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I. Organisation und Aufgaben

a) Organisationsstruktur

BIOLOGISCHE BUNDESANSTALT FUR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

BERLIN UND BRAUNSCHWEIG 

LEITUNG 

I
Prasident 

Prasident 

L I 
und Professor Prof. Dr. F. K1ingauf 

ABTEILUNG INSTITUTE FOR 

Abteilung fUr Pflanzenschutzmittel Pflanzenschutz in Ackerbau und GrUnland, 
und Anwendungstechnik, Braunschweig, Braunschweig, mit AuBenst. Kleinmachnow 
mit AuBenste 1 le Kleinmachnow AP Di r. u. Prof. Dr. G. Bartels 
Abteilungsleitung 
mit Koordinierungs- u. DV-Gruppe AL 

1Pflanzenschutz Di r. u. Prof. Dr. H. Kohsiek im Forst, Braunschweig 
Dir. u. Prof. Prof. Dr. H. Butin 

FACHGRUPPEN 

A 

F 

�Anwendungstechnik FA Pflanzenschutz im Gartenbau, Braunsc�weig, 
Dir. u. Prof. Dr. H. Ganzelmeier mit AuBenst. Dresden-P. u. Kleinmachnow G 

Dir. u. Prof. Dr. G. Gruger 

�Biologische MittelprOfung FB 
1Pflanzenschutz Dir. u. Prof. Dr. H. Rathert im Obstbau, Dossenheim 0 

Dir. u. Prof. Dr. E. Dickler 

Chemische MittelprOfung FC 
Di r. u. Prof. Dr. H.-G. Nolting Pflanzenschutz im Weinbau, 

Bernkastel-Kues w 

Dir. u. Prof. Dr. w. D. Englert 

GEMEINSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN 
UFI Unkrautforschung, Braunschweig 

Bibliothek, Dokumentationsstelle fUr Dir. u. Prof. Dr. G. Maas 
Phytomedizin, Informationszentrum fur 
tropischen Pflanzenschutz, Berlin BO 
Ltd. . Wiss. Dir . Prof. Dr. w. Laux integrierten Pflanzenschutz, 

Kleinmachnow IP 
Prof. Dr. u; Burth, m.d.W.d.G.b. 

1 
Bi bl iothek Braunschweig BB 
WOR Dr. W. Koch 

FolgenabschAtzung im Pflanzenschutz, 
Kleinmachnow FP 

Bibliothek Kleinmachnow BK Dr. V. Gutsche, m.d.W.d.G.b. 
Ltd. Wiss. Di r. Prof. Dr. w. Laux 

Biochemie und Pflanzenvirologie, 
BPI Dienststelle fur wirtschaftliche Braunschweig 

Fragen und Rechtsangelegenheiten Di r. u. Prof. Prof. Dr. R. Casper 
im Pflanzenschutz, Braunschweig, 
mit AuBenstelle Kleinmachnow RW 

1Mikrobiologie, Wiss. Rat Dr. J.-G. Unger Berlin MB 
Dir. u. Prof. Dr. G. Deml 

Versuchsfeld Braunschweig VB 
Dr. V. Garbe Nematologie und Wirbeltierkunde, MOnster, 

mit AuBenst. Elsdorf und Kleinmachnow NW 

vo 1 
Oir. u. Prof. Dr. J. Miil ler 

Versuchsfeld Berlin 
Wiss. Dir. Or. w.-J. Pieritz 

1bio1ogischen Pflanzenschutz, Darmstadt BI 

VKI 
Di r. u. Prof. Dr. J. Huber 

Versuchsfeld Kleinmachnow 
N.N. 

1

vorratsschutz, Berlin VS 
Dir. u. Prof. Dr. Chr. Reichmuth 

VERWALTUNG 
1chemikalienpr0fung, Berlin CP 

Hauptverwaltung, Braunschweig, Dir. u. Prof. Dr. H. Becker 
mit Referaten Innerer Dienst 
Berlin und Kleinmachnow HV 
RD H. Gottfried 1okologische Chemie, Berlin oc 

Dir. u. Prof. Dr. w. Ebing 

Okotoxikologie im Pflanzenschutz, 
Kleinmachnow OT 
Oir. u. Prof. Dr. H. Becker 

Stand: Dezember 1992
1Resistenzgenetik, GrUnbach 

Di r. u. Prof. Prof. Dr. G. Wenzel R 



b) Aufgaben

Die Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forst
wirtschaft (BBA) ist eine Bundesforschungsanstalt 
und selbstandige Bundesoberbehorde mit im Ptlan
zenschutzgesetzl), im Gentechnikgesetz2) und im
Chemikaliengesetz3) festgelegten Aufgaben. Die 
BBA ist Priifungs- und Zulassungsbehorde ftir 
Pflanzenschutzmittel, Einvemehmensbehorde bei 
der Freisetzung gentechnisch veranderter Orga
nismen und wirkt mit bei der Bewertung von Um
weltchemikalien. 

Die von der BBA durchgeftihrten Hoheits- und die 
sie begleitenden Forschungsaufgaben erfolgen mit 
dem Ziel, die Agrar-, Ernahrungs- und Forstpolitik 
des Staates entsprechend der ihnen zugrunde lie
genden Vorsorgeprinzipien zu unterstiitzen. Haupt
ziele dieser Politi.ken sind:4)

1. Verbesserung der Lebensverhliltnisse im landli
chen Raum und Teilnahme der in der Land- und
Forstwirtschaft Tatigen an der allgemeinen Ein
kommens- und Wohlstandsentwicklung;

2. Versorgung der Bevolkerung mit hochwertigen
Produkten der Agrarwirtschaft zu angemesse
nen Preisen;

3. Verbesserung der agrarischen AuBenwirt
schaftsbeziehungen und der Weltemahrungsla
ge;

4. Sicherung der natiirlichen Lebensgrundlagen.

Die Arbeiten der BBA erfiillen die Zielvorgaben 
des Forschungsrahmenplanes des Bundesministe
riums fiir Emahrung, Landwirtschaft und Forsten 
(BML) und sind folgenden iibergeordneten For
schungsfeldem bzw. Arbeitsbereichen zuzuordnen: 

obligatorische Priifung und Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln und Erklarungsverfah

ren fiir Pflanzenschutzgerate; 

- Erforschung der Ursachen von parasitiiren

und nichtparasitiiren Schaden an Pflanzen ;

Untersuchungen zur Biologie der Schador

ganismen (Viren, Bakterien, Pilze, tierische 
Schadlinge, Unkrauter); 

-4-

- Erarbeitung von Verfahren zum Schutz von
ackerbaulichen, gartnerischen und forst
wirtschaftlichen Kulturen und Ptlanzen aller
Art;

Diagnose von Pnanzenkrankheiten, Ent
wicklung von biochemischen, moiekularbiolo
gischen und serologischen Methoden zum 
Nachweis und zur Charakterisierung von Viren, 
Bakterien, Mykoplasmen, Pilzen und Nema
toden sowie Ubertragungsmechanismen; 

Erforschung und Forderung nattirlicher Re
geimechanismen und Schaffung neuer Mog
lichkeiten der Schadensabwehr, die zu gesunden 
Pflanzenbestanden und hochwertigen Emte
produkten bei weitgehender Reduzierung des 
Einsatzes von konventionellen chemischen 
Pflanzenschutzmitteln fiihren - integrierter

Pflanzenschutz; 

Entwicklung biologischer Bekampfungs

verfahren gegen Schadlinge und Pflanzen
krankheiten auf der Basis von Krank
heitserregem, Nematoden, rauberischen und 
parasitischen G liedertieren sowie pflanzlichen 
oder mikrobiellen Naturstoffen; 

Abschatzung und Bewertung der Folgen von

Pflanzenschutzverfahren und -strategien auf 
die Umwelt, Entwicklung von computerge
stiitzten Modellen des Befalls- und Schadens
risikos, Steuerung des Pflanzenschutzmittelein
satzes; 

- Untersuchungen iiber mogliche Risi.ken bei der
Freisetzung gentechnisch veranderter Orga

nismen;

- Untersuchungen zu Resistenzeigenschaften ge
gen Schaderreger an Kultur- und Wildpflanzen 
sowie gentechnische Verfahren zur Erzeugung

resistenter Pflanzen; 

- Erarbeitung verbraucherfreundlicher produkt
und umweltschonender Verfahren zur Abwehr

vorratsschadlicher Insekten und Milben von
langfristig lagerfahigen Vorratsgiitem;
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- Prtifung von Unterlagen iiber Wirkungen von 
Stoffen auf Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere 
und den Naturhaushalt sowie Bewertung dieser 
Wirkungen unter dem Aspekt des Schutzes der 
land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung; 

Belastung terrestrischer Okosysteme <lurch 
Fremdstoffe, Untersuchung der Belastungspfade 
und Diagnose von nichtparasirar bedingten 
Krankheitssymptomen an Kulturpflanzen; 

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

MaBnahmen zum Schutz gegen die Einschlep
pung neuer und die weitere Verbreitung bereits 
vorhandener Schadorganismen von Pflanzen; 

Bereitstellen von Literatur und Informationen 
iiber Phytomedizin und Pflanzenschutz ein
schlie8Iich des tropischen Pflanzenschutzes; 

tropischer und subtropischer Pflanzenschutz, 
Entsendung von BBA-Wissenschaftlem in Pro
jekte des trop./subtrop. Pflanzenschutzes und 
Arbeitsmtiglichkeiten von Gastwissenschaftlem 
aus Entwicklungslandem in der BBA. 

Sitz des Prasidenten und der Verwaltung der BBA 
ist Braunschweig. 947 Mitarbeiter, davon rund 190 
Planstellen- und 130 iiber Drittmittel finanzierte 
Wissenschaftler, arbeiten in Leitung und Verwal
tung, einer Abteilung mit drei Fachgruppen, der 
Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und 
Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz, der Bi
bliothek sowie sechs Instituten in Braunschweig, in 
vier Instituten sowie der Bibliothek in Berlin
Dahlem und in drei Instituten in der AuBenstelle 
Kleinmachnow. Jeweils ein Institut der BBA ar
beitet in Dossenheim, Bemkastel-Kues, Munster, 
Darmstadt und Griinbach (bis 31.12.1992). 

Zur Durchfiihrung von Feldversuchen stehen der 
BBA insgesamt 220 ha zur Verfiigung. Die 
tatsachliche Auslastung dieser Flachen mit Versu
chen erreichte 1992 den sehr hohen Wert von 70 %. 

1) Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen
(Pflanzenschutzgesetz-PflSchG) vom 15. Sep
tember 1986. BGBl I, S. 1505

2) Gesetz zur Regelung von Fragen der Gentech
nik (Gentechnikgesetz-GenTG) vom 20. Juni
1990. BGBl I, S. 1080

3) Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen
(Chemikaliengesetz-ChemG) vom 14. Marz
1990, BGBl I, S. 521

4) Agrarbericht 1992 - Agrar- und emahrungspo
litischer Bericht der Bundesregierung. BML
Bonn, 1992, S. 89

c) Allgemeiner Riickblick auf das Jahr 1992

Die Biologische Bundesanstalt fiir Land- und 
Forstwirtschaft hat mit dem 1. Januar 1992 die 
Uberfiihrung wissenschaftlicher Einrichtungen ent
sprechend dem Einigungsvertrag abgeschlossen. 
Mit diesem Datum nahmen zwei neue Institute, das 
Institut fiir integrierten Pflanzenschutz und das In
stitut fiir Folgenabschatzung im Pflanzenschutz ihre 
Arbeit als BBA-Einrichtungen auf. Insgesarnt sind 
im Zuge der deutschen Einheit 194 Stellen in drei 
neue Institute sowie erganzend in vorhandene 
Einrichtungen der BBA iiberfiihrt worden. Am 20. 
Februar 1992 wurde in einem Festakt die Au
Benstelle Kleinmachnow <lurch Frau Ministerialdi
rigentin Dopatka und Herm Ministerialdirigenten 
Dr. Priew ihrer neuen Bestimmung iibergeben. Mit 
der Auinahme der Arbeiten in den neuen Instituten 
sind zahlreiche Aufgaben von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitem zum integrierten Pflanzenschutz 
initiiert und der Ausbau der Labor- sowie der iibri
gen Einrichtungen ziigig vorangetrieben worden. 

