohte Eimortalitat festgestellt wurde, kann ebenfalls
eine larvizide Wirkung des Praparates angenommen werden.

Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim 

Das Institut hat wiederum zahlreiche Stellungnahmen abgegeben zu Fragen der Pflanzen
beschauverordnung, zu Erhebungen der EPPO, zur Erganzung der Feuerbrandverordnung, 
zum Entwurf einer Virusverordnung sowie for die Vberfohrung der Richtlinie des Rates 
der EG tiber ,,MaBnahmen zum Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der 
Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse in die Mitgliedstaaten" in nationales Recht. 

Mit den Pflanzenschutzamtern, die Obstvirus-Teststationen unterhalten sowie mit Vertre
tern der Arbeitsgemeinschaft zur Qualitatsforderung bei Obstgeholzen und des Bundes 
der Deutschen Baumschulen wurde auf einer gemeinsamen Arbeitssitzung der Erfahrungs
austausch uber die Kennzeichnung der virusgetesteten und virusfreien Obstgeholze fort
gesetzt. 
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Um die Zusammenarbeit zwischen den Bundeslandern bei der Gewinnung und Verteilung 
von virusgetestetem Vermehrungsmaterial for Kern- und Steinobst zu verstarken, wurde 
eine ,,Arbeitsgemeinschaft Muttergarten" gegriindet, der alle Pflanzenschutzamter und 
Institute angehoren, die Muttergarten for den Reiserschnitt betreuen oder sich in anderer 
Weise mit der Elirninierung von Kern- und Steinobstviren befassen. Das Institut hat hier
for die Federfi.ihrung iibernommen und arbeitet z. Z. gemeinsam mit einigen Mitgliedern 
der Arbeitsgemeinschaft an einer Neufassung der Richtlinien for die Anzucht virusgeteste
ter Obstgeholze. 

Yorn Institut wurde erneut eine Liste der virusgetesteten Baumschulbestande an Obst
unterlagen in der Bundesrepublik zusammengestellt und an Pflanzenschutzamter, Obst
bauinstitute und Fachverbande verteilt. 

Am 2. und 3. Juni 1977 wurde in Hannover die 7. Arbeitstagung der Fachreferenten for 
Pfianzenschutz irn Obstbau durchgefohrt. 

Am 29. September 1977 ist vom Institut eine Arbeitstagung Uber Wurzel-, Rhizom- und 
Welkekrankheiten der Erdbeere in Dossenheim abgehalten worden, an dem Fachreferen
ten des Pflanzenschutzdienstes und Vertreter der Industrie teilnahmen. 

Vom 7. bis 10. November 1977 fand in Heidelberg das ,,Joint FAO/IAEA AND IOBC/ 
WPRS RESEARCH COORDINATION MEETING ON THE USE OF INTEGRATED 
CONTROL AND THE STERILE INSECT TECHNIQUE FOR CONTROL OF THE 
CODLING MOTH" statt. An der Tagung, die vom lnstitut vorbereitet und durchgeflihrt 
wurde, nahmen 30 Wissenschaftler aus Europa, dem Nahen Osten und aus iiberseeischen 
Landern teil. Wahrend des 4-tagigen Symposiums wurden in 53 Vortragen Forschungs
ergebnisse referiert und biologische und integrierte Verfahren als Alternative zur chemi
schen Bekampfung des Apfelwicklers diskutiert. Die Vortrage werden in Kurzfassung in 
den ,,Mitteilungen der Biologischen Bundesanstalt" erscheinen. 

1. Versuche mit latenten Kemobstviren (Kunze, L.)

Vor einigen Jahren wurde in jungen Apfelveredlungen von ,Golden Delicious' ein Virus 
nachgewiesen, das bei der Unterlage M 4 Stammnarben und starke Rindennekrosen her
vorrief. Die Rindenschaden verheilten zwar nach einiger Zeit, doch blieb auch irn 5. Stand
jahr der Stammumfang um 20 % und das Kronenvolumen um 40 % geringer als bei gesun
den Bitumen. Rindenschaden und starke Wuchsminderungen wurden in einem dreijahri
gen Versuch mit sechs Unterlagentypen nur bei den Veredlungen auf M 4 beobachtet, bei 
den Veredlungen auf den anderen Unterlagentypen waren die auftretenden Wuchsunter
schiede zwischen gesunden und infizierten Pflanzen statistisch nicht gesichert. 

2. Fruchtvirosen des Apfels (Kunze, L.)

Fruchtvirosen konnen bei Apfeln starke Qualitatsmangel verursachen. Mutterpflanzen 
for die Vermehrung von Sorten und Unterlagen miissen daher mit besonders empfind
lichen Testpflanzen (Indikatoren) auf einen eventuellen latenten Befall mit Fruchtviren 
gepriift werden. Haufig wird hierbei ,Golden Delicious' als Indikatorsorte verwendet. Die 
besondere Eignung dieser Sorte for den Virusnachweis konnte durch den Vergleich mit 
fonf anderen als anfallig bekannten Sorten und einem Zierapfel in einem sechsjahrigen 
Versuch bestatigt werden. Die Versuchspflanzen waren als Jungbaume 1971 mit zwei 
Herkiinften der virosen Rauhschaligkeit infiziert worden. In den folgenden J ahren reagier
ten ,Glockenapfel' und Ma/us fructuflavus nur sehr unregelmaBig, ,Cox Orange' und 
,Glorie van Holland' sprachen nur auf eine Virusherkunft an. Lediglich ,Boskoop', 
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,Golden Delicious' und ,Martini' reagierten auf beide Virusherktinfte mit gentigender 
Sicherheit. Allerdings war bei ,Boskoop' die Diagnose virusbedingter Berostungen und 
Korkbildungen nicht einfach, weil bei dieser Sorte Schalenschiiden anderer Ursache ziem
lich haufig waren. Die glattschalige Sorte ,Martini' entwickelte deutlich ausgepragte 
Symptome der Rauhschaligkeit, war aber auch nicht empfindlicher als ,Golden ,Delicious'. 

3. Untersuchungen zum Nachweis des pear decline (Kunze, L. und Seemtiller, E.)

In den letzten Jahren hat in Baden-Wtirttemberg der Befall mit dem pear decline (Birnen
verfall) deutlich zugenommen. Die Krankheit verursacht bei Birnen Rotlaubigkeit, Ktim
merwuchs und Ertragsausfalle und wird durch Birnenblattsauger verbreitet. Z. Z. wird 
nach Methoden gesucht, die einen Nachweis des Befalls schon vor dem Auftreten der 
ersten sichtbaren Krankheitsanzeichen gestatten, damit erkrankte Baume schon frtihzeitig 
als lnfektionsquellen erkannt und von der Vermehrung ausgeschlossen werden konnen. 
In den zurtickliegenden Jahren hatten bei der Testung von Birnen mit dem Virusindiktor 
Pyronia veitchii einige Testpflanzen tiefe Rillen im Stamm gebildet. Die Birnbaume, die 
an Pyronia diese Reaktion ausl6sten, waren frei von Adernvergilbung, doch erkrankten 
mehrere von ihnen spater an pear decline. Daraufhin wurden Birnen mit charakteristi
schen Symptomen des pear decline in Tests mitP. veitchii geprtift. Auch in diesen Versu
chen entwickelten sich an den Testpflanzen mit · groBer RegelmaBigkeit Stammrillen. 
Durch Vergleich mit fluoreszenzoptischen Diagnoseverfahren wird deshalb jetzt unter
sucht, ob P. veitchii als Indikator for den Test auf pear decline verwendet werden kann. 

4. Untersuchungen von Steinobstviren (Kunze, L.)

Bei der Testung von Sauerkirschen mit Prunus serrulata .Shirofugen' wurde ein bisher 
noch unbekanntes latentes Virus gefunden, das bei ,Shirofugen' Triebstauchung, Roset
tenwuchs und das Absterben der Testpflanze verursacht. Im Gegensatz zu den Kirschen
ringfleckenviren lost dieses Virus bei ,Shirofugen' aber nicht die Bildung von Nekrosen 
an der Infektionsstelle aus. Wie durch Rticktibertragungen festgestellt wurde, lassen sich 
Vogelkirschen (Klon F 12/1), Pfirsichsamlinge und P. serrulata ,Kanzan' mit dem Virus 
infizieren, zeigen aber keine Symptome. Der Nachweis des Virus ist daher z. Z. nur mit 
jungen ,Shirofugen'-Veredlungen m6glich, die ein Jahr lang beobachtet werden mtissen. 

5. Untersuchungen iiber die Scharka-Krankheit bei Pflaume und Pfirsich (Krczal, H. und
Kunze, L.)

In frtiheren Versuchen mit drei Scharka-Herkiinften wurden erhebliche Unterschiede in 
Bezug auf den Wirtspflanzenkreis und die Dbertragung <lurch Blattlause festgestellt. Von 
zwei Herktinften des nekrotischen Stammes war eine Herkunft nur mechanisch, die an
dere durch Blattlause nur noch auf krautige Pflanzen tibertragbar. Im Unterschied dazu 
konnte die untersuchte Herkunft des Gelbstammes <lurch Blattlause sowohl auf krautige 
Pflanzen als auch auf Prunus-Arten tibertragen werden. Auf Grund dieser Ergebnisse und 
anderer Beobachtungen wurde vermutet, daB es sich beim Scharka-Virus um einen Krank
heitserreger handelt, der sich in seinen Eigenschaften verhaltnismaBig leicht verandern 
kann. Weitere Untersuchungsergebnisse stiitzen diese Vermutung. Auch von dem blatt
lausiibertragbaren Gelbstamm wurde jetzt ein Isolat gewonnen, das nicht mehr durch 
Blattlause, sondern nur noch mechanisch iibertragbar ist. In anderen Versuchsserien wur
den aus Mischinfektionen des Gelbstammes und des nekrotischen Stammes durch Abrei
bung von Einzellasioneri auf Chenopodium foetid.um Virusisolate gewonnen, die sich in 
ihren Symtomen von den Ausgangsstammen unterscheiden. Diese Befunde weisen darauf 
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hin, da.B for die unterschiedliche Ausbreitung der Scharka in einzelnen Befallsgebieten 
neben Klima, Dbertrager-Haufigkeit und Sortenspektrum auch biologische Unterschiede 
zwischen den vorherrschenden Virusstammen und deren Variabilitat eine Rolle spielen 
konnen. 

6. Versuche zur Bekiimpfung der Scharka-Krankheit der Pflaume in Obstanlagen
(Krczal, H. und Kunze, L., in Zusammenarbeit rnit Kock, Th.; Pflanzenschutzamt
Freiburg)

Die Scharka-Krankheit verursacht bei der Pflaume Fruchtschliden, die zu empfindlichen 
Ernteverlusten fi.ihren. Besonders gefahrlich ist diese Steinobstvirose, weil sie durch Blatt
lause von kranken auf gesunde Baume iibertragen wird. In dem wichtigen mittelbadischen 
Zwetschenanb,augebiet stellt die Scharka seit einigen Jahren eine ernste Gefahr for den 
Erwerbsanbau dar. Aus diesem Grunde werden Untersuchungen iiber die Bekampfung der 
Virose in Ertragsanlagen durchgeftihrt. Zur Beseitigung der Infektionsquellen wurden bei 
Versuchsbeginn 1974 in einer Anlage alle Baume rnit Scharka-Symptomen gerodet und 
durch gesunde ersetzt. Um einer Neueinschleppung der Krankheit vorzubeugen, werden 
seitdem die als Vektoren in Frage kommenden Blattlausarten im Frilhjahr und Herbst 
bekampft. 1976 trat in der Anlage keine Scharka auf. 1977 wurde ein kranker Baum fest
gestellt. Es kann z. Z. noch nicht entschieden werden, ob es sich hierbei um eine Erkran
kung handelt, die erst nach einer langeren lnkubationszeit manifest geworden ist, oder ob 
die lnfektion trotz der lnsektizid-Behandlungen 1976 durch Blattlauszuflug erfolgte. Be
dingt durch den warmen Sommer 1976 war die Massenentwicklung der Blattlause an den 
Sommerwirtspflanzen besonders stark. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

7. Untersuchungen iiber Viruskrankheiten der Erdbeere (Krczal, H.)

1974 wurde in der Bundesrepublik zum ersten Mai in einem Erdbeerbestand das straw
berry mild yellow edge virus und das strawberry crincle virus festgestellt. Da beide Krank

heitserreger den Ertrag befallener Anlagen bis zur Unwirtschaftlichkeit herabsetzten, 
wurde der Befallsherd gerodet, um einer Ausbreitung der Krankheit vorzubeugen. 

Wie inzwischen festgestellt wurde, hat sich das strawberry mild yellow edge virus weiter 
ausgebreitet. Bis jetzt wurden acht neue Befallsstellen, sechs davon in Baden-Wiirttemberg 
und je eine in Hessen und Bayern nachgewiesen. Da alle neuen Befallsstellen im Verbrei
tungsgebiet der Erdbeerblattlaus ( Chaetosiphon fragaefoliz) liegen, wurden rnit dem lnsekt 
Obertragungsversuche eingeleitet. Vor allem wurde die Vektorpotenz der geflugelten und 
ungefltigelten Stadien der Erdbeerblattlaus in Bezug auf das strawberry mild yellow edge 
virus gepriift. In den Versuchen infizierten die ungeflugelten Tiere 60 %, die gefltigelten 
Tiere 88 % der Testpflanzen. Diese Ergebnisse zeigen, da.B fur die Ausbreitung des straw
berry mild yellow edge virus sowohl innerhalb des Erdbeerbestandes als auch auf grof!Jere 
Entfernungen gute Voraussetzungen bestehen. Der Bekampfung der Erdbeerblattlaus 
kommt deshalb wegen ihrer Vektoreigenschaften eine grofl,e wirtschaftliche Bedeutung 
zu. 

8. Untersuchungen zur Eliminierung von Erdbeerviren mit Hilfe der Meristemkultur
(Krczal, H.)

In neuerer Zeit wird die vegetative Vermehrung durch Meristemkultur auch bei der Erd
beere durchgeftihrt. Dieses Verfahren hat den Vorteil, da.B bereits einzelne Pflanzen, z. B. 
von einer Neuziichtung, ausreichen, um eine rasche Vermehrung fur den Erwerbsanbau zu 
gewahrleisten. Die so gewonnenen Erdbeeren sind frei von Pilzkrankheiten und tierischen 
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Schiidlingen. Durch Versuche soll gekliirt werden, ob die Meristemkultur zur Eliminierung 
von Erdbeerviren ausreichen.d wirksam ist, oder ob auch bei diesem Vermehrungsverfah
ren virusgetestete bzw. hitzebehandelte Erdbeeren als Ausgangsmaterial verwendet wer
den mtissen. Um diese Untersuchungen moglichst rationell durchftihren zu konnen, wurde 
mit Hilfe von Infektionsversuchen gepri.ift, in welcher Phase der Meristemkultur ein Virus
nachweis moglich ist. Die bisher mit dem strawberry mottle virus erzielten Ergebnisse 
zeigen, daB ftir die Feststellung des Befalls nicht eine vollstiindige Pflanze angezogen wer
den muB, sondern daB der Erreger bereits fri.ihzeitig in den Gewebetuffen nachgewiesen 
werden kann. 

9. Untersuchungen iiber Ursachen und Fonnen der Resistenz des Apfels gegen Phyto-
phthora cactorum (Schmidle, A. und Alt, D.)

Die chemische Bekiimpfung der wirtschaftlich wichtigen Kragenfaule (P. cactorum) be
reitet irnmer noch groflie Schwierigkeiten. Die Ermittlung resistenter Apfelsorten und 
-unterlagen ist daher eine wichtige Aufgabe. Die Untersuchungen iiber Stoffgruppen in der
Rinde, welche moglicherweise ftir die Resistenz verantwortlich sind, wurden fortgesetzt.
Phytophthora-resistente Malus-Arten und Apfelsorten wiesen in der Rinde gegeniiber an
falligen einen wesentlich hoheren Gehalt an Gesamtphenolen und Flavonolen auf. Das
hierbei nachgewiesene Phlorizin konnte gaschromatographisch quantitativ bestimmt wer
den. Die Rinde von ,Maunzen' (resistent) enthielt ea. 45 % mehr Phlorizin als die von
,Cox Orange' ( anfallig). Im Bio test hatte Phlorizin, ebenso wie sein Aglykon Phloretin
eine starke fungitoxische Wirkung auf das Myzelwachstum von P. cactorum.

Bei vergleichenden histologischen Untersuchungen der Apfelrinde zeigte sich, daB die 
Rinde von ,Maunzen' offenbar durch Bildung eines liickenlosen, mehrschichtigen, bis zum 
Holzkorper reichenden Wundperiderms vor einem weiteren Pilzbefall geschiitzt wird. Im 
Gegensatz dazu entsteht bei ,Cox' im gleichen Zeitraum das Periderm langsamer, ist auch 
schwiicher und nicht bis zum Kambium hin ausgebi!det. Die Verkorkung des Periderms 
war bei ,Maunzen' mit 6-7 Zellagen starker als bei ,Cox' mit nur 2-3. 

10. Anatomisch-histologische Untersuchungen iiber die Infektionswege von Nectria galli
gena Bres. und iiber die Ausbreitung des Erregers im Apfel in Abhangigkeit von klima
tischen Bedingungen (Schmidle, A. und Kriihmer, H.)

Der Obstbaumkrebs (N. galligena) hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark ausge
breitet und bedeutende wirtschaftliche Schiiden verursacht. 

Untersuchungen an Blattnarben, Schnittwunden, Astgabeln, Fruchtstielansatzstellen und 
Knospenschuppennarben von Apfel und Birne !assen Schliisse iiber die Anfalligkeit dieser 
Eintrittspforten for N. galligena zu, Ein wirksamer Schutz der genannten Eintrittspforten, 
der verbunden sein sollte mit einem sparsamen Fungizideinsatz, ist Voraussetzung for eine 
erfolgreiche Bekiimpfung. In Abhiingigkeit von der Jahreszeit werden vom Apfel drei ver
schiedene Vernarbungsformen in der Blattstielbasis ausgebildet, die unterschiedlich lang 
anfallig fiir den Erreger sind, z. T. bis zu acht Tagen. Schnittwunden konnen noch sechs 
Wochen nach dem Schnitt infiziert werden. 1- bis 5-jiihrige Astgabeln kann der Pilz ohne 
vorhergehende Verletzung nicht befallen. Bei Temperaturen zwischen 2 und 10 °C dringt 
der Erreger in die Wirtspflanze ein, zeigt aber sechs Wochen lang keine Symptome; ein 
nachtriigliches Ansteigen der Temperatur iiber diesen Bereich hinaus ftihrt dann zu sicht
baren Symptomen. Bei Infektionstemperaturen iiber 10 °C erscheinen die Nekrosen z. T. 
schon nach einer Woche. 
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11. Untersuchungen zur Charakterisierung und Differenzierung der an Kem- und Stein
obst vorkommenden Pathotypen aus dem Formenkreis Pseudomonas syringae/Pseu
domonas morsprunorum (Seemi.iller, E. und Arnold, Margret)

Die Differenzierung der an Kern- und Steinobst vorkommenden Pseudomonaden ist trotz 
umfangreicher Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet noch immer ein Problem. Da am 
Institut aus Isolierungsversuchen eine gr66ere Zahl von Isolaten von Si.iB- und Sauerkirsche 
sowie Birne vorhanden war, wurden diese rnit authentischen Stammen in- und auslandi
scher Bakteriologen verglichen. Mit den insgesamt 80 Isolaten wurden die i.iblichen bio
chemischen Tests durchgefiihrt. Dari.iber hinaus wurden noch die Bildung des Toxins 
Syringomycin und das elektrophoretische Verhalten einer Esterase in Polyacrylamidgel 
zur Differenzierung herangezogen. Mit der Mehrzahl der Isolate erfolgten ferner Patho
genitatstests an Bohneninternodien, Sauerkirschblattern sowie Blattnarben und Rinden
verletzungen von SOOkirsche. Nach diesen Untersuchungen laBt sich das typischeP. syringae 
wie folgt charakterisieren: Pathogen an Bohneninternodien, Sauerkirschblattern und Rin
denverletzungen von SOOkirsche, Verwertung bzw. Hydrolyse von Aesculin, Arbutin, 
Kasein, Gelatine, Leudn und Lactat, Produktion von Syringomycin, lange Laufstrecke 
der Esterase im PAA-Gel. Demgegeni.iber ist P. morsprunorum bei Si.iBkirsche an Rinden
verletzung und Blattnarben pathogen, vermag Tyrosin und Tartrat zu verwerten, produ
ziert kein Syringoniycin, und die Esterase hat eine ki.irzere Laufstrecke. Die Variation der 
Isolate eines Typs war bei den einzelnen Differenzierungstests recht unterschiedlich. Bei 
den Pathogenitatspri.ifungen, der Syringomycinproduktion und dem elektrophoretischen 
Verhalten der Esterasen zeigte sich eine gu_te Konstanz, die deutlich besser war als bei den 
biochemischen Tests. Ein kleiner Teil der Isolate lief! sich nach dem beschriebenen 
Schema nicht eindeutig differenzieren. Sie mtissen als Zwischentypen angesehen werden. 
Durch das Vorhandensein dieser Dbergangsformen erscheint eine sichere Trennung der 
beiden Arten schwierig, auch wenn die Mehrzahl der untersuchten Isolate zu identifizie
ren war. 

12. Nachweis und Bedeutung von Pseudomonas morsprunorum an S00kirsche (Seemi.iller,
E. undArnold, Margret)

In der Bundesrepublik sind Rindenschaden an SOOkirsche weit verbreitet und fiihren zu 
groBen Ertrags- und Baumverlusten. Wahrend in den Nachbarlandern diese Schaden offen
bar vor allem durch P. morsprunorum verursacht werden, bestand bei uns i.iber die Bedeu
tung dieses Erregers bisher Unklarheit. Es wurden daher in den wichtigsten Anbaugebie
ten Si.idbadens, Nordbadens, Nordwtirttembergs und Oberfrankens reprasentative Erhe
bungen angestellt. Insgesamt wurden in 17 Anlagen 17 5 Proben von Rindenlasion ent
nommen. In 12 Anlagen und aus 23 % der untersuchten Proben konnte Pseudomonas 
isoliert werden. Dabei handelte es sich i.iberwiegend um P. morsprunorum, nur vereinzelt 
kam P. syringae vor, bzw. ein Typ, der zwischen den beidenArten stand. Starke Schaden, 
die eindeutig auf P. morsprunorum zuri.ickzuftihren waren, konnten nur in zwei Anlagen 
festgestellt werden. In den meisten der untersuchten Anlagen wurden auch Blattproben 
entnommen. Hier konnte in allen Fallen P. morsprunorum nachgewiesen werden. Aus 
diesem Ergebnis kann der SchluB gezogen werden, daB der Erreger in Si.iddeutschland all
gemein verbreitet ist und auch Schaden verursacht. In der Bedeutung steht er jedoch 
allem Anschein nach hinter dem Pilz Leucostoma persoonii zuri.ick. 
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13. Untersuchungen iiber Leucostoma-Arten an Steinobst (Schmidle, A. und Schulz, Uta)

Leucostoma-Arten treten verbreitet an Steinobst auf und rufen gro& wirtschaftliche 
Schiiden hervor. Der Infektionsverlauf hangt stark von Temperatureinfltissen ab. An Siill
kirschenbaumen, die Ende September im Phytotron einen Monat lang relativ hohen Tem
peraturen von 14

° 

und 20 
°

C ausgesetzt worden waren, trat nach der lnfektion starker 
GummifluB und Wundkallusbildung auf; die Nekrosen blieben aber ortlich begrenzt. Bei 
tieferen Temperaturen von 2 °C und 8 °C und anschlieBendem Freilandaufenthalt bei 
10° 

bis 15 °C erfolgte dagegen eine sehr rasche Ausbreitung des Erregers, jedoch ohne 
GummifluB und mit nur geringer Wundkallusbildung. Bei Antagonistentests zur Bekamp
fung des Erregers in Labor- und Freilandversuchen wurden gute Resultate beim vorbeu
genden Einsatz von Trichoderma viride und Bacillus subtilis erzielt. Ein kurativer Einsatz 
bei bereits erfolgter lnfektion mit T viride, B. 1,ubtilis und Peniophora gigantea war aber 
wenig erfolgreich. 

14. Untersuchungen iiber die Zerstorung des Periderms der Himbeerrute durch die Him-.
beerrutengallmiicke Thomasiniana theobaldi (Seemilller, E. und Grunwald, J.) 

Die Larven der Hirilbeerrutengallmticke, die for ein wirtschaftlich bedeutsames Ruten
sterben verantwortlich sind, sind in der Lage, <lurch den enzymatischen Abbau von Zell
wandbestandteilen die Schutzfunktion des Periderms zu zerstoren. Zellwandanalysen 
ergaben, daB an den Befallsstellen der Zellulosegehalt um 42 % vermindert war und der 
Antell von Hemizellulosen im Durchschnitt um 28 %. Von besonderer Bedeutung ist die 
Reduktion des Gehaltes an Suberin, das eine Polyesterstruktur besitzt und den wesent
lichen Bestandteil des Periderms darstellt. Der Suberinanteil war an den Befallsstellen um 
37 % vermindert (von 11,4 % bei ,,gesund" auf 7 ,2 %). Nach der Auftrennung der Sube
rinbestandteile in die Hauptkomponenten Fettalkohole, Monocarbonsauren, Dicarbon
sauren und Hydroxysauren zeigte sich, daB alle vier Gruppen angegriffen werden. In den 
Speicheldrtisen der Larven konnte eine Zellulase sowie eine Esterase-Aktivitat nachgewie
sen werden. 

15. Untersuchungen zur Biologie und Populationsdynamik des Apfelbaumglasfliiglers
Synanthedon myopaeformis (Dickler, E.)

Ftinf lsomere des Sexuallockstoffes des Weibchens von Synanthedon pictipes, 3, 13, 
Octadecadien -1- 01-acetat, wurden einzeln und in Kombination auf ihre Lockwirkung 
auf Synanthedon myopaeformis geprtift. 1977 konnten an allen Standorten die Ergeb
nisse des Vorjahres bestatigt werden. Eine lsomere des Lockstoffes des in Europa nicht 
vertretenen lesser peach tree borer S. pictipes erwies sich als sehr aktraktiv ftir S. myo
paeformis. So wurden in einer stark befallenen Apfelanlage 1976 64,5 und 1977 138,5 
Mannchen pro Falle angelockt. Aufgrund des erririttelten Flugverlaufes konnten erste 
gezielte BekampfungsmaBnahmen eingeleitet werden. 

16. Anarsia lineatella Zell., ein Quarantaneschiidling? (Dickler, E.)

Die Pfirsichmotte, A. lineatella, gilt in der Bundesrepublik Deutschland als Quarantane
schadling. Bei mehrjahrigen Beobachtungen im nordbadischen Raum wurden an Stein
und Kernobst Befallssymptome festgestellt, die auf eine weite Verbreitung der Pfirsich
motte in der Rheinebene deuteten. Erste Fallenfange in Schriesheim bei Heidelberg be
statigten diese Annahme. In einer mit synthetischen Pheromonen beschickten Falle wur
den 1977 insgesamt 496 Mannchen angelockt. Diese hohe Fangzahl laBt auf eine starke 
Population, die zeitliche Verteilung des Falterfluges auf einen bivoltinen Zyklus schlieBen. 
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17. Untersuchungen iiber die Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzarthropoden
unter freilandahnlichen Bedingungen (Dickier, E., in Zusammenarbeit mit Hassan, S.,
Institut for biologische Schiidlingsbekampfung, Darmstadt)

Nach mehrjahrigen Untersuchungen wurde ein Entwurf einer vorlaufigen Richtlinie for 
eine amtliche Prtifung von Pflanzenschutzmitteln auf ihre Wirkung gegentiber dem Eipara
siten Trichogramma ausgearbeitet. Geprtift wird die Kontaktwirkung von Pflanzenschutz
mitteln auf die Parasitierungsleistung von Trichogramma cacoeciae auf Wirtseiern der 
Getreidemotte Sitotroga cerealella. Das Prtifverfahren erfolgt an eingekafigten, getopften 
,Golden Delicious' auf M 9, die gegen direkte Sonneneinstrahlung und Regen mit einem 
Schattiergewebe bzw. PVC-Folie geschtitzt sind. Die Kafigmethode vereint die Vorteile 
der Laborprtifung wie z. B. Anderung der Parasitierungsleistung als Versuchsparameter 
sowie Reproduzierbarkeit mit den Vorteilen einer Freiland-Prtifung an einem nattirlichen 
Baum. Die Nachteile, strenge, vom nattirlichen Habitat abweichende Bedingungen im La
bor sowie die Witterungsabhangigkeit im Freiland, werden weitgehend eliminiert. 

Pflanzenschutzmittel, die in der Laborprtifung unschiidlich waren, erwiesen sich auch in 
der Kafigprtifung als ntitzlingsschonend. Priiparate, die in der Laborprtifung als stark schii
digend klassifiziert wurden, zeigten haufig unter freilandahnlichen Bedingungen einen 
geringeren Schadigungsgrad. 

18. Ober den Einflu� einer Bekiimpfung des Apfelwicklers mit Granulosevirus auf Apfel
schalenwickler und andere Schadarthropoden (Dickier, E., in Zusammenarbeit mit
Huber, J., Institut for biologische Schadlingsbekampfung, Darmstadt)

Die Beklimpfung des Apfelwicklers Laspeyresia pomonella erfolgt in der Rheinebene in 
Erwerbsapfelanlagen durch drei und mehr Spritzungen mit breitenwirksamen chemischen 
Phosphorinsektiziden. Mit diesen gezielt gegenL. pomonella gerichteten M�nahmen wird 
ein wesentlicher Tell der Fauna miterf�t. Wirtschaftlich bedeutende Schadlinge, wie 
Schalenwicklerarten und die San Jose-Schildlaus werden dabei ausgeschaltet, ebenso die 
nattirlichen Antagonisten. 

In einem mehrjiihrigen Forschungsvorhaben soil daher untersucht werden, wie sich der 
Einsatz des gegen den Apfelwickler monospezifisch wirkenden Granulosevirus bzw. der 
Verzicht auf chemische Apfelwicklerinsektizide auf Schad- und Nutzarthropoden aus
wirkt. In einer Ertragsanlage mit funf Sorten auf M 9, wurden 1975 und 1976 je 60 und 
1977 je 80 Bliume mit Granulosevirus bzw. chemischen lnsektiziden gegen den Apfel
wickler behandelt. Eine gleiche Anzahl Baume diente als unbehandelte Kontrolle. Im 
1. Versuchsjahr ergab die Auswertung der Ernte von ,Golden Delicious' nach Granulose
virusbehandlung mit 15,6 % Schalenwicklerfr� einen signifikant hoheren Befall als bei
der Insektizidparzelle (4,8 %).

Im Jahre 1977 (1976 fiel die Ernte durch Bltitenfrost aus) konnte bei alien geprtiften Sor
ten erneut eine starke Zunahme des Schalenwicklerbefalls bei Granulosevirusbehandelten 
Biiumen ermittelt werden. 

Bei der Astprobenkontrolle im Februar 1977 aufDberwinterungsstadien von Schadarthro
poden wurde dagegen mit 29,9 Wintereiern pro 2 m Schnittholz nach Granulosevirusbe
handlung die geringste Dichte der Obstbaumspinnmilbe ermittelt. Diese Besatzdichte lag 
deutlich unter dem Durchschnittswert der Kontrollbiiume mit 87 ,2. Die Anwendung der 
Phosphorinsektizide ftihrte mit 160,5 Wintereiern pro 2 m Schnittholz erwartungsgem� 
zu einer Forderung der Spinnmilbenpopulation. 

H38 



Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau in Bernkastel-Kues 

Im Berichtsjahr wurden auBer den nachfolgend angefiihrten Arbeiten folgende Untersu
chungen und Versuche durchgefohrt: 

Aufnahme, Verfrachtung und Einlagerung von Schwermetallen in Reborganen unter be
sonderer Beriicksichtigung von Siedlungsabfallen; EinfluB der Beerenfaule und der Kelte
rung auf die Zusammensetzung des Mostes; ferner Selektion symptomfreier und leistungs
fiihiger Mutterstocke in Amerikaner- und Europaerreben-Bestanden in Zusammenarbeit 
mit privaten und staatlichen Klonenztichtern; Hitzebehandlung und Virus-Testung von 
Reben zum Zwecke des Neuaufbaues von Klonen der Vitis-vinifera-Sorten Kerner, Portu
gieser und Riesling in Zusammenarbeit mit dem lnstitut for Viruskrankheiten der Pflan
zen; Pfropfinfektion von 36 Neuztichtungen zum Zwecke der Priifung auf ihr Verhalten 
gegentiber der Rollkrankheit, sowie Freiland-Pflanzung und Beobachtung dieser Reben in 
Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt; Amtliche Mittelpriifung von Fungiziden und 
Herbiziden; Phiinologie der Rebenentwicklung sowie dem Auftreten von durch Mykoplas
men, Pilzen und Bakterien im Weinbau verursachten Erkrankungen; Versuche zur Klarung 
des Einflusses von Kupfer- und WeiBspritzmitteln auf den Botrytisbefall und die Reife
entwicklung; Untersuchungen tiber die Wirksamkeit von Botrytiziden in AbschluBspritzun
gen mit der Schlauchleitung nach Durchftihrung von Hubschrauberbehandlungen und tiber 
die Pflanzenvertraglichkeit von Fingiziden und Mischungen von Fungiziden und Insekti
ziden; Kontrolle des Flugverlaufes des Einbindigen Traubenwicklers (Eupoecilia ambi
guella) mit Hilfe von Pheromonfallen; Untersuchungen tiber Schaden an Trauben durch 
Nacktschnecken und ihre Bekampfung; Untersuchungen zur Pflanzenvertraglichkeit von 
lnsektiziden. 

1. Untersuchungen iiber die Verfrachtung der mit Diingemitteln in Weinbergsboden
eingebrachten Anionen in Grundwasser und Fliisse (Gartel, W.)

1.1. Untersuchungen iiber den Niihrstoffhaushalt von Weinbergsboden unter besonde
rer Beriicksichtigung der Nitrat-, Sulfat-, Phosphat-, Chlorid-, Fluorid- und Borat
auswaschung 

Um die Fluktuationen der in Diinge- und Pflanzenschutzmitteln enthaltenen Anionen im 
Moselwasser verfolgen zu konnen, werden seit 12. 4. 1973 an alien Werktagen an der 
Bernkasteier Moseibriicke Wasserproben entnommen und analysiert. Der N03 -Gehait 
schwankte 1976 in den insgesamt 245 untersuchten Proben zwischen 5 und 123 (<P 44,6) 
mg/I. Konzentrationen zwischen 29 und 31 mg/1 sind am hiiufigsten gemessen warden 
(11 %). Die hochsten Werte, 118 und 123 mg/I N03, wurden an zwei aufeinanderfolgen
den Tagen, am 19. und 20. 7 ., nach einer sechswochigen Dlirreperiode, nachgewiesen. 
Nach mehreren Regenglissen zwischen dem 12. und 20. 7. erhohte sich der NOJ-Gehalt 
des Wassers sprunghaft. Bemerkenswert ist, daB Nitratgehalte tiber 50 mg/I vor allem wah
rend des niederschlagsarmen Sommers gemessen worden sind. Dieser Anstieg kann daher 
auf keinen Fall durch Zufllisse aus den Weinbergen zustande gekommen sein. Bei anna
hernd konstanter Nitratzufuhr aus landwirtschaftlich genutzten Fliichen und aus Sied
Iungsabwassern ist es infoige der stark verminderten Wasserfohrung zu einer reiativen Ari
reicherung des N03 gekommen. Darauf deutet auch der gleichzeitige Anstieg des Sulfat
und Borgehalts der Wasserproben hin. Untersuchungen tiber die Moglichkeit einer Beur
teilung der Stickstoffreserven im Boden durch Analysen zeigten, daB das N03 in den 
wochentlich entnommenen Proben so erheblich schwankt, daB eine sichere Aussage nicht 
moglich war. Auch unter den Bedingungen 'des trockenen Jahres 1976 zeigte sich, daB die 
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Stickstoffdtingung den Nitratgehalt des Mostes beeinfluBt. Durch Botrytisbefall wird der 
NOJ-Gehalt des Mostes relativ stark erhoht. 

Der S04 -Gehalt streute 197 6 zwischen 5 8 und 223 ( ,t, 120) mg/1. Am haufigsten sind 
Werte zwischen 125 und 130 mg/1 festgestellt worden (13 %). Aus der engen Korrelation 
zwischen den N03- und S04·Gehalten ist zu schlieBen, daB die beiden Anionen einen 
gemeinsamen Ursprung haben mtissen. Die P2 Os-Gehalte schwankten zwischen 0,2 und 
12,7 (<t> 2,74) mg/1. Es dominieren Werte zwischen 1,5 und 3,3 mg/1. Auffallend ist die 
enge Beziehung zwischen der Konzentration an Phosphat und Borat in den Wasserproben. 
Beobachtete Konzentrationssprtinge bei beiden Anionen bestarkten den Verdacht, daB sie 
auf Waschmittelschtibe zurtickzufohien sind. Der Fluoridgehalt lag zwischen 0,13 und 
0,73 mg/1 F. Der Hochstwert, 0,73 mg/1 F, ist eingebunden in eine Reihe erhohter F
Werte, die den ganzen Monat Juni charakterisieren. Im ganzen gesehen war das F-Niveau 
1976 hoher als im Jahr davor. Besorgniserregend sind die Werte jedoch nicht, da der for 
Trinkwasser zulassige Gehalt 1,5 mg/1 F betragt. Der Borgehalt des Wassers schwankte 
zwischen 0,044 und 0,523 (<t> 0,284) mg/1. 

2. Wachstums- und Pigmentstorungen an Rebblattem, nach Behandlung mit Pflanzen�
schutzmitteln (Gartel, W.)

Im Frtihjahr 1977 fielen in allen deutschen Weinbaugebieten Deformationen, die teilweise 
in Nekrosen tibergingen sowie inselformige Aufhellungen an Spreiten auf, die in dieser 
Form noch nie beobachtet wurden. Ursache dieses Schadbildes waren in allen Fallen un
terentwickelte Gewebepartien (Hypoplasien), die durch lokales Zusammenrticken der 
feinsten Blattadern (Verbanderungen) entstanden sind. In den verktimmerten Teilen der 
Spreite konnten, auch bei weIBen Sorten, Anthozyaneinlagerungen beobachtet werden. 
Ursache der Hypoplasien waren offensichtlich abgestorbene Zellen und Zellverbande des 
Blattgewebes (Mesophylls), die im UV-Licht intensiv gelb fluoreszierten. Die Annahrne, 
besondere Witterungsverhaltnisse konnten die Schadigungen ausgelost oder begtinstigt 
haben, bestatigte sich nicht, da die Symptome sich auch im Gewachshaus an Topfreben 
erzeugen lieBen. Die Schaden sind sowohl durch einige Botrytizide, als auch durch Akari
zide und Insektizide ausgelost worden; der Wirkstoff der Praparate ist daher kaum for die 
MIBbildungen verantwortlich zu machen. Moglicherweise rtihren sie von einem allen Pra
paraten gemeinsamen Beistoff her. Untersuchungen zur Klarung der Frage wurden einge
leitet. 

3. Untersuchungen iiber anatomische und histologische Veriinderungen in Sprossen und
Bliitenstanden bei beginnendem Bormangel - ihr EinfluB auf Ertrag und Holzreife
(Gartel, W.)

3.1. Absterben von Winterknospen durch Bormangel 

Ltickenhafter Austrieb im Frtihjahr wurde bisher hauptsachlich auf Winterfrost und Bo

trytis cinerea zurtickgefiihrt. Da ein Zusammenhang zwischen den Austriebsschaden und 
diesen Faktoren nicht immer nachweisbar ist, wurde untersucht, ob Bormangel als Ursache 
der Ausfalle in Betracht kommt. In Vegetationsversuchen zeigte sich, daB eine unzurei
chende Borversorgung der Reben zum Absterben der SproBanlage fiihrt und eine totale 
Unfruchtbarkeit der Zielreben verursachen kann. Da die Storungen schon bei geringem 
Mangel eintreten, kommt dieser bisher unbekannten Tatsache bei der Deutung der jahr
lich eintretenden Austriebsschaden eine erhohte Bedeutung zu. Boden-, Blatt- und Most
analysen erweisen sich bei der Diagnose als sehr hilfreich. 
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Abb. 1 Durch Borrnangel geschadigter Vegetationspunkt einer SproBanlage in einer Rebenknospe 

4. Untersuchungen iiber die optimalen Kulturbedingungen fiir Reben als Vorbereitung
zum serologischen Virus-Test (Stellmach, G.)

Reben, die von fanleaf-, arabis-mosaic-, raspberry-ringspot-, bzw .. tomato-black-ring-Virus 
befallen sind, wurden bei 32 QC vorgetrieben und bei 19 QC im Gewachshaus bei Dauer
licht weiterkultiviert. Nach 4-6 Wochen konnten die Viren in jtingeren Blattern mit Hilfe 
des serologischen Latex-Testes nachgewiesen werden. Unter gleichen Bedingungen heran
gezogene lndikator-Pfropfreben zeigten nach dieser Zeit Primarsymptome in der Gestalt 
von Ringflecken und an jungen Blattern ein deutliches Mosaik. Die Vitis-Hybriden FS-4 
und LN 33 reagierten am deutlichsten. An Blattern mit Symptomen verlief der serologi
sche Latex-Test ebenfalls positiv. Daraus wird gefolgert, d� sich die gewahlten Vortreib
und Kulturbedingungen sowie Dauerlicht gtinstig auf die Zuverlassigkeit des Serotestes an 
Reben auswirken. 

5. Ertrags- und Qualitlitserhebungen an rollkranken Reben (Stellmach, G.)

In einer Riesling-Klonen-Priifanlage wurden im Jahre 1973 an alien .Pflanzen eines Priif
klones auffallige Blattaufhellungen, die der Vergleichsklon nicht zeigte, beobachtet. Eine 
Symptomanalyse in Verbindung mit einer Priifung auf das Vorhandensein der Reisigkrank
heit fiihrte zur Annahme, dill der Priifklon total von der infektiosen Rollkrankheit ver
seucht ist. Zur Erhartung dieser Annahme wurden Holzproben mit den leafroll-Indikato
ren LN 33 und Spatburgunder gepfropft. Die lndikatoren reagierten einheitlich positiv. 
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In den Jahren 1975, 1976 und 1977 wurden in dieser Pri.ifanlage dari.iber hinaus Ertrags
und Qualitatsvergleiche durchgeftihrt. Die Ertrii.ge des Vergleichsklones lagen um 48 %, 
38 % bzw. 61 % i.iber dem Pri.ifklon. Die Mostgewichte waren im Jahre 1975 praktisch 
gleich, in den Jahren 1976 und 1977 lagen die des Vergleichsklones um 9,8 bzw. 5,5 % 
i.iber dem des Prtifklones. Aus dem Ergebnissen ist abzuleiten, daB die infektiose Roll
krankheit Ertrag und Qualitat des Erntegutes erheblich beeintrii.chtigt. 

6. Untersuchungen zur Serologie, Pathologie und Thermo-Labilitiit mehrerer Isolate
des Himbeerringflecken-Virus traspberry-ring-spot-virus) (Stellmach, G., in Zusam
menarbeit mit Paul, H. L., lnstitut for Viruskrankheiten der Pflanzen, Braunschweig)

Ein als raspberry-ringspot-virus (RRV) identifiziertes Virus-Isolat aus V. vinifera var. Elb-
ling unterschied sich irn Agargeldiffusions.Sporn-Test von einem RRV-lsolat aus Kirsche. 
In einem immunelektrophcretischen Vergleich ergaben sich dari.iberhinaus Unterschiede 
zu zwei RRV-Isolaten aus V. vinifera var. Riesling und V. vinifera var. Mi.iller-Thurgau. 

Versuche zur Selektion eines Reben-Indikators ftir das RRV ftihrten zu dem Ergebnis, daB 
die Vitis-Hybride FS-4 (Siegfriedrebe) unter Ausbildung schwerer Blattdeformationen 
nach Pfropfung mit drei verschiedenen RRV-Herki.inften reagierte. Pfropfversuche mit 
einem Sortirnent anderer Reben-Species bzw. -Sorten lieferten uneinheitliche Befunde. 
Das deutet darauf hin, daB die RRV-Herki.infte, in denen serologisch unterscheidbares 
raspberry-ringspot-virus nachgewiesen werden konnte, sich auch pathologisch voneinan
der unterscheiden. Das in der V. vinifera var. Elbling-Herkunft vorkommende RRV ge
hort mit groBer Wahrscheinlichkeit zu den mittels Hitzebehandlung leicht eliminierbaren 
Viren. 

7. Mit einem Pilzbefall verbundene Veriinderungen der Rinde einjiihriger Fruchtruten
von Reben der Sorte Riesling (Holz, B.)

Im Fri.ihjahr 1977 wurde noch vor dem Austrieb der Reben in einigen Weinbergen des 
Moselgebietes lokal eine auffallend starke, fleckenformige Dunkelfarbung der Rinde ein
jii.hriger Fruchtruten beobachtet. Die Erkrankung beschrankte sich auf kleine fleckenar
tige Verii.nderungen verschiedenen Durchmessers oder umfaBte groBere Partien der 
Fruchtrute. Oft war die Symptomausbildung nur auf einer Seite und wohl in Abhangig
keit von der Wetterseite vorhanden. Im Erscheinungsbild unterscheidet sich die Erkran
kung von der Schwarzfleckenkrankheit dadurch, daB die sich auf den erkrankten Partien 
entwickelnden unterschiedlich groBen, schwarzen Fiecke von nicht ausgebleichter Rinde 
umgeben werden. Nach Einlegen der Triebe in die feuchte Kammer wurden nach einigen 
Tagen helle Sporenranken auf der Rindenoberflache beobachtet. Die elliptischen Sporen 
sind hyalin und messen 5,6-10,5 x 2,1-4,9 µ. (MeBwerte aus 100 Sporen). Auf mit Sporen 
beirnpften Kartoffelagar-Nahrboden entwickelte sich ein farbloses, lockeres Myzel. Auf 
histologischen Schnitten durch erkrankte Rindenpartien sind mit Sporen ausgeftillte Pyk
nidien zu erkennen, deren Bau auf eine Zugehorigkeit zur Gattung Kabatie/la hinweist. 
An der Spitze von Konidiosporentrii.gern bilden sich gleichzeitig mehrere sterigmenartige 
Auswi.ichse, die die Konidiosporen tragen. Begonnene Untersuchungen tiber die Wirksam
keit von im Weinbau verwendeten Fungiziden ergaben, daB die Wirkstoffe Zineb, Man
cozeb + Captan und Glycophen ab einer bestirnrnten Konzentration irn Laboratorium 
eine Hemmung des Myzelwachstums hervorrufen. 
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8. Untersuchung iiber die Wirksamkeit von Fungiziden gegen Phomopsis viticola
(Schwarzfleckenkrankheit), Plasmopara viticola (Rebenperonospora), Uncinula
necator (Oidium, Echter Mehltau der Reben) und Botrytis cinerea (Stiel- und
Beerenfaule) Holz, B.)

Im Rahmen der amtlichen Mittelpriifung sind drei Praparate gegen Phomopsis viticola, 
sieben Fungizide gegen Peronospora, vier Praparate gegen Oidium und zehn Botrytizide 
einschlieBlich Vergleichsmittel auf ihre Wirksamkeit untersucht worden. Unter den Fun
giziden gegen Peronospora zeigten zwei Praparate mit einem neuen organischen Wirk
stoff + Folpet bzw. organischer Wirkstoff + Kupferoxychlorid wesentlich hohere Wir
kungsgrade als das Vergleichsmittel Ortho-Phaltan 50 (Wirkstoff Folpet). Ein in seiner 
Wirksamkeit als systemisch eingestuftes Praparat flihrte bei ftinfmaligem Einsatz zu einem 
deutlich geringeren Befall, wahrend an Blattern bei stark herrschendem Spatperono
sporabefall keine groBen Unterschiede zum Vergleichsmittel beobachtet worden sind. 
Praparate gegen Oidium mit den Wirkstoffen Triadirnefon, Triadirnefon + Schwefel und 
eine Formulierung mit einem neuen organischen Wirkstoff + kolloidaler Schwefel + Kup
feroxychlorid wiesen bei ftinfmaligem Einsatz deutlich bessere Wirkungsgrade als Netz
schwefel auf. Zwei der drei Praparate waren gut pflanzenvertraglich. Fiinf der sechs un
tersuchten Botrytizide mit den Wirkstoffen Propineb + Captan, Propineb + Folpet, Folpet 
+ Mancozeb und Captan, Maneb-Zineb sowie Folpet + Captafol wiesen nicht die hohen
Wirkungsgrade von Ronilan auf, das mit Ortho-Phaltan 50, Pomuran und Rovral als Ver
gleichsmittel diente.

9. Uber die Wirksamkeit von Fungiziden gegen Altemaria sp., die von sonnenbrand-
geschadigten Beeren isoliert worden ist (Holz, B.)

In Laboratoriumsversuchen sind 19 Fungizide, von denen die tiberwiegende Zahl for eine 
Anwendung gegen bestimmte pilzliche Krankheitserreger im Weinbau zugelassen ist, auch 
hinsichtlich ihrer Wirksarnkeit auf das Myzelwachstum von Alternaria sp., isoliert von 
sonnenbrandgeschadigten Beeren, untersucht worden. hn Versuch am besten erwiesen 
sich die Wirkstoffe Methylmetiram (Basfungin), das irn Jahre 1977 nicht im Weinbau zu
gelassene Fungizid N-(3 ,5-dichlorophenyl)-1,2-dimethylcyclopropan-1,2-dicarboximid, 
Calixin, ein im Getreide-, aber nicht irn Weinbau zugelassenes Fungizid, Propineb (An
tracol), Mancozeb (Dithane-Ultra), Maneb (Manzate), Mancozeb + Captan (Pomuran), 
Folpet + Mancozeb und Captafol + Folpet (Ortho-Mycodifol). 
Keine ausreichende Wirksamkeit wurde bei Folpet (Ortho-Phaltan 50), Metiram (Polyram 
Combi) und Vinclozolin (Ronilan) sowie bei Captan (Orthocid 50) beobachtet. Bei der 
irn Weinbau zugelassenen Anwendungskonzentration lassen auch die Kupferpraparate 
eine gute Wirksamkeit gegen Alternaria erkennen. 

10. Untersuchungen iiber die Wirkungsweise von Vinclozolin (Albert, G.)

Bei in vitro Versuchen mit Botrytis cinerea konnte ein wachstum- und pH-abhangiges 
Aufplatzen des Myzels und der Konidien durch Vinclozolin beobachtet werden. Ferner 
trat bei Grenzkonzentrationen ein charakteristisches Anschwellen von Hyphenzellen auf. 
Die Vermutung, daB der Angriffspunkt von Vinclozolin die Zellwandsynthese ist, konnte 
<lurch Wachstum von Botrytiszellen bei hohen Fungizidkonzentrationen in einem dem 
Protoplasma isotonischen Medium, das die Zellwand ersetzte, erhartet werden. Die Zellen 
schwollen zu groBen Plasmakugeln, ohne intakte Zellwand, an. Die Temperatur- und 
Konzentrationsabhangigkeit der Wirksamkeit wurde anhand des Myzeldurchrnessers in 
Petrischalen charakterisiert. Ober die Gasphase wirkte Vinclozolin deutlich starker als die 
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Vergleichsmittel Rovral und Sumisclex. Diese drei neuen Botrytizide sind gegen alle Sta
dien von Botrytis cinerea wirksam. Die Untersuchungen wurden durch Freilandversuche 
erganzt. 

11. Untersuchungen zur Biologie und Bekiimpfung von tierischen Rebschiidlingen
(Englert, W. D.)

11.1. Laborversuche zur Bekiimpfung der Obstbaumspinnmilbe, Panonychus ulmi Koch 

Adulte weibliche Milben wurden auf Objekttrliger geklebt und in Akarizidbriihen verschie
dener Konzentrationen getaucht. Nach 24 Stunden erfolgte die Auswertung. In vier Wie
derholungen wurden je 25 Milben in je eine 0,5-, 1-, 2- und 5-fache Normalk:onzentration 
(vom Hersteller ernpfohlenen Anwendungsk:onz.) getaucht. Die LD 50-Werte einer Popu
lation aus Neurnagen reichte vom 1,2-3,7-fachen der Anwendungsk:onzentration fur Ul
trazid 40 Ciba Geigy (1,2), Gusathion MS (1,6), Torque {1,9), Rubitox (3,0) und E 605 
forte (3,7). ME 605 Spezial und KWP 61 toteten in der 5-fachen Anwendungsk:onzentra
tion nur 34 bzw. 49 % der Milben ab. Torak und Metasystox toteten in der halben Nor
malkonzentration 70 bzw. 99 % der Milben ab. Methodische Verbesserungen der Tauch
methode zur Uberpriifung der Wirkung auf Larvenstadien sich noch nicht abgeschlossen. 
Ziel dieser Versuche ist es, ein Schnelltestverfahren zu entwickeln, mit dessen Hilfe vor 
einer Milbenbekampfung das wirksamste Akarizid ermittelt werden kann. 