Am 30. Juni 1992 ist Herr Professor Dr. Beitz als 
Leiter des Institutes fiir Okotoxikologie im Pflan
zenschutz, Kleinmachnow, auf eigenen Wunsch aus 
dem Dienst ausgeschieden. In einem ordentlichen 
Berufungsverfahren am 14., und 15. September 
1992 wurden als Leiter des Instituts fiir Okotoxi
kologie im Pflanzenschutz Dir., und Prof. Dr. Hans 
Becker, des Instituts fiir integrierten Pflanzenschutz 
Prof. Dr. Ulrich Burth und des Instituts fiir Fol
genabschatzung im Pflanzenschutz Dr. Volkmar 
Gutsche bestimmt und dem BML zur Berufung 
vorgeschlagen. 

Labor- und Freilanduntersuchungen, die im Rah
men der Prtifung und Zulassung von Pflanzen
schutzmitteln in der BBA durchgefiihrt werden, 
miissen die Bedingungen der Guten Laborpraxis 
(GLP) erfiillen. Im Berichtsjahr sind zwei Wissen
schaftler, Dr. Radel in Kleinmachnow und Frau 
Krasel in Berlin-Dahlem, zur Umsetzung der Guten 
Laborpraxis in der gesamten BBA tatig geworden. 

Yorn 5. bis 8. Oktober 1992 fand die 48. Deutsche 
Pflanzenschutztagung in der Emst-August-Univer
sitat Gtittingen statt. Als Mitveranstalter neben der 
Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft e. V., 
und dem Pflanzenschutzdienst der Lander ist die 
Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirt
schaft wesentlich an deren organisatorischer Ge
staltung beteiligt. An der Tagung nahmen iiber 
1.350 Personen teil. 
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Abb. 1: Anliilllich der Einweihung der AuBenstelle Kleinmachnow der Biologischen Bundesanstalt ftir Land
und Forstwirtschaft am 20. Februar 1992 besuchen BBA-Prasident Prof. Dr. Klingauf, Ministerialdirigent Dr. 
Priew, Ministerialdirigentin Dopatka und der AuBenstellenleiter Prof. Dr. Burth (v. I. n. r.) einen MeBraum der 

Gaschromatographie. Chemikerin Frau Mahro erlautert den Gasten ihre Arbeitsaufgaben. 

Im Oktober konnte ein Erweiterungsgebaude der 
Hauptverwaltung der BBA in Braunschweig in Be
trieb genommen werden, in dem das Zentral- und 
das Haushaltsreferat in elf Raumen untergebracht 

Foto: MAZ/Christel Koster 

sind. Durch eine Konzentration der Verwaltung 
insgesamt konnen die gewachsenen Auf gaben der 
BBA jetzt wirksamer erftillt werden. 

Abb.: 2: Erweiterungsbau der Hauptverwaltung in Braunschweig Foto: BBA/Doris Fraatz 
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Im Zuge der Herstellung der Einheit Deutschlands 

ist das Institut fur Resistenzgenetik in Grtin
bach/Bayem am 31.12. 1992 von der BBA in die 
neu entstandene Bundesanstalt fiir Ziichtungsfor
schung an Kulturpflanzen (BAZ) iiberfiihrt worden. 
Die BBA entlaBt ihr bisheriges Institut fiir Resi
stenzgenetik in der Zuversicht auf eine enge Zu

sammenarbeit mit der neuen Bundesanstalt und 
wiinscht ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem 
eine weiterhin erfolgreiche Arbeit 

Im abgelaufenen Jahr haben rund 2.000 Personen 
die BBA besucht: Universitatsexkursionen, Schul
klassen, landwirtschaftliche Verbande, sonstige Be
sucher 830 Personen; Versuchsflachen zum inte
grierten Pflanzenschutz in Ahlum 250 Besucher. 
Der Tag der offenen Tur in Braunschweig, Darm
stadt und Berlin-Dahlem wurde von rund 1.000 Be
suchem wahrgenommen, und die Zahl der auslandi
schen Besucher betrug 117 Personen. 



lnstttut/D/enststelle I Wlssenschaffler sonstlge Angestel/te Arbeiter Verw. I Gesamt 

(ohne Verw.Personal) Pers. 

a b es. a b es. a b es. 
Leltung und Verwaltung (alnschl. Warkstattan) 7 7 16 16 59 59 47 129 

Abtallung tor Pflanzanschutzmlttal und Anwandungstachnlk 9 1 10 6 6 1 1 15 32 

Fachgruppa Anwandungstachnlk 6 1 7 10 10 1 1 4 22 
Fachgruppa Blologlscha MlttelprOfung 14 14 22 22 3 39 

Fachgruppa Chamlscha MlttelprOfung 16 l 17 20 20 5 5 4 46 

lnstltut tor Pflanzanschutz In Ackerbau und Grun land 13 24 37 19 4 23 10 10 2 72 

lnstltut tor Pflanzanschutz Im Forst 4 1 5 4 4 3 3 1 13 

lnstltut fur Pflanzanschutz Im Gartenbau 13 3 16 15 1 16 7 7 1 40 

lnstltut tor Pflanzenschutz Im Obstbau 6 19 25 8 8 11 11 2 46 

lnstltut tor Pflanzenschutz Im Welnbau 4 4 6 1 7 13 2 15 2 28 

lnstltut tor Unkrautforschung 6 13 19 6 3 9 3 2 5 l 34 
00 I 1nstltut fur lntagrlartan Pflanzanschutz 10 3 13 15 5 20 1 1 1 35 

lnstltut tor Folganabschi'.ltzung Im Pflanzenschutz 6 1 7 12 2 14 21 

lnstltut fur Blochemla und Pflanzanvlrologla 14 26 40 16 10 26 9 9 3 78 

lnstltut tor Mlkroblologla 6 6 7 7 3 3 2 18 

lnstltut tor Namatologla und Wlrbaltiarkunde 8 5 13 11 1 12 8 8 2 35 
lnstltut tor blologlschan Pflanzenschutz 7 10 17 8 7 15 10 1 11 3 46 

lnstltut tor Raslstanzganatlk 6 8 14 8 3 11 11 1 12 2 39 

lnstltut fur Vorratsschutz 2 3 5 4 4 2 1 3 1 13 

lnstltut fur Chamlkallanpratung 5 2 7 5 5 4 4 16 

lnstltut fur okologlsche Chemie 10 3 13 13 1 14 3 3 2 32 

lnstltut fur Okotoxlkologla Im Pflanzanschutz 10 4 14 14 3 17 1 32 

Oianststella tor wlrtschaftUcha Fragan 
und Rachtsangalaganheltan Im Pflanzanschutz 5 5 6 6 3 14 

ea Bibllothekan, Dokumantatlon, lnforrnatlonszantrum 9 1 10 14 14 3 27 
C: Zantrale Versuchsfaldar 8 8 32 32 40 

Gesamt 129 -; 11) 196 325 273 41 314 195 8 199 109 947 

C 

� r: a = aus Haushaltsmltteln 
Cl> 11) 
i=.. c.? b = aus Zuwendungen Drltter (BundesbehOrden. Deutsche Forschungsgemelnschaft u.a.) 
...; .-.. 

Anmerkung: Die Persona/Qbers/cht 1st nlcht zu verwechse/n mlt dem ste/lenplan """ C':l 
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b) Wissenschaftliches Personal

Leitung 

a) Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-5, Telefax 05 31/2 99-30 01
b) Konigin-Luise-Str. 19, W-1000 Berlin 33 (Dahlem), Telefon O 30/83 04-1, Telefax O 30/8 30 42 84

Prasident und Professor Prof. Dr. Fred Klingauf 

Dr. agr. Holger Beer, Dipl.-Agraringenieur; 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Heinrich Brammeier, Dipl.-Agraringenieur; 
Dr. sc. agr. Sabine Redlhammer, Dipl.-Agrarbiologin, Bibl.-Assessorin (ab 01.09.). 

Referent fiir Presse und Information: 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Peter Wohlert Wohlers. 

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

Verwaltungsleiter: Regierungsdirektor Horst Gottfried. 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik in Braunschweig mit Au8enstelle Klein

machnow 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-5, Telefax 05 31/2 99-30 02/30 03 

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

Edelgard Adam, Dipl.-Biologin (ab 01.09.); 
Regierungsrat Ass. jur. Hans-Albrecht Carganico; 
Antje Hillmer, Assessorin des Hoheren Lehramtes; 
Wissenschaftlicher Rat z. A. Dr. rer. hart. Achim Holzmann, Dipl.-Agraringenieur; 
Frank Jeske, Dipl.-Informatiker; 
Herbert Kopp, Dipl.-Biologe (ab 01.07.); 

Direktor und Professor Dr. rer. nat. forg-Rainer Lundehn, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. oat. Eckhard Moll, Dipl.-Mathematiker; 
Regierungsdirektor Dr. jur. Albert Otte; 
Dr. agr. Hans-Hermann Schmidt, Dipl.-Landwirt; 

Rudiger Schwan, Dipl.-Ingenieur; 

Wissenschaftlicher Direktor Dr.-lng. Wolf Dieter Schwartz, Nachrichtentechniker; 
Jorg Sellmann, Dipl.-Mathematiker; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Axel Wilkening, Dipl.-Chemiker; 
Wissenschaftliche Oberratin Dr. Elisabeth Wolf, Dipl.-Emahrungswissenschaftlerin; 
Dr. rer. nat. Stefan Worseck, Dipl.-Chemiker. 

Fachgruppe Anwendungstechnik 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-5, Telefax 05 31/2 99-30 12 

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

Dr.-Ing. Andreas Herbst, Dipl.-Ingenieur; 

Wissenschaftlicher Rat Dr.-lng. Peter Kaul; 

Dirk Rautmami, Dipl.-Ingenieur; 
Wissenschaftlicher Oberrat Siegfried Rietz, Dipl.-lngenieur; 
Hans-Jurgen Wygoda, Dipl.-Ingenieur. 

Fachgruppe Biologische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-5, Telefax 05 31/2 99-30 05 

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

Wissenschaftlicher Rat z. A. Karl-Heinz Berendes, Dipl.-Forstwirt (bis 31.03.); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Erdmann Bode, Zoologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Dietrich Brasse, Zoologe (bis 31.03.); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Helmut Ehle, Phytopathologe; 
Rolf Forster, Dipl.-Agraringenieur, Phytopathologe (ab 01.05.); 
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Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wilfried Gerd Heidler, Phytopathologe; 
Wissenschaftliche Ratin Dr. rer. hort. Elke Heinrich-Siebers, Phytopathologin; 

Dr. rer. nat. Gerhard Joermann, Zoologe; 
Dr. rer. nat. Thomas Kampmann, Zoologe (ab 01.08.); 
Herbert Kopp, Dipl.-Biologe (bis 30.06.); 

Dr. rer. nat. Christine Kula, Dipl.-Biologin; 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Hans-Theo Laermann, Phytopathologe; 
Dr. rer. nat. Andreas Lukoschik, Zoologe; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Josef Martin, Phytopathologe; 

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

Dr. agr. Waltraud Pallutt, Phytopathologin; 
Rudiger Spangenberg, Dipl.-Fischwirt, Fischereibiologe (ab 15.01.); 

Dr. rer. nat. Martin Streloke, Dipl.-Biologe (ab 01.08.). 

Fachgruppe Chemische Mittelpriifung 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-5, Telefax 05 31/2 99-30 04 

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

Dr. rer. nat. Ursula Banasiak, Dipl.-Chemikerin; 
Dr. rer. nat. Rainer Binner, Dipl.-Chemiker; 

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

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

Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Walter Dobrat, Dipl.-Chemiker; 

Dr. rer. nat. Dietmar Gottschild, Dipl.-Chemiker (ab 01.05.); 

Dr. med. vet. Eberhard Hoernicke, Tierant; 
Dr. rer. nat. Karsten Hohgardt, Dipl.-Chemiker; 

Dr. rer. nat. Gunter Hoffmann, Dipl.-Chemiker (ab 01.10.); 
Wissenschaftliche Ratin Dr. agr. Regina Kloskowski, Dipl.-Agraringenieur; 

Andrea Koinecke (bis 31.12., Diplomandin); 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Gunter Menschel, Dipl.-Mineraloge; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Helmut Parnemann, Dipl.-Chemiker; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Karl Schinkel, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Roland Plass, Dipl.-Biologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Johannes Siebers, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Werner Storzer, Dipl.-Chemiker; 

Antje Szych (ab 01.12., Diplomandin). 

lnstitut fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland in Braunschweig mit Au8enstelle Kleinmachnow 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-5, Telefax 05 31/2 99-30 08 

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

Hayder Abdelgader, M.Sc. (Doktorand); 

Christian Abel, Dipl.-Biologe (bis 31.03., Doktorand); 
Kerstin Abel, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Bolus Shapsi Bdliya, M. Sc. (Doktorand); 
Steffen Bothe, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Dietrich Brasse, Zoologe (ab 01.04.); 
Wissenschaftlicher Ratz. A. Dr. rer. nat. Wolfgang Buchs, Entomologe; 
Barbara Fischer (bis 30.06., Diplomandin); 
Dr. agr. Kerstin Flath, Phytopathologin; 

Jutta Franzen, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 

Anke Frei, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 

Ellen Fritzemeier, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 

Dr. agr. Volker Garbe, Phytopathologe; 
Cordula Gattermann, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. hort. Udo Heimbach, Entomologe; 
Dr. rer. nat. Thomas Kampmann, Zoologe (bis 30.06.); 

Marko Kekemenis, Dipl.-Biologe (ab 01.04., Doktorand); 

Alexandra Kleinhenz (Doktorandin); 

Gabriela Knapova, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
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Ernst Kniisting, Dipl.-Agrarbiologe (bis 01.11., Doktorand); 
Gospodin Kolev (01.06.-31.08.); 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Eduard Langerfeld, Phytopathologe; 
Andrea Liebrecht (Diplomandin); 
Uwe Lohmann (ab 01.03., Diplomand); 
Laurance Malandrin (06.01.-31.03.); 
Folker von Meien-Vogeler, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Horst Mielke, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Rat z. A. Dr. sc. agr. Frank Niepold, Phytopathologe; 
Andreas Polking, Dipl.-Agraringenieur (bis 30.04., Doktorand); 
Bernd Rodemann (ab 01.04., Diplomand); 
Dr. rer. nat. Edelgard Sachs, Phytopathologin; 
Wissenschaftliche Direktorin Dr. rer. nat. Barbel Schober-Butin, Biologin; 
Dr. agr. Hans Stachewicz, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Amulf Teuteberg, Phytopathologe; 
Felix Thiirwachter, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Gisela Weber, Dipl.-Biologin (ab 01.05., Doktorandin); 
Anja Wehling, Dipl.-Geographin (Doktorandin); 
Dr. agr. Joachim Weinert, Phytopathologe; 
Joachim Zimmermannm, Dipl.-Biologe (Doktorand). 

lnstitut fur Pflanzenscbutz im Forst in Braunschweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-5, Telefax 05 31(2 99-30 11 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Heinz Butin, Botaniker 

Kirsten Allee (bis 30.06., Diplomandin); 
Wissenschaftlicher Rat z. A. Karl-Heinz Berendes, Dipl.-Forstwirt (ab 01.04.); 
Dr. forest. Rolf Kehr, Dipl.-Forstwirt; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. forest. Alfred Wulf, Dipl.-Forstwirt, Dipl.-Agraringenieur; 
Dr. forest. Leo Pehl, Dipl.-Forstwirt (ab 15.04.). 

Institut fur Pflanzenschutz im Gartenbau in Braunschweig mit Au6enstellen Dresden-Pillnitz und Klein

machnow 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-5, Telefax 05 31(2 99-30 09 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. hort. Gerd Criiger, Phytopathologe 

Jorg Albert, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Wissenschaftliche Oberratin Dr. rer. nat. Ulrike Brielmaier-Liebetanz, Phytopathologin; 
Henning Bruno, Dipl.-Agraringenieur; M. Sc.(Doktorand); 
Heinrich Dre81er, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Rolf Forster, Dipl.-Agraringenieur (bis 30.04., Doktorand); 
Dr. rer. nat. Ute Garber, Dipl.-Biologin; 
Brunhild Glockemann, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Rolf Hildenhagen, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Martin Hommes, Entomologe; 
Magdalene Koch, Dipl.-Agraringenieur (Doktorandin); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Volkhard Kollne:r, Zoologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Peter Mattusch, Dipl.-Agraringenieur; 
Monika Moll (bis 31.03., Diplomandin); 
Prof. Dr. agr. habil. Georg Otto, Dipl.-Landwirt; 
Dr. agr. Andreas Polking, Dipl.-Agraringenieur (ab 01.05.); 
Uwe Quentin (15.03.-16.09., Diplomand); 
Wissenschaftliche Oberriitin Dr. sc. agr. Silvia Smolka, Phytopathologin; 
Claudia Steffens (bis 15.03., Diplomandin); 
Dr. agr. Katrin Szabo, Dipl.-Landwirtin; 
Karin Themann (Diplomandin); 
Martina Waldhelm (Diplomandin); 
Dr. agr. Jiirgen Weritz, Phytopathologe; 
Wissenschaftliche Riitin Dr. rer. hort. Sabine Werres, Phytopathologin; 
Dr. agr. Harry Winkler, Dipl.-Landwirt. 
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lnstitut fiir Pflanzenscbutz im Obstbau in Dossenheim 

Schwabenheimer StraBe 101, 6915 Dossenheim, Telefon O 62 21/8 52 38, Telefax O 62 21/86 12 22 

Leiter: Direktor und Professor Dr. agr. Erich Dickier, Entomologe 

Ulrich Ahrens, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Jurgen Bachmann, Dipl.-Agraringenieur (FH); 

Friedhelm Berger, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 

Nicola Blago, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 

German Deborre, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 

Dr. Hemani Golez, Dipl.-Agraringenieur (Gastwissenschaftler bis 18.06.); 

Gerhard Jakob, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 

Dr. agr. Wilhelm Jelkmann, Dipl.-Agraringenieur, Phytopathologe; 

Ruth Keim, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 

Heike Kison, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 

Dr. rer. nat. Andreas Kollar, Dipl.-Biologe, Mykologe; 

Karl-Heinz Lorenz, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 

Rainer Maurer, Dipl.-Biologe (Doktorand); 

Olinda Martins, Dipl.-Agraringenieurin (Gastwissenschaftlerin bis 20.11.); 

Astrid Mende, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 

Roland Milli, Dipl.-Biologe (Doktorand); 

Stephan Schafermeyer, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand, verstorben am 08.02.); 

Bernd Schneider, Dipl.-Biologe (Doktorand); 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Erich Seemiiller, Phytopathologe; 

Wang Shu Da, Dipl.-Agraringenieur (Gastwissenschaftler bis 28.06.); 
Gerd Stammler, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 

Carmen Wetzel, Dipl.-Biologin {Doktorandin); 

Dr. rer. nat. Heidrun Vogt, Dipl.-Biologin, Entomologin; 

Wissenschaftlicher Oberrat Prof. Dr. agr. Wolfgang Zeller, Phytopathologe. 

lnstitut fiir Pflanzenschutz im Weinbau in Bernkastel-Kues 

BrtiningstraBe 84, 5500 Bemkastel-Kues, Telefon O 65 31/23 64 u. 27 04, Telefax O 65 31/49 36 

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

Beatrix Brinken (bis 16.10., Diplomandin); 
Stefan Essean, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 

Thomas Haag (bis 31.03., Diplomand); 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Bernhard Holz, Dipl.-Biologe; 

Dr. rer. nat. Michael Maixner, Dipl.-Biologe; 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Horst Diedrich Mohr, Dipl.-Biologe; 

Klaus Stiilb (bis 28.02., Diplomand). 

Institut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-5, Telefax 05 31/2 99-30 10 

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

Dirk Aderhold, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Sabine Beulke, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 

Laszlo Csiba, Dipl.-Biologe (bis 31.07., Doktorand); 

Heinrich Dibbern, Dipl.-Geologe (bis 31.07 ., Doktorand); 

Thomas Dietze, cand. agr. (bis 31.03., Diplomand); 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Thomas Eggers, Botaniker; 
Dr. agr. Bernhard Gottesbiiren (bis 31.03.); 

Birgit Greuner, cand. agr. (bis 28.02., Diplomandin); 
Dr. rer. hort. Petra Gunther (ab 01.10.), Dipl.-Agraringenieurin; 

Monika Heiermann, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 

Katrin Heitkamper, cand. agr. (ab 01.10., Diplomandin); 
Dirk Hoffmann, cand. agr. (ab 01.10., Diplomand); 

Gamet Krase), Dipl.-Agraringenieurin (bis 31.03., Doktorandin); 
Marianne Kuhlmann, cand. agr. (ab 02.10., Diplomandin); 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. hort. Hans-Peter Malkomes, Phytopathologe; 
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Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Peter Niemann, Phytopathologe; 

Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. hort. Henning Nordmeyer, Bodenkundler; 

Wissenschaftlicher Direktor Prof. Dr. agr. Wilfried Pestemer, Phytopathologe; 

Arnd Verschwele, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand). 

Institut fur integrierten Pflanzenschutz in Kleinmachnow 

Stahnsdorfer Damm 81, 0-1532 Kleinmachnow, Telefon 03 32 03/2 24 23-5, 2 25 86,2 21 28, 
Telefax 03 32 03/2 22 78 

Leiter: Prof. Dr. sc. agr. Ulrich Burth, m.d.W.d.G.b., Phytopathologe 

Anne-Marguerite Detrie, Dipl.-Biologin (ab 01.11., Doktorandin); 

Dr. rer. nat. Frank Ellner, Dipl.-Biochemiker; 

Dr. agr. habil. Bernd Freier, Entomologe; 

Dr. agr. Bernd Hommel, Entomologe; 

Dr. rer. nat. Marga Jahn, Phytopathologin; 

Dr. sc. nat. Barbara Juttersonke, Botanikerin; 

Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Karg, Entomologe (Gastwissenschaftler); 

Dr. agr. Stefan Kuhne, Entomologe; 

Prof. Dr. rer. nat. habil. Horst Lyr, Phytopathologe; 
Dr. rer. nat. Rainer Muller, Phytopathologe; 

Dr. sc. agr. Bernhard Pallutt, Herbologe; 

Dr. agr. Petra Seidel, Phytopathologin; 

Micheline Weigend, Dipl.-Biologin (ab 01.03.). 