11.2. Laboruntersuchungen zur Bekiimpfung des Gefurchten DickmaulriiElers, Brachy-
rhinus sulcatus F. 

Um ein Ersatzprliparat fur Aldrin zu finden, wurden Versuche zur Ermittlung der Fra8-
und Kontaktgiftwirkung von Insektiziden gegen adulte Dickmaulrii8ler durchgeftihrt. 
Zur Prtifung der Fra8giftwirkung wurden Rebbliitter mit 13 im Weinbau zugelassenen 
lnsektiziden behandelt und an adulte DickrnaulriiBler verftittert. Nach 22 Tagen - es wur
den inzwischen 5 mal kontaminierte Rebbllitter verfiittert - zeigten Gusathion Spritz
pulver, Gusathion MS, Thiodan 35, Ultrazid 40 Ciba-Geigy und ME 605 Spezial eine 
deutliche Fra8giftwirkung (100 %), E 605 Combi eine schwache (35 %) und folgende In
sektizide keine Wirkung: KWP 61, Torak, Nexagan, Embit, Lannate und Rubitox. Ver
suche zur Prtifung der Kontaktgiftwirkung ergaben nach 21 Tagen 60 % Abtotung for 
Ultrazid 40 Ciba-Geigy, 35 % fur Gusathion Spritzpulver und 15 % fiir Gusathion MS. 
Keine Kontaktgiftwirkung konnte bei Embit, KWP 61, Torak, Thiodan 35, Lannate 25, 
E 605 Combi, E 605 forte, E 605 Spezial, Rubitox und Nexagan nachgewiesen werden. 
Von 8 Bodeninsektiziden zeigten 6 Versuchsprliparate eine sehr gute Sofort- und Dauer
wirkung, diese werden weitergepriift. 

11.3. Untersuchungen iiber Knospenfra8 an Reben durch verschiedene Schiidlinge 

Seit einigen Jahren nehmen Fra8schiiden an Rebknospen zu (Friihjahr 1977, Knospen
verluste bis zu 90 %). Diese werden gewohnlich dem DickmaulriiBler zugeschrieben. Un
tersuchungen zeigten jedoch, daB vor allern Erdraupen und Spannerraupen die Rebknos
pen schiidigen. Folgende Arten wurden festgestellt: Noctua pronuba, N. comes, N. fim
briata, Autographa gamma, Phlogophora meticulosa und Peribatodes rhomboidaria
(Rhombenspanner ). 
Beobachtungen zum Fra8verhalten der Erdraupen zeigten, daB diese nachts an Unkrau
tern fressen und zwar vor allem an Vogehniere (Stellaria media), Kreuzkraut (Senecio
vulgaris) und Brennessel (Urtica dioica). Nach einer Herbizidbehandlung in stark verun-
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krauteten Parazellen kam es zu verstarkten Knospenfrlill. Dieser blieb in Parzellen, in 
denen die Herbizidbehandlung bis zur Verpuppung der Erdraupen aufgeschoben wurde, 
aus. In Weinbergen mit Strohabdeckung oder mit hohen Stallmistgaben finden sich ver
mehrt Erdraupen. Da in diesen Parzellen wenig Unkraut aufkonunt, fressen die Erdraupen 
haufiger an den Rebknospen. Die chemische Bekampfung der Erdraupen und Rhomben
spanner ist schwierig. Bisherige Versuche haben keine eindeutigen Ergebnisse gebracht. 

Aus Noctuidenpuppen schliipfen folgende lchneumoniden: Pseudamblyteles quadripunc
torius (Mull.), Ichneumon sarcitorius L., Ctenichneumon panzeri (Wesm.) und Ctenich
neumon inspector (Wesm.). 

Institut fur Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau in Berlin-Dahlem 

Dr. Ki:>llner hat in Rom aufVeranlassung der Konunission der Europaischen Gemeinschaf
ten in einer internationalen Arbeitssitzung iiber seine Untersuchungen zur Frage des Ein
satzes von Gammastrahlen in der Pflanzenquarantane berichtet. In einer vom Institut 
geforderten Stellungnahme wurden mogliche QuarantanemaBnahmen gegen die aus Nord
amerika nach Siideuropa verschleppte Platanennetzwanze (Corythuca ciliata) diskutiert. 

1. EinfluS der Kulturbedingungen auf den Befall von Pelargonien durch Xanthomonas
pelargonii (Sauthoff, W.)

In der Bundesrepublik Deutschland werden jahrlich iiber 40 Millionen Pelargonien produ
ziert. Die Xanthomonas-Welkekrankheit, die noch nicht chemisch bekampft werden kann, 
verursacht in vielen Betrieben groBe Verluste. Der Erreger besiedelt groBe Teile der Pflan
ze, bevor sich Symptome zeigen. Er kann daher mit Stecklingen von gesund aussehenden 
Mutterpflanzen in die Folgekultur iibertragen werden. Dies ist die Hauptschwierigkeit bei 
der Bekampfung der Krankheit. Einige besonders leistungsfahige Spezialbetriebe versu
chen, gesundes Vermehrungsmaterial <lurch Meristernkultur zu gewinnen. Fiir die meisten 
Gartnereien ist ein so aufwendiges Verfahren jedoch nicht anwendbar. Es wird deshalb 
gepriift, ob das Problem auf einfachere Weise gelost werden kann. Kulturbedingungen, die 
die Widerstandsfahigkeit der Pelargonien erhohen, konnten zu verminderter Besiedlung 
der Triebspitzen fiihren, von denen die Stecklinge geschnitten werden. Umgekehrt wiirde 
eine wesentliche Verschiebung der Disposition in Richtung auf erhohte Anfalligkeit die 
Moglichkeit der visuellen Selektion verbessern. 

1.1. EinfluB des Pflanzsubstrates auf den Xanthomonas-Befall 

Die Versuchspflanzen wurden in 7 verschiedenen industriell hergestellten Pflanzsubstra
ten kultiviert: TKS I, TKS II, Einheitserde (Tantau) P, Einheitserde (Tantau) T, Fruh
storfer Erde P, Fruhstorfer Erde T, Lignostrat U. Es handelt sich dabei um Mischungen 
von Torf, Torf + Ton oder Rindenkompost mit Mineralsalzen. Die mit I und II oder P und 
T gekennzeichneten Substrattypen unterscheiden sich in der Hohe der Mineralsalzgabe. 
Ein EinfluB des Substrates auf die Anfalligkeit der Pelargonien gegen Xanthomonas pelar
gonii war nicht nachzuweisen. 

1.2. EinfluB einer erhohten Nachttemperatur auf den Xanthomonas-Befall 

Das Temperaturoptimum fur das Wachstum von Xanthomonas pelargonii in vitro liegt fur 
die meisten Stanune bei 30 °C. In Gewachshauskabinen wurde die Nachttemperatur mit 
Hilfe einer elektrischen Zusatzheizung auf28° , 30° oder 32 °C erhoht. Die Pflanzen einer 
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Vergleichsparzelle standen unter praxisiiblichen Bedingungen bei einer Tag- und Nacht
temperatur um 20 °C. Die Tagtemperatur war in allen vier Versuchsgliedern anniihernd 
gleich. Die Warmebehandlung begann 14 Tage vor oder 4 Tage nach der Inokulation. In 
den Parzellen mit erhohter Nachttemperatur wurden nicht mehr Pflanzen krank als unter 
normalen Bedingungen im Gewiichshaus. 

2. Versuche zur iiuBerlichen Desinfektion von Pelargonienstengelabschnitten
(Sauthoff, W.)

Es wurde versucht, einen mikrobiologischen Test fur den Nachweis von Xanthomonas 
pelargonii in Pelargonienstecklingen zu entwickeln. Erste Voraussetzung dafiir ist eine 
zuverliissige Methode zur iiuBerlichen Desinfektion der in die Untersuchung eingehenden 
Stengelabschnitte. Gepriift wurde die Wirkung folgender Desinfektionsrnittel: Delegol 
(2 %), Zephirol (2 %), Tegodor (3 %), Tegofectol (3 %), 8-0xychinolinsulfat (2 %, gelost 
in 70 %igem Alkohol), Na-hypochlorit (ea. 2 % aktives Chlor). Die Tauchdauer betrug 
jeweils 15 Min. AuBerdem wurden Stengelstiicke abgeflammt, in 94 %igen Alkohol ge
taucht und erneut abgeflammt. Eine ausreichende und sicher reproduzierbare Wirkung 
wurde durch keine der gepriiften Behandlungen erzielt. Der Ausfall durch zufallig anhaf
tende, ganz iiberwiegend bakterielle Kontaminanten lag in den meisten Versuchen zwi
schen 40 und 80 %. Die unzureichende Desinfektion ist wahrscheinlich auf die starke Be
haarung der Pelargonienstengel und die Ausscheidung klebriger Sekrete zuriickzuflihren. 

3. Nachweis von Erwinia spec. in welkenden Pflanzen von Pelargonium zonale
(Sauthoff, W. in Zusammenarbeit mit Kohn, S., Institut for Mikrobiologie, Berlin
Dahlem)

Bei der Untersuchung welkender Pelargonien, die aus verschiedenen Betrieben in allen 
Teilen der Bundesrepublik stammten, wurde auffallend hiiufig eine Erwinia isoliert, die 
kein Pektin abbaut. In den meisten Pflanzen wurde auBerdem Xanthomonas pelargonii 
nachgewiesen. Die Trennung des Xanthomonas von der erheblich schneller wachsenden 
und stark schleimbildenden Erwinia erwies sich als unerwartet schwierig. lnfektionsver
suche mit Reinkulturen der Erwinia verliefen bisher stets negativ. 

4. Eine vermutlich neue Bakteriose an Euphorbia pulcherrima (Sauthoff, W. in Zusam-
menarbeit mit Kohn, S., Institut for Mikrobiologie, Berlin-Dahlem)

In einer siiddeutschen Giirtnerei traten im Sommer 1977 an einzelnen Mutterpflanzen von 
Euphor#Jja pulcherrima Welkeerscheinungen auf. Aus den kranken Pflanzen konnten Bak
terien isoliert werden, die in Infektionsversuchen an unbewurzelten Stecklingen pathogen 
waren. Infektionsversuche an iilteren Pflanzen gelangen bisher nicht, was darauf hindeu
tet, daB die Kulturbedingungen for das Auftreten der Krankheit von entscheidender Be
deutung sind. 

5. Untersuchungen iiber die Biologie und die chemische Bekiimpfung des Siidafrika-
nischen Nelkenwicklers (Kollner, V.)

Der Siidafrikanische Nelkenwickler, Epichoristodes acerbella Walk., ist ein gefiihrlicher 
Schiidling der Edelnelken- und anderer wichtiger Zierpflanzenkulturen. Nach den Bestim
mungen der Pflanzenbeschauverordnung ist es verboten, ihn in d,ie Bundesrepublik 
Deutschland einzufi.ihren. Das Einfuhrverbot beriihrt wirtschaftliche Interessen des Han
dels sowie in- und ausliindischer Eraeuger. Um die daraus sich ergebendenProbleme zuver
liissig beurteilen zu konnen, ist eine eingehende Kenntnis der Biologie und der Bekiimp
fungsmoglichkeiten notwendig. 
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5.1. Untersuchungen ilber die Entwicklungsgeschwindigkeit des Sildafrikanischen Nel-
kenwicklers bei verschiedenen Temperaturen 

In umfangreichen Versuchsreihen werden die Entwicklungszeiten for Eier, Raupen und 
Puppen sowie die Lebensdauer der Falter und die Zeit der ersten und letzten Eiablage bei 
verschiedenen Temperaturen experimentell ermittelt. 

In Fortsetzung friiherer Versuche konnten im Berichtsjahr folgende Werte bestimmt wer
den: Bei + 10 °C erfolgte die erste Eiablage in der Zeit vom 3.-20. Tag (x = 9 ,3) nach dem 
Schltipfen der Falter, die letzte vom 6.-24. Tag(x= 12,4). - Bei +30 °C betrug die mittlere. 
Lebensdauer der miinnlichen Falter 4,5 Tage, die der weiblichen 6,4 Tage. Die erste Eiab
lage erfolgte in der Zeit vom 2.-7. Tag (x = 3,4) nach dem Schltipfen der Falter, die letzte 
vom 2.-11. Tag (,c = 4,2). - Unter wechselnden Temperaturbedingungen, niimlich bei 
+20 °C am Tage (12 h) und +10 °C in der Nacht (12 h), betrug die mittlere Entwicklungs
zeit for Raupen 51,5 Tage (n = 154 Tiere). Dies entspricht ungefahr der Entwicklungs
zeit bei einer konstanten Temperatur von + 15 °C (x = 50,5 Tage ).

5.2. Untersuchungen zur Bekiimpfung des Sildafrikanischen Nelkenwicklers 

In Frankreich ist festgestellt worden, daB das Insektizid Carbary! Eier des Stidafrikani
schen Nelkenwicklers zu 100 % abtotet. Allerdings wurden in den Versuchen Eier verwandt, 
die auf Cellophan abgelegt worden waren. Ob Carbaryi auch Eier abtotet, die an Nelken
pflanzen abgelegt worden sind, ist bisher nicht bekannt. Eine sichere ovizide Wirkung, die 
sich auf Eier in allen Entwicklungsphasen erstreckt, wtirde die Bekiimpfungsmoglichkei
ten entscheidend verbessern, so daB eine Anderung der Quarantanebestimmungen erwo
gen werden konnte. 

Ergiinzend zu vorjiihrigen Versuchen wurde die ovizide Wirkung von Carbary! unter ver
schiedenen Bedingungen gepriift. Bei Versuchen mit Eiern, die auf Cellophan abgelegt 
worden waren, betrug der Wirkungsgrad in den meisten Fallen 85-100 %. Eier des Stid
afrikanischen Nelkenwicklers, die an Nelkenpflanzen abgelegt worden waren, erwiesen 
sich jedoch als weniger empfindlich; der Wirkungsgrad schwankte zwischen 15 und 90 %. 
- Eine entscheidende Verbesserung der Bekiimpfungsmoglichkeiten ist also nicht festzu
stellen

. 6. Untersuchungen tiber den EinfluB niedriger Temperaturen auf die Lebensfahigkeit 
der Afrikanischen Baumwolleule (Kollner, V.) 

Die Afrikanische Baumwolleule, Spodoptera littoralis Boisd., ist ein Quarantiineschad
ling, der aufgrund seiner Polyphagie an vielen Gewachshauspflanzen auftreten kann. Eine 
besondere Einschleppungsgefahr besteht ,beim Import von Stecklingen. Nach englischen 
Untersuchungen stirbt der Schiidling ab, wenn er for 10 Tage bei einer Temperatur von 
+ 1 ° bis +2 °C gehalten wird. Das gilt for alle Entwicklungsstadien. Eine Ktihllagerung der
Stecklinge konnte demnach eine sichere SchutzmaBnahme gegen die Einschleppung dar
stellen.

Von dieser Vorstellung ausgehend, wurden Eier, Raupen und Puppen in Ktihlschranken 
unterschiedlich lange konstanten Temperaturen von + 1,5 °C oder +5 °C ausgesetzt. Bei 
+ 1,5 °C tiberlebten vereinzelt Rau pen, hiiufiger Puppen, aber niemals Eier eine Exposi
tionszeit von 5 Tagen; nach 10 Tagen waren alle Versuchstiere in den drei gepriiften Ent
wicklungsstadien abgestorben. Bei +5 °C schltipften aus einigen Eiern nochRaupen nach
einer Expositionszeit von 5 Tagen, nach 10 Tagen waren jedoch alle Eier tot; Raupen
tiberlebten vereinzelt eine Expositionszeit von 10 Tagen, aber niemals eine von 15 Tag en;
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aus Puppen schliipften nach einer Expositionszeit von 15 Tagen noch normal aussehende 
Falter, nach 20 Tagen aber nur noch wenige, verkrtippelte und nach 25 Tagen gar keine 
Falter mehr. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Forst in Hann. Munden 

Im Berichtsjahr hat das Institut zu Erhebungen der EPPO und zum ,,Vorschlag ftir eine 
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaft tiber MaBnahmen zum Schutz gegen 
das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen in die Mitgliedstaaten" zahlreiche 
Stellungnahmen abgegeben. In diesem Zusammenhang wurde auch mit der Bearbeitung 
und Neufassung der Anleitung for die Pflanzenbeschau begonnen. 

Beztiglich der Prtifung von WundverschluBrnitteln wurden insgesamt 14 neue Praparate in 
die laufenden Testversuche aufgenommen. Die Untersuchungen erfolgten in Zusammen
arbeit mit der Hessischen Forstlichen Versuchsanstalt in Hann. Munden. 

Im Rahmen der Entwicklungshilfe wurden verschiedene, in Stidbrasilien gefundene Asco
myceten der Brasilianischen Araukarie untersucht, wobei 6 neue Pilzarten als Krankheits
erreger beschrieben werden konnten. 

1. Untersuchungen iiber ein K.nospensterben an Sitka- und Blaufichte (Rack, K.)

Zu dem ,,Sitzenbleiben" der Knospen wurde ein Diagnoseverfahren ausgearbeitet, nach 
dem der Praktiker bereits im Spatherbst diejenigen Pflanzen markieren kann, deren End
knospe sich im folgenden Frtihjahr nicht mehr weiterentwickelt. Diese Frtihprognose hat 
eine wirtschaftliche Bedeutung vor allem bei der Auswahl derjenigen Fichten, die als 
Weihnachtsbaume verkauft werden sollen. - Die in den Vorjahren angelegten Dtingungs
versuche ftihrten zu dem Ergebnis, daB zusatzliche Gaben von Spurenelementen keinen 
EinfluB auf die Entwicklung des Knospensterbens haben. 

2. Anfalligkeit verschiedener Schwarzkiefernherkiinfte gegeniiber Scleroderris lagerbergii
(Siepmann, R.)

Um die rassenspezifisch unterschiedliche Anfalligkeit der Schwarzkiefern zu prtifen, wur
den die 1974 begonnenen lnokulationsversuche auch im Berichtsjahr fortgesetzt. Hierbei 
konnten die 1975 beobachteten Unterschiede in der Befallsstarke der einzelnen Herktinfte 
nicht bestatigt werden. Teilweise zeigten die 1975 geringftigig befallenen Baume 1977 
einen hoheren Knospenausfall als die vorher stark erkrankten Schwarzkiefern. Dieses 
Ergebnis spricht gegen eine genetisch fixierte Krankheitsanfalligkeit. Es wird vermutet, 
daB die sich widersprechenden Ergebnisse eher mit den unterschiedlichen Umweltbedin
gungen wahrend der Infektionszeit in ursachlichem Zusammenhang stehen. 

3. Untersuchungen iiber den Verlauf einer Scleroderris-Epidemie
(Butin, H., und Hackelberg, L.)

In einem 3,33 ha groBen, 19 jahrigen Schwarzkiefernbestand im Harz wurden die epide
mische Entwicklung und die Folgen der Triebspitzenkrankheit rtickwirkend verfolgt. Als 
Kriterium fur den Zeitpunkt des ersten Auftretens sowie for die Dauer der Krankheit 
wurde die Breite der Jahrringe im Vergleich zu gesunden Bestandesgliedern verwendet. 
Aufgrund stichprobenartig vorgenommener Messungen konnte nachgewiesen werden, daB 
die Krankheit erstmals 1964 aufgetreten und 1975 zum Erloschen gekommen ist. 
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4. Infektionsbiologische und phiinologische Untersuchungen an Sporen von Lophoder-
mium pinastri und Naemacyclus niveus (Rack, K.)

Im Laboratorium wurden die Versuche i.iber die Trockenresistenz keimender Sporen fort
gesetzt. Es zeigte sich hierbei, daB die Sporen von Naernacyclus, auch wenn sie bereits 
ausgekeimt waren, langere Trockenperioden besser i.iberdauern als Sporen von Lophoder
rniurn. Diese Ergebnisse bestatigen die im Freiland gemachten Beobachtungen, daB 
Naernacyclus bevorzugt in Trockenjahren auftritt. 

5. Untersuchungen iiber die Entstehung und Verhiitung von Wundfaulen bei Nadelbiiu-
men (Butin, H., und Bonnemann, I.)

Die Untersuchungen wurden auch im Berichtsjahr mit i.iber 13 OOO Abimpfungen aus der 
Wundholzzone von 500 Fichtenstammen fortgesetzt. Der seinerzeit nach 6 Monaten fest
gestellte Antell der Basidiomyceten von 17 % hat sich nach 22 Monaten auf 80 % erhoht. 
Unter den fauleverursachenden Basidiomyceten konnte nach 22 Monaten Stereurn san
guinolenturn aus 60 % aller Wunden isoliert werden; mit einem Antell von 30 % wurde 
Arnylostereurn areolatum festgestellt. Vergleiche zwischen den zu verschiedenen Zeiten 
verwundeten Stamme haben gezeigt, daB der Wundtermin einen groBen EinfluB auf das 
spiitere FauleausmaB hat. Eine ahnliche Abhangigkeit konnte bezi.iglich der Wirksamkeit 
von Schutzmitteln nachgewiesen werden. 

6. Ursachen und AusmaB der Stammfaule bei der Douglasie in der Bundesrepublik
Deutschland (Siepmann, R.)

Aus verschiedenen, im Vorjahr mit Fornes annosus und Calocera viscosa inokulierten 
Douglasienbestanden wurden Reisolierungen vorgenommen und das AusmaB der entstan
denen Faulen bewertet. Im Vergleich zu unbehandelten Bestandesgliedern konnte in den 
infizierten Stammen verschieden groBe Faulestellen nachgewiesen werden. Als Erreger 
lieBen sich beide inokulierten Pilzarten sowohl aus Stammscheiben als auch aus Wurzel
teilen ri.ickisolieren. 

7. Infektionsverlauf des Stammfauleerregers Fornes annosus bei der Fichte
(Siepmann, R.)

Um die Primarphase der Pilzbesiedlung verletzter Fichtenwurzeln zu erfassen, wurden 
di.innere Nebenwurzeln untersucht, die ein Jahr zuvor ki.instlich durchtrennt worden wa
ren. Als Fauleerreger konnte neben dem bekannten Wurzelschwamm Fornes annosus auch
der Basidiomycet Odontia bicokJr isoliert werden. Das Auftreten des zuletzt genannten
Pilzes scheint an einen hohen pH-Wert des Bodens gebunden zu sein.

8. Versuche zur Abwehr von Verstockungsverlusten bei Buchenstiimmen (Rack, K.)

Die 1977 durchgeftihrten Versuche mit verschiedenen Schutzmitteln erbrachten Ergeb
nisse, die die Resultate des Vorjahres nicht bestatigten. Demnach wird die Wirkung von 
Schutzmitteln offenbar nicht nur vom Zeitpunkt der Applikation, sondern auch noch von 
anderen, unbekannten Faktoren beeinfluBt. 
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Institut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 
/ 

1. Biologie und Okologie wirtschaftlich bedeutender Unkrautarten (Eggers, Th.)

1.1. Behaartes Franzosenkraut (Galinsoga ciliata) und Kleinbliitiges Franzosenkraut (Ga-
linsoga parviflora) 

Die Samen der Franzosenkraut-Arten keimen (nach einer Lagerung im Gewachshaus in 
feuchtern Boden in 3 cm Tiefe) uber 1 1 /2 Jahre hin zu fast 100 %, sobald sie giinstigen 
Keimbedingungen ausgesetzt werden (Licht; Ternperatur 10/15 8C). Bei rnonatlichen Prli
fungen lagen die Keimraten bei 96,6 bis 100 % bzw. bei 92,5 bis 99,5 %. Aus Bllitenkopf
chen (1), die bereits zu Beginn der Bliite (randliche Zungenbliiten eben erscheinend) abge
nornrnen und in den Boden eingelagert wurden, gingen ± ebenso viele Keirnlinge hervor 
wie aus Kopfchen (2), die erst am Ende der Blute geerntet wurden (s. Tabelle). 

Samen pro Keimlinge pro Keim-
Kopfchen (2) Kopfchen {1) Kopfchen (2) rate (2) 

Behaart. Franz.kraut 
28,1 22,3 27,3 97,4% 

Galinsoga ciliata 
Kleinbl. Franz.kraut 

34,0 38,4 33,1 97,3 % 
Galinsoga parviflora 

Die Ausbreitung der Franzosenkraut-Arten kann also nur verhindert werden, wenn die 
Pflanzen sehr friih, d. h. bevor sich Bliiten bilden, bekarnpft werden: 

1.2. Acker-Kratzdistel {Cirsium arvense) 

Die Acker-Kratzdistel bildet in ihren Bliitenkopfen eine wechselnd groBe Zahl von Samen 
aus, die in 6 Herkiinften zwischen 30 und 75 betrug(x= 32,1; 35 ,4; 44,8; 47 ,O; 60,0; 71,5). 
Vereinzelt wurden bis Uber 100 Samen pro Kopfchen beobachtet. 

Nach der Blute verknaulen sich nach und nach die Pappus aus rnehreren Bliitenkopfen, 
bevor sie rnit dern Wind fortgetragen werden. Auszahlungen an 2 Orten (n == 48 bzw. 9) 
ergaben, daB in diesen Knaueln eine stark wechselnde Anzahl von Pappus enthalten ist 
(x = 32,4 bzw. 46,2). 

Mit einern Pappusknauel wurden durchschnittlich etwa 5 Samen fortgetragen (x == 5, 1 bzw. 
4,6). Gernessen an der Gesarntzahl der Pappus zeigte sich, daB nur etwa 15 bzw. 10 % der 
Pappus Samen tragen, denn die rneisten Pappus verlieren wahrend des Herauslosens aus 
dern Bliitenkopfchen den Samen und konnen sornit nicht rnehr zur Ausbreitung der Art 
beitragen. 

Die Keimfahigkeit von Samen der Acker-Kratzdistel aus den 6 Herkiinften um Braun
schweig und weiteren 20 Herklinften aus Nord-Niedersachsen urnd Hamburg, geprtift im 
Labor bei giinstigsten Keimbedingungen (Ternperatur 25/30 °C), erwies sich mit durch
schnittlich 3,7 % als so gering (min. 0,0 %, max. 15,3 %), daB die generative Vermehrung 
und vor allem die Ausbreitung der Art <lurch Samen, besonders unter dem Aspekt des 
oben beschriebenen geringen Transports der Samen, als weniger bedeutend anzusehen 
sind, als allgemein angenommen wird (vgL Verordnungen zur Bekarnpfung von Unkrau
tern). 
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2. Erarbeitung von Grundlagen fur die standortgerechte Dosierung von Herbiziden
(Maas, G.)

Die unter Praxisbedingungen feststellbaren Wechselwirkungen zwischen Sorption, Desorp
tion, Wanderung im Boden, Aufnahme und Abbau - Herbiziddynamik - erschweren die 
Festsetzung optimaler Dosierungen. Aus diesem Grunde wurde untersucht, ob es ftir tiber 
den Boden wirkenden Herbiziden sinnvoll ist, den Humusgehalt anzugeben, bis zu dem im 
Durchschnitt der Jahre eine ausreichende Wirkung erreicht werden kann bzw. ab dem dfo 
Dauerwirkung abnimmt. Dieser Wert wtirde es dem Praktiker ermoglichen zu erkennen, 
welche Mittel er in seinem Betrieb einsetzen kann und welche nicht. 

Ftir Dicuran (80 % Chlortoluron), Dosanex (80 % Metoxuron), Igran 50 ( 47 % Terbutryn) 
und Tribunil (70 % Methabenzthiazuron) ist - nach Vorauflaufanwendung - mit steigen
dem Humusgehalt zwischen 3-6 % ein deutlicher Abfall der Wirkung zu erkennen. Wah
rend jedoch bei Dicuran sich Acker-Fuchsschwanz und zweikeimblattrige Unkrauter - bei 
lgran war der Wirkungsabfall etwas starker - ahnlich verhalten, reagieren gegentiber Tri
bunil die zweikeimblattrigen Unkrauter empfindlicher als der Acker-Fuchsschwanz. Die
ser Unterschied vergroBert sich bei der Nachauflaufanwendung, weil Tribunil vom Acker
Fuchsschwanz fast ausschlieBlich tiber die Wurzeln aufgenommen wird. Bei den Nachauf
laufanwendungen von Dicuran und Dosanex bestatigte sich die bessere Blattaufnahme von 
Dosanex. 

Erfreulicherweise geben jetzt mehrere Hersteller ftir ihre tiber den Boden wirkenden Her
hizide den Humusgehalt an, bis zu dem im Durchschnitt der Jahre eine ausreichende Wir
kung erreicht werden kann bzw. ab dem die Dauerwirkung abnimmt. Diese Werte stim
men, soweit die Mittel in diese Untersuchungen einbezogen waren, mit den Ergebnissen 
tiberein. Ein EinfluB des Tongehalts des Bodens konnte - wenn auch nur geringftigig -
bisher nur ftir den Wirkstoff Nitralin (u. a. im Planavin) gefunden werden. 

3. Untersuchungen iiber die funktionalen Zusammenhange zwischen Art und Grad der
Verunkrautung und dem Ertrag wichtiger Kulturpflanzen (Niemann, P.)

3.1. Einflu:B der Unkriiuter auf den Getreideertrag 

In einer Reihe von Freilandversuchen unter verschiedenen Standortbedingungen hat sich 
gezeigt, daB der Ertrag von Wintergerste nicht gesichert beeinfluBt wird, wenn nur jeweils 
eine Unkrautart im Bestand auftritt. Es handelt sich um folgende Unkrautarten und -dich
ten: Efeublattriger Ehrenpreis (Veronica hederifolia) mit bis zu 100 Pflanzen/m2

, Acker
Fuchsschwanz (Alopecurus myosuroides) mit bis zu 80 Pflanzen/m2 und Kletten-Labkraut 
(Galium aparine) mit bis zu 10 Pflanzen/m2

• Liegt dagegen eine Mischverunkrautung mit 
den gleichen Arten in vergleichbaren Dichten vor, so kommt es offensichtlich zu einer 
Addition der Konkurrenzwirkung, und der Getreideertrag sinkt statistisch gesichert ab. 
Bei der Ermittlung und Anwendung von Schwellenwerten in der Unkrautbekampfung 
wird man daher neben dem Leitunkraut auch die jeweiligen Begleitunkrauter zu bertick
sichtigen haben. 
Die Schadwirkung der Unkrauter kann selbst bei nahe verwandten Arten sehr unterschied
lich sein. So reduzierte Persischer Ehrenpreis (Veronica persica) bei vergleichbarer Dichte 
den Wintergerstenertrag starker als Efeublattriger Ehrenpreis. Dies di.irfte in der fangeren 
Vegetationszeit von Persischem Ehrenpreis begrtindet sein. Die groBere Schadwirkung von 
Windhalm (Apera spica-venti) im Vergleich zu Acker-Fuchsschwanz faBt sich evtl. mit 
dem unterschiedlichen Langenwachstum erklaren. So tiberragt der Windhalm Winterwei
zenbestande starker, und der dadurch verursachte Lichtentzug erreichte in diesem Jahr 
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maximal 20 %. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, daB diese Lichtminderung in eine 
Phase hoher Assimilatsbildung des Weizens fallt. 

In Winterroggen wurde geprtift, inwieweit eine zusatzliche Stickstoffdtingung die Konkur
renz zwischen Unkrautern und Getreide zu beeinflussen vermag. Dabei ergab sich, d� bei 
einem starken Besatz mit Windhalm der Diinger teilweise dem Ungras zugute kommt und 
eine signifikante Ertragsteigerung beim Winterroggen erst nach einer wirkungsvollen Un
krautbekampfung eintritt. Andererseits wurde in Modellversuchen deutlich, d� bei Licht
mangel, wie er sich z. B. fur niedrig wachsende Unkrauter in dichten Getreidebestanden 
ergibt, der Stickstoff von den Unkrautern kaum verwertet werden kann. 

3.2. Beginn der Konkurrenz zwischen winterannuellen Unkrautem und Wintergetreide 

Durch eine groBere Anzahl von Freilandversuchen unte:: verschiedenen Standortbedingun
gen wurde bestatigt, d� die Unkrautkonkurrenz in Wintergetreidebestanden nicht schon 
mit dem Auflaufen der Pflanzen beginnt und daher eine gezielte Unkrautbekampfung im 
Nachauflaufverfahren (Herbst oder zeitiges Friihjahr) den Ertrag noch sichert. Die Un
krautflora in den Bestanden setzte sich iiberwiegend aus folgenden Arten zusammen: 
Ehrenpreis, Taubnessel (Lamium spp.), Vogelmiere (Stellaria media), Kletten-Labkraut, 
Acker-Fuchsschwanz und Windhalm. Die Dichte der Unkrauter insgesamt war nicht ho
her als die des Getreides. Durch die gezielte Anwendung von Herbiziden im Nachauflauf
verfahren ergab sich gegeniiber prophylaktischen Vorauflaufbehandlungen unter diesen 
Bedingungen in Wintergerstenbestanden die Moglichkeit, die Zahl der Behandlungen zu 
reduzieren. 

Im weiteren Verlauf der Vegetationsperiode nimmt bei Mischverunkrautung die Konkur
renz der Unkrauter standig zu, so daB eine Bekampfung zum Einsatztermin von Wuchs
stoffen den Ertrag nicht mehr zu sichern vermag. Nach diesem Termin aufgelaufenes 
Kletten-Labkraut vermochte sich nur noch schwach zu entwickeln. 

In erganzenden Modellversuchen erwies sich Efeublattriger Ehrenpreis in der Phase von 
der Keimung bis zum 4-Blatt-Stadium des Getreides als schwacher Konkurrent. Demge
geniiber beeinfluBte Acker-Senf (Sinapis arvensis) die Getreideentwicklung deutlich ne
gativ. 

3.3. EinfluB der Unkrauter auf die Emtetechnik 

Unkrauter werden u. a. bekampft, um eine storungsfreie Mahdruschernte zu ermoglichen. 
Dabei stellen hoch wachsende Arten, die zur Ernte noch nicht abgestorben sind, eine be
sondere Storquelle dar. Wegen der zeitlich frtihen Wintergerstenemte ist bei dieser Ge
treideart u. U. eher mit Storungen zu rechnen als bei der spateren Weizenemte, weil einige 
Unkrauter ihre Entwicklung noch nicht abgeschlossen haben. So bereitete beispielsweise 
Kletten-Labkraut bei der Wintergerstenernte gr6Bere Schwierigkeiten als bei der Weizen
ernte. Hinzu kam eine starkere Erhohung der Kornfeuchte durch noch nicht ausgereifte 
Unkrautsamen. 

Ein Schwellenwert fur den Unkrautbesatz in Bezug auf die Erntetechnik kann noch nicht 
angegeben werden. Selbst beim Kletten-Labkraut kann evtl. ein niedriger Besatz toleriert 
werden, ohne d� es zu einer nennenswerten Beeintrachtigung der Emtetechnik kommt. 
Es ist notwendig, die Unkrautdichte bereits im Jugendstadium zu ermitteln, da dies kurz 
vor der Ernte wegen des Ineinanderwachsens der Pflanzen nur mit einem erheblichen Zeit
aufwand hinreichend genau moglich ist. 
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4. Kurzfristige Prognose des Befalls mit Ungrasem (Niemann, P.)

Es wurde ein Verfahren zur kurzfristigen Prognose des Befalls von Freilandfllichen mit 
Acker-Fuchsschwanz (Alopecurus myosuroides) und rnit Windhalm (Apera spica-ventl) 
erprobt. Hierzu werden nach der Ernte der Vorfrucht Bodenproben aus einer Schicht von 
0 bis 30 cm Tiefe mit einem Spezialbohrer entnommen und in Keimschalen im Gewachs
haus flach ausgebreitet. Nach etwa 14 Tagen kann an Hand der Keimpflanzenzahlen der 
Vorrat der Bodenprobe an Ungrassamen bestimmt werden. Das Verfahren zeichnet sich 
<lurch eine einfache Handhabung mit wenig Zeitaufwand aus. Zudem kann es in einer 
arbeitsarmen Zeit zwischen zwei Vegetationsperioden durchgefuhrt werden. Die Ergeb
nisse lassen vorerst nur eine qualitative Aussage iiber das Auftreten von Ungrasern in der 
nachsten Vegetationsperiode zu. Auf der Grundlage dieser Prognose konnte es moglich 
sein, die Anwendung prophylaktischer Vorauflaufbehandlungen mit Herbiziden gegen 
Ungraser auf stark vergraste Flachen zu beschranken. 

5. Verhalten und Verbleib von Sencor, Velsicol und Patoran in sorptionsstarken Boden
und Kartoffeln (Pestemer, W., und Maas, G.)

In Freiland- und Modelluntersuchungen wurde das Verhalten und der Verbleib von eini
gen Vorauflaufherbiziden im Kartoffelbau untersucht. 

Mit steigendem Humusgehalt der Boden verstarkte sich die Adsorption und verringerte 
sich die Einwaschung. Die Reihenfolge der Mobilitat war in alien Boden folgendermaBen: 
Sencor (70 % Metribuzin) > Patoran (50 % Metobromuron) > Velsicol (75 % Methazol) 
( eirn;chlieBlich seinem phytotoxischen Metaboliten DCPMU). 

Sowohl bei Metribuzin als auch bei Metobromuron wurden im humusarmen Standardbo
den mit 29 bzw. 50 Tagen die h6chsten Halbwertszeiten bei den Abbauuntersuchungen 
unter Freilandbedingungen festgestellt. In den sorptionsstarken Boden waren die Halb
wertszeiten for Metribuzin geringfiigig niedriger und for Metobromuron zwischen 27 und 
38 Tagen. Sie weichen damit teilweise stark von den Werten des Vorjahres ab. Methazol 
wurde innerhalb von 2-4 Tagen zu 50 % abgebaut, so daB hier der phytotoxische Haupt
metabolit DCPMU als eigentlicher Wirkstoff betrachtet werden muB. 

Trotz der bei einigen Wirkstoffen in Einzelfallen zum Erntezeitpunkt ermittelten hohen 
Riickstande ergaben Biotests keine Reduzierung der Frisch- bzw. Trockenmasse bei den 
empfindlichen Testpflanzen. 

Bei allen Behandlungen wurden laufend bis zum Erntezeitpunkt Kartoffelproben riick
standsanalytisch untersucht. In keinem Falle wurden die zulassigen H6chstmengen tiber
schritten. 

6. Entwicklung und Priifung von Biotestmethoden zur Ermittlung von Riickstanden und
Pflanzenverfiigbarkeit wichtiger Herbizide (Pestemer, W.)

Im Rahmen der Arbeitsgruppe Laborbioteste der European Weed Research Society wur
den verschiedene Tests in ,,Ringanalysen" tiberpriift. In den Arbeitskreisen ,,Keirnhemmer" 
und ,,Photosynthesehemmer" wurden, wie nachstehende Tabelle zeigt, recht gute Ober
einstimrnungen erzielt: 
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ED50 -Werte einiger Herbizide 

ermittelt von Versuchsanstellern in 
Herbizid Testpflanze Ztirich Wage- Rohen- Lever- Braun-

Basel ningen heim kusen schweig 

Lasso 
Selari.a ssp. 6,5 8,0 2 
Avena saliva 1,4 1,7 2 

Avadex BW Avena saliva 0,65 0,58 0,58 

Elancolan Selari.a ssp. 0,65 0,36 0,52 

Gypsophila 
0,1-0,5 0,09 

elegans 
Gesaprim 

Lepidium 
salivum 

0,2 0,15 0,6 0,2 

Gypsophila 
1,0 0,9 

elegans 
Afalon Lepidium 

sativum 
0,5 0,75 2,0 0,6 

Gypsophila 
2·8 6,8 

Tribunil 
elegans 

' ' 

Lepidium 
6,0 2,8 6,5 2,5 

sativum 

Ein Ziel der Arbeitsgruppe besteht darin, Bioteste zu erarbeiten, die moglichst 1/ 10 der 
Normalaufwandmenge im Boden reproduzierbar nachweisen. Tribunil · lall,t sich mit dem 
verwendeten Wachstumstest nur schwierig in diesem Bereich bestimmen. Die bisherigen 
Testverfahren werden auf weitere Herbizide angewandt. Daneben miissen empfindlichere 
Testpflanzen und Testverfahren gefunden und iiberpriift werden. 

7. Erarbeitung von Serienanalysen zur Bestimmung von Herbizidriickstanden in Boden,
Pflanzenmaterial und Wasser (Pestemer, W.)

Sobald for Heil- und Gewiirzpflanzenkulturen bestimmte Herbizide in Freiland- und Ge
wachshausversuchen eine befriedigende Wirkung zeigen, werden die Riickstande im Pflan
zenmaterial zum Erntezeitpunkt ermittelt. 

Die Extraktions- und Reinigungsverfahren wurden vereinheitlicht, so dall, taglich bis zu 
zwolf Proben analysiert werden konnen. Die Messung erfolgt mit spezifischen Detektoren, 
wie ECD bei Linuron, Monolinuron und CIPC bzw. AFID bei Desmetryn, Terbutryn, 
Lenacil und Napropamid. Probenaufgabe und Auswertung erfolgen iiber Nacht durch Ein
spritzautomatik und einen rechnergesteuerten Integrator. 

Daneben werden in Zusammenarbeit mit dem lnstitut for Pflanzenbau und Pflanzenziich
tung der Universitat Gie:Ben Riickstandsmethoden fur Desmetryn in Salbei (Salvi.a offici
nalis), Majoran (Majorana hortensis) und Thymian (Thymus vulgaris) ausgearbeitet. 
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8. Einflu� von Herbiziden auf wertgebende Inhaltsstoffe einiger Gemiisearten
(Pestemer, W., und Holtkamp, Susanne)

8.1. Riickstiinde von Patoran (50 % Metobromuron) in Feldsalat (Valerianella locusta L.) 
und deren EinfluB auf Ertrlige, Trockenmassebildung und Vitamin-C-Gehalt 

In Fortsetzung der 1976 durchgeftihrten Freiland- und Gewiichshausversuche mit Feld
salat wurde in erster Linie die Riickstandssituation zu verschiedenen Terminen unter dem 
Aspekt einer moglichen Qualitatsbeeinflussung untersucht. 

In Abhiingigkeit von Sorte und Herbiziddosierung lagen die Riickstande zum praxisiibli
chen Erntetermin im Freilandversuch zwischen 0,15 und 0,45 mg/kg und unter Glas zwi
schen 1,0 und 2,8 mg/kg. Diese Riickstande, die im Gewlichshaus die bislang zuliissige 
Hochstmenge von 1 mg/kg erreichten bzw iiberschritten, flihrten zu keinen signifikanten 
Beeinflussungen der untersuchten Qualitlitsmerkmale und der Ertrage. 

9. Untersuchungen iiber die Populationsdynamik und physiologische Leistungsfiihigkeit
von Bodenmikroorganismen nach Herbizidanwendung (Malkomes, H.-P.)

9 .1. Untersuchungen iiber das Verhalten von Bodenmikroorganismen bei mehrjlihriger 
Herbizidanwendung 

In einem Dauerversuch auf sandigem Lehmboden wurden 1977 die Untersuchungen auch 
im vierten, niederschlagsreichen Jahr in Erdbeerkulturen fortgesetzt. Das Herbizid Venzar 
(80 % Lenacil) war im Friihjahr und z. T. auch im Herbst eingesetzt worden. Bis zum 
Sommer wurde die Kultur teilweise beregnet. Die Probenahme erfolgte monatlich wlihrend 
der Vegetationszeit aus 0-5 und 5-10 cm Tiefe. 

Die Dehydrogenaseaktivitat war auf den mit Venzar behandelten Parzellen wlihrend der 
gesamten Zeit mehr oder weniger deutlich verringert. Die Bodenatmung ( ein- und zwei
tiigige Bebriitung mit Glucose) zeigte nur zeitweise leichte Hemmeffekte. Die Summe der 
Atmung aller Termine war in den behandelten Varianten leicht verringert. Der Zellulose
abbau in 10 cm Tiefe war in diesem Jahr gegeniiber der Kontrolle erstmalig leicht stimu
liert. Populationsuntersuchungen im Mai zeigten lediglich bei aeroben Bakterien eine 
leichte Stimulation, bei anaeroben Bakterien eine Verringerung gegeniiber der Kontrolle. 

In einem ftinfjlihrigen Dauerversuch mit Venzar auf dem gleichen Boden mit wechselndem 
Anbau von Kulturen (Erdbeeren, Zuckerriiben, Spinat) zeigten sich bei der Atmung und 
dem Zelluloseabbau iihnliche Tendenzen wie im obigen Versuch. 

9.2. Beeinflussung der Bodenmikroflora in Wintergerstenkulturen durch den Einsatz von 
Herbiziden 

Auf zwei Lehmboden mit 3,2 % bzw. 6,8 % organ. Substanz wurden im Herbst 1976 die 
Herbizide Stomp {330 g/1 Pendimethalin), Tribunil (70 % Methabenzthiazuron) und Dicu
ran (80 % Chlortoluron) angewendet. Der mittels Gazebeuteltest untersuchte Strohabbau 
zeigte nur in dem Boden mit geringem Humusgehalt eine leichte Reduktion gegeniiber der 
Kontrolle ·auf allen behandelten Parzellen. Ahnlich verhielt sich die Dehydrogenaseaktivi
tiit. Die Bodenatmung bei einmonatiger Bebriitung mit Glucose bzw. Strohmehl lieB keine 
Hemmeffekte erkennen. Populationsuntersuchungen zeigten einen mehr oder weniger 
deutlichen Hemmeffekt bei aeroben Bakterien, Aktinomyzeten und Pilzen in 0-5 cm Bo
dentiefe nach der Anwendung von Stomp und Dicuran. 
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9.3. Verhalten der Bodenmikroflora nach Anwendung von Venzar in verschiedenen Bo-
den im Gefa�versuch 

Im GefaBversuch unter kontrollierten Bedingungen wurde Venzar (80 % Lenacil) zu zwei 
sorptionsstarken Boden, die zur optimalen Unkrautwirkung erhohte Herbiziddosierungen 
verlangen, und einem humusarmen sandigen Lehmboden eingesetzt. Neben einer Grund
dosierung wurde mit einer 10- und 50fachen Dosis gearbeitet. Das Herbizid wurde in der 
entsprechenden Dosierung in den Boden eingemischt und dieser bei 10°, 20° und 30° ftir 
1 Tag, 1 Woche, 1 Monat und 2 Monate aufbewahrt. 

Die Populationen aerober Bakterien wurden auf allen Boden durch das Herbizid stimu
liert, teilweise jedoch nur bei 10° oder 20 

°

C. Aktinomyzeten wurden allgemein wenig 
beeinfluBt, in einem Boden bei 20

° 

jedoch stimuliert. Pilze wurden bei allen Temperatu
ren in allen Boden mehr oder weniger deutlich stimuliert. Algen wurden meist wenig be
einfluBt, bei hoheren Dosierungen trat jedoch eine Reduktion auf. Im sandigen Lehrnbo
den wurde Dehydrogenaseaktivitat wenig beeinfluBt, in den anderen Boden bei 10° und 
z. T. bei 20 

°C <lurch steigende Dosierungen starker verringert, teilweise jedoch nur kurz
fristig.

10. Stadienempfindlichkeit von Kulturpflanzen gegentiber Herbiziden (Maas, G., und
Heidler, G., Fachgruppe fur botanische Mittelprtifung, Braunschweig)

1976 waren in einer Baumschule, in der eine Unkrautbekampfung mit Kerb (48,5 % Pro
pyzamid) durchgefiihrt worden war, in groBerem Urnfang Douglasien (Pseudotsuga men
ziesii (Mirabell Franco) eingegangen. Der Wurzellials war oft verdickt: Die Zellen waren 
groBlumiger, und zum Teil wurden auch Geweberisse und vermehrte Harzbildung beo
bachtet. Neben einer direkten Wirkung war auch eine Beeinflussung der Kalteresistenz zu 
prtifen, weil 1976 noch am 29. April ein starker Kalteeinbruch mit Temperaturen um 
-8 °C war, in Einzellagen bis - 19 cc. 

Im Herbst 1976 wurden ea. 50 cm groBe Douglasien in Containern und im Freiland auf
geschult; Kerb wurde am 25. Februar in Containern mit 5 und 7 ,5 kg/ha und im Freiland 
mit 1,25, 2,5, 5 und 10 kg/ha angewandt. Am 28. April 1977 wurde damit begonnen, die 
Baumchen in den Containern im Phytotron fur einen bzw. vier Tage vorgegebenen Tem
peraturen auszusetzen und anschlieBend wieder im Freien zu kultivieren. Bei einer Vari
ante stieg die Temperatur bis 13 Uhr auf 20 cc, und fiel dann kontinuierlich bis um 5 Uhr 
auf - 15 °C; bei der zweiten Variante fiel die Temperatur auf - 8 cc. Wahrend nach vier
maliger Kaltebehandlung bzw. einmaliger bei - 15 cc alle Pflanzen spater eingingen, wuch
sen nach einmaliger Kaltebehandlung bei - 8 °C ein Teil der Pflanzen zunachst weiter; 
ein Unterschied zwischen Herbizidbeharrdlung und Kontrolle konnte in den ersten Mona
ten - wie beim Freilandversuch - nicht festgestellt werden. 

Gegen Ende der Vegetationsperiode zeigten sich in alien Behandlungen deutliche Unter
schiede zu den Kontrollpflanzen: Der Zuwachs war geringer und die N adeln he Iler. Anfang 
Dezember 1977 sind bei der doppelten Aufwandmenge alle Baumchen eingegangen; ver
schiedentlich konnten Wurzellialsverdickungen festgestellt werden. Bei der zugelassenen 
Dosierung sind 25 % der Pflanzen schon abgestorben, der Rest ist starker geschadigt; bei 
den geringeren Aufwandmengen von Kerb hat sich das Schadbild nicht wesentlich veran
dert. 
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Institut for nichtparasitare Pflanzenkrankheiten in Berlin-Dahlem 

Ebenso wie in den vergangenen Jahren wurden for nationale und supranationale Behorden 
Stellungnahmen zu verschiedensten Problemen, insbesondere aus dem Bereich des Schut
zes der Pflanzen vor Umweltchemikalien, abgegeben. Mehr als dreiliigmal nahmen auf Ver
anlassung verschiedener Ministerien - (BML 9 x, BMI 9 x, BMFT 3 x, BMV 2 x, BMJFG 
2 x) bzw. deren oberster Bundesbehorden und anderer Einrichtungen - die Mitarbeiter des 
Institutes an Sitzungen, in der Regel in der Bundesrepublik oder im westlichen Ausland, 
als Sachverstandige oder Ausschu8mitglieder teil. Die Sitzungen dienten der Umsetzung 
wissenschaftlicher Forschungsergebnisse in politisch-administrative Ma8nahmen der jewei
ligen Ministerien. Sie gaben auch Gelegenheit, die spezifischen Ressort-Interessen kennen
zulernen, so da8 diese bei laufenden und neuen F- und E-Vorhaben gegebenenfalls be
riicksichtigt werden konnen. 

1. Untersuchungen zur Atiologie des Omorika-Sterbens (Kloke, A.)

Die zur Klarung des Omorika-Sterbens angelegten Langzeitversuche !assen bisher erken
nen, da8 die Symptome dieser sich immer mehr verbreitenden Krankheit unter den Kul
turbedingungen in Gefa8en vie! starker und friiher auftreten als im Freiland. Es hat den 
Anschein, da8 die Hohe der Dtingung mit Ca und K nur einen sekundaren Einflu8 auf den 
Krankheitsverlauf hat. Wahrscheinlich ist primar eine (zeitweilige?) Unterversorgung mit 
Stickstoff, Magnesium und Phosphat die Voraussetzung fur den Beginn des Omorika
Sterbens. 

2. Untersuchungen iiber die Stippigkeit des Apfels (Schonhard, G.)

Die hohen Verluste, die jahrlich <lurch die Stippigkeit des Apfels weltweit hervorgerufen 
werden, erfordern ein griindliches Langzeit-Studium dieser nichtparasitaren Krankheit. 
Der Einflu8 der Unterlage (M 9, EM 26 und MM 106) und hoher Gab en von Ca und Mg 
zum Boden auf ihr Auftreten wird mittels der Analyse von Blattern und Frtichten unter
sucht. Nahrstoffangebot, pH-Wert des Bodens u. a. m. werden zum Nahrstoffgehalt in 
Blatterrr und Frtichten von 54 Baumen ,Cox Orange' in Beziehung gesetzt. Die im Be
richtsjahr zu erarbeitenden Analysendaten lagen zum Berichtstermin noch nicht vor. 

3. Untersuchungen iiber Standort- und Sortenabhangigkeit von Calciummangel bei Ge-
miise (Leh, H.-0.)

Um die Bedingungen des Auftretens von Calciumrnangel bei WeIBkohl (Innenblattne
krose) und Kopfsalat (Blattrandbraune, Randen) zu klaren und die dadurch hervorgerufe
nen Ernte- und Qualitatsverluste zu mindern, wurden weitere Freilandversuche mit ver
schiedenen Frtihwei8kohl- und Kopfsalatsorten durchgeftihrt. Hierbei konnten die bereits 
im .Yorjahr festgestellten, z. T. sehr erheblichen Anfalligkeitsunterschiede der einzelnen 
Frtihwei8kohlsorten voll bestatigt und erweitert werden, desgl. die standortbedingten 
Unterschiede in der Befallsintensitat. - Gleiches gilt fur die geprtiften Kopfsalatsorten. 
Dariiber hinaus ergaben sich erneut deutliche Hinweise, da8 ein Spatbefall mit ,Salatfaule' 
zu verstarktem Auftreten der Blattrandnekrose ftihrt. - Neu aufgenommen wurden Un
tersuchungen tiber die Innenblattnekrose bei Chinakohl, wobei ebenfalls erhebliche An
falligkeitsunterschiede zwischen den gepriiften Sorten zutage traten: ,Tip Top' � ,Naga
oka King'� ,Nagaoka WR 50' � ,Nagaoka WR 60'. -Blattspritzungen mit drei verschie
denen Ca-haltigen Mitteln ftihrten bei alien Versuchsobjekten und -sorten nur in geringem 
Umfange zu einer Befallsminderung. 
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4. Untersuchungen iiber die Sortenabhiingigkeit des Auftretens von Bormangel bei Wur-
zelgemiisen (Leh, H.-0.)