Institut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz Kleinmachnow 

Stahnsdorfer Damm 81, 0-1532 Kleinmachnow, Telefon 03 32 03/2 24 23-5, 2 25 86,2 21 28, 

Telefax 03 32 03/2 22 78 

Leiter: Dr. sc. nat. Volkmar Gutsche, m.d.W.d.G.b., Dipl.-Mathematiker 

Dr. sc. nat. Klaus Arlt, Botaniker; 

Dr. agr. Siegfried Enzian, Dipl.-Landwirt; 
Dr. rer. nat. Eberhard Kluge, Dipl.-Biologe; 

Dr. agr. Dietmar Ro8berg, Dipl.-Mathematiker; 

Dr. agr. Mario Wick, Gartenbauingenieur; 

Dr. agr. Helfried Zschaler, Dipl.-Landwirt. 

Institut fur Biochemie und Pflanzenvirologie in Braunschweig 

Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-5, Telefax 05 31/2 99-30 06 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer nat. Dr. sc. agr. habil. Rudolf Casper, M. Sc. 

Prof. Dr. rer. nat. habil. Gunter Adam (DSM); 

Dr. Alexey Agranovsky, Virologe (ab 01.01., Gastwissenschaftler); 
Dr. rer. nat. habil. Horst Backhaus, Dipl.-Biologe; 
Dr. rer. nat. Loredana Barbarossa, Dipl.-Biologin (bis 20.03., Gastwissenschaftlerin); 
Erhard Barg, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 

Dr. rer. nat. Jochen Berlin, Pharmazeut (bis 31.05.); 

Dr. rer. nat. Erich Breyel, Molekulargenetiker (bis 31.01., DSM); 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Wolfgang Burgermeister, Dipl.-Chemiker; 

Ulrich Commandeur, Dipl.-Chemiker (bis 31.05., Doktorand); 

Steven Conlan (06.07 .-30.11., Gastwissenschaftler); 

Dr. rer. nat. Antje Dietz, Dipl.-Biologin; 

Dr. Yuri Dorokhov (01.10.-30.11.; Gastwissenschaftler); 
Dr. rer. nat. Lothar Fecker, Dipl.-Biologe; 

Alexander Franz (ab 01.10., Doktorand); 

Roland Frotschl, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Frank Gebhard (ab 15.10., Diplomand); 

Stefan Gerstel (bis 30.09., Diplomand); 

Elke Graser (ab 01.11., Diplomandin); 

Dr. sc. agr. Giampaolo Grassi, (20.03.-30.06.; Gastwissenschaftler); 

De Yin Guo (ab 02.09., Doktorand, Universitat Bonn); 
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Cornelia Heinze, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 

Christine Helmke, Dipl.-Agraringenieur (Doktorandin); 

Cornelia van der Hoeven, Dipl.-Agraringenieurin (bis 30.04., Doktorandin); 

Andrea Hoffmann, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 

Katrin Hoffmann, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 

Ute Hoyer, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Winfried Huth, Botaniker; 

Johannes Jehle, Dipl.-Biologe (bis 30.11., Doktorand); 

Dr. Lina Katul, M. Sc., Dipl.-Biologin; 

Andrea Kaufmann, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 

Nahid Koch, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 

Wissenschaftliche Direktorin Prof. Dr. Renate Koenig, Ph. D., Dipl.-Biologin, Biochemikerin; 

Anne-Marie Korte, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 

Wissenschaftlicher Rat z. A. Dr. rer. nat. Jorg Landsmann, Dipl.-Biologe; 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Dietrich-Eckhardt Lesemann, Botaniker; 

Li Yi, M. Sc. (bis 30.06., Doktorand); 

Andreas Mahn, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 

Dr. rer. hort. Edgar Mai8, Dipl.-Biologe; 
Anja Matzk, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 

Dr. Sergej Morozov (01.-31.01., 04.-31.05., Gastwissenschaftler); 
Fouad El-Ouaghlidi, Dipl.-Agraringenieur (ab 01.10., Doktorand); 

Karl-Heinz Pastrik, Dipl.-Biologe (Doktorand); 

Dr. sc. agr. Ernst Pfeilstetter; Dipl.-Agraringenieur; 

Rudiger Pukall, Dipl.-Biologe (ab 01.05., Doktorand); 

Katja Richert, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 

Dietrnar Riedel, Dipl.-Biologe (Doktorand); 

Anette Riedel-Preu6, Dipl.-Biologin (ab 15.07 ., Doktorandin); 

Dr. rer. nat. Hartwig Rohloff, Zoologe; 

Jurgen Samunska (ab 03.08., Diplomand); 
Dr. rer. nat. Joachim Schiemann, Dipl.-Biochemiker; 

Dr. rer. nat. Akbar Ali Shah, Dipl.-Biologe; 

Dr. rer. nat. Kornelia Smalla, Dipl.-Chemikerin; 

Dr. Andrej Solovyev (04.-29.07., Gastwissenschaftler); 

Ulrich Timpe, Dipl.-Biologe (bis 29.02., Doktorand); 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Heinrich Josef Vetten, Phytopathologe; 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Hans-Ludwig Weidemann, Zoologe; 

Andrea Weber (bis 30.04., Diplomandin); 

Katrin Wendt, Dipl.-Biologin (bis 31.03., Doktorandin,); 

Robert Zweigerdt (Diplomand). 

Institut fiir Mikrobiologie in Berlin Dahlem 

Konigin-Luise-StraJ3e 19, 1000 Berlin 33, Telefon O 30/83 04-1, Telefax O 30/8 30 42 84 

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

Gregor Hagedorn, Dipl.-Biologe (ab 01.02.); 

Olaf Hering, Dipl.-Agraringenieur (Stipendiat); 

Hans-Joachim Hoppe, cand. bio. (bis 21.07., Diplomand); 

Ulrike Janssen (30.11.-11.12., Gast); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Sigfrid Kohn, Botaniker; 

Dr. Hanna Kwasna (11.05.-10.07. u. 01.09.-30.09., Gastwissenschaftlerin); 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Rainer Marwitz, Dipl.-Biologe; 

Wissenschaftliche Ratin Dr. agr. Helgard Nirenberg, Phytopathologin; 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Hans Petzold, Dipl.-Biologe. 



- 15 -

Institut fur Nematologie und Wirbeltierkunde in Munster/Westf. mit Au8enstellen in Elsdorf und Klein
macbnow 
Toppheideweg 88, 4400 Munster, Telefon 02 51/8 60 18, Telefax 02 51/86 29 77 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. hart. Joachim Muller, Phytopathologe 

Margit Arens (ab 01.04., Diplomandin); 
Rolf Bunte, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Birgit Doring, Dipl.-Biologin (ab 01.09., Doktorandin); 
Heike Escbert, Dipl.-Biologin, Molekularbiologin; 
Norbert Fasel (Diplomand); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hubert Gemmeke, Zoologe; 
Dr. agr. Eberhard Gro8e, Phytopathologe; 
Arrnin Klinke, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Kerstin Koczwara (bis 29.05., Diplomandin); 
Rainer Niemann, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Reinhard Nubbemeyer, Dipl.-Biologe (bis 20.07., Doktorand); 
Dr. agr. Andreas Overhoff, Phytopathologe (ab 01.04., Stipendiat); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans-Joachim Pelz, Zoologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans Jurgen Rumpenhorst, Botaniker; 
Dr. agr. Josef Scblang, Phytopathologe; 
Andrea Sievert (ab 01.10., Diplomandin); 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Dieter Sturban, Zoologe; 
Rita Winkelbeid�, Dipl.-Biologin (Doktorandin). 

Institut fur biologischen Pflanzenschutz in Darmstadt 
HeinrichstraBe 243, 6100 Darmstadt, Telefon O 61 51/4 07-0, Telefax O 61 51/4 07-90 

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

Essam Agamy, M.Sc. (Gastwissenschaftler); 
Jens Bartels (bis 31.01., Diplomand); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phi!. nat. Horst Bathon, Zoologe; 
Nicolas Chalwatzis (bis 30.06., Diplomand); 
Riqiang Deng, M.Sc. (ab 01.12., Gastwissenschaftler); 
Dr. rer. nat. Eva Fritsch, Zoologin (bis 30.11.); 
Ulrike Gloger (ab 01.06., Diplomandin); 
Sabine Graff, Dipl.-Biologin (bis 31.03.); 
Gunhild Gurlich (ab 01.04., Diplomandin); 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. phi!. nat. Sherif A. Hassan, Zoologe; 
Dr. rer. nat. Brigitte Keller, Mikrobiologin; 
Regina Kleespies, Dipl.-Biologin; 
Dr. rer. nat. Anne Kowalewski, Botanikerin; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Gustav-Adolf Langenbrucb, Diplomgartner; 
Jutta Latten, Dipl.-Biologin; 

Dr. sc. agr. Wolfgang Lehmann, Botaniker (ab 01.10., Gastwissenschaftler); 
Dr. agr. Janina W. Mosch (bis 30.09., Gastwissenschaftlerin); 
Hans-Georg Nickel-Fieberling (ab 31.03., Diplomand); 
Robert Riedel (bis 29.02., Diplomand); 
Dr. rer. nat. Verena Ruppert, Zoologin (Gastwissenschaftlerin); 
Dr. rer. nat. Annegret Schmitt, Botanikerin; 
Stephan Dietrich (bis 30.09., Diplomand); 
Dorota Szewczyk, Dipl.-Agraringenieurin; 

Sibylle Tygges, Dipl.-Biologin (bis 15.10., Gastwissenschaftlerin); 
Dr. rer. nat. Karin Undorf-Spahn, Botanikerin; 
Silvia Vrie8en, Dipl.-Biologin (ab 01.03.); 
Dr. rer. nat. Michael Welling, Zoologe; 
Martina Wolf (bis 31.10., Diplomandin); 
Bernd Wuhrer, Dipl.-Biologe; 
Dr. phi!. nat. Bernhard Zelazny, Entomologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. forest. Gisbert Zimmermann, Botaniker. 
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Institut fur Resistenzgenetik in Griinbacb 
Graf-Seinsheim-StraBe 23, 8059 Grilnbach, Telefon O 81 22/16 51, Telefax O 81 22/4 06 42 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Wenzel, Botaniker 

Eva Bauer, Dipl.-Biologin (ab 01.07., Doktorandin); 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Heinrich Bruning, Molekularbiologe; 

Francis Fadel, Dipl.-Agraringenieur (bis 30.04., Doktorand); 
Wissenschaftliche Direktorin Dr. agr. Barbel Foroughi-Wehr, Dipl.-Gartnerin; 
Dr. agr. Ursula Frei, Dipl.-Agraringenieurin; 
Dr. agr. Andreas Graner, Dipl.-Agraringenieur; 
Adolf Kellermann, Dipl.-Agraringenieur (ab 01.06., Doktorand); 
Bettina Kolbe! (bis 31.03., Diplomandin); 
Dr. Jong Ho Lee (bis 12.05., Gastwissenschaftler); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Volker Lind, Dipl.-Agraringenieur; 
Andreas Lossl, Dipl.-Agraringenieur, (Doktorand); 
Volker Mohler (ab 25.08., Diplomand); 
Kimani James Muraya, M. Sc. (ab 15.10., Gastwissenschaftler); 
Thach Nguyen Quang, Dipl.-Agraringenieur (bis 19.07., Gastwissenschaftler); 

Dr. Pascal Poupard, Dipl.-Biologe (ab 05.02., Gastwissenschaftler); 
Budhi Priyanto (28.03.-24.06., Gastwissenschaftler); 
Herbert Siedler, Dipl.-Agraringenieur (bis 30.06., Doktorand); 
Marietta Stattmann, Dipl.-Biologin (ab 01.05., Doktorandin); 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Hansjorg Walther, Dipl.-Landwirt; 
Siegfried Ziichner, Dipl.-Agraringenieur. 

lnstitut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 
Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33, Telefon O 30/83 04-1, Telefax O 30/8 30 42 84 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Christoph Reichmuth, Dipl.-lngenieur 

Come! Adler, Dipl.-Biologe, Zoologe (bis 31.12., Doktorand); 
Hans-Bemo Detmers, Dipl.-Biologe, Zoologe (Doktorand); 
Liljana Martscheva, Dipl.-Agraringenieurin, (01.06.-30.08., Stipendiatin ); 
Astrid Nemitz, Pharmazeutin (Doktorandin); 
Dr. Thomas I. Ofuya, Entomologe (Gastwissenschaftler); 
Sebastian Okello, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Rudiger Plarre, Dipl.-Biologe, Entomologe (Doktorand); 
Maja Poschko, Dipl.-Biologin, Entomologin (Doktorandin); 
Sabine Prozell, Dipl.-Biologin, Entomologin (Doktorandin); 
Werner Rassmann, Dipl.-Biologe, Zoologe; 
Alexander Wudtke, Dipl.-Biologe , Entomologe (Doktorand). 