Zur Klarung der Bedinguneen des Auftretens von Borrnangel bei Wurzelgemi.isen mit dem 
Ziel, den dadurch bedingten Ertrags- und QualitatseinbuBen entgegenzuwirken, wurden 
mehrere Freilandversuche unter besonderer Beriicksichtigung sortenbedingter Disposi
tionsunterschiede durchgeftihrt. - Unter den gepriiften Kohlrubensorten erwies sich 
,Vogesa' als ganz besonders anfallig gegen B-Mangel, danach ,Wilhelmsburger' > ,Fran
kengold' � ,Gelbe Seefelder' > ,Frankenstolz'. - Bei Mohren ergab sich die starkste An
falligkeit bei ,Rote Riesen Flakkeer', in groBerem Abstand gefolgt von ,Berlikumer' � ,Nan
taise' > ,Karotan'. ,Rotin' blieb symptomfrei. - Versuche mit Knollensellerie (z. T. in 
Zusamrnenarbeit mit dem Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz) erbrachten gleich
falls den Beweis fiir das Vorhandensein sehr erheblicher Anfalligkeitsunterschiede gegen 
B-Mangel (und Naptbildung) zwischen den geprtiften (17) Sorten.

5. Untersuchungen zur Physiologie von Niihr- und Schadelementen bei Laubgeholzen
unter besonderer Beriicksichtigung der Disposition fur nichtparasitiire Pflanzenkrank
heiten (Leh, H.-0. und Korff-Kruger, A.)

Die Untersuchungen dienen der Errnittlung der Mineralstoffversorgungsansprtiche der 
Laubgeholze, die als StraBenbegleitgrtin von Bedeutung sind, ihrer Disposition for nicht
parasitare Krankheiten und zur Klarung der Beziehungen zwischen dem Auftreten von 
Mangelsymptomen und den Mineralstoffgehalten. Die bisher vorliegenden Ergebnisse !as
sen erkennen, daB sich die verschiedenen, in die Versuche einbezogenen Geholze in ihrem 
Aufnahme- und Transportverhalten gegeniiber den untersuchten Mineralstoffen (N, P, K, 
Mg, Ca) - beurteilt nach den Mineralstoffgehalten und -verhiiltnissen in den Blattem zu 
verschiedenen Zeitpunkten im Laufe einer Vegetationsperiode - z. T. erheblich unter
scheiden. Es ist davon auszugehen, daB in der unterschiedlichen Mineralstoffaufnahme 
und -verteilung zugleich Unterschiede in den Ansprtichen an die Mineralstoffversorgung 
zum Ausdruck kommen, wie dies for Kalium bereits eindeutig nachgewiesen werden 
konnte. 

6. Untersuchungen iiber die Belastbarkeit des Bodens mit Pflanzenniihrstoffen
(Kloke, A. und Geike, F.)

Auch Pflanzennahrstoffe konnen aus verschiedenen Quellen im Boden in einem MaBe 
angereichert werden, daB Pflanzenertrag und -qualitat beeintrachtigt werden und die Ge
halte der im Boden im UberschuB vorhandenen Elemente auch in der Pflanze ansteigen 
und dort wirken. - Tomaten, Mohren, Kartoffeln und Grtinkohl wurden in einem Feld
versuch auf einem Boden angebaut, der im Laufe von 16 Jahren mit den Elementen Zn, 
Mg, Mo bzw. Cu stark angereichert wurde. Die genannten Elemente wurden im Boden 
und in den zum Verzehr bestimmten Pflanzenteilen der o. g. Pflanzen errnittelt. Wahrend 
die Zn-, Cu- und Mg-Gehalte trotz sehr hoher Gehalte im Boden in den Pflanzen nut um 
den Faktor 1,5-2 ,7 anstiegen, wurden die Mo-Gehalte um den Faktor 11 (bei Kartoffeln) 
und um den Faktor 36-42 in den zum Verzehr bestimmten Pflanzenteilen von Tomaten, 
Mohren und Grtinkohl angehoben. - In einer Betonkastenanlage ftihrte hoher Molybdan
iiberschuB bei Sellerie ( ohne den Ertrag zu driicken) zu einer Gelbfarbung einiger Gewebs
partien der Knolle und zu einer intensiven Gelbfarbung des Herbstlaubes. Letztere findet 
ihren Niederschlag auch in Veranderungen des Absorptionsspektrums der Aceton- und 
Phenolextrakte der Blatter. - Kalanchoe in Topfen zeigte als Folge einer Uberdi.ingung 
des Bodens mit B, Co, Cu, Mg, Mo und Zn deutlich niedrigere Chlorophyllgehalte der 
Blatter. Auch ihre verschiedenen Stickstoff-Fraktionen wurden mehr oder weniger aus
gepragt verandert. 
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7. Untersuchungen iiber Nebenwirkungen von Herbiziden auf den Mineralstoffhaushalt
von Getreide (Leh, H.-0.)

Die Untersuchungen sollen kliiren, ob durch die Anwendung von Herbiziden im Getreide
bau die Mineralstoffaufnahme bzw. -verteilung beeinfluBt und die Disposition for nicht
parasitare Krankheiten verandert wird. - Eine Beeinflussung der Gehalte an den Mineral
stoffen N, K, Ca und Mg ist vor allem in friihen Entwicklungsstadien erkennbar, d. h. 
wahrend der ersten Wochen nach der Herbizidanwendung, wiihrend sich irn Laufe der 
weiteren Entwicklung kaum noch signifikante Abweichungen von den Gehalten der 
Kontrollproben ergaben. Hingegen zeigten die P-Gehalte unter dem EinfluB fast aller 
gepri.iften Herbizide eine deutliche Zunahrne, die sich auch noch in den Gehalten der 
Ahren (irn Zeitpunkt der Kornbildung) bemerkbar machte. Die Zunahrne der P-Gehalte 
war bei Winterweizen starker ausgepragt als bei Wintergerste. In Weizeniihren lagen auch 
die Ca-Gehalte tiber den Kontrollwerten; in Gerstenahren war hingegen in den meisten · 
Fallen eine Erniedrigung festzustellen. 

8. Untersuchungen iiber den Einflui von Schadelementen im Boden auf den Ertrag und
deren Gehalte in Pflanzen (Schonhard, G., Kloke, A. und Geike, G.)

Zur Ermittlung der irn Interesse der Gesundheit von Pflanze, Tier und Mensch irn Boden 
tolerierbaren Mengen an Schadelementen wurden GefaB- und Freilandversuche mit Wei
delgras, Hafer, Roggen, Buschbohnen und Zierpflanzen durchgeftihrt. Erstmals wurden 
nicht our die Wirkungen einzelner Schadelemente, sondern auch deren Kombinationen 
auf das Wachstum und ihre Gehalte in der Pflanze untersucht. Im Mittelpunkt stand dabei 
die Wirkung kombinierter Mengen von V, Cr, Co und Ni (in 3 Steigerungen) sowie eine 
zusiitzliche Grundbelastung mit Pb, Cd und Hg. Es stellte sich heraus, daB die niedrigsten 
Ertrage nicht irnmer bei der Gesamtkombination aller Schadelemente zu verzeichnen sind, 
also eine Summation der Schadwirkung der einzelnen Elemente nicht unbedingt auftre
ten muil., was besonders deutlich daran zu erkennen ist, dail, eine zusatzliche Grundbe
lastung mit Pb, Cd und Hg fast irnmer zu geringeren Minderertragen ftihrte als ohne diese. Die 
wechselseitige Beeinflussung der Schadelemente reduziert also teilweise auch deren Schad
wirkung. - Der Ertrag von Bohnen nahm rnit steigendem Bleigehalt ab. Die Blatter zeig
ten eine dosisabhangige Abnahme des Gehaltes an Chlorophyll-, Ammonium-, Amid- und 
Nitrat-Stickstoff und des Gesamtstickstoffs der Friichte, wahrend deren Nitrat- und 
Ammoniumgehalt tiber, der Amidgehalt unter den Kontrollwerten lag. - Versuche zum 
EinfluB von Cd, Hg, V, Cr, Ni, Sn und Pb auf verschiedene Wachstumsparameter von 
Kalanchoe zeigten eine negative Beeinflussung des Chlorophyllgehaltes der Blatter. Auch 
die Gehalte an den verschiedenen Stickstoff-Fraktionen werden durch die Schwermetall
zufuhr tiber den Boden beeinfluBt. - In einer Betonkastenanlage kam es durch hohe Ni
Gehalte des Bodens bei Roggen zu einer deutlichen Griin-WeiB-Querstreifigkeit der Blatter, 
einem Symptom, das bei NickeltiberschuB auch an Hafer, Weizen und Griisern festgestellt 
wurde. 

9. Vergleich der Wirkung von Kalk und Lewatit bei der Bindung von Schwennetallen
im Boden (Schonhard, G.)

Zur Feststellung, ob Lewatit (ein spezieller Ionenaustauscher) ebenso wie Kalk die Auf
nahme von Schwermetallen durchPflanzen aus dem Boden mindert, wurden GefaBversuche 
mit Hafer, Teltower Rtibchen und Weidelgras durchgeflihrt. Es zeigt sich, daB weder bei 
Hafer noch bei den Teltower Rtibchen und dem Weidelgras deutliche Ertrags-Unterschiede 
zwischen der Wirkung von Lewatit und Kalk sichtbar wurden. Nur bei den hochsten 
Schadelementgaben waren durch Lewatit und die Kombination von Lewatit und Kalk 
geringere Minderertrage zu verzeichnen. 
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10. Erarbeitung von Verfahren zur Verhinderung phytotoxischer Einfliisse der Auftau-
salze auf das StraEenbegleitgriin (Leh, H.-0.)

Bei der Priifung von Mae.nahmen zur ,,Sanierung" salzgeschadigter Strae.enbaume besta
tigte sich weiterhin, daE unter bestimmten Voraussetzungen <lurch Absetzen bzw. starkes 
Zurtickschneiden der Kronen eine deutliche Besserung des GesundheHszustandes erreicht 
werden kann. Von wesentlicher Bedeutung for den Erfolg derartiger Mae.nahmen ist 
offenbar das ,vorgegebene' AusmaB der S�eicherung von Natrium; es liegen Anhaltspunk.te
dafor vor, dae. die Anreicherung von Na in besonderem Maeie for das Zustandekommen 
irreversibler Schaden verantwortlich ist. - Untersuchungen tiber das Regenerationsver
halten der verschiedenen Strae.enbaumgattungen und -arten (nach voraufgegangener expe
rimenteller Salzbehandlung) lieBen z. T. erhebliche Unterschiede im Verhalten der ge
prtiften Gattungen und Arten erkennen, wobei sich auch hier wieder eine besondere Rolle 
des (zuvor aufgenommenen) Natriums abzeichnet. - In vergleichenden Untersuchungen 
tiber die Phytotoxizitat von Streusalzen unterschiedlicher Zusammensetzung ergab sich in
2 aufeinanderfolgenden Vegetationsperioden eine geringere Schadigung der Versuchsbau
me, wenn bei der voraufgegangenen experimentellen Salzappikation ein Teil des Natrium
chlorids <lurch Calciumchlorid ersetzt worden war. 

11. Untersuchungen iiber den EinfluB von Pflanzenschutzmitteln auf Gehalte und Alcti-
vitaten von Enzymen in Pflanzen (Geike, F.)

In Fortflihrung von Untersuchungen tiber die Wirkung von Venzar und Alipur in Spinat 
konnten deutliche Einfltisse der Herbizide auf den Ertrag festgestellt werden, wobei die 
Versuchsdauer von groBer Bedeutung war. Alipur hatte in den meisten Fallen die stark
ste negative Wirkung. Eine Analyse des Ammonium-, Amid- und Nitrat-Stickstoffgehalts 
zeigte eine Beeinflussung der einzelnen Fraktionen sowohl <lurch die Art als auch Menge 
der Stickstoffdtingung, wobei eine Erhohung der Nitratdtingung allgemein auch zu hohe
ren Nitratkonzentrationen in den eBbaren Pflanzenteilen flihrte. Die Herbizid-Applika
tionen bewirkten keine oder nur - im Verhaltnis zur N-Dtingerwirkung - eine geringe 
Erhohung des Nitratgehalts. Auch hier scheint dem Zeitfaktor eine erhebliche Bedeutung 
zuzukommen. Durch die Herbizidbehandlung kommt es zu deutlichen Veranderungen 
der untersuchten Enzymaktivitaten. - Diese Arbeiten sollen AufschluB tiber die Akkumu
lation wertmindernder Inhaltsstoffe aufgrund einer Pflanzenbehandlung und tiber deren 
mogliche Wirkung auf qualitatsbestimmte Parameter liefern. 

12. Erarbeitung von Analysenmethoden zur Bestimmung von Schwennetallen in Pflan-
zen und Boden (Schonhard, G.)

Die Kontamination von Nahrungs- und Futterpflanzen durch Schwermetalle erfordert 
Analysenmethoden, die es moglich machen, diese Elemente auch im ppm-Bereich bestim
men zu konnen. Mit Hilfe der flammenlosen Atomabsorption mittels Graphitrohrktivette 
wurden unter Verwendung pyrolytisch beschichteter Graphitrohre Methoden, besonders 
for die Elemente V, Cr, Co und Ni, erarbeitet, die eine nahezu problemlose Bestimmung 
dieser Elemente in Pflanzenmaterial und Bodenausztigen gestatten. So wurde z. B. ftir das 
bislang kolorimetrisch nur auBerst unbefriedigend bestimmbare Vanadin eine Empfind
lichkeit von 0,003 µg/ml ftir 1 % Absorption ermittelt. 

13. Untersuchungen zur Analytik des Bors in Pflanzenmaterial und Bodenausziigen
(Schonhard, G.)

Die groBe Bedeutung des Bors for die Gesundheit der Pflanzen bedingt seine haufige Be
stimmung in Pflanzenmaterial und Bodenausztigen. Ftir kaum einen anderen Pflanzennahr-
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stoff sind jedoch die Bestimmungsverfahren derart unbefriedigend, wie fur das Element 
Bor. Die notwendigen hohen Anregungsenergien sowie die leichte Carbidbildung verhin
derten bisher die Bestimmung des Bors. in der Graphitrohrktivette. Durch die Verwen
dung pyrolytisch beschichteter Rohre und die Einstellung eines bestimmten Bor-Calcium
Verhaltnisses gelang es erstmals, Bor rnit einer Empfindlichkeit von 0,1 µg/ml fur 1 % Ab
sorption unter Gasstopp zu bestimmen. Besonderes Augenmerk muBte wegen der Fltich
tigkeit der Borsaure auf die einzelnen Schritte bei der Veraschung gelegt werden. Die 
erzielten Ergebnisse komiten durch die Verwendung von Standardsubstanzen bestatigt 
werden. 

Institut ftir Viruskrankheiten der Pflanzen in Braunschweig 

Fiir das Bundessortenamt wurden 67 Kartoffelzuchtstamme im Vergleich zu 127 zuge
lassenen Sorten im Rahmen der Wertpriifungen auf Resistenz gegeniiber Blattroll-, Y- und 
A-Virus gepriift und in Resistenzklassen eingestuft. 33 Proben von Starnmen wurden im
gleichen Rahmen auf Freiheit von S- und M-Virus untersucht. Zur Virusiiberwachung
wurden 198 Herkiinfte von Oberstufen neu zugelassener Kartoffelsorten auf Virusbesatz
untersucht. Bei 36 Erbsenzuchtstammen wurde die Resistenz gegeniiber 3 Viren (pea leaf
roll, pea enation mosaic und pea mosaic virus), bei 8 Ackerbohnenzuchtstammen die Resi
stenz gegeniiber der Mosaikkrankheit und bei 5 Salatneuziichtungen die Resistenz gegen
tiber Salat- und Gurkenmosaikvirus bestimmt.

Ftir eine Einfuhrung in die Technik der Schnelldiagnosen von Rebenviren mitte]s des 
Latextests wurden zwei einwochige Kurse abgehalten. 

l. Untersuchungen zur Verwandtschaft und Klassifizierung von Pflanzenviren
(Paul, H.-L., Huth, W., Koenig, Renate und Lesemann, D. E., in Zusammenarbeit mit
Milne, R. G., Laboratori di Fitovirologia A�plicata, Turin/ltalien)

Die Charakterisierung von Pflanzenviren, ihre systematische Stellung zueinander und die 
spezifische Diagnosemoglichkeit sind Voraussetzung fur den intemationalen Vergleich von 
Viren und die Bekampfung der Viren in Kulturpflanzen. 

Ftir diese Zielrichtung wurden weitere Grarnineenviren in die Untersuchungen aufgenom
men, die in Obersee in Maiskulturen vorkommen: Panicum mosaic virus, St. Augustin 
decline virus und corn chlorosis virus; die ersten beiden mit ihren Satellitviren. Auf Grund 
morphologischer, physikalischer, chernischer, serologischer und biologischer Daten sind 
die ersten beiden Viren eng verwandt, das corn chlorosis virus dagegen deutlich abgesetzt. 
Alle drei Viren haben viele Gemeinsamkeiten rnit dem hier gefundenen Molinia streak 
virus, das ebenfalls Mais befallen kann. Die Viren wurden rein dargestellt und Latex-ge
koppelte Antiseren fur hochempfindliche Schnelldiagnosen hergestellt. (Paul, Huth und 
Lesemann) 

Aus der Gruppe des cocksfoot mild mosaic virus wurden das bro me stem leaf mottle virus 
und das Holcus transitory mottle virus auf nicht-biologische Eigenschaften untersucht 
und diesbeziiglich charakterisiert. Latexantiseren fur Schnelldiagnosen wurden hergestellt. 
(Paul und Huth) 

Die Arbeiten zur Gruppierung von zehn stark infektiosen, sich in biologischen, physika
lischen und chemischen Eigenschaften ahnelnden, aber nicht identischen Gramineenviren 
wurden weitergefuhrt. Eine Gruppierung konnte rnittels serologischer Verfahren und 
durch die Bestimmung der Basenzusammensetzung geschaffen werden. (Paul und Huth) 
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In Deutschland erregen Reo-ahnliche Viren an Lolium (Lolium enation virus LEV) und 
Arrhenaterum (Arrhenaterum blue dwarf virus ABDV) in den letzten Jahren immer wie
der Aufmerksamkeit, da ahnliche Viren, z. B. das maize rough dwarf virus (MRDV) in 
Italien oder das oat sterile dwarf virus (OSDV) in Schweden, bedeutende Schaden verur
sachen. Da im Laboratorio di Fitovirologia Applicata in Turin Antiseren gegen MRDV 
und OSDV hergestellt waren, war es moglich, einen serologischen Vergleich dieser Viren 
mit deutschen Herktinften des LEV und ABDV durchzufiihren. Mit Hilfe der Immunelek
tronenmikroskopie wurde geklart, daB sowohl LEV als auch ABDV mit OSDV verwandt 
sind - nicht mit MRDV - und daB beide Viren damit zum Komplex der in Skandinavien, 
England und der Tschechoslowakei vorkomrnenden Reo-ahnlichen Pflanzenviren gehoren. 
Von ihnen verursachte Schaden sind folglich hauptsachlich an Getreide und Futtergra
sern, weniger dagegen an Mais zu erwarten. (Lesemann, Milne, Huth und Paul) 

Grundlegende Untersuchungen wurden iiber die Anwendbarkeit des hochempfindlichen 
ELISA-Testes (enzyme-linked immunosorbent assay) beim Studium homologer und hete
rologer Reaktionen von Pflanzenviren durchgefohrt. Um optimale Empfindlichkeitsstei
gerungen zu erreichen, sollten Seren verwendet werden, die nach mindestens 4-wochiger 
Immunisiening erhalten wurden. Der ELISA-Test erlaubt nicht nur den Nachweis von 
sehr geringen Virusmengen, sondern auch von feinen Unterschieden zwischen Antigenen. 
Bei einigen Viren, von denen serologisch unterschiedliche Stamme existieren, zeigt der 
ELISA-Test eine ausgepragte Stammselektivitat (vgl. 1.2 - Andean potato latent virus). 
Vor der Anwendung in Massentestungen sollte daher die serologische Homogenitat oder 
Heterogenitat der Viruspopulationen und die Kreuzreaktivitat der Konjugate getestet wer
den. Das starke Differenzierungsvermogen des ELISA-Testes beruht vor allem auf den mit 
Enzym konjugierten Antikorpern, deren Bindungsfestigkeit (Aviditat) moglicherweise 
herabgesetzt ist. (Koenig) 

2. Bestandsaufnahme iiber das Vorkommen von Virosen bei landwirtschaftlichen Kultu
ren. Ausabeitung von empfindlichen Diagnoseverfahren (Koenig, Renate, Bode, 0.,
Casper, R., z. T. in Zusammenarbeit mit Jones, R. A. C., und Fribourg, C. E., Inter
national Potato Center Lima/Peru, Huth, W., Paul, H. L., Lesemann, D. E., Weide
mann, H. L., in Zusammenarbeit mit Hamdorf, G., Landespflanzenschutzamt Rhein
land-Pfalz, und Schaufele, W. R., Institut for Zuckerrtibenforschung, Gottingen)

Kartoffel: Zurn Nachweis von Kartoffelvirus X, S, M, Y und A sowie der unter Quaran
tanebestimmungen fallenden Viren Andean potato mottle und Andean potato latent 
wurden sowohl der Latex- als auch der ELISA-Test angewandt. Der ELISA-Test ist etwas 
empfindlicher als der Latex-Test, aber auch arbeitsaufwendiger. Die serologisch und 
symptomatologisch sehr unterschiedlichen Isolate des Andean potato latent virus (APLV) 
konnen alle mit einem einzigen Latexserum nachgewiesen werden, wahrend der ELISA
Test dagegen beim APLV eine hohe Stammesselektivitat zeigt. Beim Nachweis von ver
schiedenen normalen und nekrotischen Stammen des Kartoffel-Y-Virus ergab sich eine 
viel geringere Stammselektivitat. Die Empfindlichkeit des Latex-Testes konnte durch 
Verlangerung der Schtittelzeit auf 1 Stunde, durch Anderung der Schiittelfrequenz und 
Einfiihrung eines Mikroverfahrens auf Einwegschalen erhoht werden. 

Ein morphologisch vom Kartoffel-X-Virus nicht unterscheidbares Virus von Solanum 
muricatum, das auch Kartoffeln infiziert, reagierte nicht mit Antiseren gegen Kartoffel
X-Virus, wohl aber mit Antiseren gegen Narzissusmosaikvirus. (Koenig, Bode, Jones und 
Fribourg) 
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Ftir das weitverbreitete und besonders schadliche Kartoffelblattrollvirus (PLRV) gab es 
bisher keine serologische Nachweismethode. Mit dem ELISA-Verfahren gelang es erstmals, 
das PLRV in Kartoffel und Physalis f[oridana serologisch eindeutig nachzuweisen. Dabei 
wurde festgestellt, da� die Viruskonzentration in den Wurzeln hoher als in den Blattern 
sein kann. 

Da das ELISA-Verfahren durch seine hohe Empfindlichkeit auch den Nachweis der Kar
toffelviren A, M, S, X und Y bereits irn Knollengewebe erlaubt und ftir die amtliche 
Saatgutanerkennung ein schnellerer Nachweis dieser Viren sehr wertvoll ware, soil ein 
Routineverfahren for die Praxis entwickelt werden. (Casper) 

In Vergleichsuntersuchungen wird die Nachweissicherheit und praktische Brauchbarkeit 
verschiedener Verfahren zurn Nachweis von Kartoffelviren untersucht. Verglichen werden 
das Testpflanzenverfahren, der Latex- und der ELISA-Test, um zu prtifen, wie die Diagno
sesicherheit und welches Verfahren fur die verschiedenen Anwendungsgebiete am geeig
netsten ist. Es konnte dadurch erreicht werden, d� bereits kurz nach der Ernte ein exak
ter Dberblick tiber die Gesundheit von Sorten und Herktinften erreicht wird. (Bode, 
Koenig und Casper) 

Getreide: Von alien bekannten Virosen bei Getreide ist in der Bundesrepublik vor allem 
das barley yellow dwarf-virus (BYDV) weit verbreitet. Es entstehen sowohl bei Winter
als auch bei Sommergetreide erhebliche Verluste. Die Befallsstarke ist dabei irn wesent
lichen abhangig von den klimatischen Verhiiltnissen und dem damit verbundenen Flug der 
Blattlause, die alleinige Vektoren sind. Es ist damit begonnen worden, mehrere Sorten 
Wintergerste und Winterweizen auf Anfalligkeit gegentiber BYDV zu tiberprtifen mit dem 
Ziel, resrstente bzw. tolerante Formen zu selektieren. Nach den bisher vorliegenden Ver
suchsergebnissen sind sowohl bei den verschiedenen untersuchten Sorten als auch bei ein
zelnen Klonen innerhalb einer Sorte unterschiedliche Resistenzeigenschaften vorhanden. 
(Huth) 

Futtergriiser: Die bereits 1973 und 1974 aus Cynosurus cristatus isolierten Viren wurden 
mit anderen isometrischen Gramineenviren verglichen, um Unterlagen ftir die Beratung 
der Zuchtbetriebe zu erhalten. Die deutschen Isolate sind hinsichtlich ihrer biologischen, 
physikalischen, chemischen und serologischen Daten den in England in Cynosurus und in 
Dactylis gefundenen Viren (Cynosurus mottle und cocksfoot mottle) iihnlich. Die Viren 
aus Cynosurus konnen als Stamme eines Virus angesehen werden, wiihrend das cocksfoot 
mottle virus als entfernt verwandt zu bezeichnen ist. Zu den anderen geprtiften Viren be
stehen hochstens ganz entfernte Beziehungen. (Huth und Paul) 

Die Existenz mehrerer Stamme des BYDV ist durch eine Reihe insbesondere amerikani
scher Untersuchungen belegt worden. Im Verlaufe des Berichtsjahres wurde erstmals auch 
for die Bundesrepublik das Vorkommen von zumindest 5 verschiedenen BYDV-Stammen 
nachgewiesen. Sie !assen sich sowohl <lurch die Spezifitat ihrer Vektoren wie auch durch 
die Reaktion der verwendeten Testpflanzen unterscheiden. Nach vorliegenden Untersu
chungen ist ein sehr aggressiver Virusstamm, der <lurch Rhopalosiphum padi tibertragen 
wird, weit verbreitet. (Huth) 

Zuckerriibe: Die Wurzelbartigkeit der Zuckerrtibe (Rizomania) trat auch 1977 irn Gebiet 
des Hessischen Ried auf und verursachte fur den Rtibenbau Besorgnis erregende Schaden. 
Die lnfektionen erstreckten sich auch auf Flachen in Rheinland-Pfalz, die bisher noch 
nicht als befallen erkannt waren. Vermutlich ist die Krankheit weiter verbreitet als bisher 
angenommen wurde. 
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Die aus dem Schadensgebiet untersuchten Herki.infte wurzelbartiger Riiben enthielten alle 
stabchenformige Viren, die im immunelektronenmikroskopischen Test mit Antiseren 
gegen elsassische und japanische Herki.infte des beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) 
reagierten. Die Vermessung der Partikellangen eines Isolates aus dem Raum GroB Gerau 
ergab Langenmaxima bei 90, 110, 280 und 390 nm, Werte, die mit denen fi.ir elsassische 
Isolate gut iibereiristimmen. 

Vom lnstitut for Zuckerri.ibenforschung, Gottingen, wurden im Raum GroB Gerau auf 
drei Fliichen kranke und gesund erscheinende Zuckerri.iben ftir eine Untersuchung der 
Qualitatseigenschaften entnommen. Die Wurzeln dieser Pflanzen wurden von uns auf An
wesenheit des BNYVV untersucht. Es ergab sich bei den von befallenen Flachen ent
nommenen, gesund erscheinenden Ri.iben ein z. T. gleich hoher Befall mit BNYVV wie 
bei den erkennbar erkrankten Riiben. Dies Ergebnis zeigt, daB das BNYVV, das nachjapa
nischen und franzosischen Untersuchungen fur die Ausbildung der Wurzelbartigkeit ver-. 
antwortlich ist, im Befallsgebiet weiter verbreitet ist, als die visuell erkennbaren Schaden 
vermuten !assen. 

Um zu pri.ifen, ob das BNYW in Zuckerri.iben generell latent verbreitet ist, wurden aus 
dem Raum Braunschweig Zuvkerri.ibenwurzeln von 12 zufallig ausgewahlten Standorten 
untersucht. Es ergab sich in keinem Fall ein Nachweis des BNYVV, obwohl mit einer Aus
nahme auf alien Fliichen Polymyxa betae, der Vektor dieses Virus, nachzuweisen war. Ein 
Isolat des BNYVV aus dem Raum GroB Gerau wurde in Kultur genommen mit dem Ziel, 
ein Antiserum gegen dieses Virus herzustellen. (Lesemann, Weidemann, Hamdorf und 
Schaufele) 

3. Bestandsaufnahme iiber das Vorlrnmmen von Viren und Viruskrankheiten in garten
baulichen Kulturen. Ausarbeitung von empfmdlichen Diagnoseverfahren (Casper, R.,
Weidemann, H. L., Lesemann, D. E., Koenig, Renate, und Rohloff, H.)

Obst: Da mit dem ELISA-Verfahren geringe Virusmengen erfaBt und kleine Probenmengen 
untersucht werden konnen, wurde eine Methode zur Untersuchung von Prunus avium
Samen auf sameniibertragbare Viren entwickelt. Die hohe Empfindlichkeit der Methode 
ermoglicht die Untersuchung von Sammelproben, d. h. daB beispielsweise bei 50 Samen, 
die zu einer Probe zusammengefaBt werden, bei nur einem virusinfizierten Samen noch 
eine positive Reaktion erhalten werden kann. Da es bisher kein Verfahren zur Untersu
chung von Prunus avium-Samen gab, diese Samen aber zur Anzucht von Unterlagen for 
den Obstbau eine sehr groBe Bedeutung haben, tragt dieses Verfahren zur Produktion 
virusfreier Baumschulware bei. (Casper) 

Gemiise: Untersuchungen zur Sameniibertragbarkeit des Onion yellow dwarf-virus wurden 
bereits im Fri.ihjahr 1976 begonnen, indem Zwiebeln verschiedener Sorten im Freiland 
ausgesat und mit Virus inokuliert wurden. Im Herbst 1976 wurden davon Zwiebeln mit 
eindeutigen Virussymptomen fur den Anbau 1977 ausgewahlt. Die Samenernte im Herbst 
1977 war im Verhiiltnis zur Anzahl der gepflanzten Zwiebeln gering, da viele Pflanzen nur 
sehr reduzierte Bliitenstande ausbildeten, die vor der Samenreifung abstarben. Teilweise 
bildeten sich in Bliitenstanden Brutzwiebeln, die ebenfalls das Virus enthielten. Die Mog
lichkeit einer Sameniibertragung des Onion yellow dwarf virus wird an dem gewonnenen 
Saatgut untersucht. (Weidemann und Casper) 

An Kopfkohl treten in zunehmendem MaBe Blattnekrosen auf, deren Ursachen noch 
nicht geniigend bekannt sind. Vielfach entstehen diese Schaden erst nach mehrmonatiger 
Lagerung, so daB eine starke Qualitatsminderung desLagergutes zu einem spaterenZeitpunkt 
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erfolgt. Auf Grund vorlaufiger Untersuchungen ergab sich der Verdacht auf eine Beteili
gung von Virusinfektionen am Schadbild. Proben, die daraufhin in gr6Berem Umfange 
getestet wurden, enthielten in den meisten Fallen Blumenkohlrnosaikvirus (Cauliflower 
mosaic virus). Inwieweit das Virus als Ursache for die Gesamtheit dieser Schaden in Frage 
kommt, lallit sichjedoch aus solchen Untersuchungen nicht ersehen. Deshalb wurden Frei
landversuche mit verschiedenen Kohlsorten angelegt, die nach der Pflanzung mit folgen
den Viren infiziert wurden: Tobacco rattle-, Turnip mosaic-, Turnip yellow mosaic- und 
Cauliflower mosaic-Virus. Bei der Ernte zeigten die Kopfe aller infizierten Pflanzen nek
rotische Veranderungen an den auBeren Blattern. Durch Rticktestungen wird die Virus
infektion kontrolliert, und die Kopfe werden im Lager auf weitere Veranderungen beo
bachtet. Ziel der Untersuchungen ist es, festzustellen, welche Arten von Blattnekrosen 
virusbedingt sind oder <lurch eine Virusinfektion begtinstigt werden. um diese von Lager
schaden anderer Ursachen unterscheiden zu konnen. (Weidemann) 

Selleriebestande waren in der Vegetationsperiode 1977 in hohem Mallie mit Virus infiziert. 
Am Pflanzenmaterial, das aus verschiedenen Regionen starnmte, wurde neben Gurken
mosaikvirus (cucumber mosaic virus) hauptsachlich Selleriemosaikvirus (celery mosaic 
virus CeMV) isoliert. Daneben wurden vier Virusisolate aus der Potyvirus-Gruppe gefun
den, deren Zuordnung zum CeMV wegen ihres Wirtskreises fraglich ist. Diese Isolate unter
scheiden sich auch untereinander durch unterschiedliche Reaktionen auf Chenopo�ium
Arten und Nicotiana clevelandii. In Ultradtinnschnitten lassen sich diese Isolate aullierdem 
an Hand unterschiedlicher Strukturen ihrer ZelleinschluBkorper (Pinwheels) unterschei
den. In weiteren Untersuchungen wird die Identifizierung dieser Viren angestrebt, um mit 
Hilfe sicherer Diagnosemethoden ihre wirtschaftliche Bedeutung bei der virusbedingten 
Schadigung von Selleriekulturen zu ermitteln. (Weidemann, Lesemann und Koenig) 

Mit zunehmendemAnbau von Chinakohl und Brokkoli werden Schadigungen durch Virus
infektionen in diesen Kulturen auffalliger. Aus Proben verschiedener Herktinfte wurden 
regelrnalliig entweder Cauliflower mosaic- oder Turnip mosaic-Virus isoliert. Salatkulturen 
wurden in einzelnen Gebieten haufiger als gewohnlich von lnfektionen mit Lettuce big 
vein-Virus betroffen. Die Diagnose erfolgte stets an Hand von elektronenmikroskopischen 
Untersuchungen. Die Erarbeitung einfacherer Diagnoseverfahren daftir ist eingeleitet. 

In Porreebestanden ist ein Virus weit verbreitet, das schwere Gelbstreifigkeitssymptome 
hervorruft. Das Virus unterscheidet sich vom Onion yellow dwarf virus dadurch daB es 
auf Chenopodium quinoa Lokallasinen hervorruft. Vermutlich ist es mit dem bereits in 
den Niederlanden beschriebenen Leek yellow stripe virus identisch. (Weidemann und 
Lesemann) 

Bei der diagnostischen Oberprtifung von Einsendungen kranker Garten- und Ackerbohnen
pflanzen wurde festgestellt, daB an mehreren Orten Westdeutschlands ein bisher auf Legu
minosen unbekanntes und auch noch nicht identifiziertes isometrisches Virus auftrat. Das 
Virus verursacht Blattwelke bei der Gartenbohne und Wuchshemmungen sowie Blattver
krtimmungen mit nekrotischen Strichen bei der Ackerbohne. (Rohloff) 

Zur Identif12ierung von PflarJZenviren kann, vorausgesetzt entsprechende Antiseren sind 
vorhanden, eine Kombination der Elektronenrnikroskopie mit serologischen Techniken 
(IEM) vorteilhaft eingesetzt werden, wobei eine hohe Empfindlichkeit des Virusnachwei
ses mit einer sehr einfachen Durchfiihrbarkeit verbunden ist. Die modernen und noch 
empfindlicheren serologischen Verfahren des Latex- und des ELISA-Testes erfordern ver
gleichsweise umfangreiche Vorbereitungen, so daB for viele Routinediagnosen im virologi
schen Labor die IBM am einfachsten durchzuftihren ist. Die hohe Spezifitat der IEM 
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beruht darauf, daB die serologische Reaktion an einzelnen Viruspartikeln direkt beobach
tet werden kann und daB keine Prazipitatbildung erzielt werden muB. Deshalb spielen 
manche Einfliisse (z. B. des Pflanzensaftes und des Antigen-Antik:orper-Mengenverhalt
nisses), die in anderen Testverfahren zu unspezifischen Reaktionen oder Hemmungen 
fuhren konnen, bei der IEM keine Rolle. Auch sind Virusgemische mit der IEM erkennbar, 
wahrend dies mit anderen Methoden nicht immer ohne weiteres moglich ist. In einer 
Reihe von Beispielen wurde die Anwendbarkeit der IEM-Methoden gepriift, die bisher 
veroffentlichten Verfahren verglichen und auf die speziellen Bedingungen des jeweiligen 
Untersuchungsproblems abgestimmt. Mit bestimmten Pflanzensaften bestehen z. Zt. noch 
Probleme, deshalb sollen in weiteren Untersuchungen bessere Reaktionsbedingungen 
gesucht werden. (Lesemann) 

4. Bestandsaufnahme iiber das Vorkommen von Virosen und Viren bei Zierpflanzen.
Ausarbeitung von empfindlichen Diagnoseverfahren (Koenig, Renate, und Lesemann,
D. E., z. T. in Zusammenarbeit mit Loebenstein, G., und Alper, M., Agricultural
Research Organization, Bet Dagan, Israel)

Virusfreie Zierpflanzen zeichnen sich durch bessere Qualitat, hohere Ertrage und langere 
Haltbarkeit aus. Letzteres ist besonders wichtig beim Versand. Voraussetzung fur die 
Sanierung von Zierpflanzenkulturen sind zuverlassige Diagnoseverfahren. Mit Hilfe des 
hochempfindlichen ELISA-Testes ist es erstmalig gelungen, Chrysanthemenvirus B, eben
so wie Aspennie-Virus, wli.hrend des ganzen Jahres nachzuweisen. Alie bisher benutzten 
Testverfahren - mit Ausnahme der for den Praktik:er nicht anwendbaren Elektronenmi
kroskopie - gaben nur in den Winterrnonaten zuverlli.ssige Diagnosen. Der Test wird jetzt 
bei der Virusdiagnose in jungen, aus Meristemen gezogenen Pflanzen erprobt. Die oberen 
Blatter der Pflanzen eignen sich for den Virusnachweis anscheinend besser als die unteren. 

Von verschiedenen Betrieben erfolgten Einsendungen von Pelargonien rnit starken virus
verdachtigen Syrnptornen. Zweimal konnte Gurkenmosaik:virus und dreirnal Pelargonium 
leaf curl virus identifiziert werden. Bei weiteren Pelargonium-Einsendungen konnte bisher 
kein Virus identifiziert werden. Urn spaterhin auch dem Pflanzenschutzdienst bzw. den 
Betrieben selbst den Nachweis dieser Viren zu ermoglichen, wurden ELISA-Konjugate 
gegen Gurkenrnosaik:virus, Pelargonium leaf curl virus und das in Deutschland bisher nicht 
nachgewiesene, unter Quarantanebestimmungen fallende Tomatenringfleckenvirus herge
stellt. 

In Lilien wurde tulip breaking und lily symptomless virus festgestellt. Gegen beide Viren 
wurden Seren und ELISA-Konjugate hergestellt. 

Virusuntersuchungen wurden weiterhin an folgenden Zierpflanzen durchgefohrt (ldenti
fizierte Erreger in Klammern): Anemone (tobacco rattle virus}, Alstroemeria (tobacco 
rattle virus}, Azalea, Begonia, Bellis, Cacteen, Dicentra (tobacco rattle virus}, Dieffen
bachia, Freesia (Freesia streak virus), Helenium, Helleborus, Impatiens, Iris (mehrere 
Potyviren, tobacco rattle virus}, Dianthus (carnation mottle, carnation yellow fleck, car
nation vein mottle virus}, Cattleya (Cymbidium mosaic (CyMV] und Odontoglossum 
ringspot (ORSV] virus), Cymbidium (CyMV, ORSV), Dendrobium (kurzes Orchideen
Rhabdovirus (KORY]), Lycaste (KORY), Miltonia (KORY), Odontioda, Odontonia, 
Oncidium (KORY), Phalaenopsis (KORY, CyMV), Vanda (KORY, CyMV), Vuylstecke
ara (KORY), Wilsonara (KORV). 
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5. Untersuchungen iiber die Reisigkrankheit der Rebe (Paul, H. L., in Zusammenarbeit
mit Stellmach, G., vom lnstitut ftir Pflanzenschutz im Weinbau, Bernk:astel-Kues, so
wie mit Bri.ickbauer, H., und Rudel, Maria, Landes-Lehr- und Forschungsanstalt fur
Wein- und Gartenbau, Neustadt, Casper, R., in Zusammenarbeit mit Tanne, Edna,
Agricultural Research Organization, Volcani Center, Bet Dagan, Israel)

Die Reisigkrankheit der Rebe gehbrt zu den wirtschaftlich bedeutsamen Virosen. Von der 
Mosel und aus der Pfalz wurden 1480 Proben sowohl kranker wie auch visuell gesund er
scheinender Reben aus ausgewahlten Rebanlagen auf die bei der Reisigkrankheit vorkom
menden Viren untersucht. In den i.iber 7000 Pri.ifungen mittels des sehr spezifischen und 
hochempfindlichen Latextestes zeigte sich erneut ein Vorkommen symptomloser Virus
infektionen (vorwiegend arabis mosaic und fanleaf virus), das nicht mehr vernachlassigt 
werden darf. Fiir den Aufbau von Mutterbestanden, die frei von der Reisigkrankheit sind, 
ist der einfache Latextest als Routinenachweis wahrend der Selektion gut geeignet. (Paul, 
Stellmach und Bri.ickbauer) 

Langjahrige Versuche an doppelt infizierten Reben (fanleafvirus und arabis mosaic virus) 
zeigten, daB mit der Zeit fanleaf virus unterdri.ickt wird und nicht mehr faBbar ist. 
Abimpfungen von solchen Reben auf krautige Pflanzen und vielfache Passagen auf diesen 
lieBen das fanleaf virus nicht wieder nachweisbar werden. Es ist denkbar, daB es durch die 
Interferenz eliminiert wird. (Paul und Stellmach) 

In dem in Weinbergen haufigen Unkraut Stellaria media konnte erstmals ein nati.irliches 
Vorkommen von carnation ringspot virus diagnostiziert werden. Obgleich durch die im 
Weinberg gefundenen Nematoden i.ibertragbar, fand das Virus sich nicht in benachbarten 
Reben. Stellaria-Ptlanzen gleicher Herkunft enthielten auch broad bean wilt virus. (Paul 
und Ri.idel) 

In ,Elbing'-Reben (Bruttig/Mosel) mit einem ungewohnlichen Schadbild wurde raspberry 
ringspot virus nachgewiesen. Das Isolat unterschied sich serologisch von anderen lsolaten 
dieses Virus aus ,Riesling', ,Mi.iller-Thurgau' und Kirsche. Raspberry ringspot virus ist 
darnit erstmals in nicht reisigkrank:en Reben gefunden worden. (Paul und Stellmach) 

Bin in Israel aus blattrollkranken Reben isoliertes Virus wurde auf Grund morphologi
scher Merkmale der Kartoffel-Y-Virus-Gruppe zugeordnet. Mit dem ELISA-Verfahren 
wurde in -Oberkreuztests festgestellt, daB das aus Rebe isolierte Virus mit dem Kartoffel
Y-Virus eng verwandt, jedoch nicht identisch ist. Durch die hohe Empfindlichkeit des 
ELISA-Tests konnte eine entfernte Verwandtschaft auch zwischen dem Scharka-Virus 
(PPV) und dem aus Rebe isolierten Y-Virus nachgewiesen werden. (Casper und Tanne) 

6. Untersuchungen iiber eine neue gefahrliche Viruskrankheit des Kulturchampignons
(Lesemann, D. E., und Koenig, Renate)

Eine anscheinend durch keulenformige, virusartige Teilchen hervorgerufene Champignon
krankheit, die im J ahre 197 4 in einem Betrieb zu sehr schweren Ertragsausfallen geftihrt 
hatte, konnte nach Beratung durch konsequente Durchfi.ihrung von SanierungsmaBnah
men eliminiert werden. Das beftirchtete Dbergreifen der Krankheit auf andere Betriebe 
wurde dadurch verhindert. Weitere Kontrollen werden durchgeftihrt, um ein eventuelles 
Neuauftreten der Krank:heit und die Ursachen dafiir rechtzeitig erkennen zu konnen. 

Die i.iblichen isometrischen Champignonviren mit Partikeldurchmessern von 25 und 34 nm 
traten in mehreren Betrieben in schadigendem AusmaB auf. 
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7. Neue Techniken zur Verwendung von ,,Problemseren" bei der Herstellung hochemp-
findlicher Latex-gekoppelter Antiseren (Paul, H. L.)

Die mit grofl.em Nutzen in der Serodiagnostik verwendeten Latexseren erforderten bislang 
Ausgangsseren, die bestimmte Anforderungen erfollen mull,ten. Niedertitrige Antiseren 
waren fast immer ungeeignet; ungeeignete hochtitrige Antiseren konnten zwar im allge
meinen <lurch besondere Aufarbeitungsgange nutzbar gemacht werden, <loch waren Ar
beits- und Zeitaufwand sehr erheblich und der Verlust an Antikorpern teilweise grofl.. Es 
gelang jetzt, alle diese ,,Problemseren" ohne vorherige Aufarbeitung voll brauchbar zu 
machen. Die Empfindlichkeitssteigerung gegentiber einfachen serologischen Tests betrug 
mindestens das Tausendfache. ,,Problemseren" gegen folgende Viren wurden benutzt: 
Brome mosaic, Echtes Ackerbohnenmosaik, grapevine fanleaf. Hungarian chrome mosaic, 
raspberry ringspot, strawberry latent ringspot, tobacco mosaic (3 Stamme ), tobacco ring
spot. 

Der entscheidende Schritt besteht in einer Anlagerung von Protein A (Pharmacia) an die 
Latexpartikeln, die unter definierten Bedingungen durch einfache Inkubation moglich 
ist. Das an Latex gebundene Protein A fangt nach Mischung der Protein A-Latexpartikeln 
mit dem ,,Problemserum" die entscheidenden IgG-Globuline heraus. Mit diesem Latex
Protein A-Serum-Komplex kann der tibliche Latextest ausgeftihrt werden. Der Komplex 
erwies sich als haltbar. Reine lgG-Globuline (for andere Tests als den Latextest) liell,en 
sich aus ,,Problemseren" sehr einfach und schnell durch Chromatographie an Protein A
Sepharose CL4B-Saulen gewinnen. Aufl.erdem konnen durch kovalent an Kunststoffe 
gebundene Protein A/lgG-Globuline adsorbiert und immobilisiert werden. Das konnte zur 
Vereinfachung verschiedener Serotests ftihren. 

8. Untersuchungen zur Epidemiologie von Viruskrankheiten in Gemiise- und Legumino
senbestiinden als Grundlage fur die Beurteilung von Mafl.nahmen zur Viruskontrolle
(Rohloff, H., und Weidemann, H. L.)

Die Struktur der Population gefltigelter Blattlausvektoren in Feldbestanden des Kopfsa
lates ist mit statistischen Methoden (Anwendung der neg. Binomialverteilung) analysiert 
worden. Aus der Analyse wird erkennbar, welche Anteile aus der Gesamtpopulation der 
Aphiden einen merklichen Effekt auf die Ausbreitung der Salatmosaikvirose haben. Unter 
den im Befallsflug befindlichen Aphiden haben Hyperomyzus lactucae und Nasonovia 
ribis-nigri einen fast gleichen Effekt, der allerdings deutlich geringer ist als der von Myzus 
persicae. Von den 4 untersuchten und miteinander verglichenen Populationen hat die 
von Macrosiphum euphorbiae den geringsten Effekt. 

9. Untersuchungen zur Neuinfektionsrate virusfreier Hopfenbestiinde (Bode, 0., in Zu-
sammenarbeit mit der Landesanstalt for Pflanzenschutz, Stuttgart)

Die im Tettnanger Anbaugebiet im Jahre 1974 erstellte virusfreie Hopfenanlage hat gegen
tiber Vergleichsanbauten eine wesentliche Ertragssteigerung und Qualitatsverbesserung 
gebracht. Deshalb wurden auch im 4. Anbaujahr Testungen an Hand von reprasentativen 
Proben zur Feststellung von Neuinfektionen durchgeftihrt. Es wurden 1975 in 17 %, 1976 
in 26 % und 1977 in 38 % der Proben lnfektionen des hop latent virus nachgewiesen, in 
keiner der Proben war jedoch das prunus necrotic rinffspot virus enthalten. Auch 4 an 
einen alteren Bestand geschlossen vor 3 Jahren angepflanzte Reihen mit virusfreiem 
Hopfen waren noch frei von letzterem Virus, wahrend jeweils 10 Stocke von virusfreien 
Klonen in einem alteren Bestand ohne hygienische Mafl.nahmen gepflanzte Gruppen nach 
4 Jahren betrachtlich infiziert waren. Dieses Ergebnis bedeutet, dafl. virusfreie Neuanlagen 
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nicht iiber langere Zeitraume vor Infektionen des durch die Hopfenblattlaus Phorodon 
humuli iibertragbaren, weniger gefahrlichen hop latent virus geschiitzt werden konnen, 
da.B aber bei isoliertem Anbau und entsprechenden Vorsichtsma.Bnahmen Infektionen des 
stark schadigenden prunus necrotic ringspot virus vermeidbar sind. 

10. Untersuchungen zur Scharka-Epidemiologie {Casper, R., in Zusammenarbeit mit
Kok, T., Pflanzenschutzamt_ Freiburg, sowie Kunze, L., und Krczal, H., Institut for
Pflanzenschutz im Obstbau, Dossenheim)

Fur die Ausbreitung der Scharkakrankheit ist u. a. die Verbreitung des Virus in Unkrau
tern der Ertragsanlagen von Interesse. In umfangreichen Untersuchungen an verschiedenen 
Unkrautem wurde das Scharkavirus nur in Einzelfallen in Ranunculus repens gefunden. 

1 J . Untersuchungen zum Einfl� systemischer Insektizide auf das Saugverhalten von 
Blattliiusen (Weidemann, H. L.) 

Der Einsatz von systemischen Insektiziden eignet sich bekanntlich nicht zur Eindammung 
von Viruskrankheiten, die kurzfristig durch Blattliiuse iibertragbar sind. Offen ist jedoch 
die Frage, ob eine Insektizidbehandlung moglicherweise der Virusausbreitung auf Grund 
veranderter Saugaktivitaten der Blattlause forderlich sein kann. Es wurde deshalb mit 
Versuchen begonnen, Einstich- und Saugaktivitaten der Blattlause an behandelten und 
unbehandelten Kartoffelpflanzen zu vergleichen. Dafiir wird an Elektroden, die an Pflan
ze und Blattlaus befestigt werden, ein niederfrequenter Strornkreis gelegt, der bei Kontakt
aufnahme der Blattlaus mit dem Pflanzengewebe geschlossen wird. Mit Hilfe eines daftir 
hergestellten elektronischen Gerates wird dieser Strom verstarkt und registriert. In Vor
versuchen lieBen sich damit schon deutliche Einfliisse der Insektizidbehandlungen (Tama
ron und Metasystox} auf das Saugverhalten nachweisen. So sind Einstiche in behandelte 
Pflanzen oft flacher als bei der Kontrolle, d. h. sie verbleiben haufiger im parenchymati
schen Gewebe. AuBerdem wird die Speichelphase, die normalerweise dem Saugvorgang 
vorangeht, durch die lnsektizidbehandlung nahezu vollig gehemmt. 

12. Untersuchungen zur Resistenz gegen Viren bei Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, Salat,
Futtergriisem und Getreide (Huth, W.)

Die im Vorjahr begonnenen Untersuchungen zum Resistenzverhalten von Futtergrasern 
wurden fortgesetzt. Als Ausgangsmaterial dienten mehr als 3000 Pflanzen Deutschen Wei
delgrases, die mit ryegrass mosaic virus beimpft wurden. Die gesund gebliebenen Pflanzen 
wurden erneut inokuliert. Nach inzwischen durchgeflihrter 10-facher lnokulation sind 
etwa 350 Pflanzen selektiert worden, die bisher noch nicht an der ryegrass mosaic-Virose 
erkrankten. Nach vorliegendem Ergebnis bestehen berechtigte Aussichten, aus diesem 
Material resistente Formen zu selektieren, die als Ausgangsmaterial fur weitere Ziichtungs
arbeit zur Verftigung gestellt werden sollen. 