Institut fiir Chemikalienpriifung in Berlin-Dahlem 
Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33, Telefon O 30/83 04-1, Telefax O 30/8 30 42 84 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans Becker, Zoologe 

Dr. rer. nat. Lothar Banasiak, Dipl.-Chemiker; 
Barbara Einsiedel, Dipl.-Biologin (ab 01.09.); 
Dr. rer. nat. Dieter Felgent,eu, Dipl.-Biologe; 
Dr. rer. nat. Jochen Pflugmacher, Dipl.-Chemiker; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Frank Riepert, Dipl.-Agrarbiologe; 
Dr. rer. nat. Hans Schlosser, Dipl.-Biologe (ab 15.04.). 

lnstitut fiir okologische Chemie in Berlin Dahlem 
Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33, Telefon O 30/83 04-1, Telefax O 30/8 30 42 84 

Leiter: Direktor und Professor Dr.-Ing. Winfried Ebing, Chemiker 

Birgit Christall, Lebensmittelchemikerin (ab 02.12.); 
Dr. rer. nat. Matthias Frost, Chemiker, Dipl.-Agraringenieur; 
Dr. rer. nat. Friedbernd Geike, Biochemiker; 
Dr. rer. nat. Dagmar Klementz, Chemikerin; 



- 17 -

Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Adolf Ko8mann, Chemiker; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Hans-Otfried Leh,Botaniker; 
Barbara Meyer, Dipl.-Biologin (ab 15.11.); 
Prof. Dr. Satya Prakash, Chemiker (bis 30.09.); 

Dr. rer. nat. Gabriela R�ese, Lebensmittelchemikerin; 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Gunter Schonhard, Chemiker; 
Claudia Staschke-Mainitz, Dipl.-Agraringenieurin (bis 30.9., und ab 15.10.); 
Dr. rer. nat. Thomas Strumpf, Chemiker; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. Bernd-Dieter Traulsen, Biologe. 

Institut fiir Okotoxikologie im Pflanzenschutz in Kleinmachnow 
Stahnsdorfer Damm 81, 0-1532 Kleinmachnow, Telefon 03 32 03/2 24 23-5, 2 25 86,2 21 28, 
Telefax 03 32 03(2 22 78 

Leiter: Prof. Dr. sc. nat. Horst Beitz, Oberstufenlehrer Chemie ( m.d.W.d.G.b. bis 31.05.), 
Dr. rer. nat. Detlef Schenke, Dipl.-Chemiker (m.d.W.d.G.b. 01.06. bis 01.12.), 
Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans Becker, Zoologe (ab 02.12.) 

Dr. rer. nat. Barbara Baier, Dipl.-Gartenbauingenieurin; 
Dr. rer. nat. Henry Blumrkh, Dipl.-Biologe; 
Liselotte Buhr, Dipl.-Landwirtin; 
Dr. rer. nat. Bernd Kordts, Dipl.-Chemiker; 
Ursula Mahro, Dipl.-Chemikerin; 
Dr. rer. nat. Axel Mueller, Dipl.-Biologe; 
Dr. agr. Wilfried Neuhaus, Dipl.-Landwirt; 
Anja Riebel, Dipl.-Chemikerin; 
Dr. rer. nat. Detlef Schenke, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Heinz Schmidt, Dipl.-Lehrer; 
Dr. sc. nat. Frank Seefeld, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Matthias Stabler, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Angelika Sii8, Dipl.-Biologin. 

Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz in Braunschweig 
mit Au8enstelle in Kleinmachnow 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-5, Telefax 05 31(2 99-30 07 

Leiter: Wissenschaftlicher Rat z. A. Dr. Jens-Georg Unger, Dipl.-Biologe, M. Sc. agr. 

Dr. agr. Peter Baufeld, Dipl.-Agraringenieur; 
Dr. Helen Braasch, Dipl.-Biologin; 
Dr. agr. Gunter Motte, Dipl.-Landwirt; 
Dr. Petra Muller, Dipl.-Biologin. 

Bibliotheken, Dokumentation, Informationszentrum 
Bibliothek mit Dokumentationsstelle ftir Phytomedizin und Informationszentrum fur tropischen Pflanzenschutz 
(IN1ROP) Berlin 
Konigin-Luise-Str. 19; 1000 Berlin 33, Telefon O 30/83 04-1, Telefax O 30/8 30 42 84 
Bibliothek Braunschweig 
Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-5, Telefax 2 99-30 00 
Bibliothek Kleinmachnow 
Stahnsdorfer Damm 81, 0-1532 Kleinmachnow, Telefon 03 32 03(2 24 23-5, 2 25 86,2 21 28, 
Telefax 03 32 03(2 22 78 

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

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Dieter Jaskolla, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Wolfgang l(och, Phytopathologe; 
Dr. agr. Peter Koronowski, Botaniker; 
Brigitte Lange, Dipl.-Landwirtin; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Wulf-Joachim Pieritz, Phytopathologe; 
Dr. sc. agr. Sabine Redlhammer, Phytopathologin, Bibl.-Assessorin (bis 31.08.); 
Michael Scholz, Dipl.-Landwirt; 
Heidemarie Schulz, Dipl.-Biologin; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phil. nat. Wolfgang Sicker, Zoologe. 
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III. Priifung und Forschung

ZUGELASSEN 

Nr. 

GemaB dem Pflanzenschutzgesetz hat die Biologi
sche Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 
(BBA) als Bundesoberbehorde Pflanzenschutzmit

tel und Pflanzenschutzgerate zu priifen sowie 

Pflanzenschutzmittel fiir Vertrieb und Einfuhr 
zuzulassen und Pflanzenschutzgerate in die Pflan
zenschutzgerateliste einzutragen. Fur die Be
urteilung der Einhaltung der Anforderungen an 
Pflanzenschutzgerate erarbeitet sie Merkmale und 
gibt sie bekannt. Dartiber hinaus sind Anmeldungen 
fur Pflanzenstarkungsmittel entgegenzunehmen. 
SchlieBlich ist fur das Beitrittsgebiet nach Art. 3 
des Einigungsvertrages tiber Genehmigungen zum 
Vertrieb auf Grund von Zulassungsantragen zu ent
scheiden. 

Diese Aufgaben bilden den wesentlichen Tatig
keitsbereich der Abteilung mit ihren Fachgruppen: 

Fachgruppe Anwendungstechnik, 

Fachgruppe Bioiogische Mittelpriifung und 
Fachgruppe Chemische Mittelprufung. 

Der Abteilungsleitung sind die Koordinierungs

gruppe und die Datenverarbeitung zugeordnet. 
Die Abteilung hat eine AuBenstelle in Kleinmach
now, die direkt an ihren Aufgaben beteiligt ist. 

Im Berichtszeitraum wurden 111 Antrage auf Zu
lassung bzw. Anderung der Zulassung gestellt. 183 
Mittel wurden nach Anhorung des Sachverstandi
genausschusses zugelassen, 150 bestehende Zulas
sungen wurden geandert. GemaB § 11 Pflanzen
schutzgesetz wurden 291 Einfuhr- und 11 Ver
triebsgenehmigungen erteilt. Dartiber hinaus sind 
fur 18 Mittel Genehmigungen fur das Inverkehr
bringen in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
vom 31. August 1990 genannten Gebiet ausgespro
chen worden. Die Zulassung von 215 Pflanzen
schutzmitteln wurde durch Zeitablauf beendet. Am 

11. November 1992 waren 928 Pflanzenschutz

mittel mit 220 Wirkstoffen zugelassen.

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und 

Anwendungstechnik in Braunschweig 

mit Au8enstelle Kleinmachnow 

Zur Durchfuhrung der Verordnung (EWG) Nr. 
1734/88 vom 16. Juni 1988 wurde der Export von 
sieben Pflanzenschutzmitteln notifiziert, und zur 
Durchfuhrung des Artikels 9 .3 des Code of Conduct 
(FAO) wurde der Export von sechs Pflanzen
schutzmitteln bei den Empfangerlandern notifiziert. 

Schon bereits langere Zeit vorbereitete Projekte 
konnten erfolgreich abgeschlossen bzw. in Angriff 
genommen werden, wie u. a. 

- Aufbau eines lnformationssystems tiber zugelas
sene Pflanzenschutzmittel fur den offentlichen
Gebrauch (INFOZUPF),

- automatische Erstellung der Pflanzenschutzmit
tel-Verzeichnisse und Zulassungsbescheide mit
Hilfe der EDV,

- Erstellung van Wirkstoff-Datenblattem.

Mit Hilfe dieser Projekte wurden die Beratungsra
tigkeit und Offentlichkeitsarbeit der Abteilung we
sentlich erleichtert. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten vorbereitende 
Arbeiten fur die 1993 beginnende EG-weit harmo
nisierte Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und 
Prtifung der EG-Altstoffe zur Aufnahme in Anhang 
I der EG-Zulassungsrichtlinie fiir Pflanzen
schutzmittel. 

Die Bearbeitung und Erstellung des deutschen Be
wertungsrahmens fur Pflanzenschutzmittel konnten 
abgeschlossen werden. 

Zwei Fachgesprache 

- tiber Prtifung und Bewertung der Bioakkumulati
onsneigung von Pflanzenschutzmitteln und

- tiber die gesetzliche Regelung des Anmeldever
fahrens fur Pflanzenstarkungsmittel unter Be
rticksichtigung der Anforderungen fur den okolo
gischen Landbau

unter Beteiligung zahlreicher Vertreter aus Wissen
schaft, lndustrie, Zulassungsbehorden und dem 
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amtlichen Pflanzenschutzdienst zeigten Probleme 

und Losungsmoglichkeiten fur die zuktinftige Ar

beit der Abteilung auf. 

Der bei der Biologischen Bundesanstalt gebildete 

SachverstandigenausschuB fur die Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln tagte 1992 viermal. 