Bei Arbeiten mit dem barley yellow dwarf virus (BYDV) wird ein gleiches Ziel verfolgt. 
Wegen der sich nur unter natiirlichen Umweltverhaltnissen entwickelnden Krankheitsmerk
male dieser Virose ist die Beurteilung und Selektion resistenter Pflanzen nur im Freiland 
moglich. Inzwischen ist auf mehr als 12 OOO Pflanzen BYDV iibertragen worden. Bei den 
bereits im Vorjahr begonnenen Versuchen zeichneten sich im Berichtsjahr deutliche Un
terschiede im Resistenzverhalten gegeniiber BYDV ab. 
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13. Viruseliminierung bei Hopfensorten und virusfreier Anbau von Hopfenkulturen
(Bode, 0., in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt for Pflanzenschutz, Stuttgart,
der Landessaatzuchtanstalt, Hohenheim, und der Bayerischen Landesanstalt for Bo
denkultur und Pflanzenbau - Abschnitt Hopfen -, Wolnzach)

Dreijiihige Ernteauswertungen an Tettnanger Friihhopfen haben for virusfreien Hopfen 
eine Steigerung der Erntemenge von iiber 30 % und eine Erhohung des Bitterwertes um 
30 % gegeniiber viruskranken Anbauten ergeben. Da der Tettnanger Hopfen genetisch 
nicht einheitlich ist, wurden in Hohenheim besonders positive Stocke ausgesucht, von 
denen 6 Klone durch Warmetherapie vom prunus necrotic ringspot virus (PNRV) befreit 
wurden. Es soil durch Anbau festgestellt werden, ob eine weitere Leistungssteigerung ge
geniiber dem bisher virusfreien Klon erreicht werden kann. Wie die Untersuchungen zur 
Reinfektion ( siehe 9 .) ergeben haben, wird es nicht moglich sein, Hopfenkulturen frei 
vom wenig schadigenden hop latent virus zu halten. Deshalb wurde im Berichtsjahr auf 
eine totale Virusbefreiung durch Meristemkultur verzichtet und nur die Warmetherapie 
zur Eliminierung des PNRV angewandt. Von folgenden in der Hallertau angebauten Sor
ten wurde im Berichtsjahr vom letzteren Virus freies Material gewonnen: ,Hallertauer 
Mittelfriiher', ,Hiiller Bitterer', ,Hersbrucker Spat', ,Spalter Friihhopfen', ,Brewers Gold', 
,Northern Brewers' sowie von 9 Welke-resist•�nten Zuchtstammen. Da eine Sameniiber
tragung des PNRV offenbar nicht stattfindet, wie unsere Untersuchungen an weit iiber 
1000 Samen von viruskranken Eltern ergeben haben, diirften sich Infektionen in Zucht
garten durch hygienische MaBnahmen vermeiden !assen. 

14. Viruseliminierung aus Obstgeholzen (Huth, W.)

Die Versuche zur Viruseliminierung aus Apfeln und Himbeeren wurden fortgeflihrt. Eine 
groBere Zahl der iiber Meristemkultur gewonnenen Apfelpflanzen der Sorte ,Jonathan' 
wurden inzwischen auf Apfelsarnlinge gepfropft. Es ist vorgesehen, sie im nachsten Jahr 
auf Virusfreiheit zu priifen. Bei den Himbeerkulturen ist es zwischenzeitlich moglich ge
wesen, durch Variation der Wuchsstoffkombinationen im Nahrmedium bei etwa 15 % der 
Pflanzen Wurzelbildungen zu induzieren. 

15. Viruseliminierung bei Kartoffeln mittels Meristemkultur (Huth, W., und Bode, 0.)

Wegen totalen Befalls mit mehreren Viren hat sich der Bestand von vier nematodenresi
stenten Kartoffelsorten, die als Testsortiment international benotigt werden, bis auf eine 
geringe Anzahl Knollen vermindert. Deshalb wurde damit begonnen, mittels Meristem
kultur virusfreies Ausgangsmaterial for einen Gesundaufbau dieser Sorten zu schaffen. Wie 
in vorausgegangenen Viruseliminierungen bei anderen Kartoffelsorten, wurden als Aus
gangsgewebe for die Meristemkultur 0,2 mm groBe apikale SproBabschnitte verwendet. 
Durch die Verwendung eines synthetischen Nahrbodens ohne Wuchsstoffe und bei anfang
licher Kultur in niedrigen Lichtintensitaten ( etwa 200 Lux) iiberlebten mehr als 90 % aller 
isolierten Gewebe. Die Wachstumsgeschwindigkeit und das Differenzierungswachstum war 
allerdings gegeniiber wuchsstoffhaltigen Kulturmedien stark verlangsamt. Sobald die Pflanz
chen eine Gr6Be von etwa 1 cm erreicht hatten, wurden sie auf gleichem Nahrmedium bei 
etwa 3000 Lux weiterkultiviert, wobei sich alle Pflanzchen bewurzelten. 

16. Untersuchungen zur Viruseliminierung bei Zierpflanzen (Huth, W.)

Im Berichtsjahr wurden erstmals Versuche zur Viruseliminierung von Hortensien durch
gefohrt. Fiir die Anzucht der isolierten Gewebe erwies sich ein wuchsstoffreies Nahrme-
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dium als besonders geeignet. Nach 5monatiger Kultur haben sich reichbeblatterte Sprosse 
differenziert. Sie bildeten zahlreiche Adventivwurzeln, die jedoch nicht in das Nahrmedi
um wuchsen. 

17. Untersuchungen iiber Moglichkeiten einer Chemotherapie gegen pflanzenpathogene
RNA-Viren (Rohloff, H., in Zusammenarbeit mit Lerch, B., Biochemie, Braunschweig)

Nachdem es gelungen ist, aus Tabakpflanzen, die mit dem Kartoffel-X-Virus (PYX) infi
ziert waren, durch eine Behandlung mit Ribavirin die PVX-Vermehrung irn wachsenden 
SproB soweit zu behindern, daB das Virus in den oberen Blattern nicht mehr nachzuwei
sen war, ist versucht worden, eine chemotherapeutische Viruseliminierung an wachsenden 
Kartoffelsprossen durchzuftihren. 

PVX-infizierte Sprosse wurden in Hydrokulturgef.ilien gezogen, so daB eine einfache 
Applikation des Ribavirins als Zusatz zur Nahrfliissigkeit moglich war. Zur Messung der 
Viruskonzentration wurden in 14-tagigen Abstanden Blattproben entnommen und die 
PreBsafte auf Blatter der Testpflanze Gomphrena globosa abgerieben. Dabei wurde ebenso 
wie bei den Tabakpflanzen ein abfallender Konzentrationsgradient zur SproBspitze hin 
festgestellt. Nach einer mehrwochigen Behandlungsdauer waren die Pflanzen nicht nur 
vollig symptomfrei, sondern auch wesentlich wiichsiger als die unbehandelten Kontroll
pflanzen. Wenn in den obersten SproBspitzen kein Virus mehr nachgewiesen werden 
konnte, wurden von diesen Pflanzen die SproBspitzen in einer Lange von 1-2 cm abge
schnitten und bewurzelt. Bei diesen jungen Pflanzen wurde die Ribavirin-Behandlung ab
gesetzt und in 14-tagigen Abstanden tiberpriift, ob das PYX wieder auftauchte. Nach in
zwischen mehrmonatiger Uberpriifung mit wiederholter Spro_Bvermehrung ist es gelungen, 
virusfreie Pflanzen zu erhalten, mit denen ein gesunder Klon aufgebaut werden kann. Die 
Untersuchungen werden fortgesetzt und auf weitere Viren, Kulturpflanzen und Agenzien 
ausgedehnt; sie haben das Ziel, geeignete chemotherapeutische Verfahren zur Viruselimi
nierung zu entwickeln. 

Institut fiir Mikrobiologie in Berlin-Dahlem 

Das Institut ist im Berichtsjahr aus der Zusammenlegung der Institute for Bakteriologie 
und Mykologie hervorgegangen. 

Im Rahmen des Arbeitskreises Mykologie der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft 
veranstaltete das lnstitut einen zweitagigen Kurs zur Bestimmung phytopathologisch 
wichtiger Pyknidienpilze und anderer imperfekter Pilze, der wegen unerwartet reger Teil
nahme wiederholt werden muBte. Der Kreis der jeweils 15 Teilnehmer setzte sich aus 
Fachreferenten der Pflanzenschutzamter, Mitarbeitern der Biologischen Bundesanstalt 
und einschlagiger Hochschulinstitute sowie der Industrie zusammen. 

1. Diagnose und Erforschung atiologisch unklarer oder neuer Pflanzenkrankheiten mit
Verdacht auf Mykosen und Bakteriosen

1.1. Eine neue Pilzkrankheit an Spinat (Gerlach, W., in Zusammenarbeit mit Hofmann, 
K., Bezirkspflanzenschutzamt Neustadt/WeinstraBe) 

Fortgeftihrte umfangreiche Versuche mit Reinkulturen der an Spinat pathogenen Typhula, 
die ftir eine eindeutige Bestimmung unerlaBlichen Fruchtkorper des Basidiomyzeten-Sta
diums zu erhalten, verliefen wiederum erfolglos. Sie werden nicht fortgeftihrt. Auf Grund 

H 71 



der an sterilen Stadien des Pilzes ermittelten morphologischen Merkmale konnte es sich 
durchaus um T. betae handeln, die friiher an Spinat allerdings noch nicht als Krankheits
erreger nachgewiesen worden war. 

1.2. Fusarium-Welke an Rettich (Gerlach, W., in Zusammenarbeit mit Wendland, E., und 
Rintelen, J., Bayerische Landesanstalt fur Bodenkultur und Pflanzenbau - Abtei
lung Pflanzenschutz -, Miinchen) 

Diese 1973 erstmalig auf dem europaischen Festland in einem Freilandbestand von Ret
tichen in der Nahe von Frankfurt/Main festgestellte Krankheit konnte nunmehr in Ge
wachshausbestanden von zwei Miinchener Betrieben mit langjahrigem Rettichanbau ein
deutig nachgewiesen werden. Zahlreiche Isolate des Erregers (F. oxysporum f. sp. raphani) 
von befallenen Rettichen aus diesen Betrieben erwiesen sich in wiederholten Infektions
versuchen an verschiedenen Rettich- und Radiessorten als pathogen. WeIB- und Blumen
kohl wurden dagegen nicht befallen. Die Isolate stimmen morphologisch und in ihren 
pathogenen Eigenschaften vollig mit dem friiher eingehend untersuchten Rettich-Fusarium 
aus dem Frankfurter Raum iiberein. Wie es zu dem Befall in den Miinchener Betrieben 
gekommen ist, bleibt unklar. 

1.3. Phoma-Schwarzfleckenkrankheit bei Sonnenblumen (Schneider, Roswitha, in Zu-
sammenarbeit mit Marie, A., Institute for Plant Protection, Novi Sad/Jugoslawien) 

Seit einigen Jahren wird in Jugoslawien eine Schwarzfleckenkrankheit bei Sonnenblumen 
beobachtet, die alle oberirdischen Teile der Pflanze befallt und beachtlichen Schaden 
verursacht. Die als Erreger nachgewiesene Phoma, deren Artzugehorigkeit bisher unklar 
war, konnte an Hand der zur Bestimmung iibersandten Proben als P. macdonaldii identi
fiziert werden. Es handelt sich um eine 1970 neu beschriebene Art. Der Pilz ist als Krank
heitserreger bei Sonnenblumen schon seit 1964 aus Kanada und Argentinien bekannt und 
zunachst irrtiimlich als P. oleracea var. helianthi-tuberosi bestimmt worden. Bei weiterer 
Ausbreitung kann diese Phoma-Krankheit zu einem ernsten Problem for den Sonnenblu
menanbau auch in anderen europaischen Landern und moglicherweise in der Bundesre
publik werden. 

1.4. Atiologisch unklare Blatt-, Stengel- und Bliitenerkrankung an einjahrigem Schieier
kraut (Schneider, Roswitha, in Zusammenarbeit mit Plate, H.-P., Pflanzenschutz
amt Berlin) 

Bei Gypsophila elegans 'Maxima Alba' traten in umfangreichen Bestanden eines Berliner 
Gartenbaubetriebes beachtliche Ausfalle durch eine bisher noch nicht beobachtete Blatt-, 
Stengel- und Bliitenerkrankung auf. Aufgrund umfangreicher Isolierungsversuche konnte 
als Erreger eine Alternaria-Art in Frage kommen. Die fiir eine sichere Bestimmung erfor
derlichen morphologischen Unterlagen werden z. Zt. erarbeitet. Infektionsversuche zur 
Uberpriifung der Pathogenitat des isolierten Pilzes sind eingeleitet. 

1.5. ,,WeIBer Rost" an Gerbera auf Teneriffa (Krober, H., in Zusammenarbeit mit Plate, 
H.-P., Pflanzenschutzamt Berlin) 

An Gerberapflanzen aufTeneriffa traten stellenweise in erheblichem AusmaB Blattschaden 
auf, die stark auch die Bliitenbildung und die Entwicklung der Pflanzen insgesamt beein
trachtigen. Die Krankheit wurde - offensichtlich erstmals for Teneriffa - als der auf 
Albugo tragopogonis (D.C.) S.F. Gray zuriickgehende ,,WeIBe Rost" diagnostiziert. Da 
der Erreger auch in den hiesigen Gewachshausbestanden giinstige Entwicklungsbedingun-
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gen finden wiirde, wurden wichtige Daten iiber die Krankheit gesamrnelt und vorsorglich 
bekanntgemacht. 

1.6. Pythium-Wurzelfaule und Tracheomykose an Kopfsalat (Krober, H., in Zusammen
arbeit mit Zinkernagel, V., Lehrstuhl for Phytopathologie der TU Miinchen in Frei
sing-Weihenstephan) 

In einem siiddeutschen Gemiiseanbaugebiet wurden erstmals in Deutschland beachtliche 
Schaden <lurch die von Pythium tracheiphilum Matta hervorgerufene, in eine Tracheomy
kose iibergehende Wurzelfaule an Freiland-Kopfsalat festgestellt. Aus den Ergebnissen von 
Infektionsversuchen, wonach die stark schadigende Welkekrankheit nur bei betrachtlichem 
Infektionsdruck und nach Kaltertickschlagen eintritt, waren geeignete VorbeugungsmaB
nahmen abzuleiten. 

2. Erforschung der Biologie und Taxonomie von Arten der Gattung Fusarium
(Gerlach, W., in Zusammenarbeit mit Vigodsky-Haas, H., und 1J1�hon, 1., lnsutute
of Plant Pathology, The Volcani Center, Bet Dagan/Israel)

Das Bildmaterial - etwa 100 Tafeln - for die Dokumentation dieser phytopathologisch 
auBerordentlich wichtigen Pilzgattung als diagnostisches Hilfsmittel ist weitgehend fertig
gestellt. Das bearbeitete Material konnte <lurch drei weitere Fusarien, die bisher nicht als 
Reinkultur verfogbar waren, vervollstandigt werden: F. sarcochroum, F. sphaeriae, F.

merismoides var. acetilereum 

Im Rahmen der vereinbarten deutsch-israelischen Zusammenarbeit wurde mit der Ober
prtifung und Bestimmung von etwa 30 Fusarium-Stiimmen begonnen, die in Israel aus 
welkekranken Edelnelken, von Kartoffelknollen, Bohne und anderen Wirtspflanzen mit 
Krankheitssymptomen isoliert worden waren. Nach einer ersten Sichtung diirfte es sich 
dabei um 8-10 verschiedene Arten handeln. 

Die langfristigen Untersuchungen i.iber den Formenbereich des wirtschaftlich als Krank
heitserreger an Getreide und Graserarten bedeutsamen F. nivale wurden an einem breiten 
Material in� und auslandischer Herkunft fortgefi.ihrt. Dabei konnten zunehmend auch die 
Askomyzeten-Hauptfruchtformen berticksichtigt werden, die unter bestimmten Bedin
gungen von manchen lsolaten in Reinkultur gebildet werden. 

3. Untersuchungen iiber Arten phytopathologisch wichtiger Pyknidienpilzgattungen
(Schneider, Roswitha)

Von Phoma lingam wurden im Verlauf der letzten Jahre zahlreiche zur Bestimmung i.iber
sandte Isolate aus kranken Kohlgewachsen und Rapspflanzen auf ihre ldentifat iiberpri.ift. 
Aus diesem Material konnten an Hand von Unterschieden im Koloniewuchs und in der 
Farbung drei makroskopisch eindeutig unterscheidbare Starnmgruppen ermittelt werden. 
1976 erstmalig aufgenommene Infektionsversuche im Gewachshaus und Freiland mit 
jeweils reprasentativen Stammen an WeiBkohl und Raps wurden im Berichtsjahr in erwei
tertem Umfange durchgefi.ihrt. Eine biologische Spezialisierung konnte in keinem Falle 
nachgewiesen werden. An der jeweiligen Wirtspflanze verhielten sich die Stamme der 
einzelnen Gruppen verhaltnismaBig einheitlich. Zwischen den Gruppen bestanden jedoch 
in der Aggressivitat und der Symptomauspragung klare Unterschiede. 

Die Ergebnisse sind im Hinblick auf die Ztichtung und Prtifung von resistenten Sorten von 
Bedeutung. 
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Als Erreger der 1975 in der Bundesrepublik in einem Falle festgestellten Korkwurzelkrank
heit bei Gemi.isepaprika konnte durch Isolierungs- und Infektionsversuche der Pyknidien
pilz Pyrenochaeta lycopersici nachgewiesen werden. Die im Berichtsjahr auf Aubergine, 
Tabak, Gurke, Ki.irbis, Melone ausgedehnten Infektionsversuche mit dem hier vorliegen
den an Paprika pathogenen Isolat und zwei weiteren zum Vergleich einbezogenen Stammen 
aus korkwurzelkranken Tomaten verliefen negativ. Die Ergebnisse sind im Hinblick auf 
z. T. recht widerspri.ichliche Angaben zum Wirtspflanzenkreis von wissenschaftlichem
Interesse.

4. Kliirung der systematischen Zugehorigkeit eines nematodenparasitiiren Pilzes
(Schneider, Roswitha, in Zusammenarbeit mit Sturhan, D., Institut fi.ir Nematolo
gie, Mi.inster/Westf.)

!m Sommer 1976 wurde aus Larven von Heterodera humuli aus einem Hopfengarten in
der Hallertau ein nematodenparasitarer, imperfekter Pilz isoliert. Zur Kliirung seiner
systematischen Stellung im Berichtsjahr aufgenommene morphologisch-taxonomische
Untersuchungen ergaben, daB er der GattungHirsutella zuzuordnen ist. Die Artzugehorig
keit wird z. Zt. noch ermittelt. Wahrscheinlich wird es jedoch notwendig sein, ftir diesen
Pilz eine neue Art aufzustellen.

5. F orschungen iiher Arten der Gattung Phytophthora und Pythium und von ihnen
verursachte Pflanzenkrankheiten (Krober, H., in Zusammenarbeit mit Kiewnick, L.,
Pflanzenschutzamt Bonn-Bad-Godesberg, und Schickedanz, F., Pflanzenschutzamt
Hamburg)

Der Erreger, der im vergangenen Jahr erstmals festgestellten, zu empfindlichen Ausfallen 
ftihrenden Phytophthora-Fiiule an Elatior-Begonien wurde in diesem Jahr offensichtlich 
unabhiingig von dem vorjiihrigen Fund noch anderwiirts in Deutschland isoliert. Aufgrund 
der morphologischen Kriterien steht der Pilz Ph. cryptogea nahe. In lnfektionsversuchen, 
die noch weiterzuftihren sind, zeigte sich, daB er auch Gerbera, eine Hauptwirtspflanze 
von Ph. cryptogea, befallt. Vertreter dieser Ph. -Art erweisen sich an Elatior-Begonien da
gegen als apathogen. 

Nachdem von geschadigten Roggen- und Weizensiirnlingen nicht selten Pythien verschie
dener Arten isoliert worden waren, wurde vermutet, da� wiederholt beobachtete Aus
falle in Getreidesaaten auf diese Pilze zuri.ickgehen. In urnfangreichen Infektionsversuchen 
mit diesen Pythien, zu denen auch die sonst besonders aggressiven P. ultimum, P. deba
ryanum (= P. irregulare) und P. vanterpoo/ii gehorten, konnten jedoch durch Bodenver
seuchung und Uberbrausen mit einer Pilzsuspension bei mittleren und hohen Tempera
turen an Roggen und Weizen keine Schaden beim Auflaufen des Getreides und an umge
pflanzten Siimlingen hervorgerufen werden. 

6. Versuche zur Unterscheidung von Xanthomonas und Pseudomonas auf physiolo-
gischem Wege (Kohn, S.)

Die 1976 mit 70 Stiimmen der beiden Gattungen Xanthomonas und Pseudomonas begon
nenen physiologischen Tests zu deren Charakterisierung wurden fortgeftihrt. Es wurden 
17 verschiedene Aminosiiuren auf ihre Verwertbarkeit als einzige C- und N-Quelle gepri.ift. 
Leider ist nur eine der 17 ausgewahlten Aminosauren - das B-Alanin - zur Untersuchung 
der beiden Gattungen geeignet. Die Arbeiten zur Auffindung weiterer Kriterien, die fi.ir 
eine physiologische Unterscheidung der beiden Gattungen geeignet sind, werden daher 
fortgeftihrt. 
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Die Verwertung der anderen 16 Aminosauren durch die bisher gepri.iften 70 Stamme kann 
bei der Bestimmung ihrer Artzugehorigk:eit mit herangezogen werden. Die gewonnenen 
Daten stellen somit eine Bereicherung des Kataloges i.iber die physiologischen Aktivitaten 
der am Institut gehaltenen Bakterienstamme dar. Diese Bakteriensammlung dient als un
umgiingliches Vergleichsmaterial for die Bestimmung von phytopathogenen Bakterien mit 
unbekannter A tiologie. 

7. Ermittlungen iiber die Wirkungen einiger z. Zt. im Handel erhiiltlicher Fungizide
auf im Boden befindliche phytopathogene und saprophytiire Bakterien (Kohn, S.)

Das Auftreten von Bakteriosen an Nutzpflanzen hat in den letzten Jahren starker zuge
nommen. Gartner und Landwirte stellen immer wieder die Frage nach Moglichkeiten, mit 
denen diesen Bakteriosen zu begegnen ist. Es sollte daher zuniichst in Laborversuchen 
gepri.ift werden, ob die derzeit im Handel befindlichen Fungizide evtl. eine bakterizide 
Wirkung haben. Um zu einer Dbersicht zu gelangen, wurden zuniichst 24 verschiedene 
for den Gemi.isebau zugelassene Handelspriiparate gegen 20 phytopathogene Stiimme der 
Gattungen Pseudomonas undXanthomonas sowie gegen 19 ausBodenproben isolierteStiim
me getestet. Hierbei zeigte sich, daB nur 5 Priiparate keine Wirkung auf das Wachstum der 
Bakterien ausi.iben, und daB ein Tell der Verbindungen alle bis auf wenige pathogene 
Stamme, wie z. B. Pseudomonas marginalis und Ps. syringae, abtoten oder sehr stark im 
Wachstum hemmen. Diese Untersuchungen sollen wegen ihrer Bedeutung for die Bekiimp
fung von Bakteriosen und for die Epidemiologie der phytopathogenen Bakterien im Ge
mi.ise- und Zierpflanzenbau weitergefi.ihrt werden. 

8. Forschungen zur Methodik der Isolierung, Kultur, Konservierung und Differenzie-
rung von phytopathogenen Pilzen ( Gerlach, W ., Krob er, H., und Schneider, Roswitha)

Die Untersuchungen i.iber einfache Moglichkeiten der Erhaltung von definiertem lnfek
tionsmaterial einiger obligater Pilzparasiten, insbesondere for Rassenanalysen und Resi
stenzforschungen, wurden fortgesetzt. Von Bremia lactucae, Peronospora farinosa f. sp. 
spinacio.e, P. parasitica und P. tabacina wiesen die Konidien nach einem Jahr noch eine 
Keimfahigkeit von durchschnittlich 53, 37, 48 und 17 % auf, wenn die Blatter der jewei
ligen Wirtspflanzen mit den frischgebildeten Konidienrasen zuniichst bei einer Temperatur 
von unterhalb 20 

°

C luftgetrocknet und darauf in kleinen, luftdicht abgeschlossenen Ge
f:ill,en bei -25

° 

bis -35 
°

C tiefgefroren worden waren. Enthielten die Blatter mehr Feuch
tigkeit, wurden sie bei hoheren Temperaturen luftgetrocknet oder nicht tiefgefroren, 
sondern bei 2·

0

c aufuewahrt, so zeigten die Konidien eine geringere Keimfahigkeit bzw. 
eine durchschnittlich erheblich ki.irzere Lebensdauer. 

Die langfristigen Untersuchungen i.iber die Haltbarkeit nicht obligat parasitischer Pilze in 
sterilen Erdsubstraten ergaben u. a., daB Arten der Gattung Phyllosticta, die selbst in ge
friergetrocknetem Zustand nicht oder selten i.iberleben, mit den genannten Verfahren 
zuverliissig konserviert werden konnen. 

9. Erforschung von mykoplasmaiihnlichen Organismen in wirtschaftlich genutzten und
nicht genutzten (Mykoplasmenreservoir) Wirtspflanzen sowie Versuche zu ihrer
Ausbreitung und Bekiimpfung (Marwitz, R., und Petzold, H.)

9.1. Elektronenmikroskopische Untersuchungen an Pflanzen mit Verdacht auf Myko
plasmainfektion 

Im Berichtsjahr wurden uns zahlreiche Zierpflanzen unterschiedlicher systematischer Stel
lung mit Krankheiten unbekannter Atiologie zugeschickt, for die ein symptomatischer 
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Verdacht auf Infektion rnit rnykoplasrnaahnlichen Organisrnen bestand (z. B. Freesien, 
Petunien, Bellis, Gardenien, Prirneln und Dizygotheta). Elektronenrnikroskopische Unter
suchungen an Leitgewebeproben aus verschiedenen Pflanzenteilen sowie Dbertragungs
versuche durch Pfropfung und rnit Hilfe von Cuscuta ergaben in keinern Fall einen An
haltspunkt for das Vorkornrnen von rnykoplasrnaahnlichen Organisrnen oder anderen 
Erregern. 

9.2. Mykoplasmaatiologie emer bisher unbekannten Vergilbungskrankheit von Solanum 
margmatum L. 

In spontan befallenen Pflanzen von Solanum marginatum, das zu pharmazeutischen Zwek
ken feldma:Big angebaut wird, mit ,,big bud"-Syrnptornen lieBen sich elektronenrnikros
kopisch in den Siebzellen rnykoplasmaahnliche Organismen feststellen. Neben diesen 
karnen verstreut irn Leitbtindelbereich bisweilen sogenannte rickettsienahnliche Bakte
rien vor. Letztere waren spater auch in Proben von nicht erkrankten Kontrollpflanzen 
festzustellen. Nach der Obertragung der Krankheit durch Pfropfung und mit Hilfe von 
Cuscuta konnten irnmer nur mykoplasrnaahnliche Organisrnen in den Proben kranker 
Pflanzen gefunden werden, niemals aber rickettsienlihnliche Bakterien oder andere Mikro
organismen bzw. Viren. Diese Befunde legen nahe, die rnykoplasrnaahnlichen Organisrnen 
allein als Erreger for die genannte Krankheit anzunehrnen. 

9.3. Erarbeitung emfacher und sicherer Obertragungsmethoden fiir die Stolburkrankheit 
an Solanaceen 

Diese Untersuchungen in Zusarnrnenarbeit rnit Prof. Suti6, Belgrad, dienen als Grundlage 
for die biologische Testung unterschiedlicher Sorten von wirtschaftlich wichtigen Solana
ceen in Jugoslawien gegeniiber Stolbur. Die Infektion von Tomaten- und Paprikapflanzen 
rnit kranken Reisern derselben Arten bzw. Sorten erwies sich in mancherlei Hinsicht un
brauchbar for· die Durchfohrung groBerer Testreihen. Auf Grund ihrer groBeren Toleranz 
gegentiber dem Erreger dtirften Nicotia.na rnstica und Petunia-Hybriden geeignetere und 
jederzeit vorratig zu haltende Infektionsquellen darstellen. 

10. Physiologische, histologische und zytologische Untersuchungen von gesunden und
rnit mykoplasmaahnlichen Organismen befallenen Wirtspflanzen (Petzold, H., und
Marwitz, R.)

10.1. Lichtmikroskopische Untersuchungen an mykoplasmamfizierten Pflanzen rnit dem 
Ziel emes veremfachten Erregemachweises 

Hierzu wurden verschiedene aus der Lichtrnikroskopie bekannte histologische Techniken 
wie unterschiedliche Fixationen und Farbeverfahren angewendet. Diese noch laufenden 
Untersuchungen ergaben for verschiedene Farbungen, insbesondere auf der Grundlage des 
RNS- und DNS-Nachweises, bei geeigneten Erregerkonzentrationen brauchbare Grundla
gen for einen lichtmikroskopischen Erregernachweis. 

10.2. Kiinstliche Doppelmfektion rnit den Erregem der Astemvergilbung und der Klee-
vergriinung bei Catharanthus roseus 

Im Elektronenmikroskop zeigen die Zellen beider Erreger gewisse morphologische und 
feinstrukturelle Unterschiede. Die Durchrnusterung einer groBen Anzahl von Ultradtinn
schnitten aus dem Phloembereich doppeltinfizierter Pflanzen ergab keine morphologisch 
signifikanten Unterschiede zwischen moglichen Gernischen beider Erregertypen. Sornit 
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dtirfte es weder an Hand von Symptomen noch mit Hilfe des Elektronenmikroskopes mog
lich sein, sichere und praktisch verwertbare Unterschiede for das Erkennen beider lnfek
tionen bei kombiniertem Auftreten festzustellen. 

11. Erforschung der moglichen Rolle von rickettsieniihnlichen Bakterien als Krankheits-
erreger von Kulturpflanzen (Petzold, H., und Marwitz, R.)

11.1. Elektronenmikroskopischer N achweis von rickettsieniihnlichen Bakterien 

Rickettsieniihnliche Bakterien konnten bisher mit dem Elektronenmikroskop im Leitbtin
delbereich von triebsuchtkranken Apfeln, brennesselbliittrigen Schwarzen Johannisbeeren, 
Kokospalmen mit Cadang-cadang-Krankheit sowie vergilbungskranken Lupinen und 
Solanum ma,ginatum-Pflanzen festgestellt werden. Wiederholt waren sie aber auch in 
gesunden Catharanthus roseus- und Solanum ma,ginatum-Pflanzen nachzuweisen. Diese 
und andere Feststellungen schlie6en die rickettsieniihnlichen Bakterien als Erreger fur die 
genannten Krankheiten mit groBer Wahrscheinlichkeit aus. Ihre Rolle im Verhiiltnis zur 
Wirtspflanze bleibt vorerst ungekliirt. 

12. Zytologische Untersuchungen iiber Reaktionen anfiilliger und resistenter Sorten
verschiedener Kulturpflanzenarten auf Infektion durch verschiedene Rassen F alscher
Mehltau-Arten (Krober, H., Ozel, M., und Petzold, H.)

Um in der Literatur teilweise noch kontrovers diskutierte Vorstellungen tiber Wirt-Parasit
Verhalten bei Falschem Mehltau weiter aufzukliiren, wurden die histologisch-zytologi
schen Untersuchungen am Modell Peronospora farinosa/Spinat bei mehreren kompatiblen 
und inkompatiblen Kombinationen fortgesetzt. Erste Unterschiede im Verhalten der be
fallenen Wirtszellen nach der Inokulation von kompatiblen und inkompatiblen Kombina
tionen zeigten sich bereits in den Epidermiszellen innerhalb von 6 Stunden nach der Inoku
lation. Auf Seiten des Pilzes wurden erste Unterschiede dagegen zwischen 6 und 12 Stun
den nach der Inokulation festgestellt. 

Bei allen inkompatiblen Kombinationen blieben die Haustorien innerhalb der ,,sheat"
Zonen stecken; die Protoplasten der befallenen Wirtszellen starben iiberwiegend zwischen 
6 und 12 Stunden nach der Inokulation ab, die Haustorien begannen nach 24 Stunden zu 
degenerieren. Bei kompatiblen Kombinationen gingen befallene Wirtszellen und Erreger 
dagegen erst nach mehreren Tagen zugrunde. Aus der Art und der Aufeinanderfolge der 
Veriinderungen von Wirt und Parasit nach der Inokulation konnte auf Zusammenhiinge 
physiologischer Art geschlossen werden, von denen einige grundlegende mit histoche
mischen Methoden nachgeprtift werden. 

13. Resistenzpriifung von Spinatsorten gegeniiber Falschen Mehltau (Krober, H., in
Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt, Hannover)

Im Berichtsjahr wurden 11 beim Bundessortenamt angemeldete Neuztichtungen und Stan
dardsorten zum Vergleich auf Resistenz gegeniiber Rassen 1, 2 und die neue Rasse 3 von 
Peronospora farinosa f. sp. spinaciae sowie weitere 21 Herktinfte von 2 Sorten gegentiber 
den Rassen 1 und 2 gepriift. Von den Neuztichtungen erwiesen sich 9 Sorten gegentiber 
den Rassen 1 und 2, aber keine gegeniiber den Rassen 1, 2 und 3 als resistent. Die neue 
Rasse 3 zeigte Avirulenz nur an der Standardsorte ,Califlay' und an den mit dieser ver
wandten Ziichtungen, an denen dagegen die Rasse 2 virulent ist. 
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Institut fiir Nematologie in Munster mit AuBenstelle Elsdorf 

AuBer den in den nachfolgenden Forschungsberichten dargestellten Untersuchungen wur
den noch Arbeiten tiber Mittelresistenz bei Virusi.ibertragern, iiber Nebenwirkungen einiger 
Herbizide auf Nematoden, zur Verbesserung technischer Verfahren for eine genauere Be
stimmung des Befallsgrades landwirtschaftlicher Nutzfliichen mit zystenbildenden Nemato
den und zur Erprobung biochemischer Mikromethoden for nematologische Untersuchun
gen durchgeftihrt. 

Das Institut war an der Erarbeitung von Richtlinien for die Priifung von Nematiziden 
beteiligt und hat Unterlagen for Erhebungen der EPPO und der EG iiber nematologische 
Fragen der Pflanzenquarantane zusammengestellt. 

In Amtshilfe for das Bundessortenamt wurden 32 Kartoffelneuztichtungen auf Resistenz 
gegentiber Nematoden gepriift. 

1. Untersuchungen zur Taxonornie der Gattungen Longidorus, Xiphinema und Tricho-
dorus (Sturhan, D.)

Die Nematodengattungen Longidorus, Xiphinema, Trichodorus und Paratrichodorus ent
halten mehrere als Obertrager gefahrlicher Pflanzenvirosen bekannte Arten. Vergleichend
morphologische Untersuchungen an Xiphinema turcicum-Material aus Europa, Nordafrika 
und dem Vorderen Orient ergaben, daB sich unter diesem Artnamen ein Komplex ahnli
cher Arten zu verbergen und selbst das Typenmaterial nicht arteinheitlich zu sein scheint. 
Als brauchbare Differentialmerkmale erwiesen sich bestimmte Strukturen des weiblichen 
Geschlechtstraktes, die Schwanzform, die Cuticula-Schichtung am Schwanzende und die 
Dicke der Cuticula-Schichten in der Korperrnitte. Die aus Bayern beschriebenen neuen 
Arten X dentatum und X globosum sind von den iibrigen Formen morphologisch deut
lich differenziert. 

2. Taxonomische Untersuchungen an Heteroderiden (Sturhan, D., in Zusammenarbeit
mit Wouts, W. M., Neuseeland)

Auf Weideland in der Nahe von Munster wurde ein bisexuelles Kleezystenalchen gefunden, 
das sich vom monosexuellen Kleezysteniilchen Heterodera trifolii Goffart, 1932, durch 
Merkmale des 2. Larvenstadiums unt-erscheiden liiBt. Die Abgrenzung der neuen Art H 
daverti erforderte eine Wiederbeschreibung von H trifolii anhand von neuem Samrnlungs
material aus Schleswig-Holstein. Die ldentitiit von H galeopsidis Goffart, 1936, ist un
sicher und eine Oberpriifung auch dieser Art dringend erforderlich. Heterodera-Arten 
gehoren zu den wirtschaftlich wichtigsten Nematoden. 

3. Untersuchungen Uber Vorkommen und Verbreitung pflanzenparasitiirer Nematoden
in der Bundesrepublik Deutschland (Sturhan, D.)

Die Verbreitung pflanzenparasitarer Nematoden wird auf UTM-Karten der Bundesrepu
blik mit einem aufgedruckten lOxlO km-Raster kartiert. ErfaBt wurden bisher u. a. die 
vorliegenden Trichodorus- und Paratrichodorus-Nachweise. P. pachydermus ist danach die 
hiiufigste, fast im ganzen Bundesgebiet vorkommende Art. T. primitivus kommt dagegen 
tiberwiegend im norddeutschen Raum vor, T. cylindricus verstarkt im siidlichen Deutsch
land. Deutliche Unterschiede im Verbreitungstyp zeigen auch Hoplotylus femina, <lessen 
Vorkommen sich auf den kiistennahen Bereich zu beschranken scheint, und Rotylenchu
lus borealis , der eine subkontinentale Verbreitung aufweist. 
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4. Versuche zur Bekampfung von Heterodera-Arten mit systemisch wirksamen, pflan-
zenvertraglichen Substanzen (Thielemann, Rosmarin)

Vergleichsversuche mit Temik 10 G - entweder an Maisschrot oder an Gips gebunden -
lieBen in bestimmten Kombinationen eine bessere Loslichkeit beim Tragerstoff Gips er
kennen. Mit einmaliger Gabe zur Saat (0,5 g/lfd. m Saatrinne) wurden mit beiden Formu
lierungen gleich hohe Ertragswerte erzielt. Bei Teilung der Mittelmenge in zwei Gaben, 
zur Saat und etwa 5 Wochen spater, wurde bei der Gipsformulierung ein weiterer Ertrags
zuwachs festgestellt, bei der Maisschrotformulierung nicht. Versuche mit erhohter Menge 
des Praparates Temik 10 G im sog. side-dressing-Verfahren (0,9 und 1,35 g/lfd. m Reihe) 
zeigten keinen negativen EinfluB auf Aufgang und Fri.ihentwicklung der Riiben. Auf stark 
mit H. schachtii verseuchtem Boden wurde mit 0,9 g/m nur 2-3 % mehr an Riibenmasse 
ermittelt, mit 1,35 g/m 5-9 % und mit 2 ,5 g/m auf die zugestrichene Reihe 9-14 %. 

Bei dem Praparat Vydate (Wirkstoff Oxamyl) wurden neben der amtlich zugelassenen 
Anwendung Ge 2,5 I/ha zur Saat und etwa 5 Wochen spater) abgeanderte Termine und 
Mengen erprobt bis zu einer 5-maligen Anwendung in Abstanden von 14 Tagen, beginnend 
eine Woche nach der Saat. Die amtlich zugelassene Anwendungsform brachte gegeniiber 
,,Unbehandelt" keinen Mehrertrag an Riibenmasse, wahrend bei den abgewandelten Ver
fahren im giinstigsten Fall eine Zunahme von 6 % errnittelt wurde. Die Untersuchungen 
zum EinfluB der Behandlungen auf die Populationsdynamik des Riibennematoden sind 
noch nicht abgeschlossen. In weiteren Versuchen soll eine geringe Gabe von Temik 
(0,5 g/lfd. m Drillreihe) nach Abklingen der Wirkung mit nachfolgenden Spritzungen von 
Vydate kombiniert werden, um ein wirksames und wirtschaftliches Bekampfungsverfah
ren mit geringer Umweltbelastung zu erarbeiten. 

5. Versuche zur Populationsdynamik und zum Auftreten biologischer Rassen von He
terodera avenae bei Daueranbau anfalliger und resistenter Getreidesorten
(Rumpenhorst, H.J.)

Der auf dem mit Heterodera avenae verseuchten Teil des Versuchsfeldes seit 1967 laufen
de Dauerversuch mit der anfalligen Hafersorte ,Flamingskrone' und dem teilresistenten 
Hafer ,Silva' wurde weitergefiihrt. Der auf Grund des Vorbefalls eigentlich zu erwartende 
Befallsanstieg ist nicht eingetreten. Den gleichen Verlauf in der Populationsdyilamik hat 
es schon einmalim Jahre 1972 gegeben. Eine Erkllirung konnte im sehr ahnlichen Witte
rungsverlauf, insbesondere der Niederschlagsverteilung im Fri.ihjahr, gefunden werden. Im 
Versuchsglied ,Silva', behandelt mit Temik l O G { 5 kg AS Aldicarb/ha) wurden auf schwe
rem Boden im 2. Jahr keine neuen Zysten gefunden. Die Ertrage in den einzelnen Ver
suchsgliedern lagen deutlich unter dem langjahrigen Mittel. Dies gilt auch for die in einer 
Fruchtfolge auf nematodenfreiem Boden stehende ,Fllimingskrone'. Durch den Einsatz 
von Temik 10 G wurde hier bei Fehlen von Heterodera avenae ein deutlicher Mehrertrag 
erzielt. 

6. EinfluB einer wiederholten Nematizidbehandlung auf das Oekosystem des Bodens
(Weischer, B., in Zusammenarbeit mit Graff, 0., Institut fur Bodenbiologie der Bun
desforschungsanstalt for Landwirtschaft, Braunschweig-Volkenrode)

Das Berichtsjahr war von der Witterung her ftir die Entwicklung der Regenwiirmer giin
stiger als das vorausgegangene Trockenjahr 1976. Die eingehende Untersuchung des Hafer
Dauerversuchs in Munster zeigte insgesamt einen hoheren Lumbriciden-Besatz. tiberra
schenderweise waren in dem seit 1972 in jedem Jahr mit 50 kg/ha Temik 10 G behandel
ten Versuchsfeldteil in diesem Jahr mehr Regenwiirmer als in dem unbehandelten Abschnitt. 
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Das Mittel hatte also keinen negativen EinfluB. Allerdings war in diesem Jahr auch die 
Wirkung des Priiparates auf Nematoden weniger deutlich. Offenbar sind die Witterungs
bedingungen von groBer Bedeutung for die okologischen Auswirkungen einer Nematizid
behandlung. 

7. Untersuchungen zur Biologie und Pathogenitat virusiibertragender Nematoden an
Reben (Weischer, B.)

Xiphinema index, die als Direktschiidiger und Virustibertriiger weltweit gesehen wichtig
ste Nematodenart im Weinbau, hemmt durch ihre Saugtiitigkeit das Liingenwachstum der 
Rebwurzeln. Besaugte Wurzelspitzen schwellen an, da sich um die Saugstellen herum 
Komplexe von cytoplasmareichen, vielkernigen Riesenzellen bilden. Ihre Vielkernigkeit 
beruht auf oft synchron verlaufenden Kernteilungen ohne nachfolgende Zellteilung. Es 
wurden bis zu 16 Kerne in einer Zelle gezahlt. Eine Synzytienbildung durch Zellwand
aufiosung, wie sie von zystenbildenden Nematoden bekannt ist, wurde bei diesen Riesen
zellen nicht beobachtet, <loch traten in den Zellwiinden hiiufig vergroBerte Ti.ipfelfelder 
auf. Die Bildung von Riesenzellen kann bei entsprechend intensiver Saugtiitigkeit der 
Nematoden auf den Zentralzylinder i.ibergreifen und dazu fiihren, daB bei di.innen Wurzeln 
die gesamte Spitzenregion angeftillt ist mit vielkernigen Riesenzellen. Die Bedeutung die
ser Zellen for die Ernahrung und Vermehrung von X index wird noch untersucht. 

8. Untersuchungen iiber den Einflui pflanzenvertraglicher Nematizide auf das Verbal-
ten von Nematoden (Weischer, B.)

Genauere Kenntnisse iiber den EinfluB von Nematiziden auf das Verhalten pflanzenscha
digender Nematoden ermoglichen unter Umstanden einen gezielteren Einsatz und dadurch 
eine Verringerung der Kosten und der Umweltbelastung. Nach tlberwindung zahlreicher 
methodischer Schwierigkeiten konnten im Berichtszeitraum die ersten Versuche durch
gefi.ihrt werden. Die Ergebnisse weisen daraufhin, daB sowohl die Bewegungskoordination 
als auch die Funktion der Sinnesorgane der Nematoden durch die Mittel gestort werden. 

9. Untersuchungen zur Biologie und Bekampfung pflanzenparasitarer Aphelenchoides-
Arten (Burckhardt, Fridgard)

Die Untersuchungen iiber das Verhalten von Aphelenchoides-Arten in Kaltestarre (-20
° 

bis -22
°

) in der Gefriertruhe ergaben, daB aus mit A. ritzemabosi infizierten Tabakblat
tern noch nach zwei Jahren aktive Adulte isoliert werden konnten. Sie wanderten in Test
pflanzen ein und legten Eier ab, aus denen sich normale Larven und Adulte entwickelten. 
Werden Aphelenchoides-Arten in Wasser bei der gleichen Temperatur eingefroren, dann 
iiberleben von A. fragariae nur wenige Tiere bis zu einem Monat. Sie wandern aber nicht 
mehr in Testpflanzen ein. In Pflanzen hingegen iiberleben sie bis zu 8 Monaten. Adulte 
von A. ritzemabosi iiberleben in Wasser bis zu 7 Monate, wandern dann noch in Testpflan
zen ein und vermehren sich. Alie Untersuchungen ergaben, daB A. ritzemabosi in Trocken
starre und in Kiiltestarre wesentlich langer i.iberlebt als A. fragariae. Fi.ir die Verschleppung 
mit Pflanzen sind diese Beobachtungen von groBer Bedeutung. 

10. Untersuchungen iiber Prognosemoglichkeiten von Nematodenbefall an Mais
(Burckhardt, Fridgard)

In den Jahren 1975-1977 fielen im Untersuchungsgebiet wahrend der kritischen Einwan
derungsperiode nur geringe Niederschliige. In keinem der stiindig untersuchten Maisbestiinde 
konnten lnfektionen mit Dity/enchus dipsaci festgestellt werden. Auch spatere Kontrol
len wiihrend der feuchten Sommermonate des Jahres 1917 waren negativ. 
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11. Charakterisierung der in der Bundesrepublik Deutschland vorkommenden Pathotypen
der Kartoffelnematoden (Rumpenhorst, H.J.)

Viele der in der Bundesrepublik bis heute bekannten Vorkommen mit vom Pathotyp Rol 
(A) abweichenden Populationen der beiden Kartoffelnematodenarten, Globodera rosto
chiensis und G. pallida, stellen immer noch Einzelfunde dar. Erste orientierende Untersu
chungen im Umkreis dieser Erstfunde haben jedoch ergeben, d� in einigen dieser Hille
ganze Gebiete von demjeweiligen Pathotyp durchsetzt waren.

12. Priifung von Olrettich auf Resistenz gegen Heterodera schachtii (Mtiller, J .)

Die Prtifung von Kulturpflanzen auf Resistenz gegen Heterodera schachtii wird im allge
meinen in Ertle in Ti:ipfen durchgefohrt und dauert je nach Pflanzenart 9 Wochen oder 
Hinger. 1hr Ergebnis ist abhangig von der Jahreszeit, der Bodenart, der Diingung und der 
Qualitat des Inokulums und ist entsprechend unsicher. - Nach dem Aufbau einer Steril
kultur von H. schachtii an Raps auf Nahrboden in Petrischalen konnte diese Methode 
abgewandelt und auch for die Resistenzpriifung eingesetzt werden. Keimfreie Samlinge 
werden dabei in Petrischalen unter kontrollierten Bedingungen mit einer bekannten An
zahl Larven aus Sterilkulturen infiziert. Sie erzeugen im allgemeinen beim Eindringen in 
resistente Pflanzen keine Hypersensitivitatsreaktion. Ob der Nematode sich auf der Test
pflanze vermehren kann, ist deshalb erst nach Beobachtung seiner weiteren Entwicklung 
zu erkennen. Dies ist unter den hier gewahlten Bedingungen nach 12 Tagen moglich, wenn 
eine Differenzierung in Mannchen und Weibchen erfolgt ist. Bei der Prtifung von Olrettich 
zeigte sich dabei, d� Larven von H. schachtii in Pflanzen mit hoher Resistenz wohl ein
dringen, sich aber fast ausnahmslos zu Mannchen entwickeln. 

Ftir die Praxis brauchbare Zuckerriibensorten, die gegen H. schachtii resistent sind, werden 
in den nachsten Jahren noch nicht verfiigbar sein. Es ist deshalb anzustreben, unter den 
Zwischenfriichten aus der Familie der Kruziferen nach Resistenzquellen zu suchen. Die 
dafiir erforderlichen Priifung einer sehr groBen Pflanzenzahl kann mit dem hier genannten 
Testverfahren bei wenig Raumbedarf in kurzer Zeit erreicht werden. 

13. Untersuchungen zur Populationsdynamik des Riibennematoden unter modemen
Anbaumethoden (Thielemann, Rosmarin)

Erste Rechenoperationen mit dem seit 1964 erarbeiteten Beobachtungsmaterial im Rechen
zentrum der Kleinwanzlebener Saatzucht zeigten einen engen Zusammenhang zwischen 
der Hi:ihe der Ertrage und dem Vorbefall mit dem Rtibennematoden, Heterodera schachtii, 
zur Zeit der Aussaat. Im Mittel von 97 Versuchsparzellen aus dem Zeitraum von 1968-
1976, der Jahre mit sehr giinstigen und sehr ungiinstigen Entwicklungsbedingungen fiir 
die Zuckerriibe umf� t, kann die ,,kritische Befallszahl", bei der mit spiirbaren Ertrags
verlusten zu rechnen ist, fiir das untersuchte Gebiet (Raum Grevenbroich-Neuss; LoB bis 
sandiger Lehm) auf mindestens 500 lebensfahige Eier und Larven je 100 cm3 Boden an
gesetzt werden. 

Die Vermehrung von H. schachtii wurde durch das in den Versuchen eingesetzte Nema
tizid (Temik 10 G, 50 kg/ha nach der Saat auf die Reihe) im Durchschnitt der Versuchs
jahre signifikant vermindert. 

In paper-pots angezogene Riiben hatten 1977 auf Grund der witterungsbedingten spa.ten 
Aussaat gegeniiber gesaten Riiben einen Vorsprung von 55 Tagen. Bei einer UnterfuBbe
handlung mit 15, 20 und 30 kg Temik 10 G/ha reagierten die paper-pot-Pflanzen auf die 
hohe Gabe mit Wuchsdepressionen, wahrend die gleiche Menge im side-dressing-Verfah-
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ren zum besten Wuchsstand fiihrte. Auch die paper-pot-Ri.iben wurden durch H. schachtii 
geschadigt, und zwar ergab sich ein Ertragsverlust von 5 %. 

Versuche mit ve'rschiedenen Herki.inften von H. schachtii aus dem Rheinland zur Klarung 
der umstrittenen Wirtspflanzeneignung des 6lrettichs ergaben bisher keine gesicherten 
Hinweise auf das Vorhandensein von Pathotypen dieses Nematoden. Von einem Zi.ichter 
zur Verftlgung gestelltes Pflanzenmaterial ftihrte im Gefiiiliversuch zu einer erheblich ein
geschrankten Vermehrung. Freilandversuche ergaben demgegeni.iber noch keine· signifi
kanten Unterschiede zu Ergebnissen mit der Handelssorte ,Rauola'. 

Der im 13. Jahr auf gleicher Flache stehende Monokulturversuch mit Zuckerri.iben auf rnit 
H. schachtii verseuchtem Boden brachte mit Hilfe von 50 kg Temik 10 G/ha nach der Saat
auf die Reihe einen Ertragszuwachs von 14 %. Damit ist erstmalig auf dieser Flache infolge
Dauerbeanspruchung durch Zuckerri.iben das Ertragsniveau trotz Ausschaltung der Nema
todenschaden um etwa 10 % niedriger als auf dem in Fruchtfolge stehenden Versuchsteil.

14. Untersuchungen iiber Wechselwirkungen zwischen Bodenpilzen und pflanzenparasi-
taren Nematoden bei Zuckerriiben (Milller, J.)

Die Zuckerri.ibe wird in einer engen Fruchtfolge verstiirkt von Nematoden, aber auch von 
Bodenpilzen befallen. Versuchsergebnisse an anderen Kulturpflanzen lassen vermuten, 
daB diese Pathogene das Pflanzenwachstum nicht unabhangig voneinander beeinflussen, 
sondern Wechselbeziehungen unterliegen. Im Zuckerriibenbau sind dabei von den Nema
toden in erster Linie Heterodera schachtii, Meloidogyne hap/a und Pratylenchus penetrans 
von Bedeutung. Als mogliche Partner fur Interaktionen kommen Pilze der Gattung Apha
nomyces, Rhizoctonia, Pythium und Fusarium in Frage. Topfversuche wurden im Ge
wachshaus angelegt um zu pri.ifen, ob ein kombinierter Befall synergistisch oder antago
nistisch auf den Ertrag einwirkt. Erste Ergebnisse zeigen sehr artspezifische Interaktionen. 
Z. B. beeinfluBte die Kombination Pratylenchus penetrans/Fusarium graminis den Ertrags
ausfall synergistisch, wahrend P. penetrans die Pathogenitiit von F. avenaceum nicht be
einfluilite. 

15. Aphanomyces cochlioides als Fruchfolgeschadling bei Zuckerriiben und Wechselbe-
ziehungen zu pflanzenparasitiiren Nematoden (Millier, J.)

Das Versuchsfeld in Munster ist nati.irlich mit A. cochlioides verseucht, aber frei vonHe
terodera schachtii. Zur Untersuchung von Wechselbeziehungen zwischen diesen beiden 
Schadorganismen ist eine Flache des Versuchsfeldes von 1600 m2 zusatzlich mit H.

schachtii verseucht worden. Zur Vermehrung des Nematoden wurde 1977 Raps angebaut, 
nach dessen Kultur die Populationshohe von H. schachtii bei etwa 600 Eiern und Larven 
je 100 g Boden lag. In den folgenden )ahren sollen Zuckerri.iben angebaut und der Ertrag 
unter dem EinfluB der Schaderreger allein sowie bei deren Kombination festgestellt wer
den. 