Antriige auf Zulassung bzw. Anderung der Zulassung · Applications for authorization and supplementary 
changes 

Mittelgruppe Anzahl der davon beantragt beantragte 
Mittel im Anwendungs-

gebiete 

lnsektizide, Ackerbau 5 10 

Akarizide, Gemtisebau 4 11 

Insektizide Obstbau 3 8 
+ Akarizide, Zierpflanzenbau 3 6 

lnsektizide Weinbau 3 6 

+ Fungizide 12 Forst 4 20 

Vorratsschutz 4 8 

Fungizide Ackerbau 18 60 

(einschl. Obstbau 1 1 

Saatgutbehand- Weinbau 3 8 
lungsmittel) 20 Hopfenbau 2 3 

Herbizide 34 Ackerbau 23 57 
Gemusebau 6 13 

Obstbau 4 10 

Zierpflanzenbau 6 13 
Weinbau 2 2 

Hopfenbau 1 1 

Forst 2 2 

Wiesen und 
Weiden 2 10 

Sonderkulturen 5 8 

Molluskizide 1 Ackerbau 1 2 

Nematizide 

Rodentizide 1 Vorratsschutz 1 2 

Repellents 1 Forst 1 2 

Wundbehand-
lungsmittel 

Wachstumsregler 1 Ackerbau 1 4 

Zusatzstoffe 

Hinzu kommen 41 Mittel, fur die nach Ablauf der Zulassungsfrist eine erneute Zulassung beantragt warden ist 
(§ 16 Abs. 1 Pflanzenschutzgesetz).
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Zulassungen, Anderungen von Zulassungen sowie Genehmigungen gema6 § 11 Pflanzenschutzgesetz -
Authorizations, supplementary changes of authorizations and approvals according to paragraph 11 Plant 
Protection Act 

Mittelgruppe 

Insektizide, 
Akarizide, 
Insektizide 
+ Akarizide,
Insektizide
+ Fungizide

Fungizide 

Herbizide 

Molluskizide, 
Nematizide, 
Rodentizide, 
Repellents, 
Wundbehand
lungsmittel 

Wachstumsregler 
Zusatzstoffe 

Gesamt 

Zu
lassungen 

45 

42 

84 

11 

1 

183 

Anderungen 
von Zulas
sungen 

40 

36 

41 

26 

7 

150 

Beendigung von Zulassungen - Termination of authorization 

Mittelgruppe <lurch Widerruf 

von Amts auf 
wegen Antrag 

lnsektizide, 
Akarizide, 
lnsektizide 
+ Akarizide,
lnsektizide
+ Fungizide

Fungizide 

Herbizide 1 

Molluskizide, 
Nematizide, 
Rodentizide, 
Repellents, 
Wundbehand-
lungsmittel 
Wachstums-
regler 
Zusatzstoffe 

Gesamt 0 1 

Einfuhr- und Ver
triebsgenehmigungen 
Einfuhr: Vertrieb: 

54 

74 

92 

2 

6 

1 

229 

<lurch Zeitab-
lauf war emeute 
Zulassung 
nicht moglich 

25 

23 

114 

19 

9 

190 

4 

4 

3 

11 

antragsgemaB 
keine erneu-
te Zulassung 

6 

6 

11 

2 

25 
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Anmeidungen fiir Pflanzenstiirkungsmittel ge
ma8 § 31 Abs. 1 Pflanzenschutzgesetz - Registra
tion of plant resistance improvers according to 
paragraph 31 chapter 1 Plant Protection Act 
(Pallutt, Waltraud) 

Im Anmeldeverfahren fiir Pflanzenstarkungsmittel 
erfilllen von 16 Anmeldungen 12 die Vorausset
zungen. Dartiber hinaus wurden Anfragen der Her
steller bzw. des amtlichen Dienstes zu weiteren 15 

Prtiparaten bearbeitet. 

Genebmigungen fiir Pflanzenschutzmittel gema8 
Einigungsvertrag vom 31. August 1990 - Appro
vals for authorization according to Treaty Unifi
cation of 31 August 1990 (Schmidt, H.-H.) 

Auf der Grundlage des Einigungsvertrages (Anlage 
I, Kapitel VI, Sachgebiet A, Abschnitt III, Nr. 6) 

wurde bis zum 31. Dezember 1991 fur die nach
stehend genannte Anzahl in der ehemaligen DDR 

zugelassener Pflanzenschutzmittel die Zulassung 

bei der Biologischen Bundesanstalt beantragt 
(Tabelle 1). Mit Stand vom 31. Dezember 1992 
sind von den insgesamt 53 Pflanzenschutzmitteln 
fur 3 Mittel eine Zulassung und fur 18 eine Geneh

migung zum Vertrieb im Beitrittsgebiet gem. Art. 3 
des Einigungsvertrages erteilt worden. 

Tabelle 1 
Zulassungsstand DDR 
3. Oktober 1990

Anzahl davon Her-
insgesamt kunftDDR 

Mittel 438 189 
Wirkstoffe 
Antrag-
steller 

Tabelle 2 

Gruppe 

Herbizide/Safener 

Fungizide 

252 

66 

Insektizide/ Akarizide/Synergisten 

Wachstumsregler/Keimhemmungsmittel 
Sonstige 

Gesamt 

Analyse zum Einsatz von Ptlanzenschutzmitteln 
in der Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR) - Use of plant protection products in the 
German Democratic Republic (Schmidt, H.-H.) 

Eine Analyse des Pflanzenschutzmittel-Einsatzes in 
der ehemaligen DDR ergab, daB 1989 der Wirk-

67 

19 

Wirkstoffmeldungen nach § 19 Pflanzenschutz
gesetz - Notification of the nature and quantity 
of active ingredients supplied to recipients ac
cording to paragraph 19 Plant Protection Act 
(Holzmann, A.) 

Nach § 19 des Pflanzenschutzgesetzes in Verbin
dung mit § 3 der Pflanzenschutzmittelverordnung 
sind der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und 

Forstwirtschaft jahrlich fiir das vorangegangene 

Kalenderjahr Art und Menge der Wirkstoffe der im 

Inland abgegebenen und der ausgefiihrten Pflanzen
schutzmittel zu melden. Meldepflichtig sind der 
Hersteller von Pflanzenschutzmitteln, der Ver

triebsuntemehmer, wenn er Pflanzenschutzmittel 

erstrnals in den Verkehr gebracht hat, oder bei der 
Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln derjenige, der 

die Ware in den freien Verkehr tiberftihrt oder tiber
fiihren Uill t; 

Die Mengen der im Jahr 1991 im Inland abgegebe
nen und der ausgefiihrten Pflanzenschutzmittel sind 

Tabelle 2 zu entnehmen. 

Antrlige 

Anzahl 
insgesamt 

53 
56 

22 

davon Herkunft 
neue Bundesllinder 

16 
11 

5 

Wirkstoffmenge in t 
Inlandsabgabe Ausfuhr 

18999 37699 
9760 28826 
3901 19748 
2411 3751 
1873 7587 

36944 97611 

stoffanteil pro Hektar landwirtschaftlicher Nutz
flache 3,87 kg betrug. 

Im Getreide wurden 2,88 kg/ha, in Kartoffeln 13,27 
kg/ha, in Futter- und Zuckerriiben 6,76 kg/ha, in 
Winterraps 9,3 kg/ha, in Silomais 1,52 kg/ha, in 
Freilandgemtise 5,07 kg/ha und in Obst 19,51 kg/ha 
angewendet. 
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Bedingt durch einige wenige veraltete herbizide 
Wirkstoffe, die mit auBergewohnlich hohem Auf
wand auf einem relativ geringen Flii.chenanteil ein
gesetzt wurden, lag der Wirkstoffanteil pro Hektar 
landwirtschaftlicher Nutzflii.che im Durchschnitt 
iiber dem in den alten Bundeslii.ndem. Fiir einige 
Haupteinsatzgebiete (Herbizide in Getreide, Fungi
zide in Getreide und Kartoffeln) traf dies jedoch 
nicht zu. 

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

Etwa 40 Wirkstoff-Datenblii.tter wurden erstellt. Sie 
sind ein Teil der Vorbereitungsarbeiten auf die EG
Altstoffpriifung, auBerdem sollen sie die Beratungs
_tii.tigkeiten und Offentlichkeitsarbeit unterstiitzen. 

Beschreibende Liste der zugelassenen Pflanzen
schutzmittel - Descriptive list of the authorized 

plant protection products (Holzrnann, A.) 

Mit der 40. Auflage des Pflanzenschutzmittel-Ver
zeichnisses, Teil 5 "Vorratsschutz", wurde erstma
lig ein Pflanzenschutzrnittel-Verzeichnis mit Hilfe 
des "Informationssystems fiir das Zulassungsver
fahren von Pflanzenschutzrnitteln" (INFOZUPF) 
erstellt. Die Neuauflage der anderen Teilverzeich
nisse per EDV befindet sich in Vorbereitung. 

Informationssystem zur Unterstiitzung des Zu
lassungsverfahrens fiir Pflanzenschutzmittel 
(INFOZUPF) - Information system to support 

the authorization procedure of plant protection 

products (INFOZUPF) (Jeske, F., und Schwartz, 
W.D.)

Das Inforrnationssystem INFOZUPF ist auf Rech
nem der Firma Digital Equipment (DEC) unter dem 
Betriebssystem VMS implementiert. Der AnschluB 
von Endgerii.ten (Datensichtgerii.te, Terminal
emulation auf Arbeitsplatzrechnem) erfolgt mittels 
10 Terrninalservem mit insgesamt iiber 150 An
schliissen. Der Zugriff auf das Wissenschaftsnetz 
geschieht iiber einen X.25-Server, der an das lokale 
Netzwerk angeschlossen ist. 

In der AuBenstelle K.leinrnachnow wird eine Lese
kopie des Inforrnationssystems eingesetzt. 

INFOZUPF basiert auf 2 reiationalen Datenbanken 
rnit insgesamt 82 Relationen und 1.712 Feldem. 
Alie Mitarbeiter der Abteilung konnen mit 28 Dia
log- und 122 Auswertungsprograrnmen auf die Da
tenbanken zugreifen. Die Datenbanken belegen 
201.8 MByte, die ausfiihrbaren Programme 12,6 
MByte Plattenspeicherplatz. 

Als wichtiges Projekt konnten die automatische Be
arbeitung und Erstellung der Zulassungsbescheide 
1992 abgeschlossen werden. Damit wird die Be
scheidfertigung nach der Anhorung des Sachver
stii.ndigenausschusses wesentlich vereinfacht und 
beschleunigt. 

Fachgruppe Anwendungstechnik 

Im Berichtszeitraurn sind im Rahmen des gesetzlich 
vorgeschriebenen Erklii.rungsverfahrens von Her
stellemN ertriebsunternehmern fiir erstmalig in 
den Verkehr zu bringende Pflanzenschutzgerate 
68 Erklarungen abgegeben, davon 43 Gerii.tetypen 
als Voraussetzung fiir den Vertrieb, von der BBA in 
die Pflanzenschutzgerii.teliste eingetragen und ver
offentlicht warden. In der freiwilligen Priifung 
konnten von 44 Anmeldungen 27 Pflanzenschutz
gerlite bzw. -gerliteteile von der BBA anerkannt 
werden. 

Im Zusammenhang mit der Einfiihrung der Priif
pflicbt fur im Gebrauch befindliche Feldspritz

gerate ab 1. Juli 1993 wurden in Zusammenarbeit 
mit den Llindem Musterentwiirfe fiir einheitliche 
Durchfiihrungsbestimmungen und die dazugehori
gen BBA-Richtlinien erarbeitet und abgestirnrnt. 

Auf internationaler und europliischer Ebene korn
men zunehmend Normungsaktivitaten in Gang, 
die die Erarbeitung von urnweltkonforrnen Anfor
derungen an Pflanzenschutzgerlite zum Ziele haben. 
Die BBA hat die im Rahmen des Erklii.rungs-

verfahrens zur Anwendung kommenden techni
schen Anforderungen (Merkmale) in Zusamrnenar
beit mit der Deutschen Norrnengruppe in Frankfurt 
bei dern Europii.ischen Normungskomitee (CEN) 
eingereicht. Die derzeit in Paris laufenden Ver
handlungen gehen auf die in der Bundesrepublik 
Deutschland erarbeiteten Grundlagen und den da
durch festgelegten Stand der Technik zuriick. 