16. Parasiten und Feinde pflanzenparasitiirer Nematoden und ihr EinfluS auf die Popu
lationsdynamik (Sturhan, D., in Zusammenarbeit mit Schneider, Roswitha, Institut
fi.ir Mikrobiologie, Berlin)

Bei dem im Jahr 1976 von Heterodera humuli-Larven aus bayerischen Hopfengarten iso
lierten Hyphomyceten handelt es sich um eine vermutlich noch unbeschriebene Art der 
Gattung Hirsute/la. Vertreter dieser Gattung waren zuvor als Nematodenparasiten noch 
nicht festgestellt warden. Ergebnisse von Felduntersuchungen und in-vitro-Versuchen 
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deuten auf eine gewisse Wirtsspezifitat des Pilze hin, der vorzugsweise Heterodera-Larven 
sowie bestirnmte Tylenchiden- und auch Rhabditiden-Arten zu befallen, jedoch z. B. 
Dorylaimiden nicht zu parasitieren scheint. 

17. Versuche zur i.ibertragung von Viruskrankheiten der Johannisbeere durch N ematoden
(Burckhardt, F., in Zusammenarbeit mit Krczal, H., Institut fiir Pflanzenschutz irn
Obstbau, Dossenheim)

Ein aus roter Johannisbeere und der UnterlageRibes aureum isolierter Stamm des Arabis
mosaikvirus (AMV) laBt sich durch Abreibung auf krautige Testpflanzen wie Tabak und 
Chenopodium iibertragen, nicht aber von diesen zuriick auf Johannisbeere. Einige Stam
me des AMV konnen durch Nematoden iibertragen werden. Zur Priifung der Nematoden
iibertragbarkeit des vorliegenden Stammes wurden virusinfizierte Tabak- und Chenopo
dium-Pflanzen mit gesunden Samlingen der roten oder schwarzen J ohannisbeere in san
digem Substrat zusammengepflanzt. Nach guter Durchwurzelung wurden je Topf 50 Xi

phinema index oder Longidorus elongatus aus virusfreien Zuchten zugegeben. Einige der 
Johannisbeerensamlinge zeigten nach acht Wochen gestauchten Wuchs, Blattspreitende
formationen und mosaikartige Aufhellungen. Riickinfektionen auf Testpflanzen und 
serologische Untersuchungen miissen noch durchgefohrt werden. 

Institut fiir biologische Schadlingsbekampfung in Darmstadt 

Die Entwicklung von Verfahren der biologischen Schadlingsbekampfung vollzieht sich im 
Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes. Auf diese Einpassung in ein kulturpflanzen
bezogenes System sind die folgenden drei Schwerpunkte ausgerichtet: 

Studien zur Populationsdynamik von Schadarthropoden, um Ansatzpunkte fiir Abwehr
maBnahmen mit Hilfe des natiirlichen Vertilgerkreises zu finden; Verwendung und Forde
rung von rauberischen und parasitischen Nutzarthropoden; Insektenpathologie mit Beto
nung der Prognose und der Anwendung mikrobiologischer Bekampfungsverfahren. 

Am 22. und 23. November 1977 fand das 3. Internationale Kolloquium der IOBC/WPRS
Arbeitsgruppe ,,Pesticides and Beneficial Arthropods" in Darmstadt statt. Es wurde vom 
Institut vorbereitet und vereinigte 29 Wissenschaftler aus 9 Landern, die sich mit der 
Entwicklung und Verwendung von Standardtests zur Priifung schadlicher Auswirkungen 
von Pflanzenschutzmitteln auf entomophage Arthropoden befassen. 

1. Weiterentwicklung von Methoden zur Priifung der Nebenwirkung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Nutzarthropoden

1.1. Priifung der Persistenz (Hassan, S. A. und Franz, J. M.) 

Nach AbschluB der Entwicklungsarbeiten for eine Richtlinie zur Laborpriifung der Initial
wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf den Eiparasiten Trichogramma cacoeciae wurde 
die Entwiclung eines reproduzierbaren Verfahrens zur Feststellung der Schadwirkungs
dauer fortgesetzt. Diese Arbeiten erfolgten im Rahmen einer Arbeitsgruppe der Western 
Palaearctic Regional Section (WPRS) der International Organization for Biological Control 
(IOBC). Rebpflanzen werden mit den Priifmitteln in der jeweils hochsten zugelassenen 
Konzentration behandelt und in einem Lichtthermostaten unter sommertagsahnlichen 
Bedingungen gehalten. Imagines des Eiparasiten T. cacoeciae werden in Testkafigen kon
taminierten Blattern ausgesetzt, die in verschiedenen Zeitabstanden den Topfreben 
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entnommen werden. Die Prlifpraparate werden in 4 Bewertungsklassen vorlaufig wie folgt 
eingeteilt, die auf dem Ri.ickgang der Nutzleistung beruhen: Schadwirkungsdauer < 3 Tage 
= kurzwirksam, 3-14 Tage = schwach persistent, 15-30 Tage = miilliig persistent,> 30 Tage 
= stark persistent. Als Beispiele seien folgende Prtifergebnisse genannt: Rotenol-Emulsion 
erwies sich als kurzwirksam, Dipterex SL und Sapecron fli.issig waren schwach persistent, 
Dirnecron 20 maBig persistent und Plictran 25 W sowie Rubitox Spritzpulver stark per
sistent. Die Gi.iltigkeit dieser Ergebnisse wurde <lurch Vergleichsversuche unter Freiland
bedingungen belegt. AuBerdem wurde im Berichtsjahr die Entwicklung einer Richtlinie 
for die Pri.ifung in Freilandkafigen als Obergangstest vom Labor zum Freiland in Zusam
menarbeit mit dem Institut fur Obstkrankheiten, Dossenheim, (Dr. E. Dickier) fortgesetzt. 

1.2 Nebenwirkungen von Herbiziden auf Nutzinsekten (Tanke, W. und Franz, J.M.) 

Das von der DFG geforderte Projekt wurde in diesem Jahr mit Untersuchungen zur pero
ralen Wirkung eines Herbizids auf Larven der Syrphidenart Epistrophe balteata sowie zur 
oviziden Wirkung der fonf untersuchten Herbizide auf die Eier der drei Ni.itzlinge (Tricho
gramma, Chrysopa, Epistrophe) abgeschlossen. Die Verftitterung von Beutetieren (Aphi
den) an Syrphidenlarven ftihrte bei direkter Applikation des Praparates (Bidisin forte) auf 
die Pflanzen (Ansatz der Aphiden nach der Applikation) zur erhi:ihten Mortalitat der 
Syrphidenlarven. Im Gegensatz dazu war bei systemischer Applikation des Praparates und 
anschliefliender Verfotterung von Beutetieren, die an derart behandelten Pflanzen gelebt 
hatten, keine erhi:ihte Mortalitat zu beobachten. Eine ovizide Wirkung des genannten Pra
parates konnte auch auf Epistrophe-Eier nachgewiesen werden. 

Insgesamt zeigten sich die drei Ni.itzlingsarten unterschiedlich empfindlich gegeni.iber den 
gepri.iften Herbiziden: Lasso, Ramrod, Semeron 25, Betanal und Bidisin forte. Wahrend 
sich Chrysopa in alien Stadien unempfindlich erwies, waren bei Epistrophe fi.ir einige Pra
parate Nebenwirkungen zu beobachten. Auf Trichogramma wirkten dagegen alle Mittel 
mehr oder minder toxisch. Die Wirkung der Praparate war nicht nur von der Tierart selbst, 
sondern auch von der gewahlten Versuchsmethode sowie der chemischen Struktur des 
Herbizids abhangig. Praparate wie Lasso, Ramrod und Bidisin forte, die Chlor im Moleki.il 
enthalten, wirkten wesentlich starker toxisch auf die Tiere als die i.ibrigen Praparate. Eine 
Auswirkung der genannten Praparate auf empfindliche Entomophagen kann nach den Er
gebnjssen dieser Untersuchung irn Freiland nicht ausgeschlossen werden. 

1.3. Untersuchungen zum Einflu� von Herbiziden auf die Ni.itzlingsfauna in Zuckerriiben 
in Zusammenarbeit mit dem Zoologischen Institut der Technischen Hochschule 
Darmstadt (Tanke, W. und Franz, J.M.) 

Nach der Applikation von Herbiziden ist sowohl mit einem direkten Effekt (Kontamina
tion der Tiere) als auch mit indirekten Effekten (durch Beseitigung von Unkrautern) auf 
entomophage lnsekten zu rechnen. Im Rahmen eines von der DFG geforderten Projektes 
haben wir damit begonnen, Untersuchungen zum Einflufl, von Herbiziden auf Nutzinsek
ten in Zuckerri.ibenbestanden durchzuftihren. 

Zunachst war es wichtig, die Gesamtfauna zu erfassen, um Kardinalschadlinge sowie ihre 
wichtigsten Vertilger kennenzulernen. Hierzu dienten Fallenfange (Barberfallen, Gelb
schalen) sowie regelmafliige Untersuchungen an lebenden Pflanzen im Bestand auf den 
Besatz an phyto- und entomophagen lnsekten. Die bisher vorliegenden Ergebnisse lassen 
bereits den Hauptkomplex der Schad- und Nutzinsekten in dieser Kultur erkennen. An 
diesen Tieren soil in den Folgejahren der Einflull, von Herbizidanwendungen untersucht 
werden; strittige Punkte der Freilanduntersuchungen sollen dabei durch Laborversuche 
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geklart werden. Kosten--Nutzanalysen der Behandlung unter variierenden Anbaubedin
gungen sowie Versuche zum EinfluB bliihender Unkriiuter auf die Niitzlings- und Schad
lingsfauna sollen in der Folgezeit die Untersuchung erganzen. Ziel des Projektes ist es, 
durch Abanderung der PflanzenschutzmaBnahmen im Sinne eines integrierten Pflanzen
schutzes mehr zu niitzlingsschonenden und anderen fordernden MaBnahmen zu kommen, 
die den Anbauern gleiche Ertrage bei verrnindertem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
sichern. 

2. Biotechnische Verfahren zur Optimierung des Einsatzes von Nutzarthropoden

Die standige Anwendung chemischer Mittel im Gewachshaus flihrt vor allem bei Schad
milben und -insekten zur vermehrten Entstehung resistenter Stamme. AuBerdem gibt es 
bei kontinuierlicher Ernte Probleme mit den Wartezeiten, die zum Abbau der Pestizid
riickstande erforderlich sind. Daher werden die Verfahren zum massiven Einsatz von Niitz
lingen unter Glas oder dort, wo sie den standigen Gebrauch unerwiinschter chemischer 
Mittel ablosen ki:innen, vom Institut verstarkt weitergeflihrt. 

2.1. Bekampfung der WeiBen Fliege im Gewachshaus (Hassan, S. A., in Zusammenarbeit 
mit Neuffer, G., Landesanstalt fiir Pflanzenschutz, Stuttgart) 

Drei verschiedene Verfahren zur Anwendung der Schlupfwespe Encarsia formosa gegen 
die WeiBe Fliege Trialeurodes vaporariorum an Tomaten haben sich in Holland und Eng
land gut bewahrt. Sie wurden im Berichtsjahr unter Beriicksichtigung der hiesigen Anbau
verhaltnisse miteinander verglichen und in Gartenbaubetrieben getestet. Die Verfahren 
unterscheiden sich nach dem Zeitpunkt der ersten Parasitenfreilassung (prophylaktisch 
oder beim ersten Schlidlingsauftreten) bzw. nach der zufalligen oder gelenkten Schadlings
verteilung. Mit allen drei angewandten Verfahren wurde ein ausreichender Bekampfungs
erfolg erzielt. Die Anzahl von Larven und Puppen der WeiBen Fliege pro Tomatenpflanze 
variierte wlihrend der gesamten Kulturdauer zwischen 0,3 und 10,0 %, deren Parasitie
rungsrate zwischen 53 und 98 %. Die Durchfiihrung von 2 bis 3 Freilassungen in Interval
len von 2 Wochen nach dem ersten Auftreten von WeiBen Fliegen kann als ein sicheres 
und rationelles Verfahren betrachtet werden. Prophylaktische Freilassungen hingegen sind 
dort von Vorteil, wo regelmliBig mit hliufigem und friihem Auftreten des Schlidlings zu 
rechnen ist. 

2.2. Bekampfung des Maisziinslers (Hassan, S. A. und Langenbruch, G. A., in Zusarnmen-
arbeit mit Neuffer, G., Landesanstalt fur Pflanzenschutz, Stuttgart) 

Zur Optimierung des Einsatzes der Schlupfwespe Trichogramma evanescens gegen den 
Maisziinsler Ostrinia nubilalis wurden im Berichtsjahr zwei verschiedene Stlimme dieses 
Eiparasiten miteinander verglichen, die auf der Getreidemotte Sitotroga cerealella oder 
auf der Mehlmotte Ephestia kiihniella geziichtet warden waren. In Frankreich und in der 
Schweiz brachten in den letzten Jahren Freilassungen von T. evanescens - auf der Mehl
motte geziichtet - beachtliche Ergebnisse bei der Bekampfung des Maisziinslers. Massen
zuchtverfahren auf der Getreidemotte sind wesentlich einfacher und billiger als solche 
auf der Mehlmotte. 

Im Berichtsjahr wurden Freilandversuche in vier verschiedenen Feldern durchgeflihrt und 
dabei gepriift, ob der Wirt in der Massenzucht die Qualitlit der beiden zu vergleichenden 
Stamme von T. evanescens beeinfluBt. Die Parasitierungsrate der Maisziinsler lag zwischen 
63 und 84 %; die Verminderung a·er Befallsrate (Bonitierung wahrend der Ernte) zwischen 
77 und 9 5 %. Dabei waren keine wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden T. eva-
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nescens-Stammen zu erkennen, weder in der Parasitierungsleistung des Ntitzlings noch in 
der Befallsreduktion des Schadlings. 

3. Untersuchungen zur Populationsdynamik von Getreideblattliiusen rnit besonderer
Beriicksichtigung der Wirkung natiirlicher Blattlausvertilger (Bode, E.)

Mit dem Vordringen moderner landwirtschaftlicher Produktionsmethoden werden zuneh
mend Ertragsverluste <lurch Obervermehrungen von Getreideblattliiusen gemeldet. Mehr
jiihrige Untersuchungen zum Massenwechsel der wichtigsten Getreideblattlausarten und 
ihrer biotischen Begrenzungsfaktoren dienen der Kliirung, in welchem AusmaB und unter 
welchen Bedingungen Priidatoren, Parasiten und pilzliche Pathogene zur Unterdrtickung 
von Gradationen beitragen konnen. Metopolophium dirhodum und Macrosiphum avenae 
waren wie 1976 im Darmstiidter Raum die bedeutendsten Blattlausarten an Winterwei
zen. Bei vorher gleichmiiBiger Besiedlung bevorzugten beide Spezies vom Ende der Voll
bltite an (Feekes Skala 10.5 .3) die Feldriinder. In AusschlieBungsversuchen konnte die 
gute Wirkung nattirlicher Antagonisten als Begrenzungsfaktoren der Schadlingspopulationen 
trotz zeitweilig hoher Niederschliige nachgewiesen werden. Die wichtigsten Ntitzlinge wa
ren unter den Priidatoren Coccinelliden (Imagines und Larven von Coccinella septempunc
tata, Propylaea quatuordecimpunctata), Syrphidenlarven (Epistrophe balteata) und Chry
sopidenlarven (Chrysopa carnea), unter den Parasiten Aphidius ervi, A. uzbekistanicus 
und Praon volucre, unter den Pathogenen Entomophthora aphidis und E. thaxteriana. 

4. Entwicklung von integrierten Verfahren zur Bekiimpfung von Getreideblattliiusen
(Bode, E.)

Wenn man die Vertilgungsleistung nattirlicher Gegenspieler beim Massenwechsel der Ge
treideblattliiuse auf Grund fundierter Prognosen berlicksichtigen kann, ist es moglich, die 
wirtschaftlichen Schadensschwellen danach auszurichten. Zuniichst notwendig erscheinen
de lnsektizidapplikationen sind somit oft vermeidbar. Die fur die Methodik der Prognose
erstellung erforderlichen Grundlagen werden an Hand bisheriger und zuktinftiger Ergeb
nisse populationsdynamischer Untersuchungen (s. 1.3.) erarbeitet. 

Ergiinzend zu dieser Aufgabe spielt die Forderung von Ntitzlingen eine besondere Rolle. 
Wird die Verweildauer zuwandernder Priidatoren und Parasiten in einem Bestande <lurch 
attraktive Nahrungsangebote (z. B. waBrige Zucker-Hefe-Mischungen) verliingert, erhoht 
sich, wie Vorversuche zeigten, dort ihr Effizienzgrad. Weitere Untersuchungen folgen. 

5. Entwicklung kiinstlicher Nahrungssubstrate fiir phytophage Insekten einschlieilich
der Gesunderhaltung bzw. Therapie der Versuchstiere (Bathon, H.)

Zur Erprobung und Produktion von Nutzorganismen (z. B. Insektenpathogeneh) mlissen 
ganzjahrig groBe Mengen gesunder Schadinsekten verfiigbar sein. Dabei ist die Entwick
lung von Nahrmedien ftir die Bereitstellung der Versuchstiere in gleichbleibender Qualitiit 
eine wesentliche Voraussetzung. 

5.1. Standard-Diiiten zur Kleinsauger-Haltung als Basis semisynthetischer Nahrmedien 

Semisynthetische Niihrmedien zur Zucht phytophager lnsekten sind meist aus einer Viel
zahl von Nahrungsbestandteilen zusammengesetzt. Vorformulierte Nahrstoffmischungen 
konnten bei Eignung zu einer Kostensenkung flihren, u. a. <lurch billigen Einkauf und 
Verringerung des Arbeitszeitaufwandes bei der Zubereitung der Medien. - Die Eignung 
mehrerer Altromin-Standard-Diiiten zur K.leinsiiugerhaltung als Basis ktinstlicher Niihrme-
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dien wurde beirn Apfelwickler (Laspeyresia pomonella) und bei der Kohleule (Mamestra 
brassicae) untersucht. Am geeignetsten erschien eine Diat fur Ratten und Mause. Bei 
150 g/kg Nahrmedium entwickelte sich der Apfelwickler etwa gleich gut wie auf dem 
Kontrollmedium, wahrend die Ergebnisse bei der Kohleule stark schwankten. - Die Rat· 
ten-Mause-Diat scheint zumindest fur die Zucht des Apfelwicklers geeignet zu sein und 
auch die Zuchtkosten zu senken. 

5.2. Fertilitat und Fekunditat des Maisziinslers nach Haltung auf verschiedenen Nahr-
medien 

Die Entwicklung, F ertilitat und F ekunditat des Maisziinslers ( Ostrinia nubilalis) auf drei ver
schiedenen Medien wurde nach einem Zusammenbruch der Zucht Ende 1976 iiber die Dauer 
von 10 Generationen verglichen. Dern Kontrollmedium (I) waren je kg O, 1 g a-Tocopherol
acetat (II) bzw. 0,5 g ,B-Sitosterin (Ill) beigemischt. Die Puppengewichte unterschieden 
sich kaum, jedoch kopulierten bei Einzelpaar-Haltung der Imagines nur 54,3 % bei I, 89 % 
bei II und 75 % bei III. Die Anzahi abgelegter Eier, bei denen auch eine Befruchtung er
folgen konnte, lag bei 244,4 (I), 422,2 (II) und 268,0 (HI) je Weibchen. Unterschiede in 
der Entwicklungsfahigkeit der Eier waren weder hierbei erkennbar, noch zwischen den 
Weibchen, die einmal oder mehrfach kopuliert hatten. - Der Zusatz von a-Tocopherol
acetat zum Nahrmedium fordert offenbar die Kopulationsbereitschaft der Imagines sowie 
ihre Fekunditat. Daher wird zukiinftig dem Nahrmedium des Maisziinslers je kg 0,1 g a
Tocopherolacetat hinzugefugt. 

6. Rationelle Verfahren zur Massenproduktion rauberischer und parasitischer Insekten
und Milben zur biologischen Bekiimpfung von Gewiichshausschadlingen

6.1. Die Entwicklung einer kiinstlichen Diiit zur Aufzucht von Larven der Florfliege 
Chrysopa camea (Blattlausvertilger) (Hassan, S. A., in Zusammenarbeit mit Hagen, 
K. S., University of California, Albany, U.S.A.)

Die Imagines der Florfliege lassen sich in der Massenzucht leicht mit honigtauahnlichem 
kiinstlichem Futter ernahren. Eine wesentliche Vereinfachung der Massenzucht dieses 
Niitzlings kann durch Verabreichung einer kiinstlichen Diat auch fur die rauberischen Lar· 
ven erzielt werden, als Ersatz fur tierisches Futter (z. B. Eier der Getreidemotte Sitotroga 
cerealella). Im Berichtsjahr wurden mit einer Futtermischung aus handelsiiblichen Bestand· 
teilen (Bierhefe, Honig, Zucker und verschiedene Proteine bzw. Proteinhydrolysate) gute 
Ergebnisse erzielt. Im Versuch betrug die Dauer der Larvenentwicklung in drei aufeinan· 
derfolgenden Generationen im Durchschnitt 11,7 Tage im Vergleich zu 8,8 Tagen bei Fiit· 
terung mit Eiern von S. cerealella und das Puppengewicht 10,6 mg im Vergleich zu 11,3 mg. 
An einer weiteren Verbesserung dieser Diat als Allein- oder Zusatzfutter in der Massen
zucht wird im Hinblick auf die gro�e praktische Bedeutung dieses Niitzlings gearbeitet. 

7. Diagnostische Untersuchungen iiber das Auftreten von Krankheiten in Populationen
wichtiger Schad- und Nutzinsekten

7.1. Das MIBlingen einer Apfelwickler-Parasitenzucht (Huger, A. M., in Zusammenarbeit 
mit Neuffer, G., Landesanstalt fur Pflanzenschutz, Stuttgart) 

Aufgrund der in 6sterreich erzielten guten Zuchterfolge und Parasitierungsleistung sollte 
der Apfelwicklerparasit Ascogaster quadridentata (Hymenoptera: Braconidae) auch in 
Baden-Wi.irttemberg im Rahmen eines integrierten Bekampfungsprogrammes erprobt wer
den. Jedoch ging die Parasitenzucht in Stuttgart nach kurzer Zeit ein. Diagnostische Un-
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tersuchungen an dem uns tibersandten Apfelwickler- und Parasitenmaterial zeigten, d� 
nicht nur die Apfelwicklerzucht zu 100 % chronisch mit der Mikrosporidie Nosema carpo
capsae verseucht war, sondern die Infektion auch auf den Ei-Larvenparasiten A. quadri
dentata tiberging und dadurch den Zusammenbruch der Parasitenzucht verursachte. In 
detaillierten histopathologischen Studien wurde der lnfektionsverlauf in den Parasiten
larven, -puppen und- -imagines erfaEt. Bezeichnend ist, daE bei den solitarenParasitenlarven 
lediglich die ,Schwanzblase' echte lnfektionsherde aufweist und erst bei Puppen und 
Imagines praktisch alle Organe und Gewebe mehr oder minder stark befallen werden. Vor
aussetzung for eine erfolgreiche Vermehrung von A. quadridentata ist daher eine mikro
sporidienfreie Apf elwicklerzucht. 

8. Versuche zur kiinstlichen Infektion von gesunden Freilandpopulationen wichtiger
Schadinsekten, vor allem mit Mikrosporidien (Huger, A. M. und Langenbruch, G. A.)

8.1. Erprobung des Stelzenschleppers zur lnfektion von Maisztinslerpopulationen mit 
Mikrosporidien 

Durch persistente Verseuchung mit Mikrosporidien (Nosema pyraustae) werden Popula
tionen des Maisztinslers (Ostrinia nubilalis) in ihrem Vermehrungspotential geschwacht 
und vor allem wahrend der Wintermonate dezirniert. In den neueren, umfangreichen Ver
breitungsgebieten dieses Schadlings waren bisher keine oder nur sehr vereinzelte Mikro
sporidieninfektionen nachzuweisen. Nachdem Versuche mit Handspritzgeraten gezeigt 
hatten, daB durch Versprtihen von Sporen ktinstliche lnfektionsherde zu erzielen sind, 
sollte nun erstmals eine rationelle Applikationsniethode mittels Stelzenschlepper erprobt 
werden. Hierbei wurden auf Versuchsparzellen von je 5 a mit einem Normalspritzbalken 
(500 I/ha, 14 bar) Mikrosporidiensporen zur Schltipfzeit der Ztinslerlarven ausgebracht. 
Die Applikationsdosen betrugen 8,75xl0 12 und 8.75xl0 11 Sporen/ha. Der Infektions
erfolg wurde <lurch diagnostische Untersuchung der Diapauselarven ermittelt. Im Gegensatz 
zu den Handspritzversuchen, die mit ahnlichen Sporenmengen proportionale Infektionsra
ten von 6 7 bzw. 48 % erbrachten, fiihrte der Stelzenschleppereinsatz in beiden Fallen zu ei
ner einheitlichen Verseuchung von jeweils 3 5 %. Ursache hierftir sind vor allem Unterschiede 
in der Verteilung der Spritzbelage: auf beiden Blattseiten mit Handspritze, bevorzugt 
Blattoberseite mit Stelzenschlepper. Auf jeden Fall ist der Stelzenschlepper zur Ansied
lung der Mikrosporidiose in Maisztinslerpopulationen gut geeignet. Er bietet den Vorteil, 
rationell groBflachige Infektionsherde schaffen zu konnen, die eine schnelle Verbreitung 
der Krankheit tiber weite Gebiete <lurch transovarielle Erregertibertragung ermoglichen. 
Die mit 8,75xl0 11 Sporen/ha erzielte Initialverseuchung von 35 % ist hierftir vollig aus
reichend. 

9. Grundlagen der Wirkung von Bacillus thuringiensis gegen Insekten (Krieg, A.)

Die Moglichkeit <lurch Ausschaltung von Abwehrmechanismen bei lnsektenwirten deren 
Empfindlichkeit gegen Pathogene zu erhohen, setzt eine genaue Kenntnis der Immunitats
faktoren voraus. Neben der zellularen Abwehr spielen offenbar noch eine Reihe von 
humoralen Faktoren in der Hamolymphe eine Rolle, wobei es sich aber nicht um lmmun
Antikorper, sondern z. T. um Abwehr-Enzyme handelt. Neue analytische Untersuchungen 
im Zusammenhang mit Immunisierungsversuchen (Vakzination) an Lepidopteren-Larven 
gegentiber B. thuringiensis laufen zur Zeit. 
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10. Entwicklung von UV-Schutzstoffen fur Praparate auf der Basis von insektenpatho-
genen Mikroorganismen (Krieg, A.)

Zur Auswahl von Schutzstoffen gegen relativ langwelliges UV (A + B) wurde mittels 
eines Spektralphotometers in den entsprechenden Bereichen die Extinktion einer Reihe 
von inerten Substanzen bestimmt, die als Additive infrage kommen. Geeignete Stoffe wer
den nun zunachst im Inaktivierungstest an B. thuringiensis unter Standard-Bedingungen 
erprobt. 

11. Untersuchungen zur Persistenz von Bakterienpraparaten fur Schadlingsbekampfungs-
zwecke (Krieg, A. und Langenbruch, G. A.)

Im Zusammenhang mit der Aktualisierung des Gewasserschutzes (Wasserschutzgebiets
auflage) gegeniiber Bacillus thuringiensis-Praparaten wurde die Persistenz der Sporen im 
Wasser untersucht. Dabei konnte bei alien amtlich zugelassenen Praparaten auf der Basis 
von B. thuringiensis nachgewiesen werden, daB dessen Sporen in Wasser von kathaprobem 
(Trinkwasser) und limnosaprobem Charakter (miiBig verunreinigtes Oberfliichenwasser 
bzw. Brauchwasser) nicht auskeimen. Das bedeutet zugleich, daB selbsi mit stehengeblie
benen Spritzbriihen von B. thuringiensis keine vegetativen Keime ausgebracht werden. 
Weitere Untersuchungen im Freiland sollen den EinfluB der B. thuringiensis-Applikation 
auf die nattirliche Kontamination der Umwelt klaren und damit neue Daten for die Dis
kussion von Riickstandsproblemen bereitstellen. 

12. Nebenwirkungen von Pathogenen (Groner, A., Huber, J. und Krieg, A.)

Pathogene, · die zur Bekiimpfung von Schadinsekten eingesetzt werden, diirfen keine uner
wiinschten Nebenwirkungen zeigen. Zwei von uns in vivo produzierte Viren, das Kern
polyedervirus aus der Kohleule (Mamestra brassicae) und das Granulosevirus aus dem 
Apfelwickler (Laspeyresia pomonella), wurden deshalb wie folgt getestet: 

12.1. Priifungen an der Honigbiene (in Zusammenarbeit mit dem Institut for Pflanzen-
schutz, Saatgutuntersuchung und Bienenkunde, Miinster/Westfalen) 

Zuerst wurden die beiden Viruspriiparate nach den amtlichen Richtlinien der BBA for die 
Bienenpriifung getestet. AnschlieBend folgte ein iiber 10 Tage laufender Fiitterungsversuch, 
bei dem jede Biene tiiglich 10 µl einer Suspension von S x 10 7 Polyeder/ml bzw. einer Sus
pension von 1 x 1011 Granula/ml erhielt. Weder bei der Priifung nach den Richtlinien der
BBA noch im 10-Tage-Fiitterungsversuch konnte ein toxischer EinfluB oder eine patho
logische Reaktion bei den Flugbienen registriert werden. Somit konnen die getesteten 
Viruspriiparate als ,,nicht bienengefahrlich" betrachtet werden. 

12.2. Priifungen an Saugem (Maus bzw. Meerschweinchen) (in Zusarnmenarbeit mit dem 
Zoologischen Institut der TH Darmstadt) 

Die Priifung der o. g. Viren auf hygienische Unbedenklichkeit erfolgte zunachst im Fiitte
rungsversuch. Dabei wurden insgesamt 3 x 109 Polyeder/Maus bzw. S x 1011 Granula/Maus 
verfiittert (entsprechend 3 x 1011 bzw. S x 1011 Virionen/Tier). Ausgehend von einem 
mittleren Gewicht der Mause von 25 g entspricht die im Versuch appilierte Dosis, wenn 
man sie auf 70 kg (mittleres Gewicht eines Menschen) umrechnet, der Aufwandmenge for 
etwa 10 ha. Die gleiche Gesamtdosis wie im Einzeldosis-Fiitterungsversuch wurde in einem 
Mehrfachdosis-Fiitteiungstest iiber 99 Tage appliziert. Bei gleichmaBigem Appetit erfolgte 
bei den Versuchstieren die gleiche Gewichtszunahme wie bei den Kontrolltieren. Wie der 
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Fiitterungsversuch so wurden auch Haut- und Augenreizungstest sowie Inhalations- und 
Injektionsversuche (i. p.) symptomlos ertragen. Stichproben aus dem Fiitterungsversuch 
wurden histologisch untersucht, wobei sich kein Hinweis auf irgend eine pathologische 
Reaktion ergab. Auch fanden sich bei den Versuchstieren keine Veranderungen hinsicht
lich hamatologischer Werte, Serum-Elektropherogramm und immunologischem Test (kein 
Nachweis spezifischer Antikorper). SchlieBlich ergab die Untersuchung von Knochenmark
ausstrichen keinerlei Anhaltspunkte fur eine Steigerung der Chromosomen-Aberrations
rate bei den Versuchstieren im Vergleich zu den unbehandelten Kontrolltieren. Aus diesen 
Befunden sind somit ftir die Anwendung der hier geprtiften lnsektenviren keine hygieni
schen Bedenken erkennbar. 

13. Untersuchungen des Titers potentiell pathogener Bakterien in Praparaten zur mikro-
biologischen Schadlingsbekampfung (Krieg, A., Groner, A. und Huber, J.)

Die mikrobielle Kontamination von Biopraparaten darf ( auch wenn keine hygienisch be
denklichen Keime nachweisbar sind) bestimmte Grenzwerte nicht iiberschreiten. Um sie 
moglichst klein zu halten, wurde auBer der bisher iiblichen mechanischen Reinigung im 
Zonalrotor jetzt noch eine zusatzliche chemische Dekontamination erprobt. Dabei erwies 
sich Natrium-Pyrithiol, das die Aktivitat der in Polyedern bzw. Granula eingeschlossenen 
Virionen nicht beeinfluBt, insbesondere gegen Nicht-Sporenbildner (und Pilze)als sehr 
wirksam. Nach erfolgter Dekontamination wird das Biozid aus den Viruspraparaten wie
der quantitativ ausgewaschen, da es insektizide Eigenschaften besitzt. Zur Zeit konzen
trieren sich unsere Bemiihungen darauf, das Verfahren so zu verbessern, daB auch die in 
den Praparaten vorhandenen Sporenbildner ausgeschaltet werden. 

14. Biotechnologische Forschung zur Charakterisierung und Produktion insektenpatho-
gener Viren (Groner, A. und Krieg, A.)

Das vom Bundesministerium for Forschung und Technologie geforderte Projekt dient der 
Entwicklung biotechnologischer Methoden zur rationellen Produktion wirtsspezifischer 
insektenpathogener Viren im lebenden Wirt zur biologischen Bekampfung der Kohleule 
(Mamestra brassicae). Die routinemaBig durchgeftihrte Produktion fiihrte im Berichtszeit
raum zu einer Ausbeute von ea. 150 g Kernpolyedervirus (aus M brassicae), das <lurch 
isopyknische Gradientenzentrifugation im Zonalrotor gereinigt wurde. Zur Standardi
sierung der Polyederpraparate diente nicht nur die Anzahl an Polyedem pro Volumenein
he1t, sondern auch die biologische Aktivitat des Priiparates, die sich als LD- bzw. LC-Wert 
aus den Regressionsgeraden von Biotests bestimmen laBt. Aufgrund der LC-Werte, in An
zahl Polyedem ausgedrtickt, laBt sich auBerdem der Grad der Inaktivierung von Polyedern 
bei ihrer Bearbeitung (z. B. Fonnulierung) erfassen. So wurden unterschiedliche Lipid
Losungsmittel, Tenside, proteindenaturierende Stoffe sowie Puffer verschiedener pH
Werte auf ihre inaktivierende Wirkung hin untersucht. Dabei erwiesen sich die Kernpoly
eder als sehr resistent gegentiber unterschiedlichen pH-Werten: Die Virulenz blieb auch 
nach Lagerung tiber 48 Stunden bei pH 3 bis pH 9 erhalten; nur pH 11, wobei die Polyeder 
aufgelost werden, ftihrte zu stark verringerter Mortalitat im Biotest. Im Hinblick auf 
,,Safety"-Untersuchungen wurde noch die Wirkung von proteolytischen Enzymen auf die 
Polyeder untersucht: Inkubation der Polyeder in einer Pepsinkisung (pH 1) ftihrt zu einer 
Lyse der Polyeder und zur Inaktivierung der dabei freigesetzten Virionen, nicht dagegen 
in einer Trypsinlosung (pH 9,2). Jedoch werden Polyeder in Trypsin loslich, wenn dieser 
Behandlung eine gewisse Denaturierung z. B. bei pH 1 vorausging. Dies erklart die enzy
matische lnaktivierung von Kernpolyedern bei der Magen-Darmpassage durch Sauger. 
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15. Erprobung von insektenpathogenen Viren zur praktischen Beklimpfung von Schad
insekten

15.1. Freilandversuche zur Bekampfung der Kohleule (Mamestra brassicae) mit Kern
polyederviren (Groner, A. und Langenbruch, G. A., in Zusammenarbeit mit Over
beck, H., Institut for Pflanzenschutz im Gemiisebau, Hiirth-Fischenich, und Wilhelm, 
H., Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz, Mainz) 

Nach der Optimierung der Polyederaufwandmengen in den beiden vergangenen Jahren in 
Hiirth-Fischenich wurde im Berichtsjahr die Beklimpfung der Kohleule mit 1 x 108 Poly
edern/m 2 bei verschiedenen Terminen durchgefiihrt. Es zeigte sich, daB der Schutz vor 
FraBschliden durch Kohleulenraupen, die iiber einen Zeitraum von 4 Wochen kiinstlich 
ausgebracht warden waren, gegeben ist, wenn eine zweimalige Applikation des Kernpoly
ederprliparates im Abstand von 2 Wochen erfolgte. Dieser Schutz iibertraf den einer ent
sprechenden Insektizidbehandlung (Gusathion H). 

Ahnliche Ergebnisse wurden auch bei der Beklimpfung eines natiirlichen Befalls der Kohl
eule in Mainz erhalten. Es zeigte sich dort, da.6 die Anzahl der Kohleulenraupen bei der 
Behandlung der Pflanzen (WeiBkohl) mit Kernpolyederprliparat in umgekehrtem Verhlilt
nis zur Anzahl der Applikationen stand, und da.6 eine zweimalige Polyederanwendung 
ebenfalls einen besseren Wirkungsgrad erzielte als das Vergleichsinsektizid (Gusathion H). 

15.2. Versuche zur Anwendung des Apfelwickler-Granulosevirus fiir die Bekampfung des 
Kiefemtriebwicklers (Huber, J.) 

Im Zusammenhang mit Versuchen zur Abgrenzung des Wirtsspektrums des Apfelwickler
Granulosevirus zeigte sich, da.6 das Virus auch Larven des Kieferntriebwicklers, Rhyacionia 
buoliana, infizieren kann. Dieser wichtige Schadling der Kiefer laBt sich mit chemischen 
lnsektiziden nur schwer beklimpfen. Bis jetzt war auch keine Viruserkrankung von ihm 
bekannt. Im Biotest mit Eilarven des Kieferntriebwicklers auf in Virussuspension getauch
ten Kieferntrieben lag die LC50 mit 104 Viruskapseln/ml etwa gleich hoch wie in einem 
vergleichbaren Biotest mit Eilarven des Apfelwicklers auf viruskontaminierten Apfeln. 
Das Virus wurde auch in einem kleinen Freilandversuch an ea. 3 m hohen Kiefern getestet, 
die sich zusammen mit je 15 Parchen des Kieferntriebwicklers in Sarankafigen befanden. 
An den mit einer Virussuspension von Io61 Kapseln/Liter behandelten Bliumen wurden 
90 % weniger Knospen mit Gespinsten des Kieferntriebwicklers gefunden, als an den un
behandelten Bliumen. Diese Versuche geben zur Hoffnung Anla.6, da.6 das Granulosevims 
auch zur Beklimpfung des Kieferntriebwicklers eingesetzt werden kann, wobei es aber 
weiterhin auf dem leicht zu ziichtenden Apfelwickler vermehrt wird. 

15.3. Erprobung des Apfelwickler-Granulosevirus unter Praxisbedingungen (Huber, J., 
in Zusammenarbeit mit Wundermann, H., Regiemngsprasidium Karlsmhe, Pflanzen
schutzdienst) 

Nach den recht guten Resultaten bei der Ausbringung des Granulosevims mit dem Turbu
lator im fur den Apfelwickler extrem giinstigen Jahr 1976 wurden die Versuche in diesem 
Jahr in derselben Anlage wiederholt. Aufgrund der kiihlen Witterung wurden nur drei 
Behandlungen durchgeftihrt (Viruskonzentration 1011 Kapseln/Liter, Wasseraufwandmen
ge 1200 1/ha). Als Vergleichsmittel wurde diesmal das gegen den Apfelwickler sehr gut 
wirkende Azinphos-methyl + Demeton-S-methylsulfon (Rospin, 0,2 %) verwendet. Eine 
Auswertung des gesamten Obstes von Je 3 Baumen (ea. 1000-1500 Apfel) pro Parzelle 
ergab folgende Befallswerte: 
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unbehandelte Kontrolle 22,1 %, Virus 1,6 %, Vergleichsmittel 0,7 %. Der Wirkungsgrad 
der Virusbehandlung war mit 93 % etwas schlechter als das Vergleichsmittel (97 %). Der 
Anteil an nur auBerlich beschadigten, ,,angebissenen" Apfel lag auch dieses Jahr beim 
Virus nicht hoher als beim Vergleichsmittel. 

Weitere Versuche zur Erprobung des Apfelwickler-Granulosevirus unter unterschiedlichen 
Bedingungen im Freiland wurden in Zusammenarbeit mit dem Institut for Pflanzenschutz 
im Obstbau, Dossenheim (Dr. E. Dickier), mit der Landesanstalt for Pflanzenschutz, Stutt
gart (Dr. G. Neuffer), und mit dem Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz, Mainz, 
(Dr. H. Wilhelm); durchgefiihrt. 

16. Untersuchungen iiber die Nebenwirkung von Fungiziden auf insektenpathogene
Pilze (Zimmermann, G.)

Die Arbeiten i.iber den EinfluB von systemischen Fungiziden (Calixin, Cercobin M, DuPont 
Benomyl, Imugan, Milstem, Plantvax, Saprol) auf die Verpilzung von Blattlausen <lurch 
Entomophthoraceen wurden fortgesetzt. In Laborversuchen iiberpri.iften wir die Wirkung 
auf Macrosiphum avenae an Sommerweizen und den aphidenpathogenen Pilz Entomo
phthora thaxteriana. Eine Hemmung der lnfektion und Verpilzung konnte bei alien Pra
paraten mehr oder weniger deutlich nur nach direkter Fungizid-Behandlung und an
schlie£ender Entomophthora-Infektion ermittelt werden; bei den systemisch vorliegen
den, d. h. in der Pflanze befindlichen, Praparaten war - mit Ausnahme von Plantvax -
ein negativer EinfluB nicht abzusichern. In Freilandversuchen an Winterweizen und Som
mergerste wurde anschlieBend der EinfluB einer zweimaligen Calixinbehandlung (0,75 1 
auf 600 1 Wasser/ha; Spritztermine: Stadium 6 und 10.5 .2 der Feekes-Skala) auf die na
tiirliche Verpilzungsrate der Getreideblattlause untersucht. Unter den gegebenen Bedin
gungen konnte eine Beeinflussung der <lurch Entomophthoraceen verursachten Mortalitat 
gegeniiber der unbehandelten Kontrolle nicht beobachtet werden. 

17. Erprobung von insektenpathogenen Pilzen zur praktischen Beklimpfung von Schad-
insekten (Zimmermann, G.)

Die vorwiegend im Boden lebenden Schadinsekten gehoren meist zu den schwer be
kampfbaren Problemschadlingen. Aus diesem Grund wurden in Vorversuchen verschiede
ne Stamme insektenpathogener Pilze auf ihre Virulenz gegeniiber Erdraupen (Agrotis 
segetum) und dem Dickrnaulrii£ler (Otiorrhynchus sulcatus) gepri.ift. Dabei zeigten Isolate 
von Paecilomyces farinosus und P fumoso-roseus sowie von Metarrhizium anisopliae unter 
Laborbedingungen eine hohe Wirksamkeit, die erstgenannten vor allem gegen Agrotis. 

18. Entwicklung und Erprobung verbesserter Applikationsverfahren von Insektenpatho-
genen einschlieBlich der spezifischen Erfolgskontrolle (Langenbruch, G. A.)

Die meisten lnsektenpathogene miissen beim FraB aufgenommen werden; deshalb setzt 
ihre erfolgreiche Verwendung im Pflanzenschutz eine hinreichende Kontarnination des 
FraBortes voraus. 

18.l. Maisziinslerbekampfung mit Bacillus thuringiensis (B. t.)

Zur Fortsetzung der Untersuchungen wurden zwei Versuche mit verschiedenen Spritz
balken und unterschiedlicher Dosierung sowie mit einem Granulat durchgefiihrt, um den 
Einsatz dieses umweltfreundlichen Pathogens bei gleichgutem Wirkungsgrad kostengiin
stiger zu gestalten. Wahrend der Zeit des Falterfluges erfolgte eine zweimalige Spritzung, 
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aus wirtschaftlichen tlberlegungen aber nur eine einmalige Granulatausbringung. Im ersten 
Versuch wurde bei Einsatz eines normalen Spritzbalkens mit der amtlich zugelassenen 
Priiparataufwandwenge (2 kg/ha Dipel, 5001/ha Spritzfli.issigkeit, 14 bar Druck) bei star
kem Schiidlingsbefall (196 Larven/lOOPflanzen in ub) eine Larvenverminderung.von 69 % 
erreicht. Durch Einsatz einer zusiitzlichen Unterblattspritzausri.istung lieB sich der Be
kiimpfungserfolg auf 74 % steigern, auch dann, wenn die Aufwandmenge um die Hiilfte 
vermindert wurde. In einem zweiten Versuch mit schwiicherem Befall (73 Larven/ 100 Pflan
zen in ub) und relativ hohem Maisbestand (im Durchschnitt i.iber 2,10 m) ergab sich nur 
ein Wirkungsgrad von 57 % bei B.t.-Spritzung (normaler Spritzbalken) gegeni.iber 70 % 
beim chemischen Vergleichsmittel (Thiodan 35 fl.). Das B.t.-Granulat brachte nur einen 
Bekiimpfungserfolg von 42 % bei fri.iher und 37 % bei spiiter Anwendung (2 Tage bzw. 
14 Tage nach der Falterflugspitze). Die befriedigende Wirkung des Granulates unter der 
heiBen Witterung des Vorjahres lieB sich also 1977 nicht reproduzieren, doch soll eine 
Senkung des Spritzpulveraufwandes bei Verwendung der Unterblattspritzausri.istung wei
ter verfolgt werden. 

18.2. lnsektenpathogenhaltige Koder gegen Erdraupen 

In warmen, trockenen Jahren richten Larven von Agrotis segetum bedeutende Schiiden 
in vielen giirtnerischen und landwirtschaftlichen Kulturen an; zur Beki.impfung werden 
u. a. Kotler eingesetzt. Unsere Versuche sollten kliiren, ob sich das in diesen Kodern ent
haltene chemische Insektizid (hiiufig Lindan oder Phosphorester) durch den unbedenk
lichen, selektiv wirkenden Bacillus thuringiensis ersetzen liiBt. Da Erdraupen als Noctu
iden relativ unempfindlich gegen diesen Krankheitserreger sind, scheidet eine Beki.impfung
durch Spritzsuspensionen aus. In Kleinparzellen auf Gewiichshaustischen zeigte sich, daB
bei gleicher Bakterienkonzentration (5 x 108 Sporen/g Koder-Trockensubstanz) Anwen
dungszeitpunkt und Attraktivitiit der Kotler groBte Bedeutung zukommt: Werden ausge
setzte Junglarven (L 3) bereits 3 Tage vor einer Salatpflanzung mit 5 g/m2 Koder auf
Kleiebasis bekiimpft, so sind Wirkungsgrade von i.iber 80 % zu erzielen. Erfolgt die Be
ki.impfung erst bei der Pflanzung, werden die Larven nur um rund 25 % vermindert. In
der Lockwirkung ist als Kodergrundsubstanz Luzerne-Kraftfutter der Kleie leicht i.iber
legen, und beide sind wesentlich attraktiver als Reis. Versuche mit anderen Pathogenen
sind angelaufen.

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

Fi.ir die zoologische Mittelpri.ifung wurden folgende Versuche durchgeftihrt (Anzahl in 
Klammern): 

Durchgasung von Mi.ihlen (2), 
Entseuchung von GrieB in Haus-zu-Haus-Behiiltem der Deutschen Bundesbahn <lurch 
Anwendung Phosphorwasserstoff-abgebender Priiparate (2), 
Entseuchung Jeerer Siicke mit insektiziden Spritzmitteln (1), 
Behandlung von Getreide im Forderstrom; Sofort- und Dauerwirkung eines Spritz
mittels ( 1 ), 
Behandlung von Textilien; Sofort- und Dauerwirkung von Spritzmitteln (2). 

Ferner wurde ein mehrtiigiger Einfohrungskurs mit Ubungen zur Bestimmung von V orrats
schiidlingen for Mitarbeiter von Pflanzenschutziimtern und for Praktikanten aus Entwick
lungsliindern veranstaltet. 
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1. Untersuchungen iiber die Wirkung von Sexuallockstoffen (Pheromonen) in Gro�lagem
und Lebensmittelbetrieben zur BekiimpfungvonMottenpopulationen (Schmidt, H.-U.
und Reichmuth, Ch.)

Durch umhiingen von pheromonbekoderten K.lebefallen nach jeweils 6 Wochen wurde 
die gezielte Fiingigkeit von Pherornonfallen in Getreidelagem bei einer Pheromonaufwand
rnenge von 20 µ.g TDA nachgewiesen. Die aufgrund des Friihsornrnerfluges der Motten in 
Aussicht genornrnene Begasung konnte durch Massenfang eingespart und urn ein Jahr 
hinausgezbgert werden. Stark differierende Flugdichten beeinfluBten die Wirksamkeit der 
Pherornonfallen nur geringftigig. 

2. Untersuchungen iiber die Befallssituation importierter Vorratsgiiter (Wohlgemuth, R.
und Reichmuth, Ch.)

Fiir die J ahre 197 6/7 6 wurde eine tabellarische 0b ersicht zur Befallssituation importier
ter Vorratsgiiter gegeben. Fur 52 verschiedene Produkte aus 81 Liindern wurde der antei
lige Befall durch die in der Pflanzenbeschauverordnung genannten Vorratsschad!inge er
mittelt, urn eine auf den Erfahrungen aller Beschaustellen beruhende Basis ftir eine 
effektive Handhabung der fakultativen Beschau von Vorratsgiitern zu bieten. Die Erhe
bungen sollen fortgesetzt werden. 

3. Versuche zum Schutz von Getreide auf Schiittbodenliigem gegen Mottenbefall durch
DDVP-abgebende Strips (Schmidt, H.-U. und Wohlgemuth, R.)

Die Untersuchung zur Mottenbekiirnpfung wurde auf die Dbrrobstrnotte (Plodia inter
punctella) ausgedehnt. Gepriift wurden 2 verschiedene Strip-Typen rnit verliingerter Ab
gabedauer des Mittels in ihrer Wirkung auf Eier in 1,5 cm und 4 ,5 cm Tiefe in der Getrei
descheibe (rnittlere bzw. rnaximale Eiablagetiefe in Roggen) und die Wirkung auf die 
Wanderlarven im Luftraurn. Fur beide Strip-Typen konnte in den praxisgerecht gewiihlten 
Tiefen in der Getreidescheibe eine Wirkung auf die Eier der Dbrrobstmotte nicht nachge
wiesen werden. Eine befriedigende Abtbtung der Wanderlarven wurde mit dem Strip-Typ 
erreicht, der eine hbhere Wirkstoffmenge abgab. 

4. Untersuchungen iiber Quarantiinebegasungen von Expellem in Schuten und Waggons
gegen Khaprakiifer (Trogoderma granarium) (El-Lakwah, F.)

Bei Laborversuchen zum kombinierten Einsatz von Methylbromid und Phosphorwasser
stoff gegen die Larven des Khaprakiifers konnte eine additive Wirkung der beiden Gase im 
Temperaturbereich von O bis 29 °C nachgewiesen werden. Neben der besseren biologischen 
Wirkung ergibt sich aus der Kombination beider Gase eine Minderbelastung der entseuch
ten Futtennittel mit Methylbromid. 

Fiir Phosphorwasserstoff wurden Adsorptionswerte bis 62 % in Abhangigkeit von der 
Ausgangskonzentration festgestellt. Eine Abhiingigkeit vom Vermahlungsgrad der Expel
ler ist im Gegensatz zu Methylbrornid nicht nachweisbar. 

5. Untersuchungen iiber die Verbreitung und den Grad der Resistenz gegen verschiedene
Insektizide bei Vorratsschiidlingen in einheimischen Liigem und Lebensmittelbetrieben
(RaBmann, W.)

Im Rahmen der bisherigen Resistenzuntersuchungen an 6 vorratsschiidlichen Kaferarten 
gegen Malathion und Lindan unter Verwendung von kontarniniertem Filterpapier wurden 
folgende Ergebnisse ermittelt: 
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Anzahl der Resistenz gegen 
Schadlingsart getesteten Malathion Lindan 

Stamme Zahl max. RF Zahl max. RF 

Sitophilus granarius 49 9 2,5 3 1,8 
Sitophilus oryzae 6 0 2 2,7 
Tribolium castaneum 29 0 14 16,7 
Tribolium confusum 8 0 0 
oryzaephilus surinamensis 15 0 2 3,6 
Rhizopertha dominica 11 0 0 

Vergleichende Untersuchungen mit 4 Stiimmen von Tribolium castaneum und jeweils 
1 Stamm von Sitophilus oryzae und Oryzaephilus mercator auslandischer Herkunft erga
ben bei allen 6 Stiimmen Resistenz gegen Lindan, bei 2 Stammen von Tribolium castane
um zusatzlich Resistenz gegen Malathion. 

6. Wirkung von hochtoxischen gasfonnigen Insektenbekli.mpfungsmitteln auf die Umge-
bung von Vorratslli.gem in GroBstli.dten (Noack, A. und Reichmuth, Ch.)

Im Hinblick auf die fur 1978 vorgesehenen Gaskonzentrationsmessungen im Umkreis 
begaster Objekte wurde zur Bestimmung von Methylbrornid neben Phosphin ein gaschro
matographisches Verfahren entwickelt. Es wurde die Abhangigkeit der for Methylbrornid 
erhaltenen Detektorsignale von der PH3 -Konzentration errnittelt. Die Eichgerade for rei
nes CH3 Br (5-50 ppm) wird <lurch PH3 -Gehalte zwischen 1 und 10 ppm PH3 -konzentra
tionsunabhangig beeinflullit. 

Zur Ermittlung von Schadstoffschwellwerten for Methylbrornid und Phosphin an leben
den Organismen wurde wegen der groBen Empfindlichkeit Drosophila melanogaster als 
Testobjekt verschiedenen CH3 Br- bzw. PH3 -Konzentrationen ausgesetzt und jeweils die 
Mortalitiitsrate in Abhangigkeit von der Zeit bestimmt. Es zeigte sich, dall, die Schwell
werte fur CH3 Br bei etwa 150 ppm, ftir PH3 bei etwa 1 ppm liegen. 

7. Untersuchungen zur Wirkung von Bacillus-thuringiensis-Prli.paraten gegen Motten in
Vorrli.ten (Schmidt, H.-U.)

Im Vorratsschutz bietet Bacillus thuringiensis gi.instige Aspekte bei der Bekampfung von 
Mottenbefall, da die Schadlingspopulationen in den einzelnen Lagern weitgehend isoliert 
sind und eine Schadigung der Sporen <lurch UV-Strahlung gering ist. So kann ein langan
haltender Schutz des eingelagerten Gutes erzielt werden, da <lurch die ausgebrachten 
Sporen standig eine Infektion und Abtotung der Mottenlarven erfolgt. Mit einer Aufwand
menge von 120 mg Staubemittel (3200 IU/mg entsprechend 6 Mio. bis 10 Mio. Sporen/mg) 
pro 100 g Substrat wurde eine 99 ,6 %ige Abtotung von Eilarven der Dorrobstmotte (Plodia 
interpunctella) erzielt. Die Untersuchungen werden zur Ermittlung der Wirkungsdauer des 
Prli.parates fortgesetzt. 

8. Untersuchungen iiber die Wirkung von kombinierten Begasungsmitteln auf verschie
dene Vorratsschli.dlinge (Reichmuth, Ch.)

Der gleichzeitige Einsatz von mehreren hochgiftigen Gasen kann for die Bekampfung von 
Vorratsschadlingen vorteilhaft sein. So konnen sich z. B. neurotoxische und stoffwechsel-
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toxische Effekte verschie.dener Wirkstoffe erganzen und verstarken. Penetrations- und 
Sorptionsunterschiede sowie auch Temperaturabhangigkeit der Giftwirkung konnen aus
geglichen werden. Zusatzlich ist dies eine Moglichkeit, ohne die Toleranzen der Hochst
mengenverordnung zu iiberschreiten, fur schwierige Bekampfungsprobleme ein Begasungs
verfahren zu finden. 

Bei orientierenden Versuchen mit Phosphorwasserstoff und Methylbrornid ergab sich fur 
den Kornkafer (Sitophilus granarius) gegeniiber der Einzelanwendung bei Kombinations
begasungen eine potenzierende Wirkung besonders bei Einwirkzeiten von mehr als 8 Stun
den. 

9. Einflu� von Kiihllagertemperaturen auf die Entwicklung von Eiem der Dorrobstmotte
(Plodia interpunctella) (Reichmuth, Ch.)

Die Kalteeinwirkzeit zur Abtotung frtiher Embryonalstadien von Eiern der Dorrobst
motte (Plodia interpunctella) wurde im Labor fur eine in der Ki.ihllagerpraxis der Siiliwa
renindustrie iibliche Temperatur von + 12 °C mit mindestens 13 Tagen bei 50% rel. Feuch
te und mindestens 15 Tagen bei 70 % rel. Feuchte ermittelt. 

Institut for Pflanzenschutzmittelforschung in Berlin-Dahlem 

1. Ausarbeitung von Rechenprogrammen und Programmpflege fiir die Auswertung wis-
senschaftlicher Versuchsanstellungen (KoBmann, A.)

Die Erarbeitung von Rechenprogrammen fur die Auswertung gaschromatographischer 
MeBsignale wurde fortgesetzt. Sie dienen zur rechnerischen Behandlung der Rohdaten von 
Gaschromatogrammen, die auf dem Massenspeicher des Prozessrechners abgespeichert 
werden. Ein Programm kontrolliert die Zuverlassigkeit der automatischen Gaschromato
graphie. Die gaschromatographierten Daten werden beziiglich des Auftretens systemati
scher Fehler in der Versuchsanlage geprtift. Ein weiteres Programm behandelt die multiple 
ldentifizierung von Riickstanden, for die mehrere analytische Einzelbefunde vorliegen. 
Mit diesen Programmen wird die multipe Umweltanalytik hinsichtlich Sicherheit, Genau
igkeit und Erhohung des Probendurchsatzes verbessert. 

2. Entwicklung automatisch arbeitender komplexer Identifizierungs- und Bestimmungs
systeme fur die Analytik multipler Pflanzenschutzmittelriickstiinde

2.1. Automatische Trenn- und Identifizierungsmethoden mit Hilfe von Kapillargaschro-
matographie fiir multiple Biozidriickstande (Kossmann, U., und Ebing, W.) 

Die Verbesserung der Trennleistungen der hochkomplexen Analysensysteme for die Um
weltanalytik wird mit gaschromatographischen Kapillarsaulen angestrebt, deren Herstel
lungs- und Betriebstechnik erheblich schwieriger als bei der konventionellen Gaschroma
tographie ist. Mit Hilfe des Bariumcarbonatverfahrens nach Grob gelingt jetzt die beliebig 
wiederholbare Herstellung nahezu identischer Kapillarsaulenexemplare. Der Einbau in die 
automatischen Analysenapparaturen wurde iiber Platin-Iridium-Kapillar-Anschliisse er
reicht. Die Trennleistungen sind hoch; z. B. wird ein Testgemisch ausa-, B-, r-, o-, 1:-HCH, 
HCB, Heptachlor, Heptachlorepoxid, Aldrin, a- und B-Endosulfan, p.p'-DDE, p.p'-TDE, 
o.p'- und p.p'-DDT einwandfrei quantitativ auswertbar auf einer 40 m langen, mit SE-30
belegten Saule getrennt. Dies gelingt nicht mit konventionel\en Saulen. Auch handelsiib
liche Polychlorbiphenyl-Gemische werden hervorragend aufgelost. Der relative Streube-
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reich betrug bei 70 automatisch gesteuerten Einspritzungen 2 %. Nach iiber 9-monatiger 
Benutzung traten noch keine Verluste an Trennleistung auf. 

3. Entwicklung automatisch arbeitender Apparaturen und Einheitsverfahren zur Auf
bereitung pflanzlicher Rohextrakte fiir die Analytik multipler Pflanzenschutzmittel
riicksfande

3.1. Trennung von Phenoxyalkancarbonsauren mit Hilfe der Hochdruckfliissigkeitschro-
matographie (HPLC) (Pflugmacher, J., und Ebing, W.) 

Fiir die Phenoxyalkancarbonsauren, die sich gaschromatographisch nur nach Derivatisie
rung unsicher bestimmen !assen, sollte mit Hilfe der HPLC eine Methode entwickelt wer
den, die die Trennung und Bestimmung der underivatisierten Sauren gestattet. Bisher 
erfuhr die Einheitsmethode folgenden Entwicklungsstand: Bei der Aufnahrne der UV
Spektren zeigte sich, daE die Verbindungen zwei Maxima bei 'A= 230-235 nm und bei 
'A = 276-280 nm aufweisen und die erstgenannte Wellenlange eine 3-5-fach groBere 
Extrinktion besitzt als die andere. Versuche zur Trennung der Verbindungen wurden an 
folgenden Saulen vorgenommen: (1) Micro-Pak Si 5 (Kiesegel), 60 % Hexan + 39 % Di
chlorathan + 1 % Essigsaure; (2) Whatman PXS 10/25 ODS (C18 -Saule), 47 % Wasser+ 
3 % Essigsaure + 50 % Athanol; (3) Merck RP8 (C8 -Saule), 50% Acetonitril + 50 % eines 
Gemisches aus einer 0,05 m Kaliumhydrogenphosphat-Lbsung mit einer 0,1 m Phosphor
saure-Losung. Saule 1 trennte am besten und erlaubte, 2.4-D, 2.4.5-T, MCPA, MCPB, 
Mecoprop und Dichlorprop nebeneinander storungsfrei zu chromatographieren. Zwar wei
sen die Saulen 2 und 3 etwas schlechtere Trenneigenschaften als 1 auf; jedoch ist die 
Nachweisempfindlichkeit bei beiden um den Faktor 3-5 besser, weil die verwendeten 
Eltutionsmittel eine Detektion im Bereich von 'A= 230-235 nm gestatten. 

3.2. Entwicklung eines Co-Sweep-Distillation-Reinigungs- und Bestimmungsverfahrens fur 
einige Phosphorsiiureester bei der EG (Pflugmacher, J. und Ebing, W .) 

Das Probengut wird mit Aceton extrahiert und nach Verdiinnen mit Wasser mit Methylen
chloiid extrahiert. Die Methylenchloridphase wird eingeengt und nach dem Umlosen in 
Essigester auf ein Volumen von 1 ml gebracht. Diese Lbsung wird im Co-Sweep-Apparat 
unter folgenden Bedingungen gereinigt: GasdurchfluB: 500 ml N2 /min; Lbsungsmittel
durchfluB: 2 ml Essigester/min (bzw. Aceton for Omethoat); Ofentemperatur: 190° fiir 
Trichlorfon, Phenthoat, Phospharnidon und Fenitrothion; 230

° 

fur Omethoat, Dimethoat 
und Demeton-S-methyl. Der gereinigte Extrakt wird aufgefangen und nach Hexadecanzu
satz eingeengt. Die Bestimmung erfolgt gaschromatographisch rnit Hilfe des thermioni
schen oder flammenphotometrischen Detektors. Fiir die vorstehend genannten Phosphor
saureester wurden auf Apfeln, Mohrri.iben, Kartoffeln und WeiBkohl Wiederfindensraten 
von 83-97 % erzielt, wobei die Riickstandskonzentrationen zwischen 0,06 mg/kg und 
0,5 mg/kg lagen. 

4. Entwicklung von Spurenanalysenmethoden fur spezielle Riickstandsuntersuchungen
von Pflanzenschutzmitteln und deren Metaboliten

4.1. Anwendung der gelchrornatographischen Reingiungsmethode auf die Riickstandsbe
stimmung von Metaboliten der Phosphorsiiureesterinsektizide (Pflugmacher, J., und 
Ebing, W.) 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, die bereits fri.iher entwickelte Reinigungs
methode for Phosphorsaureesterinsektizide so zu erweitern, daB die nach der novellierten 
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Hochstmengenverordnung Pflarizenschutz gleichfalls zu bestimmenden Metaboliten auch 
mit erfaBt werden konnen. 

Zur Analyse der Originalwirkstoffe samt Metaboliten werden 100 g des Pflanzenmaterials 
mit Aceton extrahiert. Ein Fiinftel des Gesamtvolumens wird mit Wasser verdiinnt, mit 
Dichlormethan ausgeschiittelt und auf ein Volumen von 1 ml eingeengt. Der Extrakt wird 
an einer Sephadex-LH 20-Saule mit A thanol als Elutionsmittel chromatographiert. Der 
relative (auf Benzol bezogene) Elutionsbereich von 0,65 bis 1,40 wird aufgefangen und 
wiederum auf ein Volumen von 1 ml gebracht. ldentifizierung und Quantifizierung der 
Riickstiinde erfolgt gaschromatographisch mit einem phosphorspezifischen, thermioni
schen Detektor. Auf diese Weise wurden Diazoxon, Disulfotonsulfon, Malaoxon, Ome
thoat, Paraoxon und Vamidothionsulfon in einem den zulassigen Hochstmengen ange
paBten Konzentrationsbereich von 0,05 mg/kg-0,4 mg/kg auf Apfeln, Birnen, gri.inen 
Bohnen, Kohlrabi, Mohren, Spinat und WeIBkohi bestimmt, wobei die Wiederfindensra
ten zwischen 80 % und 100 % lagen. 

4.2. Vorlaufige Schnellmethode zur Aufreinigung und Bestimmung von Dithiocarbamat
fungizidriickstanden auf verschiedenen Gemiisesubstraten {Pflugmacher, J., und 
Ebing, W.) 

Dithiocarbamat-Fungizide werden am hiiufigsten angewendet und finden sich neuerdings 
in erheblichen Probenmengen. Die bisherige indirekte Bestimmung des Zersetzungspro
duktes Schwefelkohlenstoff ist unspezifisch und storanfallig. Mit der noch nicht ganz 
fertiggestellten Schnellmethode gelingt es dagegen, die oberfllichlich haftenden, unverlin
derten Riickstiinde binnen 30Minuten direkt zu bestimmen. 

100 g oder 200 g des Probengutes werden mit 100 ml einer 0,1 m wassrigen Losung des 
Tetranatriumsalzes der A thylendiamintetraessigsaure 5 Minuten in einem geschlossenen 
GefaB geschiittelt. Sodann werden 1 bis 5 ml der Losung entnommen und an einer Sephadex
LH 20-Gelsaule mit der oben genannten wlissrigen Salzlosung als Elutionsmittel chroma
tographiert. Die Bestimmung der Dithiocarbamatriickstande erfolgt unmittelbar in der 
angeschlossenen UV-DurchfluBzelle bei einer Wellenliinge von )I. = 285 nm. Mit dieser 
Methode wurden bisher Riickstande von Maneb, Zineb, Mancozeb, Propineb und Nabam 
auf Kartoffeln, Mohrriiben, Tomaten und griinen Bohnen bestirnmt. Bei Riickstandskon
zentrationen von 0,5-1 mg/kg lagen die Wiederfindensraten zwischen 80 und 95 %. 

5. Untersuchungen zum Schicksal von Perhalogenalkylmercaptan-Fungiziden

5.1. Bilanzierung des Verbleibs von 14C-Captan nach Spriihapplikation auf Apfel im ge-
schlossenen System (Schuphan, I., und Ebing, W.) 

Im geschlossenen System wurden Apfel mit 14 C-Captan bespriiht. In einem Versuch ver
blieben die Apfel unter vollstandig geschlossenen Bedingungen (in Anlehnung an die 
Lagerung irn Scrubberlager), irn anderen unter kontrollierter Beltiftung zur Erfassung 
fliichtiger Metaboliten. Nach 171 Tagen konnten irn kontrolliert beliifteten Versuch {bzw. 
vollstlindig geschlossenen Versuch) 17,1 % {19,3 %) der applizierten Radioaktivitat abge
spiilt werden, 21,4 % {21,9 %) wurden aus der Schale extrahiert; das Apfelmark enthielt 
52,8 % (42,0 %), und fliichtige Verbindungen waren zu 4,6 % (1,4 %) nachweisbar. Die 
Gesamtbilanz ergab eine Wiederfindensrate von 96,2 % (84,7 %) der urspri.inglich appli
zierten Radioaktivitlit. Zusammen mit den ausstehenden Metabolitenidentifizierungen 
und der quantitativen Metabolitenverteilung wird eine Beurteilung der sogenannten La
gerspritzungen gegen die Fruchfaule moglich werden. 
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5.2. Radioaktivitatsverteilung von 14C-Dichlofluanid nach Spriihapplikation auf Erd
beeren im geschlossenen, kontrolliert beliifteten Kultursystem (Schuphan, I., und 
Ebing, W.) 

Im kontrolliert beltifteten Ganzglas-Kultursystem wurde 14 C-Dichlofluanid auf Erdbeeren 
in praxisiiblicher Aufwandmenge ausgespriiht. Nach einer 36-tiigigen Kulturzeit erfolgte 
die Bilanzerstellung. Die Erdbeerfriichte enthielten 7 ,8 % der urspriinglich applizierten 
Radioaktivitat, die Erdbeerpflanzen 70,9 %, die Erdbeerwurzeln 3,4 %, der Boden 3,8 %; 
fliichtige Metaboliten entstanden zu 6,0 %. Am Ende wurden insgesamt 98,9 % der ur
spriinglich applizierten Radioaktivitat wiedergefunden. Nachdem die radioaktiven Extrakte 
auf ihre Gehalte entsprechender Metaboliten quantitativ untersucht sein werden, ist eine 
Beurteilung auch im Hinblick auf die Umweltrelevanz (3malige Spritzung erlaubt) moglich. 

5.3. Bilanzierung und Verhalten von 14C.Captan im geschlossenem System nach Boden-
applikation (Entseuchung) (Schuphan, I., und Ebing, W.) 

Im kontrolliert beliifteten Ganzglas-Kultursystem wurde 14 C-Captan auf Saatbeeterde 
appliziert (angenahert an eine praxisiibliche Aufwandmenge von 4 l/m2 0,3 %iger Ortho
cid-50-Spritzbriihe) und darauf Spinat angezogen. Nach 36 Tagen wurde der Spinat ge
erntet und die Radioaktivitatsbilanz erstellt. Der Spinat enthielt 18,9 % der urspriinglich 
applizierten Radioaktivitat, der Boden 48,7 %, wahrend 19,4 % fliichtige Verbindungen 
entstanden. Die wiedergefundene Radioaktivitatssumme betrug 87 ,I %. Zusammen mit 
den noch durchzufiihrenden einzelnen Metabolitenuntersuchungen wird sich Material for 
die Beurteilung des ,carry over'-Effektes bei der Bodenentseuchung ergeben. 

5.4. Riickstandsuntersuchungen an eingelagerten Apfeln auf Captan und Dichlofluanid 
(Schuphan, I., KoBmann, A., und Ebing, W.) 

In Zusammenarbeit mit der Obstbauversuchsanstalt York wurden nach einer Lagerung 
von 6 Monaten aus einem Fungizid-GroBversuch zur Bekampfung der Nectria-Fruchtfiiule 
Apfel der Captan-Parzellen (7 x Orthocid 83 0,15 % + 7 x Orthocid 83 0,15 % + Acricid 
0,075 %) und der Dichlofluanid-Parzellen (14 x Euparen 0,15 % + Netzschwefel 0,1 %) 
untersucht. Die mit Captan behandelten Apfel wiesen Riickstande von 0,66 mg/kg, die 
mit Dichlofluanid behandelten Apfel solche von 0,04 mg/kg auf (Mittelwerte). Die Ergeb
nisse zeigen, daB auch bei intensiven VorratsschutzmaBnahmen bei der Lagerung die 
Riickstandswerte dieser Fungizidstoffk:Jasse weit unter den Grenzwerten der Hochstmen
genverordnung Pflanzenschutz bleiben. 

6. Untersuchungen zum Schicksal ausgewiihlter Bodenherbizide in Riiben, Kartoffeln
und Boden

6.1. Bilanzierung des Verbleibs von 14 C-Diallat nach Vorauflaufapplikation an Zucker-
riiben im geschlossenen System (Schuphan, I., und Ebing, W.) 

Nach Bodenapplikation von Diallat- 14 C-carbonyl auf Boden im geschlossenen System 
wurden Zuckerriiben eingesat. Wiihrend einer Kulturzeit von 195 Tagen wurde zur Beliif
tung und Absorption fliichtiger radioaktiver Verbindungen periodisch ein Luftstrom 
durch das System mit angeschlossenen Absorptionsfallen gezogen. 

Die nach 2 Monaten verzogenen Jungpflanzen enthielten 14,2 % der applizierten Radio
aktivitat, wovon 10,8 % extrahierbar und 3,4 % nicht extrahierbar war. Die Blatter und 
Zuckerriiben zum Erntezeitpunkt enthielten ebenfalls 10,8 % extrahierbare, jedoch dazu 
noch 11,5 % nicht extrahierbare Radioaktivitat, wahrend der Boden 13,6 % extrahierbare 
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und 33,6 % nicht extrahierbare Aktivitiit besaB. Ober die gesamte Kulturzeit wurden 
13,0 % des Diallats vollstiindig zu radioaktivem Kohlendioxid metabolisiert. Zusammen 
konnten 98,8 % der urspriinglich eingesetzten Radioaktivitiit wiedergefunden werden. Das 
Ergebnis der Untersuchung ermoglicht, das Verhalten von Diallat nach Vorauflaufeinsatz 
einzuschiitzen. 

6.2. Metabolismus und Bilanzierung des Verbleibs von 14C-Triallat im geschlossenen Sy-
stem nach Vorauflaufapplikation an Zuckerriiben (Schuphan, I., und Ebing, W.) 

Im ktinstlich beleuchteten und kontrolliert beltifteten Ganzglas-Kultursystem mit Fallen 
zur Absorption fltichtiger, radioaktiver Verbindungen wurde Triallat,14C-trichlorallyl an 
Zuckerrtiben im Vorauflauf eingesetzt. Nach 100 Tagen Kulturzeit enthielten die Rtiben
bliitter 7 %, die Ruben plus Wurzeln 0,7 % extrahierbare und 0,8 % nicht extrahierbare 
Radioaktivitiit, wahrend aus der oberen Bodenschicht (5 cm) 26,8 % extrahierbare und 
23,2 % nicht extrahierbare Aktivitiit nachweisbar waren. Die untere Bodenschicht enthielt 
9 ,1 % der extrahierbaren und nicht extrahierbaren Radioaktivitiit. Ober die gesamte Kul
turzeit waren 8,7 % an radioaktivem Kohlendio,xid aus der 14 C-trichlorallyl-Gruppe des 
Triallats freigesetzt worden. Die Differenzierung der einzelnen radioaktiven Extrakte er
gab, daB 5 % der extrahierbaren Radioaktivitiit in den Bliittem als unveriindertes Triallat, 
1 % als unpolare und 94 % als polare Metaboliten vorlagen, wiihrend in den Wurzeln 2 % 
Triallat und 98 % polare Metaboliten nachweisbar waren. Die obere Bodenschicht enthielt 
66 % unveriindertes Triallat, die untere jedoch keinen Ausgangswirkstoff, sowie die obere 
34 % und die untere gar 100 % polare Metaboliten in der extrahierbaren Radioaktivitiit. 
Als Hauptkomponente in der polaren Metabolitenfraktion konnte 2,3,3-Trichlor-2-pro
pensulfonsaure massenspektrometrisch identifiziert werden. Diese Ergebnisse machen eine 
Bewertung des Triallats im Hinblick auf sein Rtickstands- und Metabolismusverhalten 
moglich. 

i. Langzeitschicksal konjugierter Endmetaboliten

7 .1. Synthese des i-D-Glucosids von alkylhydroxyliertem 14C-Monolinuron (Schuphan,I.) 

Zur Beurteilung, ob konjugierte Metaboliten von Pflanzenschutzmitteln als sogenannte 
Endmetaboliten angesehen werden konnen, wurde als Modellverbindung das beim Meta
bolismus des Herbizids Monolinuron nachgewiesene Hydroxymonolinuron-Glucosid 14 C
markiert synthetisiert. Ausgehend von 15 mCi Hydroxymonolinuron- 14 C-phenyl mit einer 
spezif. Aktivitiit von 10 mCi/mMol wurde durch Umsatz mit Acetobromglucose in einer 
ftinffach wiederholten Reaktion (riickgewonnene Ausgangsverbindung erneut umgesetzt) 
eine Ausbeute von 60 % an 3-(4-Chlorphenyl- 14C)-carbamoyl-1-methoxy- l -methyl-O-B-D-
2' -3 '-4' -6 '-tetra-0-acetylglucopyranosid erhalten. Dieses Acety lglucosid wurde mitNatrium
methylat zum freien, deacetylierten B-Glucosid-Endprodukt umgesetzt. Nach zweimaliger 
priiparativer DC konnte das B-Glucosid in einer Reinheit von groBer als 98 % erhalten 
werden. Die ldentitiit konnte durch spezifische Spaltung rnit B-Glucosidase neben den 
bereits friiher erhaltenen Massenspektren des silierten Glucosids sichergestellt werden. 

7 .2. Translokation und Umwandlung des Hydroxymonolinuronglucosids (Haque, A., und 
Ebing, W.) 

Zur Ermittlung, ob Wirkstoffe bzw. deren Metaboliten durch Konjugatbildung, z. B. an 
pflanzeneigenem Zucker, ,,entgiftet" werden, wurde 14 C-Hydroxymonolinuronglucosid 
(I) in die Stengel von Spinatpflanzen injiziert. I wandert vorzugsweise in die Blattriinder,
nur wenig in die Wurzeln. Aus Niihrlosung wird I gut aufgenommen. Nicht nur in Losung,
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sondern auch in der Pflanze finden sich 7 Tage nach der Anwendung neben I nach bishe
rigen diinnschichtchromatographischen Befunden groBe Mengen an wieder in Freiheit 
gesetztem Hydroxymonolinuron und an Demethyhnonolinuron sowie - besonders in den 
Wurzeln - p-Chlorphenylharnstoff als umweltrelevante Abbauprodukte. Aus diesen er
sten, vorlaufigen Ergebnissen laBt sich bereits ableiten, daB Wirkstoffe <lurch Konjugat
bildung hinsichtlich ihrer Wirkung der Umwelt nicht unbedingt entzogen werden. Sie 
konnen erneut verfiigbar werden. 

8. Abbau und Metabolismus von Pflanzenschutzmitteln

8.1. Entwicklung einer Spriihmethodik fiir radioaktiv-markierte Pflanzenbehandlungs
mittel-Formulierungen zu Bilanz- und Metabolismus-Studien im geschlossenen Pflan
zenkultursystem (Schuphan, I.) 

Die quantitativ kontrollierbare Sprtihapplikation von 14 C-Wirkstoffen oder Formulierun
gen wird bisher allgemein wegen technischer Schwierigkeiten umgangen. Man bediente 
sich der leicht kontrollierbaren Tiipfeltechnik, um eine genau definierte 14 C-Wirkstoff
menge auf eine Pflanze oder auf den Boden zu applizieren. Dies entspricht jedoch in 
keiner Weise der Applikationstechnik in der landwirtschaftlichen Praxis. 
Das Problem wurde jetzt gelost, indem die mit radioaktiv markiertem Pflanzenschutzmit
tel zu behandelnden Pflanzen in einem geschlossenen Ganzglas-Kultursystem bespriiht 
werden. Die Wande dieses Systems werden mit FlieBpapier ausgekleidet. Die Pflanze wird 
innerhalb dieses Systems in einen Kulturtopf auf einem Rillenkugellager von auBen mittels 
eines ,,Unendlichperlonbandes" · gleichformig gedreht und damit gleichmaBig an der 
Spriihspritze (Typ Efbe, 5 ml) vorbeigefuhrt. Die Diise der Spriihspritze ragt <lurch eine 
Silikonmembran in das GefaB hinein, wird jedoch von auBen bedient. Durch Anlegen 
eines V akuums an das System wird der entstehende tiberdruck iiber 10 Absorptionsfallen 
abgeleitet. Zurn schnellen Abtrocknen des Spritzbelags dient ein eingebauter Miniatur
ventilator. Durch Bestimmung des Radioaktivitatsanteils, der sich auf dem FlieBpapier, in 
den Absorptionsfallen und als Rest in der Spriihspritze befindet, kann der auf Pflanze plus 
Boden gelangende Anteil exakt ermittelt werden. Die Bedeutung dieser Applikationsart 
liegt darin, daB dadurch praxisnah und quantitativ kontrollierbar radioaktiv-markierte 
Pflanzenbehandlungsmittel auf Pflanzen und Boden aufgebracht werden konnen. An
schlieBende Bilanzen iiber den Verbleib und die Umwandlung der Wirkstoffe ermoglichen 
exakte Aussagen fiir die Praxis. 

8.2. Ausarbeitung einer Methode zum Nachweis von Kohlenoxysulfid (COS) als mogli-
chen Metaboliten (Schuphan, I.) 

Bei einer Reihe von schwefelhaltigen Wirkstoffen, z. B. der Fungizide Captan, Folpet, 
Dichlofluanid, kann unter anderem neben Kohlendioxid (con auch COS als Metabolit 
erwartet werden. 

Beschriebene Verfahren, COS in Anlehnung an Bestimmungsmethoden flir den Schwefel
kohlenstoff zu erfassen, erwiesen sich als unbrauchbar. Entstehende Chelate, z. B. die des 
0-athyl-thiokohlensauren Kupfers oder Kupferdiathyl-thicoarbamats waren nicht voll los
lich in organischen Losungsmitteln (schnelle Alterung der Niederschlage) oder sehr insta
bil (Abspaltung von Schwefelwasserstoff).

In der Reaktion von COS mit Diisopropylamin und 1,1,2,3-Tetrachlorpropen-(2) zum 
stabilen, gaschromatographisch sehr empfindlich nachweisbaren Triallat (N,N-Diisopro
pyl-2,3,3-trichlorallylthiolcarbamat) wurde eine Moglichkeit gefunden, bei Bilanzversu
chen irn geschlossenen System eventuell entstehendes 14 COS neben 14 C02 als Triallat 
nachzuweisen. 
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Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 

Im Berichtszeitraum 1. November 1976 bis 31. Oktober 1977 hatte die Abteilung gema:B 
Pflanzenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1975 (Bundes
gesetzbl. IS. 2591) folgende Hauptaufgaben zu bewaltigen: 

1. Priifung und Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln

Pflanzenbehandlungsmittel sind Pflanzenschutzmittel und Wachstumsregler. Hierzu ge
horen auch Zusatzstoffe, die diesen Mitteln bei ihrer Anwendung zugesetzt werden kon
nen, um ihre Eigenschaften oder ihre Wirkungsweise zu verandern. 

1.1. Pflanzenschutzmittel und Zusatzstoffe 

Die Ergebnisse der 1976/77 durchgeftihrten Pri.ifungen wurden zusammenfassend bearbei
tet und den Mitgliedern und Sachverstandigen des Sachverstandigenausschusses fur die 
Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel zugeleitet. Nach Anhorung des Sachverstandi
genausschusses erfolgte die abschlie:Bende Bewertung. Hierbei wurden gleichzeitig alle mit 
dem jeweiligen Sachgebiet zusammenhangenden Fragen behandelt. Die Ausschiisse tagten 
wie folgt: 

Sachverstandigenausschu:B- Fachgruppe ,,Riickstiinde und Toxikologie" - vom 9 .-10. No
vember 1976 in Braunschweig 
Sachverstiindigenausschu:B - Fachgruppe ,,Forstschutz" - vom 10.-11. November 1976 
in Braunschweig 

Sachverstiindigenausschu:B - Fachgruppe ,,Allgemeiner Pflanzenschutz" - vom 23 .-
25. November 1976 in Braunschweig
Sachverstiindigenausschu:B - Fachgruppe ,,Rebschutz" - vom 9.-10. Dezember 1976 in
Veitshochheim
Sachverstandigenausschu:B - Fachgruppe ,,Bienenschutz" - am 7. Marz 1977 in Freiburg/
Breisgau
Sachverstandigenausschu:B - Fachgruppe ,,Riickstande und Toxikologie" - vom 14.-
15. April 1977 in Braunschweig

Sachverstandigenausschu:B - Fachgruppe ,,Allgemeiner Pflanzenschutz" - vom 6.-8. Sep
tember 1977 in Braunschweig

Sachverstandigenausschu:B - Fachgruppe ,,Vorratsschutz und Nagetierbekampfung" -
vom 5.-6. September 1977 in Braunschweig
Sachverstandigenausschu:B - Fachgruppe ,,Bienenschutz" - vom 18.-19. Oktober 1977
in Braunschweig
Sachverstandigenausschu:B - Fachgruppe ,,Forstschutz" - vom 26 .-27. Oktober 1977 in
Braunschweig

1.2. Wachstumsregler 

Diese Gruppe umfa:Bt 
1. Stoffe, die gema:B Artikel 6 des Zweiten Gesetzes zur Anderung des Pflanzenschutz

gesetzes vom 15. August 1975 mit der Ma:Bgabe zugelassen sind, da:B sich ihr vorge
sehenes Anwendungsgebiet nach Spalte 2 der Anlage zur Diingemittel-VO bestimmt.
Hier erstreckte sich die Priifung auf die Erteilung bestimmter Auflagen zur gesetz
lich vorgeschriebenen Kennzeichnung ab 1. Juli 1977.

2. die Wachstumsregler, die nicht von der Regelung zu 1. erfa:Bt sind. Die Priifung und
weitere Zulassung erfolgt nach den filr Pflanzenbehandlungsmittel giiltigen Ma:Bstiiben.
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Bei der Abteilung sind im Berichtszeitraum an Antragen auf Zulassung und Erganzung 
der Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln bearbeitet warden: 

Mittelgruppe Anzahl 
davon Einsatz im 

beantragte 
der Mittel Indikationen 

1. lnsektizide, Ackerbau 20 30 
Akarizide, Gemtisebau 15 36 
Insektizide +

51 Obstbau 13 28 
Akarizide, Zierpflanzenbau 22 34 
lnsektizide + Weinbau 6 8 
Fungizide Hopfenbau 4 4 

Forst 1 1 
Vorratsschutz 3 3 

2. Fungizide

}
Ackerbau 13 23 

und Saatgut-
42 

Gemtisebau 9 33 
behandlungs- Obstbau 12 19 
mittel Zierpflanzenbau 12 20 

Weinbau 6 8 
Hopfenbau 
Forst 
Vorratsschutz 2 3 

3. Herbizide 113 Ackerbau 75 114 
Gemtisebau 10 16 
Obstbau 3 7 
Zierpflanzenbau 14 15 
Weinbau 6 9 
Hopfenbau 1 1 
Forst 4 7 
Wiesen und Weiden 7 7 
Nichtkulturland 21 35 
Gewasser 1 3 
Sonderkulturen 4. Mollusldzide, }

Nematizide,
Rodentizide, 10 16 
Wildschadenver-

htitungsmittel 

5. Obertragung von
78 

Zulassungen

6. Zusatzstoffe 2 

7. Wachstumsregler 23 29 
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Nach § 8 des Pflanzenschutzgesetzes darf die Zulassung nur erteilt werden, wenn das 
Pflanzenbehandlungsmittel bei bestimmungsgemaBer und sachgerechter Anwendung keine 
schadlichen Auswirkungen for die Gesundheit von Mensch und Tier sowie keine sonstigen 
schadlichen Auswirkungen hat, die nach dem Stande der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
nicht vertretbar sind, wobei die Biologische Bundesanstalt tiber die gesundheitlichen Vor
aussetzungen im Einvernehmen mit dem Bundesgesundheitsamt entscheidet. 

Wegen dieser Vorschriften wurde eine Anzahl von Pflanzenbehandlungsmitteln nicht zu
gelassen, oder sie dtirfen nur fur wenige Anwendungsgebiete vertrieben werden. 

Sekundarvergiftungen von Vi:igeln haben die Abteilung veranl�t, beim Bundesminister 
for Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten eine Verordnung tibei: das ,,Anwendungsverbot 
crimidinhaltiger Pflanzenschutzmittel" anzuregen, die am 10. August 1977 erlassen wor
den ist und am 11. September 1977 auBer Kraft trat (Bundesanzeiger Nr. 149, S. l, vom 
12. August 1977).

2. Bekanntgabe der zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel und Zusatzstoffe im Bun
desanzeiger (siehe auch unter V)

3. Erteilung von Genehmigungen zur Einfuhr bzw. zum Vertrieb nicht zugelassener
Pflanzenbehandlungsmittel

Die Genehmigung zur Einfuhr bzw. zum Vertrieb nicht zugelassener Pflanzenbehandlungs
mittel und Zusatzstoffe wird auf Antrag mit Auflagen bzw. auch Bedingungen erteilt. 
Hierzu gehi:irt for den Antragsteller auch die Pflicht, den Pflanzenschutzamtern Art und 
Umfang der Versuche anzuzeigen. Im Berichtszeitraum ist tiber 109 Antrage auf Einfuhr 
und 11 Antrage auf Vertrieb mit zusammen 10 557 kg und 48591 Pflanzenbehandlungs
mittel entschieden word en, darin sind 15 Antrage mit 6 800 kg for fabrikationstechnische 
Prlifungen enthalten. 

4. Prtifung der Eignung von Geraten for den Pflanzen- und Vorratsschutz ftir die Aner
kennung

Naheres ergibt sich aus dem folgenden Bericht der Fachgruppe for Anwendungstechnik. 

5. Neben der Prtifung und Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln hat die Abteilung
weitere bedeutsame Aufgaben hinsichtlich des Einsatzes von Pflanzenbehandlungsmitteln
zu tibernehmen, wie z. B. Unterrichtung und Beratung von Behi:irden und Institutionen,
Mitwirkung in nationalen und internationalen Gremien, gutachtliche Stellungnahmen,
aber auch Forschung, die vor allem Lucken in den fur Prtifung und Zulassung von Pflan
zenbehandlungsmitteln erforderlichen Grundlagen schlieBen soil.

Die Verhandlungen im Arbeitskreis ,,Zulassungsverfahren" konnten noch nicht zum Ab
schluB gebracht werden. Die ,,Arbeitsgruppe Detailfragen" innerhalb dieses Arbeitskreises, 
deren Zusammensetzung im letzten Jahresbericht mitgeteilt worden ist, hat sich weiter
hin um die Klarung spezieller Problerne, die rnit dern Zulassungsverfahren zusammenhan
gen, bemtiht. Die Abteilung hat dazu wesentliche Vereinfachungen vorgeschlagen, insbe
sondere ftir die Modalitat der vorzulegenden Versuchsberichte tiber die Wirksamkeit des 
Mittels. 

Im Zusammenhang mit der Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel stand die Bearbei
tung folgender allgerneiner Problerne im Vordergrund: 

a) Stellungnahrnen zu Entwtirfen tiber Anderung der Verordnung tiber Anwendungsver
bote und -beschrankungen, der Hi:ichstrnengen-Verordnung Pflanzenschutz, pflanz-
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liche Lebensmittel, und zu verschiedenen Entwurfen zu EG-Richtlinien auf dem 
Gebiete der Zulassung, des lnverkehrbringens und der Anwendung von Pflanzenbe
handlungsmitteln. 

b) MaBnahmen, um Unterlagen zu erhalten ftir bisher nicht gepri.ifte, aber wichtige
Anwendungen (sogenannte Liickenindikationen) von zugelassenen Pflanzenbehand
lungsmitteln. Damit soil angestrebt werden, die Zulassungen entsprechend zu erwei
tern:

1. Beschaffung von Versuchsergebnissen
2. Gruppenbildung von Schadorganismen
3. Erarbeitung von Riickstandsdaten.

6. Einstufung von Wirkstoffen in die Gift-Verordnungen der Lander

Die Abteilung war im ,,UnterausschuB Giftverordnung" der Lander bei der Formulierung 
von Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Giftrechts beteiligt. Niedersachsen hat eine 
Muster-Verordnung tiber den Gifthandel vorbereitet, die wesentliche Neuerungen enthalt. 
So wird z. B. die Einstufung nach den Kriterien giftig (T) - gesundheitsschadlich (Xn) -
reizend (Xi) - atzend (C) vorgenommen. Fi.ir die Kennzeichnung ist auf dem Etikett ein 
Warnsymbol anzugeben. Die ehemals getrennten Verordnungen iiber den Handel rnit 
Giften und iiber den Verkehr mit giftigen Pflanzenschutzmitteln werden danach zusam
mengefaBt. 

7. Pflanzenschutzrnittelverzeichnis

Die 25. Auflage ist im Berichtszeitraum abschlieBend bearbeitet und herausgegeben wor
den. Der Wunsch der Praxis und des Pflanzenschutzdienstes nach einem mi:iglichst friihen 
Erscheinungstermin hat die Abteilung bewogen, beginnend mit der 26 .. Auflage, folgende 
Reihenfolge und Fertigstellungstermine vorzusehen: 

Teilverzeichnis 1 (Ackerbau usw.) 
Teilverzeichnis 2 (Gemiisebau usw.) 
Teilverzeichnis 3 (Weinbau) 
Teilverzeichnis 4 (Forst) 
Teilverzeichnis 5 (Vorratsschutz) 
Teilverzeichnis 6 (anerkannte Pflanzenschutz- und 

Vorratsschutzgerate) 
Teilverzeichnis 7 (Wirkung auf Bienen) 

Januarj. J. 
Januarj. J. 
Februar j. J. 
Oktober j. J. 
Oktober j. J. 
Novemberj. J. 

Februarj. J. 

Die Druckvorlagen fiir die Teilverzeichnisse 1, 2, 5 und 6 sind im Berichtszeitraum fertig
gestellt worden. Die Verzeichnisse 5 und 6 liegen inzwischen vor. Die Herausgabe des 
Verzeichnisses 4 verzogert sich aus unvorhersehbaren Grunden. 

Fachgruppe fur chemische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Riickstandsuntersuchungen (Weinmann, W., Claussen, K., Ri:ipsch, A., und Parne
mann, H., in Zusammenarbeit rnit Dienststellen des Deutschen Pflanzenschutz
dienstes)

1.1. Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Captafol auf/in Radies nach einer 
Anwendung gegen pilzliche Krankheiten unter Glas 

Nach einer GieBbehandlung mit Ortho-Difolaten (8 g/qm in 41 Wasser) vor dem Auflaufen 
wurden Ernteproben auf Riickstande untersucht; je nach Jahreszeit der jeweiligen Ver-
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suchsanlage, lag die Behandlung 21 bis 112 Tage zurtick. Die Rtickstandswerte wiesen 
daher auch sehr grof:ie Unterschiede auf, die jedoch nicht dem Anbaumonat streng zuge
ordnet werden konnten. Man kann aus den Versuchen schlief:ien, daf:i in der Regel Captafol 
in Ernteproben in Mengen von 0,1 bis 0,2 mg/kg vorliegt, mit Extremwerten von 0,01 und 
0,35 mg/kg. 

1.2. Untersuchung tiber das Riickstandsverhalten von Chlorfenvinfos nach einer Anwen-
dung gegen Miihrenfliege an Petersilie 

In mehreren Feldversuchen mit Mohren erfolgte eine Ganzflachenbehandlung vor der Saat 
mit 50 kg/ha Birlane-Granulat. 70 Tage nach der Anwendung wurde in Schnittpetersilie 
0,2 mg/kg gefunden. Fur Wurzelpetersilie liegt nur ein Wert vor, er bezieht sich auf eine 
Ernte nach 128 Tagen, selbst zu diesem spaten Zeitpunkt wird die Toleranz von 0,1 mg/kg 
tiberschritten. 

1.3. Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Dimethoat nach emer Anwendung 
gegen Zwiebelfliege an Schnittlauch 

In 8 Versuchen wurde nach dem Aufsetzen zum Treiben das Praparat 0,1 %ig (2 1/qm) 
angegossen und der Rtickstand in den Ernteproben bestimmt. Die Ernte erfolgte innerhalb 
eines Zeitraumes von 12-37 Tagen und die Proben zeigten demzufolge stark unterschied
liche Rtickstandsgehalte. Nach 12 Tageri 3-4 mg/kg, nach 25 Tagen 0,4-1,1 mg/kg und 
nach 32 Tagen 0,1-0,3 mg/kg. Die Bedingungen des Treibens sind also so zu wahlen, daf:i 
eine zu frtihe Ernte ( 12 Tage) und damit Toleranztiberschreitungen vermieden werden. 

1.4. Untersuchung tiber das Riickstandsverhalten von Parathionathyl auf und m Kopf-
salat nach einer Gief:ibehandlung gegen Drahtwiirmer 

In 8 Versuchen wurden nach zweifacher Anwendung von 100 ml E 605 forte je 100 qm 
(in 200 l Wasser) die Rlickstande in den Ernteproben bestimmt. In 6 Versuchen zeigten 
die Proben nach 28 Tagen Rlickstande von 0,1 bis 0,5 mg/kg, in zwei Versuchen 3,9-
6,5 mg/kg. Diese extremen Unterschiede dtirften in der Anwendungsweise begrtindet sein. 
Nach 56 Tagen zum Erntezeitpunkt lagen die Rtickstande zwischen n. n. (> 0,005) und 
0,06 mg/kg; in den abweichenden Versuchen bei 0,5 mg/kg. 

1.5. Untersuchung iiber die Hiihe der Riickstande an Parathioniithyl m Weidegras nach 
einer Tipulabekampfung im Friihjahr 

In zwei Versuchen wurde das Abbauverhalten des Wirkstoffes untersucht. Die Proben 
wurden 7, 14, 21 und 28 Tage nach der Anwendung gezogen. Die Anfangsrtickstande 
lagen bei 1,8-2,6 mg/kg; nach 28 Tagen wurden Rtickstande von 0,03 und 0,2 mg/kg ge
funden. 

1.6. Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Schwefel auf und m Wemtraul>eil 
nach Bekampfung gegen Mehltau 

In drei Versuchen wurde 28-40 Tage nach der letzten von durchschnittlich 7 Anwendun
gen eines 80 %igen Schwefelpraparates (0,6-0,2 %) die Proben auf Rtickstande unter
sucht; gefunden wurd.en 2-5 mg/kg. 
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1. 7. Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Maneb auf und in Winterweizen
nach einer Behandlung gegen Halmbruch- und Ahrenkrankheiten 

In zwei Versuchen erfolgte eine zweimalige Anwendung des Manebpraparates mit je 
3 kg/ha im Entwicklungsstadium H/ J und N/P. Die Probennahme erfolgte 0, 21, 35 und 
56 Tage (Erntezeitpunkt) nach der letzten Anwendung. Die Ergebnisse fanden Verwen
dung in der Pri.ifung auf Zulassung des Mittels in dieser lndikation 

1.8. Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Mancozeb auf und in Winterweizen 
nach einer Behandlung gegen Ahrenkrankheiten 

In ftinf Versuchen erfolgte eine Behandlung mit zwei verschiedenen Mancozebformulie
rungen (2 kg /ha) im Entwicklungsstadium 0-P. Die Probennahme erfolgte 0, 21, 35 und 
42 Tage (Erntezeitpunkt) nach der Anwendung. Die Ergebnisse fanden Verwendung in 
der Priifung auf Zulassung des Mittels in dieser Indikation. 

1.9. Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Chlorthiophos auf und in Apfeln 
nach einer Behandlung gegen beissende und saugende Insekten und Obstmade 

In drei Versuchen wurden nach sechsmaliger Anwendung des Praparates (0,05 %ig) Proben 
nach 0, 14, 21, 28 und 35 Tagen gezogen und auf Riickstande des Wirkstoffes und seiner 
Metaboliten Chlorthiophos-sulfoxid, -sulfon und 0-Isologe untersucht. Die Ergebnisse 
fanden Verwendung bei der Priifung auf Zulassung des Mittels in dieser lndikation. 

1.10. Untersuchung iiber die Auswirkungen unterschiedlicher Spritzbriih- und Aufwand
mengen auf die Riickstiinde von Benomyl auf und in Apfeln nach Bekiimpfung von 
Schorf (in Zusammenarbeit mit dem lnstitut for Pflanzenschutz im Obstbau Dossen
heim) 

In mehreren Versuchen wurde DuPont Benomyl dreimal gegen Schorf und Echten Mehl
tau angewand t. Die Konzentration der Spritzfliissigkeit variiert jeweils zwischen O ,03 und 
0,06 %, die .Wassermenge betrug 4501/ha. 14 Tage nach der letzten Anwendung wurden 
bei der drei- und vierfach konzentrierten Anwendung (75 % und 100 % des Normalauf
wands) < 0,1 mg/kg Benomyl als Riickstand gefunden; bei doppelt konzentrierter Anwen
dunf (= 50 % des Normalaufwands) waren in den Proben keine Riickstande nachweisbar 
(< 0,05 mg/kg). 

1.11. Untersuchung iiber die Auswirkungen unterschiedlicher Spritzbriih- und Aufwand
mengen auf die Riickstiinde von Mancozeb auf und in Apfeln nach Bekiimpfung von 
Schorf (in Zusammenarbeit mit dem lnstitut for Pflanzenschutz im Obstbau, Dossen
heim) 

Dithane Ultra wurde ahnlich wie in den vorgenannten Versuchen mit 50 %, 75 % und 
100 % des Normalaufwandes in unterschiedlicher Konzentration mit jeweils 4501/ha aus
gebracht. Die Riickstande in den Ernteproben nach 10 Wochen lagen alle unterhalb der 
Bestimmungsgrenze von 0,1 mg/kg CS2 • 

1.12. Untersuchung iiber die Auswirkungen unterschiedlicher Spritzbriih- und Aufwand
mengen auf die Riickstiinde von Diazinon auf und in Apfeln nach einer Bekiimpfung 
gegen Obstmade (in Zusammenarbeit rnit dem lnstitut fiir Pflanzenschutz im Obst
bau, Dossenheim) 

Ahnlich wie in den unter 1.10. und 1.11. genannten Versuchen wurde das Praparat 
Basudin 25 Emulsion mit 50 %, 75 % und 100 % des Normalaufwandes (NA) ausgebracht, 
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Anwendungskonzentration 0,1-0,15 %. Nach 26 Tagen wurden in den Ernteproben fol
gentle Rtickstiinde gefunden: Vierfachkonzentrierte Spritzfltissigkeit (l 00%NA)0,06 mg/kg, 
dreifachkonzentriert (75 % NA) 0,02 mg/kg, doppeltkonzentriert (50 %NA) 0,03 mg/kg. 

1.13. Untersuchung tiber das Riickstandsverhalten von Endosulfan auf und in Kopfsalat 
nach einer Bekiimpfung von beissenden und saugenden lnsekten 

0, 7, 14 und 21 Tage nach der dritten Anwendung (0,15 %ig) eines Kombinationsproduk
tes von Endosulfan + Dimethoat wurden Proben genommen und auf Rtickstiinde an Endo
sulf an untersucht. Die Ergebnisse fanden Verwendung in der Prtifung auf Zulassung des 
Mittels in dieser Indikation. 

1.14. Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Carbetamid nach einer Anwendung 
gegen Unkriiuter in Kopfsalat unter Gias 

In ftinf Versuchen wurde das Praparat Carbetamid mit 101/ha vor dem Pflanzen einge
setzt. Die Ernte erfolgt nach 62-77 Tagen; die Rtickstande an Carbetamid lagen zwischen 
0,1-0,4 mg/kg. 

1.15. Untersuchung iiber das Riickstandsverhalten von Propachlor nach eine.r Unkriiuter-
bekiimpfung in Radies unter Glas 

In 6 Versuchen wurde ein Propachlor-Priiparat mit 5 kg/ha vor dem Auflaufen eingesetzt. 
Die Ernte erfolgte nach 21-67 Tagen. Die Rtickstiinde lagen in allen Fallen unter der 
Bestimmungsgrenze von 0,03 mg/kg. 

2. Untersuchungen von Pflanzenbehandlungsmitteln

2.1. Chemische Untersuchungen (Dobrat, W.) 

Im Berichtszeitraum wurden 110 Priiparate mit 139 Wirkstoffen auf ihre chernische Zu
sammensetzung untersucht; hierbei wurden insbesondere die von den Herstellern einge
reichten Analysenmethoden auf ihre Anwendbarkeit gepriift. 

In einigen Fallen muBten die Methoden beanstandet werden, da sie nicht zu zufrieden
stellenden Ergebnissen fuhrten. In einigen anderen Fallen konnten durch leichte Anderun
gen an den Methoden gute Ergebnisse erzielt werden. Lediglich bei einem Priiparat wurde 
festgestellt, daB das Priiparatemuster einen wesentlich niedrigeren Wirkstoffgehalt hatte 
als deklariert war. 

Weiterhin wurden im Berichtszeitraum 9 beanstandete Mittel auf ihren Wirkstoffgehalt 
und sonstige Ubereinstimmung mit den bei der Biologischen Bundesanstalt vorhandenen 
Standmuster geprtift. 

Ftir die Fachgruppe fiir Anwendungstechnik wurden im Rahmen einer Geriiteprtifung 
20 Proben einer Spritzfltissigkeit auf den Wirkstoffgehalt hin untersucht, um die Vertei
lung des Priiparates in der Spritzfltissigkeit festzustellen. 

2.2. Physikalische Untersuchungen (Heise, H. M.) 

Im Berichtszeitraum wurden 62 Pflanzenbehandlungsrnittel auf ihre physikalisch-cherni
schen Eigenschaften untersucht. Hierbei standen die Bestimmung der Dispergierbarkeit/ 
Schwebefahigkeit bei Spritzpulvern und der Emulgierbarkeit/Emulsionsbestiindigkeit von 
Emulsionskonzentraten voran. Ftir beide Formulierungsarten wurde die Netzfiihigkeit 
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anhand von Oberflachenspannungsmessungen iiberpri.ift. Weiterhin wurde die Haftfahig
keit von Beizen und im Rahmen von Korngr6Benanalysen der Feinstaubanteil von Granu
laten bestimmt. 

Zur Beurteilung der Schwebefahigkeit und Emulgierbarkeit/Emulsionsbestandigkeit wur
den Reihenuntersuchungen durchgefoh.rt und die bestehende Methodik dieser Prtifungen 
kritisch iiberarbeitet. 

Die Projektierung von Forschungsvorhaben zur Dispergierung von Spritzpulvern und zur 
Kennzeichnung disperser Systems sowie for die Beurteilung der Netzfahigkeit von Spritz
pulvern konnte abgeschlossen werden. 

3. Analytik von Pflanzenbehandlungsmitteln

3.1. Analysenmethode fiir Dalapon (Dobrat, W.) 

Innerhalb des Deutschen Arbeitskreises for Pflanzenschutzmittelanalytik (DAPA) wurden 
in zwei Ringanalysen die im CIPAC-Handbook I veroffentliche volumetrische Methode 
mit einem Indikator zur Endpunktbestimmung und eine von der Firma Schering ent
wickelte potentiometrische Methode miteinander verglichen. Beide Methoden erwiesen 
sich von den Ergebnissen her als gleichwertig, jedoch liefert die Schering-Methode <lurch 
Aufzeichnung des gesamten Filtrationsverlaufes mehr lnformationen. 

3.2. Entwicklung einer Analysenmethode fiir Dichlofluanid (Dobrat, W.) 

Eine von der Firma Bayer erarbeitete Methode zur Bestimmung von Dichlofluanid im 
technischen Wirkstoff und in Formulierungen wurde zusammen mit anderen Mitgliedern 
des DAPA in einem Ringversuch getestet. Die Methode erwies sich als noch nicht sicher 
genug, so daB sie noch nicht wie vorgesehen zur Aufnahme in das CIPAC-Handbook vor
geschlagen werden konnte. Nach einer Oberarbeitung der Methode <lurch die Firma Bayer 
sind weitere Ringversuche vorgesehen. 