Im Rahrnen der Erstellung des Neuhaus der Fach
gruppe Anwendungstechnik werden Priifeinrich
tungen geschaffen, die europaweit einmalig sind. 
So konnte irn laufenden Jahr ein Scbwingungs
priifstand, wie er seither z. B. zur Simulation von 
Fahneugbewegungen in der Automobilindustrie 
verwendet wird, von der Fachgruppe Anwendungs
technik iibemommen werden, um die Priifung von 
Pflanzenschutzgerliten noch gezielter auf die prakti
schen Einsatzbedingungen abstimmen zu konnen. 

Das Ziel, Pflanzenschutzmittel ganz gezielt und 
moglichst verlustarrn auszubringen, bereitet insbe
sondere bei Spriihgerliten, wie sie im Obst-, Wein
und Hopfenbau (Raumkulturen) zum Einsatz kom-
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men, groBe Probleme. Derzeit sind weitere Prtifein
richtungen in der Entwicklung; so z. B. ein verti
kaler Verteilungspriifstand, um diese Sprtihgerate 
hinsichtlich ihrer Verteilungsqualitat, der Boden
belastung und der Abtrift umfassender als bisher 
prtifen und beurteilen zu konnen. Auf der Grundla
ge einer einheitlichen MeBanleitung, wie sie in 
einer BBA-Richtlinie (September 1992) festgelegt 
ist, sind umfangreiche Abtriftmessungen ausgewer
tet und deren Ergebnisse mit den Einvemehmens
behorden (Umweltbundesamt, Bundesgesundheits
amt) ftir die Abschatzung von Gewasserbelastungen 
durch Pflanzenschutzmittel abgestimmt worden. 

In Erganzung zu diesen sehr umfangreichen, zeit
und kostenaufwendigen Freilandmessungen wird 

Tabelle 1 

derzeit an einem ModeU zur Abtriftsimulation 
gearbeitet. Erste Berechnungen aus dem Bereich 
Feldbau zeigen eine gute Obereinstimmung mit den 
Abtriftmessungen aus der Praxis. 

Fiir Raumkulturen befinden sich Pflanzenschutzge
rate, die mit Rtickftihrung nicht angelagerter Pflan
zenschutzmittel arbeiten, in der Eiprobung. Im 
Durchschnitt konnen damit bis zu 1/3 des jahrlichen 
Pflanzenschutzmittelaufwandes eingespart werden. 
Die hierfiir notwendigen Prtifmethoden und -vor
schriften werden erarbeitet. 

Eingegangene Erklarungen und Antrage auf Verzicht auf die Erklarung sowie erstmalige Eintragungen, Ande
rungen von Eintragungen und Loschungen aus der Gerateliste; Prtifungen und Anerkennungen (Berichtszeitraum 
1.12.1991 - 30.11.1992) 

Gerateart Erkla- Verzichts- Eintra- Ande- Loschun- Gerate 
rungen antrage gungen rungen gen geprtift anerkannt 

Spritz- u. Sprtihgerate fiir 
Flachenkulturen 35 11 
Spritz- u. Sprtihgerate fiir 
Raumkulturen 20 7 
Tragbare, nicht motorisch 
betriebene Spritzgerate 2 0 
Tragbare Motor-Sprtih- und 
Spritzgerate 2 1 
Beizgerate 3 1 

Granulatstreugerate 1 0 
Nebelgerate 2 0 
Sonstige Spritzgerate 1 1 

Sonstige Pflanzenschutz-
gerate 1 0 
Gerateteile 1 1 

Erkliirungsverfahren und Eignungspriifung fiir 
Pflanzenschutzgerate - Registration and tests for 
plant protection equipment (Herbst, A., Osteroth, 
H.-J., Rautmann, D., Rietz, S., und Wehmann, H.
J.) 

Die Prtifungen van Pflanzenschutzgeraten im Rah
men des gesetzlich vorgeschriebenen Erklarungs
verfahrens und der freiwilligen Eignungsprtifung 
sind in Tabelle 1 zusammenfassend dargestellt. Die 
anfallenden Oaten werden mit einem Datenbank
system erfaBt und den Sachbearbeitem in aufberei
teter Form zur Verftigung gestellt. Im Berichtszeit
raum wurden weitere Priifroutinen erstellt und die 
Ausgabe der zum Erklarungsverfahren gehorenden 
Geratelisten und Schriftstticke automatisiert. 
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Entwicklung eines Standard-Me8verfahrens zur 
Bestimmung der Tropfengro8e - Development of 
a standard measuring method for the determi
nation of droplet size (Ludewig, C., und Gan
zelmeier, H.) 

Mit dem neuen Phasen-Doppler-MeBverfahren 
kann eine zuverlassige und aussagekraftige Be
stimmung von Tropfen vorgenommen werden. 
Nach einer erarbeiteten MeBanleitung wurde damit 
die Palette der handelstiblichen Flachstrahl- und 
Hohlkegeldtisen vermessen. Die MeBmethode 
wurde auch mit den Dtisenherstellem abgestimmt, 
und die Ergebnisse wurden diskutiert. Durch 
punktuelle Messungen van TropfengroBe und Trop
fengeschwindigkeit im Spritzstrahl konnten zudem 
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detaillierte Betrachtungen zum Zerstaubungscha

rakter verschiedener Dusen angestellt werden. 

Derzeit wird an der TropfengroBenmessung an 
Feldspritzen und Sprtihgeraten gearbeitet, um deren 

Kleintropfenanteil und Abtriftpotential umfassender 
beurteilen zu konnen. 

Entwicklung eines Priifstandes zur Bestimmung 
und Verbesserung der vertikalen Fliissigkeits
verteilung von Spriihgeraten im Obstbau - Deve
lopment of a testbench for the determination of 
vertical liquid distribution by air assisted 
sprayers in orchard crops (Henning, H., Kaul, P., 
und Ganzelmeier, H.) 

Mit Hilfe des Vertikalverteilungsprtifstandes wur

den ftir mehrere Spriihgeratetypen Einstellungen 

erarbeitet, die als Grundlage fiir Variantenverglei

che dienen. Parallel dazu erfolgten mit diesen Ein

stellungen Verteilungsversuche in Obstanlagen. Mit 

diesen Untersuchungen wird das Ziel verfolgt, in 
Anpassung an die Baumform eine giinstige Verti

kalverteilung der Sprilhgerate angeben zu konnen. 

Modellierung der Abtrift bei der Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln im Feldbau - Model
ling of drift in the application of plant protection 
products in arable crops (Kaul, P., und Gebauer, 

S.) 

Die Modellierung des Abtriftgeschehens wurde auf 
der Grundlage der physikalischen Gesetze zum 
Sink- und Verdunstungsverhalten von Tropfen und 

zur Ausbreitung von Schadstoffen in der Atmos
phare weiterentwickelt. Erste Vergleiche mit MeB

werten zur direkten Abtrift bei der Ausbringung 

von Pflanzenschutzmitteln in Getreide wurden 
vorgenommen. Die Ergebnisse der Modellrechnung 
stimmen mit dem prinzipiellen Verlauf der MeB

werte iiberein. 

Untersuchungen an Nebelgeraten zur Ver
vollstandigung der Merkmale - Investigations on 
fogging machines for the completion of the BBA
features (Wygoda, H.-J.) 

Zur Kennzeichnung der technischen Parameter von 

Nebelgeraten wurden umfassende Messungen an 
ftinf Geratetypen vorgenommen. Darauf aufbauend 
wurden Verteilungs- und Ablagerungsversuche in 
einem Kaltgewachshaus mit dem Ziel durchgeftihrt, 
die Merkmale von Nebelgeraten zu qualifizieren. 

Dabei wurde festgestellt, daB die Verteilungs- und 

Ablagerungsqualitat der Pflanzenschutzmittel nur 
im Zusammenhang mit der Nutzung im Gewachs
haus beurteilt werden kann. Die Einstellung der 

Nebelgerate und die Einsatzbedingungen haben 
groBe Auswirkungen auf die Arbeitsqualitat, fiir de

ren Umsetzung in Merkmale zur Beurteilung der 

Gerate noch weitere Untersuchungen notwendig 
sind. 

Entwicklung von Priifvorschriften fiir Pflanzen
schutzgerate mit Riickfiihrung nicht angelager
ter Pflanzenschutzmittel (Recyclinggerate) - De
velopment of test methods for plant protection 
equipment with recovery of surplus spray 
(Osteroth, H.-J., und Ganzelmeier, H.) 

Fiir Pflanzenschutzgerate, die einen GroBteil nicht 
angelagerter Pflanzenschutzmittel zurtickftihren 

und dabei gleichzeitig weniger Abtrift und eine ge

ringere Bodenbelastung verursachen, stehen der 

BBA bislang keine ausreichenden Prtifvorschriften 
und Merkmale fiir deren Beurteilung zur Verfii

gung. Im Berichtszeitraum wurden die auf dem 
Markt verfiigbaren Geratetypen unter einheitiichen 

MeBbedingungen in der Prtifhalle und im Freiland 

hinsichtlich der Abtrift, der Riickfiihrungsrate und 

der Bodenbelastung vermessen. Auf der Grundlage 

dieses Kenntnisstandes wurden erste Prtifvorschrif
ten und Merkmale erarbeitet, die in den nachsten 
Jahren den weiteren technischen Entwicklungen 
angepaBt werden miissen. 

Das Bewegungsverhalten von Feldspritzgestan
gen und dessen Auswirkungen auf die Gleich
ma6igkeit des Spritzbelages - Motion studies of 
spray booms with regard to the evenness of 
spray distribution (Herbst, A.) 

Bei der Prtifung von Feldspritzgeraten sollen mit 
Hilfe neuer MeBverfahren kiinftig auch die Ein

fliisse von Gestangebewegungen auf die Vertei
lungsqualitat erfaBt werden. Dazu wurde ein servo

hydraulischer Schwingungspriifstand in Betrieb ge

nommen. 

Anhand erster Messungen an verschiedenen Gera
ten wurde der Nachweis erbracht, daB sich Bewe

gungen, die vorher im Feldeinsatz erfaBt wurden, 

auf dem Priifstand sehr genau reproduzieren !assen. 

Diese Messungen sind zunachst Grundlage ftir die 

Gewinnung praxisrelevanter Standard-"Testfahr
strecken". 

Mit der Entwicklung eines neuartigen MeBsystems, 
mit dem am Prtifstand die Belagsverteilung be

stimmt werden kann, wurde begonnen. 
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Fachgruppe Biologische Mittelpriifung 

Im Rahmen der Umsetzung wissenschaftlicher Er
kenntnisse in Verwaltungsentscheidungen hat sich 
die Fachgruppe Biologische Mittelprtifung im Jahre 
1992 neben den einzelnen dargestellten Themen 
insbesondere mit der Umsetzung der · inzwischen 
umfangreich eingehenden Untersuchungsergebnisse 
zur Auswirkung von Pflanzenschutzmitteln auf 

Nutzorganismen befa8t. Basierend auf den guten 
Erfahrungen bei der Bewertung und der Einstufung 
der Untersuchungsergebnisse aus dem Prtifbereich 
"Bienen" mit der Zweiteilung in einerseits negativ 
zu verstehende Kennzeichnungsauflagen fiir die 
Gebrauchsanleitung und in andererseits die Eroff
nung der Moglichkeit fiir den Zulassungsinhaber, 
auf der Gebrauchsanleitung auch positive Hinweise 
angeben zu diirfen, wurde dieser Weg auch bei 
Nutzorganismen eingeschlagen. Dieses System von 
(negativen) Auflagen (z. B. "Das Mittel wird als 
schadigend fiir ... eingestuft") und (positiven) Hin
weisen (z. B. "Das Mittel wird als nicht schadigend 
fiir ... eingestuft") soll die amtliche Beratung und 
den Anwender von Pflanzenschutzmitteln in die 
Lage versetzen, im jeweils vorliegenden Fall und 
unter Berticksichtigung der tatsachlich vorhandenen 
Ntitzlingsfauna eine Entscheidung im Sinne einer 
Nutzen-Risiko-Abschatzung tiber den Einsatz eines 
Mittels treffen zu konnen. 