3.3. Entwicklung einer Analysenmethode fiir Methabenzthiazuron (Dobrat, W.) 

Gleichfalls im Rahmen des DAPA wurde eine Analysenmethode der Firma Bayer for 
Methabenzthiazuron, die auf einer diinnschichtchromatographischen Abtrennung und 
anschlieBenden UV-sepktroskopischen Bestimmung basiert, in einem Ringversuch erprobt. 
Die Methode erwies sich als ausreichend genau und wurde auf der Collaborative Interna
tional Pesticides Analytical Council (CIPAC)-Tagung 1977 in Braunschweig vorgetragen. 

Eine von der Firma Merck vorgelegte Variante dieser Methode (densitometrische Direkt
auswertung) wurde ebenfalls in einer Ringanalyse gepriift. Sie erwies sich als wesentliche 
Verbesserung der Bayer-Methode und soll dem CIPAC vorgestellt werden. 

3.4. Entwicklung einer Analysenmethode fiir Fentin/Maneb (Dobrat, W.) 

Im Rahmen des CIPAC wurde in einem Ringversuch eine gaschromatographische Methode 
zur Bestimmung von Triphenyl-Zinn (Fentin)-Verbindungen in Formulierungen rnit 
Maneb getestet. An dieser Ringanalyse, die vom Niederlandischen Fentin-Panel durchge
fohrt wurde, beteiligte sich auch das Laboratorium for Praparateanalytik der Fachgruppe 
fur chemische Mittelprtifung. Obwohl die Methode sehr arbeitsaufwendig ist, wurde sie 
aufgrund der guten Ergebnisse dem CIPAC als ,,full method" vorgeschlagen. 
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3.5. Verbesserte Analysenmethode fur die Bestimmung von Isoproturon in formulierten 
Produkten (Schinkel, K.) 

Die bisher praktizierte Methode zur Bestimmung von Hamstoffherbiziden wie Isoprotu
ron im formulierten Produkt mittels saulenchromatographischer Trennung und kolori
metrischer Messung ist umstandlich und zeitraubend. Es wurde versucht, durch Hoch
druckfltissigchromatographie (HPLC) schneller zum Ziel zu kommen. 

Drei verschiedene Formulierungen von Isoproturon wurden mit Chloroform extrahiert 
und der Extrakt ohne weitere Reinigung direkt chromatographiert. Mit einer SS-3-250 
SSW Spherisorb 5 µ-Saule und Isooktan/Dioxan, 6 : 4 (0,48 ml/min bei 130 atti) gelang 
eine gute Abtrennung des Wirkstoffes. Die Messung erfolgte bei 240 nm. Die Werte lagen 
innerhalb einer tolerierbaren Fehlergrenze beim Sollwert. Die in einem der Praparate noch 
vorhandenen Wirkstoffe Dichlorprop und Bentazon storen die Bestimmung nicht. 

3.6. Analysenmethode zur Bestimmung von Dinobuton im formulierten Produkt 
(Schinkel, K.) 

Das Praparat wurde mit Chloroform extrahiert und der Extrakt direkt mit Hilfe der HPLC 
untersucht. 

Mit einer SS-3-250-SSW Spherisorb 5 µ-Sau!e und Isooktan/Dioxan als Elutionsmittel 
(1,44 ml/min bei 196 atti) konnte eine befriedigende Isolierung erreicht werden. Die Mes
sung erfolgt im UV bei 280 nm. Die Werte lagen innerhalb einer tolerierbaren Fehlergrenze 
um den Sollwert. 

4. Analytik von Pflanzenbehandlungsmittelriickstanden (Claussen, K., Nolting, H. G.,
Wolf, A., und Weinmann, W.)

4.1. Uberpriifung und Erweiterung der Anwendbarkeit von Analysenmethoden zur Be-
stimmung von Pflanzenbehandlungsriickstanden 

Es wurden die nachstehenden Analysenmethoden, die der Arbeitsgruppe ,,Analytik" der 
DFG-Kommission fur Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vorratsschutzmittel 
vorgelegt wurden, tiberpriift auf Anwendb arkeit und Leistungsfahigkeit: 

Analysenmethode zur Bestimmung von Dinoseb-, Dinosebacetat- und Binapacryl
riickstanden in Erbsen und Kartoffeln. 

Analysenmethode zur Bestimmung von Lenacilriickstanden in Ertle, Wasser und 
Zuckerriiben (Blatt und Karper). 

Die Methoden werden in die Methodensammlung ,,Rtickstandsanalytik von Pflanzen
schutzmitteln" der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aufgenommen. 

Die tlberpriifung einer Methode zur gaschromatographischen Bestimmung von Azocyclo
tinriickstanden in/auf Apfeln erwies, da£ die mit dem AFI-Detektor erhaltenen Ergebnisse 
schlecht reproduzierbar waren. Es empfiehlt sich daher, nur die ebenfalls in der Methode 
angegebene alternative Bestimmung als Organozinnriickstand mit dem FP-Detektor mit 
S-Filter zu verwenden.

4.2. Entwicklung von Analysenmethoden zur Bestimmung von Pflanzenbehandlungs-
riickstanden 

Im Zusammenhang mit den Rtickstandsuntersuchungen von Ziffer 1 sowie der Mitarbeit 
in der Arbeitsgruppe Analytik der DFG-Kommission ,,Pflanzenschutz-, Pflanzenbehand
lungs- und Vorratsschutzmittel" wurden folgende Rtickstandsmethoden entwickelt: 

H 110 



Analysenmethode zur Bestimmung von Captafolrtickstiinden in Apfeln, Kartoffeln, 
Pfirsichen, Radies, Weinbeeren, Weizen, Boden urid Wasser 

Analysenmethode zur Bestimmung von Ditalimfosrtickstiinden in A pfeln und Gurkeri 

Analysenmethode zur Bestimmung von Methomylrtickstiinden in Blumenkohl, Erb
sen, Gurken, Mohren, Petersilie, Salat, Tomaten und Weinbeeren 

Analysenmethode zur Bestimmung von Glycophenrtickstiinden in Erdbeeren, Kopf
salat, Weinbeeren, Boden und Wasser 

Analysenmethode zur Bestimmung vonPropyzamidrtickstiinden in Apfeln, Johannis-. 
beeren, Kopfsalat, Pfirsichen, Pflaumen, Raps (grtin und Korner), Weinbeeren, 
Boden und Wasser 

Analysenmethode zur Bestimmung von Rtickstiinden von Monalide und Pentano
chlor in/auf Sellerie, Mohren, Petersilie und Tomaten (in Zusammenarbeit rnit 
Prof. Thier vom Institut fur Lebensmittelchernie, Munster) 

Eine Methode zur gaschromatographischen Bestimmung des Wirkstoffes Chlorthiophos 
- bestehend aus den 6-, m-, p-Isomeren - und der moglichen Metaboliten-Sulfoxid, -Sul
fon sowie des -0-Isologen in/auf Apfeln wurde tiberprtift. Es zeigte sich, dal1 bei genauer
Einhaltung der gaschromatographischen Bedingungen, die Wirkstoff-Isomeren als ein Sig
nal erscheinen und die Metaboliten ebenfalls nur je ein Signal ergeben.

5. Untersuchungen iiber die Kontamination der Umwelt mit Quecksilber durch die
Anwendung Hg-haltiger Getreidebeizmittel (Dobrat, W.)

Die Bodenproben aus Versuchen, die von 1970-1974 durchgefohrt waren, wurden mit 
Hilfe der Atomabsorptionsspektroskopie auf ihren Gehalt an Quecksilber untersucht. 

Die Ergebnisse zeigen, dal1 die von vornherein im Boden vorhandenen Quecksilbermengen 
wesentlich hoher lagen, als die Mengen, die durch eine praxisgerechte Saatgutbeizung mit 
quecksilberhaltigen Beizmitteln in den Boden gebracht wurden. Die gefundenen Queck
silbergehalte lagen zwischen 4 µg/kg und 173 µg/kg, wobei die Werte vom stadtnahem 
Versuchsgeliinde in Braunschweig wesentlich stiirkeren Schwankungen unterworfen waren 
als die Werte von dem Versuchsfeld bei Bornum/Harz. 

Insgesamt ist aus den Ergebnissen der Versuche nicht zu erkennen, dal1 durch die Anwen
dung quecksilberhaltiger Beizmittel in der Landwirtschaft eine Anreicherung des Queck
silbers im Boden stattfindet. Ein Einflufl, der Anwendung verschiedenartiger Quecksilber
verbindungen auf den Quecksilbergehalt im Boden ist gleichfalls nicht erkennbar. 

Weiterhin ist ein signifikanter Unterschied im Quecksilbergehalt von landwirtschaftlich 
intensiv genutzten Ackerboden, langjahrig nicht mehr rnit Quecksilber behandelten Weide
boden und vollig unbehandelten Waldboden nicht feststellbar. 

6. Einfiihrung der elektronischen Datenverarbeitung in das Zulassungsverfahren fiir
Pflanzenbehandlungsmittel (Weinmann, W., und Schwartz, W. D.)

Das Zulassungsverfahren for Pflanzenbehandlungsmittel soll durch elektronische Daten
verarbeitung untersttitzt werden. Grundlage wird ein Datenbanksystem sein, das die Viel
zahl von lnformationen verwaltet. Im Januar 1978 wird der Rechner in dem Gemein
schaftsrechenzentrum des BML - bei der F AL - installiert. 

In der Fachgruppe wurde die Eignung verschiedener Datenbanksysteme geprtift sowie 
Datenerfassung und Datenorganisation vorbereitet. Die Planungen der baulichen Mafl.-
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nahrnen for die EDV-Zentrale wurden abgeschlossen und die Entscheidungen i.iber die 
Terminals und sonstigen Peripheriegeriite gefa.llt. Der Ausbau der EDV-Zentrale for die 
Datenferniibertragung beri.icksichtigt gleichzeitig die Datenerfassung und -verarbeitung 
der Laboratorien. 

7. Bearbeitung von BBA-Merkbliittem

7.1. BBA-Merkblatt ,,Riickstandsuntersuchungen. Richtlinie fur Feldversuche und Pro-
bennahme" (Weinmann, W., Ropsch, A., Parnemann, H., und Lundehn, J .-R.) 

Das Merkblatt wurde unter Verwertung der Erfahrungen der letzten Jahre iiberarbeitet 
und neu aufgelegt. Hierbei wurde auch das Formblatt C-228 zur Erfassung der Klimada
ten neu gefilit. 

7.2. BBA-Merkblatt ,,Allgemeine VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Pflanzenbe
handlungsmitteln" (Weinmann, W., in Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheits
amt) 

Diese Richtlinie des Bundesgesundheitsamtes und der Biologischen Bundesanstalt wurde 
neu aufgelegt (5. Auflage) und dabei stellenweise neu gefilit. Ferner erfolgten Anpassun
gen aa zwischenzeitliche Veriinderungen relevanter Gesetze, Verordnungen und Richt
linien. 

Fachgruppe for botanische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Untersuchungen zur Wirksamkeit und Phytotoxizitiit von Fungiziden und Herbiziden
im Rahmen des Zulassungsverfahrens (Ehle, H., Heidler, G., Lyre, H., und Martin, J .)

1.1 Einflui von Fungiziden auf die Erreger von Fu&. und Ahrenkrankheiten bei Getreide 

Die zuniichst nur an Rhizoctonia solani durchgeflihrten Untersuchungen wurden auch auf 
Cercosporella herpotrichoides und Septoria nodorum ausgedehnt. Vor allem in Laborver
suchen soll die unterschiedliche Empfindlichkeit der Erreger niiher untersucht werden. 
(Martin) 

1.2. Untersuchungen iiber Ursachen von Schiiden an Kulturpflanzen 

Bodenproben aus mit Herbiziden behandelten Praxisfliichen, auf denen an Kulturpflanzen 
Schiiden aufgetreten waren, werden im Labor mit Hilfe von Testpflanzen auf die Ursachen 
der Phytotoxizitiit untersucht. 

Es stellte sich heraus, dili die Schadursache hiiufig auf fehlerhafte Ausbringung (falsche 
Mittelwahl, Verwechslung der Aufwandmenge, nicht richtiger Applikationsterrnin, Ver
unreinigung der Spritzgeriite, etc.) zuri.ickzufiihren war. (Heidler) 

1.3. Nachweis von Dichlorpicolinsaure mittels Biotest 

Es wurden verschiedene Kulturpflanzen getestet. Hierbei erwiesen sich besonders Salat 
(Lactuca sativa) und Serradella (Ornithopus sativus) for geeignet. Bei Salat lag die Nach
weisgrenze im Keimschalentest zwischen 0,1 und 0,05 mg/1. (Heidler) 
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1.4. Eigene Mitwirkung bei Zulassungspriifungen 

Unter Praxisbedingungen wurden mit Bodenherbiziden GroBparzellenversuche im Zucker
riibenbau und logarithmische Versuche im Zierpflanzenbau sowie mit Wasserherbiziden 
Untersuchungen zur chemischen Entkrautung in stehenden Gewassern durchgeftihrt. 

1.5. Aufstellung von Versuchspliinen und Bearbeitung der Priifungsergebnisse anderer 
Priifstellen zur Vorlage im Sachverstiindigenausschu�: 

Allgemeiner Pflanzenschutz 
Rebschutz 

224 Mittel bzw. lndikationen 
23 Mittel bzw. lndikationen 

2. Wirkung von quecksilberfreien Beizmitteln auf samenbiirtige Pilze bei Getreidesaat-
gut (Ehle, H.)

Diese Untersuchungen wurden abgeschlossen und werden demnachst im Nachrichtenbl. 
Deutsch. Pflanzenschd. (Braunschweig) veroffentlicht. An den Versuchen beteiligten sich 
die Pflanzenschutzamter Mainz und Munster. Die 3 Dienststellen erzielten das tiberein
stimmende Ergebnis, daB nur in Laborversuchen die gepriiften Beizmittel eine hinreichende 
Wirksamkeit gegen Septoria nodorum und Fusarium culmorum an Weizensaatgut hatten. 
In Gewachshaus- und vor allem in Freilandversuchen war die Wirkung dieser Mittel gegen 
beide Pilze an Weizen ungentigend. 

3. Entwicklung von Methoden (Richtlinien) fur die Priifung von Fungiziden, Herbiziden
und Wachstumsreglem auf Wirksamkeit und Phytotoxizitat fur neue Anwendungs
bereiche im Rahmen des Zulassungsverfahrens (Ehle, H., Heidler, G., Laermann, H. Th.,
Lyre, H., Martin, J., und Steiner, K. G.)

Nachstehende Richtlinien fur die Prtifung von Pflanzenbehandlungsmitteln sind tiberar
beitet bzw. neu herausgegeben worden: 

1. Vorlaufige Richtlinie fur die Prtifung des Einflusses von Beizmitteln auf die Trieb
kraft bei Getreidegut ( 4-1.1.2)

2. Richtlinie fur die Priifung von Herbiziden in Ruben und Kartoffeln (13-1.1.3)

3. Vorlaufige Richtlinie fur die Prtifung von Mitteln zur Veredelung und Wundbehand
lung an Obstgehblzen (14-1)

4. Vorlaufige Richtlinie fur die Priifung von Wachstumsreglern zur Forderung und
Steuerung des Fruchtansatzes bei rein-weiblichen Gurken im Freiland (15-1.2.1.1)

5. Vorlaufige Richtlinie for die Priifung von Wachstumsreglern an Beerenobst - ausge
nommen Erdbeeren (15-1.4.3)

6. Vorlaufige Richtlinie fur die Prtifung von Wachstumsreglern zum Kurzhalten von
Ziergehblzen (15-1.5 .4)

7. Vorlaufige Richtlinie fur die Prtifung von Wachstumsreglern zur Hemmung des Neu
austriebes an Schnittstellen von Biiumen und Striiuchern - ausgenommen Koniferen
(15-1.5.5)

8. Richtlinie fur die Prtifung von Insektiziden gegen Brachyrhinus sulcatus F. (gefurch
ter DickmaulrtiBler) an Reben (22-2.3)

9. Richtlinie fur die Priifung von lnsektiziden gegen Byctiscus betulae L. (Rebstichler)
an Reben (22-2.4)

10. Richtlinie fur die Priifung von Akariziden gegen Tetranychiden (Spinnmilben) im
Weinbau (22-3.1)
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11. Vorlaufige Richtlinie for die Prtifung der Nebenwirkung von Fungiziden auf Spinn
milben im Weinbau (22-3.1.1)

12. Vorlaufige Richtlinie for die Prtifung von VerbIBschutzmitteln gegen Hasen, Kanin
chen und Rehwild im Weinbau (22-2.5)

4. Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen iiber die Wirkungsweise und Wirksamkeit
von Wachstumsreglern sowie Entwicklung von Priifungsverfahren ftir diese Stoffe als
Voraussetzung flir die Zulassung (Laermann, H. Th., und Steiner, K. G.)

Aufgrund des Artikel 6, Abs. 2 des Zweiten Gesetzes zur Anderung des Pflanzenschutzge
setzes sind vorlaufig zugelassene Wachstumsregler mit Vorrang zu iiberprtifen. Die Bearbei
tung der Zulassungsantrage erweist sich wegen der mangelhaft vorhandenen Unterlagen als 
schwierig, was dazu geftihrt hat, daB die Obergangsregelungen nur teilweise erfollt werden 
konnten. 

Die weiterfohrende Erarbeitung von Grundlagen for die notwendigen Prtifungsrichtlinien 
wurden fortgesetzt. Hierzu wurden eine Reihe von Feld- und Gewachshausversuchen mit 
Gemtise-, Obst- und Zierpflanzen durchgefiihrt. Aufgrund der Ergebnisse konnten vier 
vorlaufige Richtlinien erstellt werden. 

Das Forschungsvorhaben wird weitergefohrt, die Mittel sind jedoch bis 31. 12. 1978 be
fristet. 

5. Biometrische Grundlagen und Aufstellungen von Codes (Schliissel) fiir die Einfiihrung
der EDV fiir das Zulassungsverfahren (Lyre, H.)

Diese Forschungen werden in Zusammenarbeit mit dem Richtlinien-Arbeitskreis ,,Bio
metrie" und der Arbeitsgruppe ,,EDV-Pflanzenschutz-Versuchswesen" durchgefiihrt. Es 
geht zunachst um die Frage, welche mathematisch-statistischen Rechenverfahren fiir die 
Auswertung von Daten anzuwenden sind, die unter den besonderen Bedingungen von 
Pflanzenschutz-Versuchen gewonnen wurden. Die Arbeiten stecken noch in den Anfangen, 
so daB hierzu noch keine endgiiltigen Ergebnisse zu berichten sind. Jedoch sind bereits 
zahlreiche Codes erstellt, wie sie fur die rechner-untersttitzte Auswertung von Pflanzen
schutzversuchen sowie Dokumentation von Daten aus den Antragen auf Zulassung von 
Pflanzenbehandlungsmitteln benotigt werden. 

6. Entwicklung von Verfahren zur Verringerung der Wasserbelastung nach Anwendung
von Herbiziden an und in Gewassem (Heidler, G.)

6.1. Untersuchungen iiber die Beeinflussung des Sauerstoffgehaltes im Wasser durch Her-
bizide 

Die Versuchsreihen iiber den EinfluB auf den Sauerstoffgehalt irn Wasser nach Zusatz ver
schiedener Herbizide sowie differenzierter Herbizidkonzentrationen wurden festgesetzt. 
Ausgehend von den bisher geprtiften Wirkstoffen Paraquat und Simazin wurden weitere 
Triazine in die Untersuchungen einbezogen. 

6.2. Nachweis von Dichlobenil-Riickstanden mittels Testpflanzen 

Diese Untersuchungen sollten AufschluB dartiber erbringen, welche Dichlobenil-Konzen
trationen in wasseriger Losung von den eingesetzten Testpflanzen nach einer simulierten 
Beregnung symptomlos vertragen werden. Hierzu wurden zwei verschiedene Bodenarten 
verwendet, und zwar ein Sand- und ein schluffiger Sandboden. 
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Die einzelnen Konzentrationsstufen lagen zwischen 2 mg/I und 0,05 mg/I. Bei einer Bereg
nung von 25 mm zeigten die verwendeten Testpflanzen erhebliche Schliden, insbesondere 
dann, wenn die Beregnung vor dem Auflaufen der Pflanzen erfolgte. Unter den verwen
deten Testpflanzen war eine abnehmende Empfindlichkeit festzustellen, und zwar von 
Phacelia (Phacelia tanacetifolia), zu Zuckerri.ibe (Beta vulgaris), Hafer (Avena sativa), 
Salat (Lactuca sativa), Gartenkresse (Lepidium sativum) und Deutschem Weidelgras 
(Loliumperenne). 

7. Priifung von Wirksamkeit und Phytotoxizitat bei Wachstumsreglem im Rahmen des
Zulassungsverfahrens (Laermann, H. Th.)

7 .1. Eigene Mitwirkung bei Zulassungspriifungen 

5 Wirksamkeitspriifungen auf Gleisanlagen mit schienengebundenen und 2 Wirksamkeits
pri.ifungen mit nicht schienengebundenen Geriiten wurden durchgefiihrt. 

7.2. Aufstellung von Versuchspliinen und Bearbeitung der Priifungsergebnisse anderer 
Priifstellen zur Vorlage im Sachverstandigenausschui 

Fiir folgende Anwendungsgebiete wurden Versuchspliine erstellt: 

a) Zierpflanzenbau (Intensivrasen)
b) Landwirtschaftlich nicht genutzte Fliichen (Grasflachen, Nichtkulturland ohne

Baumwuchs, Gleisanlagen)
c) Obstbau (Apfel)
d) Ackerbau (Getreide)
e) Gemi.isebau (Gurken)

Es wurden 1977 24 lndikationen bewertet, davon eine Sonderbewertung; eine Pri.ifung ist 
zweijiihrig und wird 1978 bewertet. 
AuBerdem wurde im Berichtszeitraum ein Versuchsplan for die Priifung im Zierpflanzen
bau mit 15 lndikationen erstellt. Die Bewertung ist for den Herbst 1978 vorgesehen. 

Fachgruppe fiir zoologische Mittelpriifung in Braunschweig 

1. Grundlagen zur Erstellung international giiltiger Richtlinien zur Priifung von Pflan
zenschutzmitteln unter besonderer Beriicksichtigung der Wirkung auf Niitzlinge
(Herfs, W., Nagi, A., und Wolf, Elisabeth, in Zusammenarbeit mit der EPPO)

Die im Jahresbericht von 1976 unter diesem Thema genannten 10 Richtlinien gegen tie
rische Schiidlinge wurden inzwischen von der EPPO zum Druck gegeben. 

In diesem Jahr wurden die bereits auf das EPPO-Schema umgestellten Richtlinien zur 
Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln gegen Nematoden und Blattliiuse weiter bearbeitet 
unter Beriicksichtigung der Anregungen und Anderungswi.insche der EPPO-Mitgliedstaaten. 
Lediglich die Richtlinie zur Pri.ifung von Pflanzenschutzmitteln gegen Blattliiuse im Ge
wiichshaus muBte aus fachlicher Sicht zuri.ickgestellt werden. Wegen des Umfangs der mit 
den vorgenannten Richtlinien verbundenen Arbeiten konnte die EPPO keine weiteren 
Richtlinien diskutieren. 

Ziel des gesamten Aufgabenbereiches ist es, <lurch Erstellung international einheitlicher 
Pri.ifungsrichtlinien auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse einen um-
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weltschonenden Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im europiiischen und mittelmeerliin
dischen Raum zu erreichen. Zudem dienen diese Richtlinien als Basis fur die entsprechen
den Regelungen bei der EG. 

2. Untersuchungen zur Wirksamkeit und Phytotoxizitat von Insektiziden, Akariziden,
Nematiziden, Molluskiziden, Rodentiziden und Wildschadenverhtitungsmitteln im
Rahmen des Zulassungsverfahrens (Becker, H., Rothert, H., und Grasblum, M.)

Aufstellung von Versuchspliinen und Bearbeitung der Prtifungsergebnisse anderer Priif-
stellen zur Vorlage beim SachverstiindigenausschuB: 

Allgemeiner Pflanzenschutz 
Forstschutz 
N agetierbekiimpfung 
Vorratsschutz 

118 Mittel bzw. Indikationen 
11 Mittel bzw. Indikationen 

4 Mittel bzw. lndikationen 
7 Mittel bzw. lndikationen 

3. Untersuchungen zur Wirkung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf die Honigbiene
im Rahmen des Zulassungsverfahrens (Brasse, D.)

Aufstellung von Versuchspliinen und Bearbeitung der Ergebnisse der Priifung auf Bienen
gefahrlichkeit anderer Priifstellen zur Vorlage beim SachverstiindigenausschuB fiir 60 Mittel 
bzw. Indikationen. 

4. Untersuchungen zur Wirkung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf Nutzarthropoden
im Rahmen des Zulassungsverfahrens (Brasse, D.)

Aufstellung von Versuchsplanen und Bearbeitung der Ergebnisse der Prtifung der Auswir
kung von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzarthropoden von anderen Prtifstellen zur Vor
lage beim SachverstiindigenausschuB for 7 Mittel bzw. Indikationen. 

S. Untersuchungen von Bienenschaden durch Pflanzenbehandlungsmittel (Brasse, D.,
und Kaufmann, I.)

321 Einsendungen mit 604 Einzelproben, die die biologische Prtifung durchlaufen. 581 Pro
ben wurden im Aedes-Test gepriift und 23 (Wabenproben) im Direktversuch mit Bienen. 
An allen Bienenproben (438) wurde eine routinemiiBige Nosema-Untersuchung und eine 
Pollenanalyse vorgenommen. Insgesamt wurden zu 218 Einsendungen die Untersuchungs
befunde der biologischen Prtifung verschickt. 

127 Einsendungen mit insgesamt 280 Einzelproben wurden zur ldentifizierung von Pflan
zenschutzmittelriickstiinden einer chemischen Untersuchung unterzogen. Ftir 40 Einsen
dungen mit 101 Einzelproben wurden Untersuchungsbefunde der chemischen Prtifung 
herausgegeben, fur 6 Einsendungen Teilbefunde erstellt. Um den Wirkstoffabbau bei be
handelten Pflanzen unter dem EinfluB unterschiedlicher Lagerungsbedingungen zu ver
folgen, wurden 5 Versuche mit verschiedenen lnsektiziden angesetzt, dazu 3 Kontrollver
suche mit unbehandelten Pflanzen. 

6. Entwicklung von Richtlinien fur die Prtifung von Mitteln gegen tierische Schiidlinge
(Becker, H., Rothert, H., und Grasblum, M.)

Vorliiufige Richtlinien zur Priifung von Mitteln gegen beiBende Insekten im Hopfenbau. 

Vorlaufige Richtlinien zur Priifung von WundverschluBmitteln an Laub- und Nadelholz im 
Forst. 
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7. Richtlinien und Methoden zur Priifung der Gefahrdung von Vogeln durch Pflanzen
schutzmittel (Becker, H.)

Vorentwurf for Richtlinien zur Priifung der Annahme von Pflanzenschutzmitteln durch 
Vogel unter praxisnahen Bedingungen. 

Fachgruppe fiir Anwendungstechnik in Braunschweig 

1. Eignungspriifung von Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeriiten

Wahrend der Berichtszeit befanden sich 24 Geriite und Gerateteile in der erstmaligen 
Priifung auf Eignung for den Pflanzenschutz bzw. Vorratsschutz, daneben 14 neue Di.isen
typen, von denen fonf aus der Prlifung zurlickgezogen wurden. Die Priifung an einem 
Geriit wurde zuriickgestellt, zwei Priifungen wurden auf Wunsch der Anmelder nicht be
endet und fur neun die Geriite nicht angeliefert. Fi.ir 63 Geriite bzw. Geriiteteile, deren 
Anerkennung 1977 abliiuft, wurde das Verfahren zur erneuten Anerkennung eingeleitet, 
bei 28 davon wurden die Prlifungen begonnen. 

Die Ergebnisse der im Berichtsjahr durchgefuhrten Priifungen wurden zusammenfassend 
bearbeitet und den Mitgliedern und Sachverstiindigen des Ausschusses fi.ir Geriite zuge
leitet. Nach Anhorung des Ausschusses, der am 13. und 14. Dezember 1977 tagte, erfolgt 
die abschlieBende Bewertung. 

F olgende Zusammenstellungen wurden herausgegeben: 

(1) Fi.ir die Priifung von Pflanzenschutzgeraten und die Anwendungstechnik wichtige
Schriften,

(2) Bezugsquellen for Triigerstoffe von granulierten Pflanzenschutzmitteln, die fur Un
tersuchungen an Granulatstreugeriiten benotigt werden,

(3) fur die Geratetechnik zustandige Mitarbeiter der Pflanzenschutzdienststellen (nach
einer Umfrage bei diesen Stellen).

Ferner wurden Vorarbeiten zur Aufnahme von Anforderungen an Pflanzenschutzgeriite 
in das Pflanzenschutzgesetz begonnen und ein Entwurf hierzu in einer Arbeitsgruppe aus 
Angehorigen der Pflanzenschutzdienststellen erarbeitet. 

Die Ergebnisse der Kontrolle von Feldspritzgeriiten, die bei der BBA gesammelt werden, 
wurden bis zum Jahre 1976 ausgewertet und veroffentlicht. 

Im Rahmen der Mitarbeit bei der Normung fur Pflanzenschutzgeriite hat sich die Fach
gruppe an verschiedenen Normentwi.irfen beteiligt. 

2. Grundlagen fiir die Priifung und Kontrolle von Pflanzenschutzgeriiten (Fischer, H.)

Ermittlung von umweltfreundlichen und arbeitshygienisch unbedenklichen Substanzen 
fur die Geriiteprlifung und for die Untersuchung von Pflanzenschutzmittelverteilungen. 

3. Erarbeitung von Methoden· fur die Beurteilung von Pflanzenschutzgeriiten (Kohsiek,
H., und Rietz, S.)

Untersuchungen zur Ermittlung der Ri.ihrwerksleistung von Spritzgeriiten for die Aufstel
lung einer ISO-Norm for Priifungen an Feldspritzgeraten. 

Untersuchungen i.iber den VerschleiB und das Spritzverhalten von neuen Di.isentypen und 
an neuen Di.isenwerkstoffen. 
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Untersuchungen zur Ermittlung der Drehmomente an Schlauchen unter Last zur Fest
legung von BewertungsmaBstaben. 

4. Richtlinien fiir die Priifung von fahrbaren Spriihgeraten fiir Zeilenanlagen im Obst-
und Weinbau (Rohlfing, H.)

Erarbeitung einer Methode zur Verteilungsmessung bei Spriihgeraten und t.iberarbeitung 
der bisher angewandten Priifmethoden. 

5. Filtenvirkung von Pflanzen des Getreidebaus bei der Applikation von fliissigen Pflan-
zenschutzmitteln (Volker, K.)

Nach Untersuchungen von Tropfenbewegungen, des Tropfenauftreffens und des Durch
dringungsvermogens von Tropfen in ki.instlichen Pflanzenbestanden wurde die Durch
dringung in einem Roggenbestand untersucht. Diese Untersuchungen sollen dazu beitra
gen, den Aufwand an Pflanzenbehandlungsmitteln und die Abtrift so gering wie moglich 
zu halten. 

Gemeinschaftliche Einrichtungen 

Biochemie in Braunschweig 

1. Entwicklung chemoterapeutischer Verfahren gegen pflanzenpathogene Viren zur
Sanierung von Vermehrungsmaterial (Lerch, B:)

1.1 Hemmung der Vermehrung von Kartoffel X-Virus (PVX) in Kartoffeln mit Virazol® 

(in Zusammenarbeit rnit Rohloff, H., Institut for Viruskrankheiten der Pflanzen, 
Braunschweig) 

Sprosse von mit PVX infizierten Kartoffelpflanzen wurden abgeschnitten und in Hydro
kultur mit verschiedenen Konzentrationen an Virazol (2 · 10- 5 M, 5 · 10- 5 M, 10-4 M und 
2 · 10- 4M) in der Nahrlt:isung weiter gezogen. In den Losungen mit 5 · 10-s Virazol war 
das Wachstum der Sprosse gegeni.iber den Kontrollen schon etwas verlangsamt, aber noch. 
gut. Stark war die Hemmung des Wachstums mit 10-4 M Virazol. Mit 2 · 10- 4M Virazol 
war das Wachstum fast vt:illig unterdriickt, die Sprosse gingen zum Teil ein. Nach mehre
ren Wochen konnte auch bei den rnit 2 · 10- 5 M Virazol behandelten Sprossen in den neu 
zugewachsenen Spitzen kein PVX mehr nachgewiesen werden. 

1.2. Elektrophorese von Nucleinsauren und Viren in Polyacrylamidgelen mit einem Poro
sitatsgradienten (in Zusammenarbeit rnit Wolf, G., Institut ftir Pflanzenpathologie 
und Pflanzenschutz, Universitat Gottingen) 

Zur Elektrophorese von Ribonucleinsauren in Polyacrylamidgelen hat man bisher fast nur 
Gele homogener Konzentration verwendet, evtl. mit einem Zusatz von Agarose, um 
den Gelen eine festere Konsistenz zu geben. Es wurde eine Methode zur Elektrophorese 
von Nucleinsauren in Gelen mit einem Porositatsgradienten ausgearbeitet, mit der gegen
i.iber der Elektrophorese in homogenen Gelen wesentlich scharfere Banden und bessere 
Trennungen der Nucleinsauren entsprechend ihrem Molekulargericht erhalten werden. 
Untersucht wurden so die ribosomalen Nucleinsauren aus den Blattern von Bohnen und 
Weizen und deren Abbauprodukte. Durch Wahl eines geeigneten Gradienten
bereichs (z. B. 2-4 % Acrylamid) lafl.t sich die Methode auch zur Trennung von Virus-
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nucleinsauren und vollstandigen Viruspartikeln (Tabakmosaik:virus, Kartoffel X-Virus, 
turnip yellow mosaic-virus, prunus dwarf virus) verwenden. 

2. Pflanzliche Abwehrmechanismen gegen Virusinfektion (Lerch, B.)

2.1. Basische Proteine nach Virusinfektionen in den Kultivaren ,Xanthi nc' und ,Samsun'
von Nicotiana tabacum L 

Nach der Infektion einzelner Blatter einer Pflanze mit einem nekrotisierenden Virus 
werden gleichzeitig mit der Hemmung der Virusvermehrung in nicht infizierten; virusfrei
en Blattern saure und basische Proteine neu gebildet. Nach der lnfektion von ,Samsun'
Tabak mit dem systemisch sich ausbreitenden Tabakmosaikvirus treten in nicht inoku
lierten Blattern nur basische Proteine verstiirkt auf. 

Die basischen Proteine in ,Xanthi-nc'-Tabak wurden durch zweidimensionale Elektropho
rese in Gelen mit einem Porositiitsgradienten nach vorhergehender Elektrofokussierung 
charakterisiert. Die isoelektrischen Punkte der ea. 20 Proteine liegen zwischen pH 9 und 
pH 11, die Molekulargewichte zwischen ea. 15 OOO und 80 OOO. 

2.2. Proteine in Bohnenblattem nach Virusinfektionen (in Zusammenarbeit mit Rohloff, 
H. vom Institut for Viruskrankheiten der Pflanzen, Braunschweig)

Die Reaktion der Proteine in Blattern nach der lnokulation mit Tabakmosaik:virus (TMV) 
und Tabaknekrosevirus (TNV) wurde bei Bohnenpflanzen des Zuchtstammes ,017' (van 
Waveren) und der So rte ,Pinto' untersucht. Bei beiden Sorten sind die elektrophoretischen 
Muster der sauren und der basischen Proteine gesunder Blatter gleich. Bei beiden Sorten 
treten auch die gleichen sauren und basischen Proteinbanden nach der Infektion rnit 
einem Lokallasionen bildenden Virus (TMV und TNV bei ,Pinto', TNV bei ,017') neu 
bzw. verstarkt auf. Gleichzeitig mit dem Auftreten der Virushemmung erscheinen diese 
Proteine auch in nicht infizierten Blattern. Die Reaktion der Proteine nach einer Virusin
fektion in Bohnenblattern entspricht deshalb weitgehend der in Tabakblattern, 

3. Untersuchungen iiber den Erbgang von Isoenzym-Mustem in der Kartoffelknolle
(Loeschcke, V., in Zusammenarbeit mit Ross, H., Max-Planck-Institut, Koln)

Die elektrophoretischen Versuche zur Auffindung spezifischer Isoenzyme als Marker eines 
Resistenz-Gens wurden fortgesetzt. Untersucht wurden 28 species aus 4 Wildkartoffelar
ten der USDA-Potato Introduction Station, Sturgeon Bay, Wise., USA, sowie 7 Arten vom 
MPI Koln. - Es zeigte sich, dail, bei dem US-Material die unter gleicher Nummer geliefer
ten Knollen (,,tuber-family" = 3 clones) oft heterogen waren und die Elektrophorese
Muster eindeutig differierten. Hieraus folgt aber, da6 ftir unser Ziel, ein geeignetes Isoen
zym als Marker for ein Resistenzverhalten zu finden, nur der vom Ztichter tatsachlich 
eingekreuzte Klon verwendet werden darf. - Auch bei den MPI-Proben waren einige 
Wildarten gleicher Chargen-Nummer heterogen. 

Versuche, auBer Esterasen und Pernxidasen auch andere Isoenzyme heranzuziehen, ver
liefen vor allem bei den Phosphatasen aussichtsreich, da diese doch mehr bzw. andere 
Isoenzyme enthalten, als es von einigen Kultursorten bekannt war. 

4. Ober Sortenunterschiede in der Starke von Wundreaktionen der Kartoffelknolle,
dargestellt an Isoenzymen (Loeschcke, V.)

Im Hinblick auf die verschiedene Anfalligkeit der Sorten bei Ernte- und Lagerschiiden 
spielen neben der Fiihigkeit zur Bildung von Phytoalexinen auch Starke und/oder Ge-
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schwindigkeit von Wundreaktionen eine Rolle. Unverletzten Knollen von 7 Sorten (8 Pa
rallelen) wurden Anfang Februar bzw. Anfang Marz 10 bzw..5 mm dicke Scheiben ent
nommen und in je 4 Sektoren bei 20 °C gelagert (bis zu 96 Stunden). Die Gel-Elektropho
rese des PreBsaftes lieB for die Proteine und Esterasen keinen eindeutigen Einflufb der 
Verwendung erkennen (Esterasen leichte Abnahme ?), wahrend in Ubereinstimmung mit 
der Literatur stark erhohte Peroxidase-Aktivitaten auftreten. Bei der Zunahme waren 
einige Isoenzyme bevorzugt, 3 Isoenzyme bildeten sich neu. Auch die Phosphatasen zeig
ten eine - allerdings schwiichere - Tendenz zur Zunahme nach Verwundung, aber keine 
neuen Isoenzyme. - Die lntensivierung von Peroxidase-Zonen wird bei einigen Sorten 
bereits nach24Stunden sichtbar. Sie durchlauft nach 48/65 Stunden ein Maximum (48-Stun
den-Maximum mit Pyrogallol-Methode an Aceton-Trockenpulver, siehe Schober, B., Jah
resberichte BBA 1968/1969), das aber bei manchen Knollen - auch derselben Sorte -
noch spater erreicht wird. Da sich die Aktivitaten der stark gefarbten Isoenzym-Zonen 
nicht mehr abschiitzen !assen, erfolgte die quantitative Bestimmung durch Kolorimetrie 
der Gesamt-Peroxidasen mit o-Dianisidin. - Wiederholung der Versuche zu einem frtihe
ren Termin und bei niedrigeren Temperaturen ist notig, um eine Aussage tiber die Brauch
barkeit der Methode zur Beurteilung des Abwehrvermogens der Sorten machen zu kon
nen. 

5. Selektion und Verringerung der genetisch interessanten Kartoffelklon-Dubletten
durch molekuarbiologische Verfahren (Stegemann, H., und Loeschcke, V., in Zu
sammenarbeit mit dem Centro International de la Papa (CIP), Lima, Peru)

Der elektrophoretische Vergleich von Protein en, von Kartoffelknollen aus der Genb ank des 
CIP, wurde fortgesetzt, um Dubletten zu eliminieren und die Resistenzztichtung zu verein
fachen. Etwa 2000 weitere Klone wurden getestet, die zu 236 Gruppen morphologisch 
gleichscheinender Klone zusammengefafbt waren. Etwa 10 % waren nach dem Elektro
phorese-Test nicht, dagegen einige Gruppen untereinander identisch. Taxonomen und 
Genetiker des CIP bestatigten sodann in entsprechend gruppierten Feldversuchen unsere 
elektrophoretische Einteilung. 

6. Index europiiischer Kartoffelsorten auf der Grundlage der Gel-Elektrophorese
(Stegemann, H., und Loeschcke, V., in Zusammenarbeit mit den Sortenamtern fast
aller europaischen Staaten)

Die Sammlung erganzender Angaben i.iber neu zugelassene Sorten und Veranderungen 
alter Daten wurde fortgesetzt mit dem Ziel, 1978 ein ,,Supplement" zu dem zweispra
chigen Index herauszugeben. 

7. Makromolekulare Komponenten in Mais. Beziehungen zu phytopathologischen und
genetischen Eigenschaften (Stegemann, H., in Zusamrnenarbeit mit Ciba/Geigy, Basel,
Schweiz)

Die Testung von solchen reinen Linien wurde fortgesetzt, die divergierende und konver
gierende Verwandtschaftsgrade aufgewiesen. Dabei stellte sich heraus, dafb auch die 
nachstverwandten Linien noch durch Proteinmuster zu differenzieren sind. Die Proteine 
werden zweckmiifbig aus dem ruhenden Korn gewonnen. Gewebeteile von 4 bis 5 Tage 
alten Keimlingen geben zwar auch eine gewisse Sortenspezifitiit irn Protein- und Enzym
muster wieder, die aber von gewebespezifischen tiberlagert werden. Blatter sind wegen 
ihres hohen Anteils an Ribulose-1,5-diphosphat-carboxylase wenig geeignet. Neben den 
schon frtiher aufgefiihrten Standard-Elektrophoresen in Polyacrylarnid wurden starker 
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2-dimensionale Techniken herangezogen, in der ersten Dimension Fokussierungen, in der
zweiten Porositatsgradienten. Dadurch konnte die Relation von Ladung zu Molekular
gr6Be festgestellt und gezeigt werden, daB bestimmte Bereiche reproduzierbar unscharfe
Banden geben, was auf geringe Unterschiede des Molekulargewichts zuriickgefohrt werden
muB (Glycoproteine mit Oligosacchariden wenig verschiedener Kettenliinge ).

8. Protein- und Enzymspektren des Weizens und mogliche Korrelationen zu seinen
Eigenschaften (Hussein, K., und Stegemann, H., in Zusammenarbeit mit Eustatiu, N.,
Research Institute for Cereal Plants, Fundulea-Bukarest, Rumiinien, und Rimpau, J .,
Institut for Pflanzenztichtung, Universitat Gottingen)

Zur Verwendung von Pherogrammen zu ztichterischen Zwecken und als Genmarker wur
den rumanische, iigyptische und deutsche Weizensorten geprtift, z. T. solche, die wahr
scheinlich monogen vererbte Eigenschaften haben. Verbesserte Extraktionsmethoden 
fur Weizenmehl und -schrot und die Anwendung von Porositiitsgradienten neben den 
anderen Elektrophoresen for Albumine, Globuline und Gliadine zeigten, daB sehr groBe 
Molekille (>200 OOO Dalton) zu finden sind, wenn die Extraktion schonend ist. Da die 
Proteinmuster von Weizensorten ahnlicher als von Kartoffel- oder Maissorten sind, miissen 
2, machmal 3 molekulare Parameter, vor allem Isozym-Muster von Esterasen herangezo
gen werden, um nahe-verwandte Linien sicher zu unterscheiden. Die bekannte Korrela
tion dreier Proteinbanden mit der Winterfestigkeit des Weizens konnte bisher auf andere 
Eigenschaften noch nicht ausgedehnt werden. 

9. Verbesserung von Trenn- und ldentifizierungs-Methoden von Mak.romolekiilen
(Stegemann, H.)

9 .1. Virus-Trennung im Porositatsgradienten (Poro-PAGE) von Polyacrylamid (PAA) 

Die Fortsetzung der Untersuchungen mit Poro-PAGE hatten zum Ziel, Virus-Nachweise 
ohne jede Vortrennung direkt aus dem aesgepreBten Saft des virusbefallenen Gewebes zu 
ermoglichen. In den meisten Fallen war die Verwendung frischen oder unter Glycerin
Schutz gefrorenen Materials vorzuziehen. Poro-PAGE von 3 bis 6, 3 bis 7 und 3 bis 10 PAA-% 
im pH-Bereich 7 bis 9 und anodischer bzw. kathodischer Polung zeigten scharfe Banden 
des Tabakmosaik, turnip yellow mosaic, egg plant mosaic, tomato ringspot, tomato black
ring (Isolate aus Bohnen bzw. Reben), andean potato latent, dulcamara mottle und bella
donna mottle-virus. Cactus-X-virus lieB sich noch nicht darstellen. Laufzeiten iiber eine 
Nacht waren besser als iiber 2 Tage. Li.ingere Laufzeiten ftihrten zu verschmierten Banden, 
ausgenommen in 0,125 M Tris-Borat-Puffer pH 8,9. Gestreckte und isometrische Viren 

', lassen sich trennen. Nucleinsiiuren unli losliche wie aggregierte Bestandteile des Blattes 
storten nicht, Bruchstiicke sind als verschmierte Zonen im anodischen Bereich bei 7-15 % 
PAA zu finden. Im Gegensatz zur Poro-PAGE von Proteinen im Mol-Gewichts(MG)-Be
reich von 25 bis 500 · 103 Dalton (vereinzelt auch bis herunter zu 10 000 Dalton) kann 
das MG der Viren nicht exakt bestimmt werden, weil Formfaktoren eine groBere Rolle 
bei der Wanderungsstrecke spielen. Gereinigte Viren als Vergleich waren zweckmi.iBig, 
jedoch spalteten diese zuweilen als homogen angesehenen Partikel in - scharfe - Banden 
auf. Viren bis zum MG von ea. 50 Millionen dringen noch in 3 bis 6 %iges PAA ein. Wei
tere Charakterisierung wurde <lurch Abstreifen des Hiillproteins vom Virus direkt im Gel 
durch Kochen (5 min.) mit SOS erreicht. Das Molekulargewicht des in situ freigesetzten 
Proteins lieB sich rechtwinklig zu seiner vorherigen elektrophoretischen Wanderung <lurch 
SOS-PAGE mit Markern bestimmen. 
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Zur Bestimmung des isoelektrischen Punktes von Viren sind Trennungen mit Ampholyten 
in hochporoseri Gelen geeignet, damit die Wanderungsrichtung im Poro-PAGE schnell 
festgelegt werden kann. Auch agarose-haltige Gele daftir heranzuziehen gelang bisher 
wegen Schrumpfungserscheinungen nicht. 

9.2. Priiparative Reinigung von Viren durch Block-Durchlauf-Elektrophorese (in Zusam
menarbeit mit Koenig, Renate, Institut ftir Viruskrankheiten der Pflanzen, Braun
schweig) 

Die von uns entwickelte Gel-Elektrophorese in Blacken von 10 x 12 x 1,6 cm (Aufgabe
flache fur die Probe ea. 20 cm2 ) mit zeitgesteuerter Elution der Fraktionen wurde bisher 
nur fur Makromolekille bis zum MG von ea. 1 Million eingesetzt, wobei PAA-Gel als Tra
ger diente. Die Verwendung von Mischgelen und reiner Agarose mit extrem niedrigen 
endosmotischen Werten zeigte, da8 auch Teilchen von weit hoherem MG so gleichrnii8ig 
und tief in das Gel eindrangen, da8 eine Trennung von den iiberwiegend niedriger-mole
kularen Bestandteilen eines Gewebe-Saftes moglich ist. Das Ziel ist, ohne die bisher iib
lichen Verfahrensschritte (zeitaufwendig und Gefahr von sekundiiren Veriinderungen) 
direkt aus Rohrnaterial gereinigtes Virus-Antigen zur Antiserum-Herstellung zur Verfiigung 
zu stellen. 

9.3. Charakterisierung von Proteinen durch partielle enzymatische Hydrolyse 

Die ldentitiitscharakteristiken fiir die Primiirstruktur der Proteine, die aus verschiedenen 
Quellen oder innerhalb eines Organismµs aus verschiedenen Geweben stammen oder 
durch geringfiigige Seitenkettenvariation multiple Formen in der Elektrophorese zeigen, 
sind ftir eine molekular-genetische Analyse der Proteine von gr68ter Bedeutung, um nicht 
Fehlschltisse zu ziehen. Die bisher einzige µg-Methode war das ,,Fingerprint-Verfahren", 
eine enzymatische Hydrolyse, gefolgt von Peptidtrennung durch Chromatographie und 
Hochspannungselektrophorese. Der zweite Schritt kann aber schneller durch Beladung 
der Poly-Peptide mit Na-dodecylsulfat (SDS) mit anschlie8ender SDS-PAGE erfolgen, 
wenn man verschiedene Enzyme in unterschiedlicher Menge auf das zu untersuchende 
Protein einwirken la8t (Spaltungs-Kinetik). Gespalten wurden priiparativ gewonnene und 
ftir Genetik und Ernahrung interessante Proteine der Kartoffelknolle und Hilllproteine rnit 
ChymotrypsiJ?. A4, Trypsin, Papain, Thermolysin und anderen bakteriellen Proteasen. Die 
vermutete ldentitiit ergab sich aus den gleichen Spaltungsmustern in Abhangigkeit von der 
Vorbehandlung. 

10. Automatisierung von Enzym-Analysen zur Friihdiagnose negativer Umwelteinfliisse
(Stegemann, H., und Roeb, L., in Zusammenarbeit rnit Grallert, M., Fachgruppe ftir
Anwendungstechnik)

Die Apparatur zur Massentestung hochrnolekularer (und in gewissem Umfang auch nie
dermolekularer) Komponenten von Pflanzen, Bakterien und Pilzen durch Elektrophorese 
auf einem Polyacrylamid-Band 234 x 6,9 x 0,4 cm wurde weiterentwickelt. Die elektro
nische Steuerung der Funktionen ,,Bandtransport" und ,,Elektrophorese bei Bandstill
stand" wurde erweitert auf den automatischen Wechsel von insgesamt 5 Reihen mit je 
16 Proben, so da8 z. Zt. innerhalb von 9 Stunden 80 Proben analysiert werden konnen. 
Dabei ist von besondereni Vorteil, da8 das Verfahren nicht nur auf hochkonzentrierte 
Proteinlosungen (z. B. Serum) angewendet werden kann. Schwierigkeiten bereitet noch 
die Brticke zur Anode nach vielfachem Einsatz, da sie zur Austrocknung neigt. Die Schalt
plane mtissen ftir breiteren Einsatz vereinfacht werden. 
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11. lsolierung und Charakterisierung des Toxins von Erwinia amylovora (Feuerbrand von
Kernobst) (Loeschcke, V., in Zusammenarbeit mit Zeller, W., lnstitut fiir Pflanzen
schutz in Ackerbau und Griinland, AuBenstelle Kitzeberg)

Die Reinigung des Rohtoxins mittels Saulenchromatographie sowie Gelfiltration <lurch 
verschiedene Medien bereitete durch die Viscositat oder Oberflachenaktivifat des ,,ooze" 
Schwierigkeiten, die zum Verbrauch des verftigbaren Rohproduktes fiihrten. Da die Neu
gewinnung von ooze jahreszeitlich beschrankt ist, wurde der Fortgang der Arbeiten auf 
1978 zuriickgestellt. 

Bibliotheken in Berlin-Dahlem und Braunschweig 

Die Bibliotheken gehoren mit ea. 90.000 Banden und mehr als 2.000 laufenden Zeitschrif
ten zu den bedeutendsten Spezialsammlungen wissenschaftlicher Literatur auf dem Ge
biet der Phytomedizin in Mitteleuropa. Sie sind dem Leihverkehr der Deutschen Biblio
theken angeschlossen. Die Handbtichereien der sieben AuBeninstitute sind Spezialsamm
lungen der einzelnen Forschungsgebiete, stehen als Prasenzbibliotheken nach vorheriger 
Vereinbarung auch AuBenstehenden zur Verfligung und werden von der Bibliothek Braun
schweig betreut. 

Von der Bibliothek Braunschweig wurde, nach Einbau von Vitrinen, durch feste und 
wechselnde Ausstellungen auf die Bestande der Bibliothek, ihre Tauschbeziehungen und 
die zahlreichen Veroffentlichungen der Biologischen Bundesanstalt hingewiesen. In der 
Bibliothek Berlin-Dahlem wurde, nach Inbetriebnahme des neuen Btichermagazins, die 
Neuaufstellung der Gesamt-Bestande abgeschlossen. 

Bei den Bibliotheken liegt die Betreuung der Veroffentlichungen der Biologischen Bun
desanstalt; durch den Ausbau der Hausdruckerei in Braunschweig konnten die Amtlichen 
Pflanzenschutzbestimmungen und ein Tei! der Merkblatter der Biologischen Bundesan
stalt im Hause gedruckt werden. 

Von der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurden Mittel zur Erstellung des Gesamt
zeitschriftenkatalogs der Bibliotheken der Biologischen Bundesanstalt in Zusammenarbeit 
mit der Zeitschriftendatenbank bei der Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbesitz in Ber
lin bewilligt. Die Arbeiten werden im Jahr 1978 aufgenommen. Die Bibliothek Braun
schweig konnte im Rahmen ihrer Mitarbeit in der ,,Bibliotheksregion Stidostniedersachsen" 
ihre laufend gehaltenen Zeitschriften in einen gemeinsamen Datenpool einspeichern las
sen. 

Die Bestande der beiden Bibliotheken bilden die Voraussetzung for die Arbeit des Doku
mentationsschwerpunktes Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz und des Informa
tionszentrums for tropischen Pflanzenschutz. 

1. Auslegung der Deskriptorenstruktur im Fach Phytomedizin auf Verwendbarkeit im
EDV-System (Laux, W.)

Bei der Umstellung auf maschinelle Methoden bei der Durchfohrung von Literaturrecher
chen erwiesen sich die in Form des Thesaurus Phytomedizin geordnet vorliegenden Deskrip
toren zwar sowohl einzeln als auch im Zusammenhang als unverandert geeignet und genti
gend flexibel. Bisher ungelost ist lediglich das Problem der gegenseitigen Zuordnung von 
Ober- und Unterbegriffen bei der Eingabe der Deskriptoren. Diese Verkntipfung erfolgte im 
bisherigen Sichtlochkartensystem durch einfaches Mitlochen der wichtigsten Begriffe (etwa 
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,,Herbizid" mit ,,2 .4.-D") und erleichterte die fallweise Abfrage von Unter- wie Oberbe
griffen erheblich. In Verhandlungen mit der Zentralstelle ftir Agrardokumentation und 
-information wurde versucht, ein moglichst noch verbessertes Verfahren auch ftir das
maschinelle Retrieval-System zu finden. Dieses ist technisch nicht problematisch. Die
dazu notwendigen Programmierleistungen konnen jedoch nicht von der BBA selbst er
bracht werden.

2. Fortschreibung des Thesaurus Phytomedizin unter Beriicksichtigung der aktuellen
fachlichen und methodischen Ergebnisse des Pflanzenschutzes (Blurnenbach, D.)

Der irn J ahre 1973 fertiggestellte Thesaurus Phytomedizin hat sich auch irn Berichtsjahr 
wie zuvor in der praktischen Arbeit, bei der InhaltserschlieSung und bei der Durchftih
rung retrospektiver Recherchen bewiihrt. Formulierung und thematischer Gehalt der 
Deskription erfilllen gegenwiirtig durchaus noch die leicht gewandelten Voraussetzungen 
fiir die InhaltserschlieSung von Dokurnenten. Es muSten lediglich insgesamt 167 neue 
Verweise in den Thesaurus aufgenommen werden, wobei nur ein leichter Anstieg der 
Zugiinge zu verzeichnen war. Soll ten die Verweise in den komrnenden J ahren starker 
zunehmen, mililite eine Neuauflage des Thesaurus erwogen werden. 

3. Erstellung und Veroffentlichung einer Konkordanzliste fur russische Namen von
schlidlichen und niitzlichen Arthropoden und den entsprechenden wissenschaftlichen
Namen (Laux, W.)

Die Arbeiten an der Erstellung der Konkordanzliste russischer Arthropodennarnen wurden 
fortgesetzt. Im Berichtsjahr wurden ftir die Eintragungen der russischen Buchstaben A-P 
die wissenschaftlichen Namen iiberprtift, auf den neuesten nomenklatorischen Stand ge
bracht und durch Autorenangaben sowie Familiennarnen ergiinzt. Der Zugang russischer 
Schadlingsnamen irn Berichtszeitraum wurde in die Arbeiten rniteinbezogen. Mit der 
Fertigstellung der Konkordanzliste kann im Jahre 1978 gerechnet werden. 

Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Der Dokumentationsschwerpunkt hat die Aufgabe, die wissenschaftliche Literatur auf 
den Gebieten der Phytopathologie und des Pflanzenschutzes einschlieSlich Vorratsschutz 
und deren Grenzgebiete zu erfassen, auszuwerten und nachzuweisen. Die Literaturdaten 
werden in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle fur Agrardokumentation und -informa
tion in Bonn, bei den Rechenzentren der Universitiit und des Bundespresse- und Informa
tionsamtes der Bundesregierung zur Weiterverarbeitung in EDV-Anlagen aufgenomrnen. 
Die ,,Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, Neue Folge" erscheint regelmiiSig mit 
Schlagwortregistern sowie kumulierten Registern fur den Gesamtband, die rnit Hilfe der 
EDV erstellt werden. Im Berichtsjahr konnten dariiber hinaus kumulierte Gesamtregister 
fiir iiltere Biinde der ,,Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur" erstellt werden. 

Die in Berlin installierte Datensichtstation (Terminal) konnte irn Laufe des Berichtsjahres 
voll eingesetzt werden, nachdem die Zentralstelle ftir Agrardokumentation und -informa
tion nach erheblichen Schwierigkeiten den gr66ten Teil des auf 170.000 Titel angestie
genen Datenmaterials abrufbereit gemacht hatte. Dadurch konnte eine weitere Beschleu
nigung und qualitative Verbesserung der Rechercheergebnisse erreicht werden. Weiterhin 
konnte mit der Datensichtstation die Recherchetiitigkeit in den Datenbanken von Biolo
gical Abstracts beim Deutschen Institut fur medizinische Information und Dokumentation 

H 124 



in Koln aufgenommen werden. Die Zahl der vom Dokumentationsschwerpunkt beantwor
teten Anfragen stieg in unerwartetem Umfang um ea. 50 % an. Im Berichtszeitraum be
suchten 121 Interessenten, darunter 15 aus dem Ausland die Dokumentationsstelle, um 
sich iiber ihre Leistungen und ihre Arbeitsweise zu informieren. Die Lieferung von Lite
raturdaten aus der Bundesrepublik Deutschland for das Internationale Agrardokumenta
taionssystem AGRIS der FAO wurde in verstarktem Umfang fortgesetzt. Fiir die Umstel
lung der Datenerfassung der Dokumentationsstelle auf ein modernes elektronisches Daten
erfassungssystem wurden umfangreiche Vorarbeiten geleistet und nach Bewilligung der 
Beschaffungsmittel fiir die vorgesehene Anlage des SYSTEMS GIER 4521 die Beschaf
fung eingeleitet. 

lnformationszentrum fiir tropischen Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Schwerpunkt der Recherchen und Auskunftstatigkeit waren wieder Fragen des Pflanzen
schutzes und der Phytomedizin in Agrarstaaten der Dritten Welt, wobei erstmals die 
Anzahl der Fragen aus dem Ausland diejenige aus dem Inland betrachtlich iibertraf. Dies 
mag mit dem weiteren Bekanntwerden des Informationszentrums und seiner Dienste 
durch auslandische Fachzeitschriften zusammenhangen. Insgesamt gingen im Berichts
jahr 101 Anfragen ein, aus der Bundesrepublik Deutschland (25), Indien (15), Marokko 
(11), Tiirkei (13). Weitere Anfragen kamen aus Athiopien (2), Argentinien (3), Canada (1), 
Indonesien {2), Jugoslawien (I), Nicaragua (1), Osterreich (1), Panama (1), Peru (3), 
Senegal (2), SriLanka (1), Sudan (6), Siidkorea (1), Surinam (1), Thailand (3), Togo (3), 
Tschechoslowakei (4), Westsamoa (1). Bei Marokko, Argentinien, Nicaragua, Peru, Togo 
und Westsamoa handelt es sich um Anfragen aus Agrarprojekten, die von der Bundes
republik Deutschland durchgeftihrt werden oder an denen sie mindestens zum Teil betei
ligt ist. Sie wurden meist in Zusammenarbeit mit der GTZ und der DSE mit der notwen
digen Literatur versorgt. Bei den anderen Llndern handelt es sich um Literaturbeschaf
fungen fiir Pflanzenschutzprojekte, die von den Staaten haufig nach 'Obernahme eines 
von der Bundesrepublik finanzierten Agrarprojektes jetzt selbst durchgeftihrt werden, 
oder um adaquate Forschungsvorhaben an wissenschaftlichen Ausbildungsstatten oder 
Instituten. In der Themenwahl zeigt sich eine zunehmende Tendenz der Anfragen for 
einen besseren Schutz bei der Lagerhaltung tropischer Ernteprodukte. Die iibrigen The
men sind weit gestreut. Eine gewisse Haufigkeit zeigten Anfragen; die sich auf Prognose, 
Oberwachung sowie Organisation eines Pflanzenschutzdienstes beziehen. Der EDV-Spei
cher des Dokumentationsschwerpunktes Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz konnte 
im Berichtsjahr voll in Anspruch genommen werden, wodurch eine schnellere Bearbeitung 
von Anfragen moglich wurde. Neben der schriftlichen Auskunftserteilung konnten zahl
reiche Besucher am Informationszentrum selbst mit der for sie wichtigen Fachliteratur 
versorgt werden. Innerhalb der Agrardokumentation ist das Informationszentrum in die 
Lieferung von Literaturdaten fur das Agrardokumentationssystem AGRIS der F AO rnit
eingeschlossen. 

Dienststelle fur wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz in 
Berlin-Dahlem 

Die Mitarbeit an der fachlichen Vorbereitung pflanzenschutzlicher und insbesondere 
phytosanitarer Rechtsvorschriften wurde fortgesetzt; der ,,Ausschu6 fiir Quarantanefra
gen"· wurde zu zwei Sitzungen einberufen, um Fragen der Pflanzenbeschau bei der Ober-
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nahme der einschlagigen Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1976 - 77/93/EWG -
zu erortern. Bin weiterer Schwerpun.kt war die Bearbeitung einer Sammlung von Priifungs
fragen fiir eine bundeseinheitliche Durchfiihrung des Sachkundenachweises fiir Lohnunter
nehmer u. a. im Pflanzenschutz gemiIB § 14 des Pflanzenschutzgesetzes. Die Samrnlung 
in- und auslandischer Rechtsvorschriften irn Pflanzenschutz und in der Pflanzenquaran
tane wurde auf dem Laufenden gehalten und fiir die Informationsarbeit - besonders 
durch Ubersetzung und Abdruck in den ,,Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen" -
genutzt. Zur Forderung der Zusammenarbeit der Pflanzenschutzamter bei der Bekamp
fung des Bisam wurde am 11./ 12. Mai 1977 in Hirschaid bei Bamberg eine Arbeitstagung 
der Fachreferenten fiir Bisambekampfung durchgefiihrt (Quantz, L.) 

1. Durchfiihrung des Meldedienstes iiber das Auftreten von Schaderregern an Kultur-
pfanzen in der Bundesrepublik (Scholz, M.)

Die von den Pflanzenschutzdienststellen gelieferten Berichte und Oaten wurden fiir Aus
kiinfte verarbeitet. Durch die Fachinstitute der Biologischen Bundesanstalt und die Dienst
stelle wurde aus den Meldungen ein Jahrestiberblick fiir den ,,Jahresbericht des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes" zusammengestellt. Sondererhebungen zur Klarung der Epidemio
logie und Erfassung der Befallslage des Getreidemehltaus an Winterweizen wurden gemein
sam mit dem Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland (Bartels, G.) und den 
Pflanzenschutzamtern durchgeftihrt. Uber die Neugestaltung der Meldemethodik berichtet 
F. Schutte von der AuBenstelle Kitzeberg des genannten Institutes. Zu diesen V orhaben
wurde von der Dienststelle eine Arbeitssitzung der Fachreferenten fiir Meldewesen der
Pflanzenschutzamter veranstaltet.

2. Erhebungen iiber Art und Menge der in den verschiedenen Kulturen ausgebrachten
Pflanzenbehandlungsmittel (Hille, M., und Riepert, F.)

In reprasentativen Stichproben von landwirtschaftlichen Betrieben aus dem gesamten 
Bundesgebiet wurde der Verbrauch an Pflanzenbehandlungsmitteln (PBM) in den Jahren 
1975 und 1976 nach dem Quotenverfahren ermittelt. Die Quoten wurden bestimmt nach 
dem Umfang von 5 BetriebsgroBenklassen {l-10 ha, 10-20 ha, 20-30 ha, 30-50 ha, iiber 
50 ha) in den einzelnen Bundeslandern. Uber die Pflanzenschutzamter(37 Dienststellenbe
reiche) wurden fur die Erhebung L 1 Q {1975) an 2325 Betriebe und fi.ir die Erhebung L2Q 
{1976) an 2149 Betriebe Fragebogen verteilt. Gefragt wurde jeder Betrieb nach der Be
triebsgroBe und landwirtschaftlich genutzen Flache {LF); je Kultur nach den genutzten 
und mit PBM behandelten Flachen;je PBM-Anwendung nach Kultur, behandelter Flache, 
Praparat, Menge des Praparates und Zahl der Anwendungen. Die Riicklaufquoten betru
gen fiir L 1 Q 69,3 % (erfaBte Flache ea. 60.000 ha) und fiir L 2  Q 74,5 % (erf. Flache ea. 
72 .500 ha). Die Datenerfassung und -sortierung erfolgte mittels EDV {19.800 Datensatze 
in der Kulturflachen-Datei und 34.300 Datensatze in der PBM-Anwendungs-Datei fiir 
beide Erhebungen). 

Im Rahmen der Erhebung L 1 Q {1975) wurden bei 

Winterweizen 99 ,29 % Zuckerriiben 
Sommerweizen 97 ,80 % Kartoffeln 
Wintergerste 97 ,79 % Raps 
Sommergerste 95,95 % Wiesen/Weiden 
Hafer 93,65 % 
Roggen 89 ,68 % 

der genutzten Flachen mit PBM behandelt. 

H 126 

96,95 % 
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Als weiteres Beispiel fur die Auswertungsmoglichkeiten soll das Ergebnis einer Abfrage 
aus dem Datenmaterial der Erhebung L 2 Q nach Menge und behandelter Flache der in 
Bayern im Winterweizen eingesetzten Wirkstoffe dienen: In 330 Betrieben (bayrischer 
Stichprobenanteil: 386 Betriebe mit 9 .686 ha Gesamtlliiche) wurden 1.635 ha Winterwei
zen zu 99 ,5 % mit PBM behandelt. Die ausgebrnchte Wirkstoffmenge von 3 .935 kg ( ohne 
Kalkstickstoff und Beizmittel) bestand zu 84,2 % aus Herbiziden, 10,4 % aus Wachstums
reglern, 5,4 % aus Fungiziden und zu 0,002 % aus Insektiziden. Unter den Herbiziden 
(=100) dominierten Mecoprop mit 37 % (l.236 kg), Dichlorprop mit 29 % (970 kg), Me
thabenzthiazuron mit 9 % (292 kg) und MCPA mit 6 % (199 kg). An Fungiziden (=100). 
wurden zu 54 % Captafol und zu 31 % Thiophanat-methyl eingesetzt. 

Auf die gleiche Weise wurden Daten zum PBM-Einsatz im J ahre 197 6 aus 5 5 5 Forstlimtern 
gespeichert (erfrulite Waldflache 2.853.000 ha) sowie aus 350 Obstbaubetrieben, 250 Ge
mtisebaubetrieben und 270 Weinbaubetrieben for die Erfassung vorbereitet. 

H 127 



IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

1. Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und Organisationen; Lehrtatigkeit

1.1. lnlandische Einrichtungen 

Mit den auf dem Gebiet der Phytopathologie tatigen Universitats· und Hochschulinstituten besteht 
eine enge Zusammenarbeit, die in der Teilnahme der Ordinarien fur Phytopathologie und Pflanzen
schutz an den regelmaBigen Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und in der Tatsache 
zum Ausdruck kommt, daB wissenschaftliche Mitarbeiter der Bundesanstalt Vorlesungen und Obungen 
an Universitiiten und Hochschulen halten. 

Fo!gende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

1.1.1. als auBerplanmaBige Professoren: 

Dir. und Prof. Pref. Dr. rer. nat. BlJfIN 

Dir. und Prof. Prof. Dr. rer. nat. FRANZ 

Ltd. Dir. rnd Prof. Prof. Dr. agr. GERLACH 

Dir. und Prof. Prof. Dr. agr. KLOKE 

Wiss. Dir. Prof. Dr. rer. nat. LAUX 

Dir. und Pro[. Prof. Dr. rer. hart. SAUTHOFF 

Universitiit Gi:ittingen 
Forstliche Fakultiit Hann. Munden 
Techn. Hochschule Darmstadt 
Fakultiit fi.ir Biologic 
Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Internationa!e Agrarentwicklung 
Techn. Universitiit Berlin 
Fachbereiche LandschaftsentwlcTiung und 
Internationaie Agrarentwicklung 
Techn. Universitiit Berlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 
Techn. Universitiit Berlin 
Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 

Priisident und Professor Prof. Dr. agr. SCHUHMANN Techn. Universitat Berlin 

Dir. und Prof. Prof. Dr. rer. nat. STEGEMANN 

1.1.2. als Honorarprofessor: 

Dir. und Prof. Prof. Dr. rer. nat. WEISCHER 

1.1.3. als Lehrbeauftragte: 

Dr. sc. agr. BLUMENBACH

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. CASPER 

Wiss. Dir. Prof. Dr. rer. nat. LAUX 

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. PAUL 

Dir. und Prof. Dr. rer. nat. SCHMIDLE 

Dr. rer. nat. SCHUPHAN 
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Fachbereich Internationale Agrarentwicklung 

Universitiit Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultiit 

Universitiit Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Freie Universitiit Berlin 
Institut fi.ir Bibliothekarausbildung 

Universitiit Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Freie Universitiit Berlin 
Fachbereiche Philosophie und Sozialwissenschaf
ten· (Informations- und Dokumentationswissen
schaft) 
Universitiit Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultiit 

Universitiit Heidelberg 
Fakultiit fi.ir Biologie 

Universitiit Mainz 
Fachbereich Botanik 



Aufgrund des von der Bundesregierung beschlossenen Sofortprogramms fur den Umweltschutz ist eine 
interministerielle Projektgruppe ,,Umweltchemikalien" ins Leben gerufen word en, die unter Beteiligung 
der Biologischen Bundesanstalt einen Beitrag zum Umweltschutzprogramm der Bundesregierung erar
beitet hat. Innerhalb der Projektgruppe sind unter Mitwirkung der Biologischen Bundesanstalt For
schungsplanungsgruppen gebildet worden, die sich unter anderem mit den folgenden Themen befassen: 
Beurteilung von Herbiziden unter Umweltgesichtspunkten, Verminderungdes Einsatzes von Pestiziden, 
Untersuchung der UIT1weltgefahrdung durch Metalle, Organohalogen- und Organochlorverbindungen, 
Phosphate, Nitrate, Streusalze, Waschmittelzusii.tze und anderen Stoffgruppen sowie Automatisierung 
von Analysenverfahren. Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten mit in verschiedenen Arbeitsgrup
pen, die sich mit Umweltfragen befassen. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit dem Umweltbundes
amt in Berlin. 

Die praktische Durchftihrung des Pflanzenschutzes obliegt den Pflanzenschutzamtern ( der Lander) und 
ihren Bezirksstellen. Die enge Zusammenarbeit mit diesen fiihrt zu stii.ndigen Kontakten der Institute 
der Bundesanstalt mit den an ihren Forschungen besonders interessierten Pflanzenschutzii.mtern und 
zu regelmii.Bigen Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, in denen Fragen und Wiin
sche, die sich bei der Durchftihrung des Pflanzenschutzes ergeben, an die Bundesanstalt herangetragen 
und die Pflanzenschutziimter von den neuesten Forschungsergebnissen unterrichtet we.rden. Auch mit 
den Fachinstituten auf den Gebieten der Landwirtschaft, des Garten-, Obst- und Weinbaus sowie der 
Forstwirtschaft besteht, z. B. durch deren Beteiligung an der amtlichen Prtifung von Pflanzenschutz
mitteln und .'.era.ten, eine gute Zusammenarbeit, ebenso mit dem Bundessortenamt, dem Deutschen 
Wetterdienst und mit den zahlreichen am Pflanzen- und Vorratsschutz interessierten Fachverbanden 
und den von diesen gebildeten Arbeitsgemeinschaften. In der Deutschen Phytomedizinischen Gesell
schaft wirken mehrere Wissenschaftler der Bundesanstalt aktiv mit, u .. a. als Leiter von Arbeitskreisen. 

Der Prii.sident und Professor der Bundesanstalt, Prof. Dr. SCHUHMANN, iibernahm den Vorsitz in der 
Arbeitsgruppe Tropische und subtropische Agrarforschung im Senat der Bundesforschungsanstalten 
des Bundesministeriums fiir Ernii.hrung, Landwirtschaft und Forsten. - Auf dem Gebiet der Entwick
lungshilfe bestehen enge Beziehungen zur Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit und zur Deut
schen Gesellschaft ftir internationale Entwicklung (Abt. Feldafing). 

Ltd. Dir. und Prof. Dr. ULLR[CH gehort dem Hauptausschu6 fiir Pflanzenzucht der Deutschen Land
wirtschafts-Gesellschaft an. N ach seiner Wahl zum 1. Schriftfiihret der Vereinigung fiir angewandte 
Botanik iibernahm er die Schriftleitung und Herausgabe der Zeitschrift ,,Angewandte Botanik". Wissen
schaftlicher Direktor Dr. MAAS gehort dem Ausschu6 fiir Pflanzenschutz und Dir. und Prof. Dr. BODE 
dem Ausschu6 fur Kartoffelziichtung und Pflanzguterzeugung der Deutschen Landwirtschafts-Gesell
schaft an. Zwei Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten als Beisitzer in Fachgruppen des Verbandes 
Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten. Die Bundesanstalt ist im 
,,Standigen Ausschu6 fiir Vorratshaltung und Schii.dlingsbekii.mpfung" sowie in der ,,Arbeitsgruppe zur 
Priifung der Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzarthropoden" und im Arbeitskreis ,,Pflan
zenschutzmittelriickstande in Futtermitteln und tierischen Produkten" vertreten. Dir. und Professor 
Dr. GARTEL wurde zum Federfiihrenden des Arbeitskreises ,,Bodenkunde und Rebenerniihrung" im 
Forschungsring des Deutschen Weinbaues wiedergewiihlt. Als Vertreter der Bundesanstalt wurde Dir. 
und Prof. Dr. SCHOTTE in die Herausgebergemeinschaft des ,,Anzeigers fur Schadlingskunde, Pflan
zen- und Umweltschutz" aufgenommen. 

Zwischen den Instituten fiir nichtparasitare Pflanzenkrankheiten und fiir Pflanzenschutz im Zierpflan
zenbau der Bundesanstalt und dem Hahn-Meitner-Institut fiir Kernforschung in Berlin-Wannsee hat 
sich eine engere Zusammenarbeit ergeben. Das Institut fiir Pflanzenschutzmittelforschung pflegt Kon
takte mit dem Institut fiir iikologische Chemie der Gesellschaft fiir Strahlenforschung. Dir. und Prof. 
Prof. Dr. KLOKE wirkt als Sachverstiindiger fiir Forschungsvorhaben im Geschiiftsbereich des Bundes
ministers for Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten zum Thema ,,Strahlenschaden bei Nutzpflanzen". 

Der Priisident und Professor der Bundesanstalt, Prof. Dr. SCHUHMANN, ist in den Beirat der VDI
Kommission ,,Reinhaltung der Luft" berufen. Zwei Wissenschaftler der Bundesanstalt gehiiren dieser 
Kommission als Leiter bzw. Mitarbeiter einer Fachgruppe an. Dir. und Prof. Prof. Dr. KLOKE wirkt 
als Sachverstii.ndiger iiber die Belastbarkeit von Pflanzen mit Schwefeldioxid in und um Ballungsge
biete. AuBerdem gehort er dem beim Bundesministerium des Innern gebildeten FachausschuB ,,§ 15 
Abfallbeseitigungsgesetz" und der Kommission ,,Zentrale Erfassung und Bewertung von Umwelt
chemik.alien" beim Bundesgesundheitsamt an. 
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Im Rahmen der Deutschen Fonchungsgemeinschaft wirkten irn Berichtsjahr: 

Dir. und Prof. Dr. WEINMANN als Mitglied der Kornrnission for Pflanzenschutz-, Pflanzenbehand
lungs- und Vorratsschutzrnittel, der Abteilung ,,Analytik" und der 
Arbeitsgruppe ,,Pflanzenschutzmittel-Wasser'' 

Dir. und Prof. Prof. Dr. FRANZ als Mitglied der Komrnission fiir Pflanzenschutz-, Pflanzenbehand-
lungs- und Vorratsschutzrnittel 

Weitere Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten - in der Deutschen Forschungsgerneinschaft -
aktiv mit in der Arbeitsgruppe ,,Analytik" der Kommission fiir Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs
und Vorratsschutzmittel, im Schwerpunktprogramm ,,Verhalten und Nebenwirkungen von Herbizi
den irn Boden und in Kulturpflanzen'' sowie in der Arbeitsgruppe ,,Blei" der Kommission fiir Urnwelt
gefahren. 

Der mit der Bibliothek der Biologischen Bundesanstalt in Berlin-Dahlem verbundene Dokurnentations
schwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz pflegt im Rahmen der kooperativen Landbau
dokurnentation mit der Zentralstelle fiir Agrardukomentation und -information in Bonn-Bad Godes
berg sowie mit anderen Dokurnentationsstellen auf dem Gebiet der Landbauwissenschaften eine enge 
Zusammenarbeit. Der Dokumentationsschwerpunkt ist aktiv tatig im Berliner Arbeitskreis Information 
und irn Arbeitskreis Information, Dokumentation, Bibliothek der Deutschen Phytomedizinischen 
Gesellschaft, deren Vorsitzender Wiss. Dir. Prof. Dr. LAUX ist, sowie in der Gesellschaft fiir Biblio
thekswesen und Dokumentation des Landbaues, deren Vorstand Wiss. Dir. Prof. Dr. LAUX als stell
vertretender Vorsitzender angehort. Wiss. Dir. Prof. Dr. LAUX gehort dem Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft fiir Dokumentation und dem Beirat der Arbeitsgemeinschaft fiir Spezialbibliotheken an, 
ist Vorsitzender der Kommission fiir das Dokumentations- und Archivwesen des Informationsbeirates 
bei den Senatoren for Schulwesen sowie fiir Wissenschaft und Forschung in Berlin. 

Wiss. Dir. Dr. KOHSIEK gehort dem AuuchuB fiir Landmaschinen der Deutschen Landwirtschafts
Gesellschaft sowie dem AusschuB fiir Mechanisierung von Feldversuchen, Bewertungsgruppe ,,Parzel
lenspritzgerate" der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft an. Es besteht eine Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Institut fiir Normung e. V. (DIN), Norrnengruppe Landmaschinen und Ackersch!epper. 

1.2. Auslandische und internationale Einrichtungen 

Internationale Beziehungen werden von der Bundesanstalt und ihren Instituten zu den entsprechenden 
Fachinstituten und Fachorganisationen in der ganzen Welt unterhalten. Im Berichtsjahr wurden neue 
Beziehungen angekniipft bzw. ergab sich eine engere Zusamrnenarbeit mit folgenden Jngtitutionen: 

The Australian National University, V.E.R.G., R.S.B.S., 
Canberra/Australien 
Division of Weed Research, Agricultural Research Organization 
Newe-Yaar/Israel 

United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, U. S. Horticultural 
Research Laboratory 
Orlando, Florida/USA 
University of Cape Town, Department of Microbiology 
Rondebosch/Siid-Afrika 
Canada Department of Agriculture 
Research Stations 
Vancouver, B. C., und Summerland/Kanada 

Wissenschaftler der Bundesanstalt arbeiten mit in folgenden Institutionen: 
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American Chemical Society, Divison of Pesticide Chemistry 
Arbeitsgruppe for zoologisch-botanisch-geologische Untersuchungen in der SW-Palaarktis 
Arbeitsgruppe ,,Pathological factors of the monoculture of cereals" 
Chromatography Discussion Group, Nottingham/England 

Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAG) 
Co-ordination group on resistance breeding in horticultural science 
Deutsch-Niederlandische Kommission fiir Agrarforschung 

Arbeitsgruppe }'flanztnschutz 



Editorial Committee for the Abridged Glossary of Terms used in Invertebrate Pathology 
(AGTUIP) 

Europaische Gemeinschaften (EG) 

Generaldirektion fiir gewerbliche Wirtschaft und Technologie 

Direktion Gesundheit und Sicherheit 

Arbeitsgruppe Agrarfragen, Untergruppe Forstwirtschaft 

Arbeitsgruppe Agrarfragen, Verbringung von Schadorganismen der Pflanzen in die Mitglied
staaten 

Arbeitsgruppen zur EG-Rechtsangleichung ,,Pflanzenschutzrecht" 

Arbeitsgruppe Nelkenwickler-Bestrahlung (Pflanzenquarantane) 

SachverstandigenausschuB ,,Analysenmethoden fiir Riickstande von Schadlingsbekampfungs
mitteln" 

Sachverstandigenauss.chuB ,,Riickstande von Schadlingsbekampfungsmitteln" 

Sachverstandigengruppe for Dokumentation Tropischer Landwirtschaft (AGRITROP) 

Europaische Gesellschaft fiir Kartoffelforschung 
Committee for Disease Assessment 
Sekuon Pathology, Variety 
Sektion Virology 

Europaische Gesellschaft fiir Ziichtungsforschung (EUCARPIA) 

Europaische Nematologische Ges.ellschaft 
Symposium Advisory Committee 

European and Mediterranean Cereal Rusts Foundation 

European and Mediterranean Plant Protecti<,n Organization (EPPO) 
Arbeitsgruppe ,,Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft", Untergruppe ,,Fungizide" 
Arbeitsgruppe ,,Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft", Untergruppe ,,Tierische 
Schadlinge" 
Internationale Arbeitsgruppe ,,Sharka", Spezialgruppe Vektoren 
Organisationskomitee ,,Pathological organismus in cereal monocultures" 
Standing Committee on Fumigation Standards 
Wissenschaftliches Koordinationskomitee der internationalen Arbeitsgruppe ,,Sharka" 

European Weed Research Society (EWRS) 

European Weed Research Society (EWRS) and 
European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) 

Joint EWRC-EPPO-Committee on Biological Evaluation of Herbicides 

European working group on gramineae virus diseases 

Food and Agricultural Organization of the United Nations ( F AO) 
European scientific network on maize production techniques and methods 
Working Party of Experts on the official Control of Pesticides, Section B (Specifications) 
Sachversta_ndigengruppe fiir Dokumentation Tropischer Landwirtschaft (AGRIS TROPICAL) 
Subnetwork on Fusarium Resistance in Maize 

Inter Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) 
UnterausschuB ,,Beforderung gefahrlicher Giiter" 

Internationales Amt fiir Rebe und Wein (OIV) 

Internationale Arbeitsgruppe zur Vereinheitlichung der Pathotypenbezeichnung beim Kartoffelne
matoden 

International Atom Energy Organization (IAEO) 

International clubroot working group 

International Committee for the Taxonomy of Viruses (ICTV) 

International Council for the Study of Viruses and Virus Diseases of the Grapevine (ICVG) 

Internationales Komitce fiir Zusammenarbeit bei der Erforschung der Obstviren 

Internationales Institut fiir Zuckerriibenforschung (IIRB), Pest and Diseases Group 

lnternationaler NormenausschuB ISO/SC 6 (Pflanzenschutz) 

International· Organization for Biological Control (IOBG)/ West Palaarctic Regional Section (WPRS) 
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Arbeitsgruppe ,,Biologische und biotechnische Bekampfung des Apfelwicklers" 
Arbeitsgruppe ,,Integierte Bekampfung im Getreidebau" 
Arbeitsgruppe ,,Nematoden" der Integrated Control of Soil Pests Working Group 
Arbeitsgruppe ,,Pesticides and Beneficial Arthropodes" 
Arbeitsgruppe ,,Spinnmilben" 
Arbeitskreis ,,Pilzliche Krankheiten" 

International Seed Testing Association (ISTA) 
International Society for Horticultural Science (ISHS) 

Plant Protection Commission 
Working Group on Fireblight 
Working Group on Fruit Tree Virus Diseases 
Working Group on Vegetable Virus Diseases 
Working Group ,,Phytophthora Diseases of Horticultural Plants" 
Working Group ,,Virus D1scases of Ornamental Plants" 
Working Group ,,Virus Diseases of Small Fruits" 
Working Group ,,Weed Control in Vegetable Crops" 

International Society of Plant Pathology (ISPP) 
International Committee of Fusarium Research Workers 

Kommission ftir biologische Versuchsmethoden (CEB) der franzosischen Gesellschaft ftir Phytiatrie 
und Phytopharmazie 
Laboratorio di Fitovirologia Applicata, Torino/Italien 
Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre Mer 

Komitee ,,Biologie des Sols" 

Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
LandwirtschaftsausschuB 

Permanentes Komitee der Internationalen Pflanzenschutz-Kongresse 
World Health Organization (WHO) 

Committee for Chemistry and Specifications of Rodenticides 

Der Dokumentationsschwerpunkt Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz der Biologischen Bundes
anstalt beteiligt sich durch Zulieferung von Oaten am internationalen Agrardokumentationssystem 
AGRIS der F AO in Rom. Wiss. Dir. Prof. Dr. LAUX vertritt die Gesellschaft for Bibliothekswesen und 
Dokumentation des Landbaues als ex officio-Mitglied im Executive Committee der International 
Association of Agricultural Librarians and Documentalists. 

2. Mitgliedschaft bei deutschen, auslandischen und intemationalen wissenschaftlichen Organisationen 

Unverandert

V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Bundesanstalt

1. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen, Neue Fo!ge 
Sammlung intemationaler Verordnungen und Gesetze zum Pflanzenschutz. (Erscheinen nach Be
darf. 3 bis 5 Hefte bilden einen Bruid. Aufl. 500)
1977 erschienen: Bd. 35, Heft 2-5 und Register, 218 + VIII S. 

2. Anleitung fur die Beobachter und Sachbearbeiter im Pflanzenschutz-Wamdienst
Loseblattsammlung mit Beschreibungen von Krankheiten und Schadlingen fiir die Wamdienstsach
bearbeiter.
1977 ist keine Lieferung erschienen.

3. Bibliographie der Pflanzenschutz-Literatur, Neue Folge
Titelbibliographie des internationalcn Fachschrifttums von Phytomedizin und Pflanzenschutz.
(Aufl. 1100) 
1977 erschienen: Bd. 12, H. 3-4 incl. Register, Bd. 13, H. 1-3 und Register zu Bd. 6 und 7. 
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4. Jahresberichte des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 
Berichte iiber die Tatigkeit der Pflanzenschutzamter der Bundeslander. (Erscheintjahrlich. Aufl. 1200) 
1977 erschien: 23.Jahrgang 1976, 189 S.

5. Merkblatter der Biologischen Bundesanstalt 
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Pflanzenschutz. - Biologie und Bekampfung von 
Pflanzenkrankheiten und Schadlingen. (Aufl. 1000-5000) 
19 77 erschienen: 
Nr. 13 Organisation des Pflanzenschutzes in der Bundesrepublik und Berlin (West). 14. Aufl., 

11 s.

Nr. 46 
Nr. 47 

Nr. 48 
Nr. 50 

Anforderungen an Feldspritzgerate. 9 S. 
Anforderungen an Pflanzenschutzgerate zur Ausbringung von Pflanzenbehandlungs
Granulaten. 5 S. 
und Nr. 49 sind nicht erschienen. 
Kernbibliothek Phytomedizin (Eine Auswahl von Monographien und Zeitschriften) 
Teil l Nematoden und Nematizide. 9 S. 
Tei! 2 Viren al.s Pflanzenkrankheitserreger und deren Bekampfung. 6 S. 
Teil 3 Unkrauter und Unkrautbekampfung, Herbizide, Wachs'tumsregulatoren. 15 S. 
Teil 4 Pflanzenschutzpraparate-Analytik. 4 S. 
Teil 5 Feldversuchswesen und Biometrie. 4 S. 
Teil 6 Geschichte der Phytomedizin und des Pflanzenschutzes. 6 S. 
Teil 7 Insekten und Spinnmilben als Pflanzenschadlinge und deren Bekampfung. 32 S. 
Die Reihe wird 1978 fortgesetzt. 

6. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 
Wissenschaftlkhe Veroffentlichungen aus den Instituten der Biologischen Bundesanstalt. (Erschei
nen nach Bedarf. Aufl. unterschiedlich). 

1977 erschienen: 
Heft 173 Versuche zur Begasung unter Quarantane Iiegender geschiitteter Expeller in Schuten 

gegen Khaprakafer (Trogoderma granarium Ev.). 
Von R. WOHLGEMUTH,]. DROSIHN und F. EL-LAKWAH. 29 S., 6 Abb. 

Heft 174 Gaschromatographie der Pflanzenschutzmittel. Tabellarische Literaturreferate VI. Kumu
lative Indices I-VI. 
Von W. EBING. 178 S. 

Heft 175 Die mitteleuropaischen Rostpilze der Futter- und Rasengraser. 
VonJ. ULLRICH. 76 S., 22 Abb., l Farbtafel. 

Heft 176 Zur Biologie, Okologie und Ethologie der Chalcidoidea (Hym.). Von M. BENDEL
JANSSEN. 175 S. 

Heft 177 Schadwirkung der Kleinen Kohlfliege (Phorbia brassicae Bouche) und Moglichkeiten zur 
Reduzierung des Insektizidaufwandes bei der Bekampfung. Von G. MAACK. 135 S., 
36 Abb. 

Heft 178 41. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung in Munster, 10-14. Oktober 1977. 310 S., 2 Taf. 
Heft 179 Erhebungen iiber den Befall von Importgiitern <lurch Vorratsschadlinge bei der Einfuhr 

in die Bundesrepublik Deutschland LJahre 1975 und 1976) 
Von R. WOHLGEMUTH und Ch. REICHMUTH. 52 S. 

7. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 
( erscheint monatlich, Aufl. 1300) 
1977 erschien der 29. Jahrgang (192 S,) 

8. Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 
Das Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 197 7, herausgegeben von der Biologischen Bundesanstalt, 
bearbeitet von der Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik, hergestellt und ver
trieben von der Fa. Aco-Druck, Kalenwall I, 3300 Braunschweig, erschien in folgenden Teilverzeich
nissen: 

Teil 1 

Tei! 2 
Teil 3 

Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hopfenbau - Sonderkulturen - Nichtkulturland -
Gewasser 
Gemiisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau 
Weinbau 
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Tei! 4 
Tei! 5 
Tei! 6 
Tei! 7 

Forst 
Vorratsschutz - 1977 nicht erschienen 
Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate 
Wirkung auf Bienen 

Vom Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 1978 sind bereits erschienen: 
Tei! 5 Vorratsschutz 
Tei! 6 Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate 
(Aufl. unterschiedlich) 

9. Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Pflanzenschutzmitteln
Loseblattsammlung mit Vorschriften fiir die Priifung von Pflanzenschutzmitteln zur Zulassung.
(Erscheinen nach Bedarf, Aufl. 1200)
19 77 erschien keine Lieferung

10.Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft - Berlin und Braunschweig (Fiihrer).
Schriftleitung R. BARTELS, Braunschweig. 2. Aufl. 28 S.

11. Vorsicht beim Umgang mit Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmitteln. - AID-Bro
schiire Nr. 136, Neuauflage 1977. Autoren: R. BARTELS (S

1

chriftleitung), W. WEINMANN, BBA
Braunschweig, G. BRESSAU, G. FRANKE, R. HANS, BGA Berlin-Dahlem. 32 S.

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 

Vorlaufige Richtlinien fiir die Priifung von Wachstumsreglern an Kernobst (15-1.4.1), an Steinobst 
(15-1.4.2), an Strauchbeerenobst (15-1.4.3), zur Wuchshemmung auf Intensiv- und Extensivrasen 
( 15-1.5.3), fiir die Priifung der Nebenwirkung von Fungiziden auf Spinnmilben im Weinbau (22-3-1.1 ), 
fiir die Priifung von VerbiBschutzmitteln gegen Hasen, Kaninchen und Rehwild im Weinbau (22-5) 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29- 1977, 15. 

Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Pflanzenschutzmitteln (zusammenfassende Aufstellung aller 
bisher von der Biologischen Bundesanstalt herausgegebenen Richtlinien) 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29- 1977, 28. 

Richtlinie zur Priifung von Mitteln gegen Vorratsschadlinge (Insekten) in Raumen (ausgenommen 
Begasungsmittel) (10-1.1) 
Nachrichtenbl. i:>eut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 94. 

Erweiterung der amtlichen Priifung der Auswirkung von Pflanzenbehandlungsmitteln auf Nutzarthro
poden 
Nachrichtenbl. Deut. Pf!anzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 126. 

Anforderung fiir Antrage auf Zulassung von Pflanzenbehandlungsmitteln 
Nachrichtenbl. Deut, Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 127. 

Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis Biologische Bundesanstalt fiir . Land- und F orstwirtschaft 19 77 -
Tei! 4 - Forst -
25. Auflage, November 1976.

Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 1977 -
Tei! 6 - Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgerate -
25. Auflage, November 1976.

Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft - Tei! l -
Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hopfenbau - Sonderkulturen - Nichtkulturland - Gewasser -
25. Auflage, Dezember 1976. 

Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 1977 -
Tei! 7 - Wirkung auf Bienen -
25. Auflage, Dezember 1976.

Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 1977 -
Tei! 2 - Gemiisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau -
25. Auflage,Januar 1977.
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Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 1977 -
Tei! 3 - Weinbau -
25. Auflage, Februar 1977. 

Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 1978 -
Tei! 5 - Vorratsschutz -
26. Auflage, Oktober 1977. 

29. Bekanntmachung iiber die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel vom 1. November 1976 
Bundesanzeiger Nr. 216 vom 13. November 1976.
Zusatzliche Angaben zur 29. Bekanntmachung vom l. November 1976 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 28. 1976, 186. 

30. Bekanntmachung iiber die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel vom 1. F ebruar 19 77 
Bundesanzeiger Nr. 54 vom 18. Marz 1977. 
Zusatz!iche Angaben zur 30. Bekanntmachung vom l. Februar 1977 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 60. 

31. Bekanntmachung iiber die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel vom I. April 1977
Bundesanzeiger Nr. 73 vom 19. April 1977.

' 

Zusatzliche Angaben zur 31. Bekanntmachung vom I. April 19 77 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 74. 

32. Bekanntmachung iiber die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel vom 3. Juni 1977 
Bundesanzeiger Nr. 116 vom 28.Juni 1977. 
Zusatzliche Angaben zur 32. Bekanntmachung vom 3. Juni 1977 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 107. 

33. Bekanntn:1achung iiber die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel vom 1. August 1977
Bundesanzeiger Nr. 157 vom 24. August 1977.
Zusatzliche Angaben zur 33. Bekantmachung vom 1. August 1977 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 139. 

34. Bekanntmachung iiber die Zulassung der Pflanzenbehandlungsmittel vom 3. Oktober 19 77 
Bundesanzeiger Nr. 200 vom 22. Oktober 1977. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 172. 
Zusatzliche Angaben zur 34. Bekanntmachung vom 3. Oktober 1977 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 173. 

OTTE, A.: Einige Grundsatze in der Regelung Uber Pflanzenbehandlungsmittel nach dem Pflanzen
schutzgesetz. Agrarrecht l 0. 1977, 291. 

b) Veroffentlichung der wissenschaftlichen Mitarbeiter

Leitung der Bundesanstalt: 

SCHUHMANN, G_.: Auswirkungen des Pflanzenschutzes auf die Qualitat pflanzlicher Erzeugnisse und 
die Umwelt. B;,_yer. Landwirtsch.Jahrb. 53. 1976, 77-85. 

SCHUHMANN, G.: Pflanzenschutz und bkologie - eine europaische Aufgabe. Forderungsdienst 25. 
1977, 100-107. 

SCHUHMANN, G.: The economic impact of pesticides on advanced countries. In: Gunn, D. L. and 
Stevens, J. G. R. (Hrsg.) Pesticides and human welfare, Oxford 1976, 55-71. 

SCHUHMANN, G.: Aufgaben des Pflanzenschutzdienstes in den Landern der Bundesrepublik Deutsch· 
land und in Berlin (West). Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd.(Braunschweig) 29. 1977, 161-164. 

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

Arbeitsgruppe Braunschweig 

LANGER FELD, E.: Vergleichende Darstellung pilz!icher Lagerfauleerreger an Kartoffelknollen. -
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 20-24. 

LANGER FELD, E.: Das Problem Kartoffelkrebs und seine heutige Bedeutung. - Der Kartoffelbau 28. 
1977, 148. 
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LANGERFELD, E.: Gliocladium roseum Bainier als Ursache von Schaden an Pflanzkartoffeln. -
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 158. 

LANGERFELD, E.: Chemische Bekampfung von Kartoffelfauleerregern. - Der Kartoffelbau 28. 19 77, 
254-255. 

MUNZERT, M., DUBEN,J. und LANGERFELD, E.: Uber den EinfluB pilzlicher und bakterieller Kar
toffelfauleerreger auf den Auflauf im Bestand. - Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 29. 1977, 69-74. 

ROEB, L., STEGEMANN, H. und LANGERFELD, E.: Aktivitatsvertcilung polysaccharid- und prote
inabbauender Enzyme bei Kartoffelfauleerregern der Gattung Fusarium. - Potato Res. 20. 1977, 
23-35.

SCHOBER, B.: Befall der Kartoffelstengel <lurch den Erreger der Krautfaule. - Phytophthora infe
stans (Mont.) de Bary. - Der Kartoffelbau 28. 252, 1977. 

SCHOBER, B.: Gehalt an Phytoalexinen in Kartoffelknollen nach Infektionen mit Phytophthora infe
stans (Mont.) de Bary. - Potato Res. 20. 274, 1977. 

SCHOBER, B. und ULLRICH, J.: Atmung und WundverschluB der Kartoffelknolle. - Potato Res. 20. 
153, 1977. 

ULLRICH, J.: Unterschiede in der Reaktion von Kartoffelblatt und -knolle gegentiber Phytophthora 
infestans (Mont.) de Bary. - Potato Res. 20. 270-271, 1977. 

ULLRICH, J.: Die mitteleuropaischen Rostpilze der Futter- und Rasengraser. - Mitt. Biol. Bundes-
anst; Land·, Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, 175. 1977, 1-69. 

lnstitut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 
Au6enstelle Kitzeberg 

BASEDOW, Th.: Ober den Flug der Weizengallmticken Contarinia tritici (Kirby) und Sitodiplosis 
mosellana (Gehin) in Beziehung zur Windrichtung und zu Weizenfeldern. Z. angew. Entomol. 83. 
1977, 173-183. 

BASEDOW, Th.: Die Anfalligkeit verschiedener Sommerweizensorten gegentiber Befall <lurch die bei
den Weizengallmtickenarten (Dipt., Cecidomyidae). Anz. Schadlingsk. Pflanzen- Umweltsch. 50. 
1977, 129-131. 

BASEDOW, Th.: Der EinfluB von Temperatur und Niederschlagen auf Diapause und Phanologie der 
Weizengallmticken Contarinia tritici (Kirby) und Sitodiplosis mosellana (Gehin) (Dipt., Cecido
myidae). Zoo!. Jahrb. Abt. Syst. Okol. Geograph. Tiere 104. 1977, 302-326. 

BASEDOW, Th.: Versuche zur Bekampfung der GroBen Getreideblattlaus (Macrosiphum avenae F.; 
Hom., Aphididae) mit einem Insektenwachstumsregulator. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 29.1977, 138. 

BASEDOW, Th. und MIELKE, H.: Aspekte der Parathion-Anwendung in Weizenfeldern. Nachrichten
bl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 65-69. 

BENDEL-JANSSEN, M.: Zur Biologic, Okologie und Ethologie der Chalcidoidea (Hym.). Mitt. Biol. 
Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, 176. 1977, 1-163. 

BOCKMANN, H. und MIELKE, H.: Ober die FuBkrankheiten an Winterweizen in Abhangigkeit von 
voraufgegangenem Anbau anfalliger und nicht anfalliger Kulturen. Aktuelles aus Acker' und Pflan
zenbau (eine Schrift der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein) 7. 1977, 36-49. 

KROGER, W.: EinfluB abiotischer Faktoren auf den Erreger des Rapskrebses und <lessen Bekarhpfung. 
Kali-Briefe, Fachgebiet 12, 3. Folge, 1977, 1-12. 

KROGER, W. und WEILER, W.: Zurn Auftreten der Stengelfaule an Maissorten bei Ztinslerbefall 
(Ostrinia nubilalis). Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch. 84. 1977, 602-611. 

MIELKE, H.: Untersuchung Uber die Anfalligkeit von Winterweizensorten gegen den Erreger der Wei
zenblattdtirre Septoria tritici Rob. Aktuelles aus Acker- und Pflanzenbau (cine Schrift der Land
wirtschaftskammer Schleswig-Holstein) 7. 1977, 50-54. 

MIELKE, H.: Untersuchungen der Jahre. 1975 und 1976 uber die Anfalligkeit von Wintergerstensor
ten ftir Typhula incarnata Lasch ex Fr. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 29. 
197 7, 42-45. 
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MIELKE, H.: Untersuchungen zur Bekampfung der Weizenblattdtirre (Septoria tritici Rob.). Gesunde 
Pflanzen 29. 1977, 141-144. 

MIELKE, H. und FINGER, H.:. Entwicklung der Pyknidien· und Pyknosporenbildung von Septoria 
nodorum Berk. unter EinfluB von verschiedenen Kalkformen und Kalimengen. Kali-Briefe, Fach
gebiet 12, 3. Folge, 1977, 1-8. 

MIELKE, H. und BOCKMANN, H.: Beobachtungen zum diesjahrigen Auftreten von geschwarzten 
Ahren in den Winterweizenbestanden. Bauernblatt/Landpost 39. 19 77, 29-30. 

MIELKE, H. und BOCKMANN, H.: Zurn Auftreten von geschwarzten Ahren in Winterweizenbestan· 
den. Gesunde ..Pflanzen 29. 1977. 

SCHDTTE, F.: Crop Rotation and Integrated Control of Animal Pests. EPPO Bull. 6. 1976, 343-348. 

SCHUTTE, F.: A contribution to the influence of field size on the diagnosis of resistant cultivars. 
WPRS Bull. 3. 1977, 51-55. 

SCHDTTE, F.: Rettet den Maikafer? Landwirtsch. Wochenbl. Westfalen-Lippe 134. 1977, 26-27. 

SCHUfTE, F.: Warum vergilbt Wintergerste? Mitt. Deut. Landwirtsch. Ges. 92. 1977, 1012. 

STECHMANN, D.-H., und SCHDTTE, F.: Zur Ausbreitung des Rapsglanzkafers (Meligethes aeneus F.; 

Col., Nitidulidae) vor der Dberwinterung. Anz. Schadlingsk. Pflanzen- Umweltsch. 49. 1976, 183-188. 

TEUTEBERG, A.: Ein Beitrag zum Auftreten von Blattfleckenerregern an Lolium perenne L. und 
Lolium multiflorum Lam. in der Bundesrepublik Deutschland. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 29. 1977, 121-123. 

TEUTEBERG, A.: Untersuchungen iiber Krankheiten der Ackerbohne ( Vicia faba L.) Mitt. Biol. Bun
desanst. Lartd-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 178. 1977, 104. 

ZELLER, W.: Current status and epidemiology of fireblight in Poland, Denmark and Germany. Pro
ceedings of the Third Workshop on Fireblight Research, Ithaca, New York, September 20-22, 
1976, 111-115. 

ZELLER, W.: Untersuchungen zur Feuerbrandkrankheit in der Bundesrepublik Deutschland. 2. Die 
Anfalligkeit von Ziergeholzen gegen Erwinia amylovora. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
(Braunschweig) 29. 1977, 1-10. 

ZELLE.R, W.: Seit 1971 ein ungebetener Gast. Die Anfalligkeit von Ziergeholzen gegen den Feuer· 
brand. Gartnerborse und Gartenwelt. 77. 1977, 972-97-3. 

ZELLER, W., PERSIEL, Friedegunde und PETERS, Liselotte: Resistenzverhalten von Cotoneaster
Samlingen auf den Feuerbrand-Erreger (Erwinia amylovora). Mitt. Biol. Bundesanst. Berlin-Dahlem 
178. 1977, 279-280. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Gemiisebau in Hiirth-Fischenich 
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President: Professor Dr. Gerhard S c h u h  m a n  n 
Headquarters: D 3300 Braunschweig, Messeweg 11/12 
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which in turn dates from the Biologische Abteilung fur Land- und 
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Berlin and Braunsc'hweig and supports external Institutes at seven 
places in the Federal Republic of Germany. 

The tasks of the FedernI Centre result from the law for the protection 
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Investigations on pests {insects, mites, snails, rodents etc.) and 
pathogens (fungi, bacteria, viruses} and the development of 
suitable control methods; 

Explorations of the manyfold problems of non-parasitie distur
bances (nutrition.al deficiencies, air pollution etc.) on cultivated 
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Studies of resistance, especially testing for resistance against 
pests, pathogens and climatic influences in order to provide the 
basis for fruitful work in the breeding of resistant varieties; 

Investigation of the natural enemies of pests and pathogens with 
the aim to find organisms suitable for biological control; 

Study of the epidemiology of pests an.<l pathogens as a basis for

prediction and warning serv·ices and for plant quarantine measu
res; 

Investigation of weeds and suitable means for their control; 

Study of storage pests and diseases and development of methods 
for their control; 

Investigation of action, possibilities of application and side 
effects of pesticides; 

Exploratio'.li of the residue problems resulting frcm the appH� 
cation of pesticides. 

The aim of the whoie research work of tlhe Federal Centre is the 
development of scientific foundations for effective, hygienic and 
environmentally harmless plant protection. 