Entwicklung einer Methode zur Erfassung der 

Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf 

Aleochara bilineata (GyU.)·(Coleoptera, Staphyli

nidae) unter Halbfreilandbedingungen - Deve

lopment of a testing method for sideetTects of 

plant protection products on the rove beetle Ale

ochara bilineata (Gyll.) (Coleoptera, Staphylini

dae) under semifield conditions (Lukoschik, A., 
in Zusammenarbeit mit KcHlner, V., Institut fiir 
Pflanzenschutz im Gartenbau der BBA, Braun
schweig) 

Die Prtifung von Pflanzenschutzmitteln in bezug 
auf ihre Auswirkungen auf Nutzarthropoden ist Teil 
des Zulassungsverfahrens. Der Kurzfliigler Aleo

chara bilineata (Gyll.) ist wegen seiner raube
rischen (Imagines) und parasitischen (Larven) Le
bensweise ein bedeutender Niitzling, fiir den ledig
lich eine Laborprtifmethode besteht. 
Die Entwicklung einer Methode fiir die Erfassung 
der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln unter 
Halbfreilandbedingungen wurde fortgesetzt. Vorge
sehen dabei ist, mindestens einen gesamten Gene
rationszyklus bzw. die darnit verbundenen Entwick
lungsstadien zu berticksichtigen. Der bisher erar
beitete Methodenentwurf gliedert sich in zwei Tei
le. Zurn einen sollen akute Auswirkungen auf die 
Imagines erfaBt werden, zum anderen die Auswir
kungen auf die Reproduktion, d. h. das Auftreten 
einer ersten Tochtergeneration. 

Bei der Erfassung akuter Auswirkungen auf die 
Imagines werden im Labor geziichtete Tiere im 
Freiland ausgesetzt, behandelt und danach zuriick
gefangen. Die GroBe des Areals, das den Kafern 
dabei je Versuchseinheit zur Verfiigung steht, be
tragt 0,25 m . Wahrend hier in der Methodik sehr 
gute Fortschritte gemacht werden konnten - die 
Riickfangquote in der Kontrolle liegt im Durch
schnitt um 90 % -, bedarf der Teil, der sich mit den 
Auswirkungen auf die Reproduktion befaBt, noch 
weiterer Entwicklungsarbeit. Die Durchfiihrung ei
nes Ringversuches hinsichtlich der praktischen 
Eignung der Prtifmethode ist vorgesehen. 

Untersuchungen zur Befallsentwicklung von 

Pilzkrankheiten nach Anwendung von Pflanzen

stiirkungsmitteln - Investigations on the develop

ment of fungal · diseases after use of plant 

strengtheners (Pallutt, Waltraud) 

Bei den Parasit-Wirt-Kombinationen Echter Mehl
tau (Oidium lycopersicum) an Tomate, Echter 
Mehltau (Erysiphe cichoracearum) an Gurke sowie 
Falscher Mehltau (Pseudoperonospora cubensis) an 
Gurke wurde geprtift, inwieweit durch die prophy
laktische Anwendung der Pflanzenstarkungsmittel 
NEUDO-VITAL, MILSANA FLUSSIG und HF
PILZVORSORGE der Befall mit den genannten 
Krankheiten eingeschrankt werden kann. Als Ver
gleich dienten die Fungizide COSAN 80 NETZ
SCHWEFEL bzw. EUPAREN WG, die analog den 
Pflanzenstarkungsmitteln in wochentlichen Abstan
den zwei- bis dreimal vor Inokulation im Gewachs
haus bzw. vor Befallseintritt unter Freilandbedin
gungen (Falscher Mehltau an Gurken) appliziert 
wurden. 

Bis zwei Wochen nach Inokulation konnte bei To
maten der Befall mit Echtem Mehltau um 40 bis 90 
%, bei Gurken um 10 bis 75 % in Abhangigkeit 
vom lnfektionsdruck und Praparat im Vergleich zur 
unbehandelten Kontrolle reduziert werden. Die 
Fungizide verhinderten den Befall um 80 bis 100 
%. Das Fortsetzen der Applikation nach Inokulation 
steigerte den Effekt der Pflanzenstarkungsmittel 
zum Teil deutlich. Bei Falschem Mehltau an Gur
ken erwiesen sich unter Freilandbedingungen 
NEUDO-VITAL und HF-PILZVORSORGE hin
sichtlich der Befallseinschrankung von den Pflan
zenstarkungsmitteln am effektivsten, ohne jedoch 
den Wirksamkeitsbereich von EUPAREN WG zu 
erreichen. Der Ertrag war nicht in jedem Fall an 
eine Befallsreduzierung gekoppelt. EUP AREN 
WG, MILSANA FLUSSIG und HF-PILZVOR
SORGE erzielten gegeniiber der Kontrolle einen 
Mehrertrag von ea. 20 %, wahrend NEUDO-VI
T AL deutlich abfiel. 
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Die bisherigen Versuche zeigten, daB die geprtiften 
Starkungsmittel prinzipiell fur alternative Bekamp
fungsverfahren geeignet sind. Im Unterschied zu 
den meisten Pflanzenschutzmitteln mtissen jedoch 
die Wirt-Parasit-Beziehungen und die durch die 
Pflanzenstarkungsmittel ausgelosten physiologi
schen Veriinderungen in der Pflanze weitaus starker 
berticksichtigt werden, um Fehlschlage in der prak
tischen Anwendung zu vermeiden. Die Erkenntnis
se dieser Versuche dienen dartiber hinaus auch der 
Information im Rahmen der Diskussionen, um 
eventuell Anderungen im Prtifverfahren ftir Pflan
zenstarkungsmittel vornehmen zu konnen. 

Biologische Untersuchungen von Bienenschaden 
durch Pflanzenschutzmittel - Biological investi
gations on honey-bees poisoned by plant protec

tion products (Bode, E.) 

Zu 93 gemeldeten Bienenschaden wurden 226 Pro
ben eingesandt. Davon wurden 174 Proben im 
Aedes-Test und 16 Proben (Waben, Beutenteile 
etc.) im Direktversuch mit Bienen auf Anwesenheit 
bienengiftiger Substanzen untersucht. An 122 Bie
nenproben wurden eine Nosema-Untersuchung so
wie eine Analyse des im Haarkleid der Bienen 
befindlichen Pollens vorgenommen. 

Fachgruppe Chemische Mittelpriifung 

Die Fachgruppe Chemische Mittelprtifung bearbei
tet im Zulassungsverfahren ftir Pflanzenschutzmit
tel die Unterlagen zu chemischen und physikali
schen Eigenschaften der Wirkstoffe und Mittel, 
zum Rtickstandsverhalten, zum Verbleib im Boden, 
im Wasser und in der Luft, jeweils einschlieBlich 
der entsprechenden Analytik. 

Im Rahmen experimenteller Arbeiten werden in der 
Fachgruppe dartiber hinaus Versuche zur Entwick
lung und Fortschreibung von Richtlinien und Be
wertungsgrundsatzen sowie Oberprtifungen der 
vorgelegten Antragsunterlagen durchgeftihrt. 

Im Bereich der physikalisch-chemiscben Eigen

schaften der Mittel konnten sowohl zahlreiche 
Analysenmethoden zur Bestimmung der Wirkstoff
gehalte in den Mitteln als auch zwei Methoden zur 
Bestimmung der FlieBeigenschaften von Streugra
nulaten entwickelt und teilweise in Zusammenar
beit mit nationalen und intemationalen Arbeitskrei
sen in Ringversuchen erprobt werden. Besonders 
erfreulich ist, daB in 17 tiberprtiften Mitteln mit den 
Wirkstoffen Dichlorprop, Dichlorprop-P, Dicamba, 
Bifenox und Prochloraz, die auf polychlorierte Di
benzodioxine und Dibenzofurane untersucht wur
den, in keinem der Mittel der in der Gefahr
stoffverordnung festgelegte Summengrenzwert von 
5 µg/kg fur die acht toxikologisch relevanten Te
tra-, Penta- und Hexachlor-Isomeren tiberschritten 
wurde. 

Im Bereich der Riickstandsanalytik konnten wie
derum zahlreiche Wirkstoffe in DIN- bzw. 
VDLUFA-Ringversuchen getestet sowie eigene 
Methoden entwickelt werden. Bemerkenswerte Er
gebnisse brachte ein Versuch zur Kontrolle der Lei
stungsfahigkeit von Auftragsforschungsinstituten. 
An 13 Laboratorien wurde der Auftrag vergeben, 
jeweils ftinf Bodenproben auf Rtickstiinde von sie
ben Wirkstoffen aus der Gruppe der Triazin- und 
Phenylharnstoff-Herbizide zu untersuchen. Falsch 
positive Befunde ermittelte nur ein Labor. Die 

MeBwerte der tibrigen Laboratorien lagen z. T. be
trachtlich unter den Sollwerten, teilweise auch dar
tiber. 

Erschreckend waren offensichtliche Fehler und Un
klarheiten bei der Berichterstattung, nicht auftrags
gemaBe Durchftihrung der Untersuchungen, Nicht
einhaltung der gesetzten und bestatigten Termine 
sowie die bis zum Faktor 10 unterschiedlichen 
Preisvorstellungen der Anbieter. 

Im Berichtszeitraum konnten im Bereich des Riick
standsverhaltens erstmals die fi.ir die Bewertung 
des Metabolismus in und auf Pflanzen notwendigen 
Versuche in einer Richtlinie beschrieben werden. 
Dabei wird ein stufenweises Vorgehen gefordert. 
Erstmals sind ftir alle organischen Wirkstoffe ver
gleichbare Daten tiber deren Stabilitat und Metabo
lisierbarkeit im pflanzlichen Milieu in sterilen 
Pflanzenzellkulturen zu erarbeiten. Weiterhin wur
den umfangreiche Untersuchungen zum Rtick
standsverhalten von Pflanzenschutzmitteln an Zier
pflanzen durchgeftihrt. Dazu wurden im Gewachs
haus Chrysanthemen mit verschiedenen Pflanzen
schutzmitteln behandelt. Die ermittelten Rtick
standswerte sollen einen Beitrag zur Abschatzung 
des Risikos fur die Beschaftigten in Zierpflanzen
betrieben leisten. 

Auch 1992 wurden 12 Pflanzenschutzmittelwirk
stoffe und zwei polyaromatische Kohlenwasser
stoffe (PAK) an drei Standorten in Stidost-Nieder
sachsen regelmaBig in Niederschlagsproben unter
sucht. Die Wirkstoffe waren insbesondere zu den 
Hauptanwendungszeiten der entsprechenden Pflan
zenschutzmittel im Regenwasser in Konzentratio
nen nachweisbar, die eine Deposition von 0,0 - 0,25 
g/ha/Jahr mit den Niederschlagen erwarten lassen. 
Lediglich Lindan lag mit Depositionswerten von 
0,4 - 0,7 g/ha/Jahr hoher. AuBerdem wurden Unter
suchungen zur Verfltichtigung von Lindan unter 
Freilandbedingungen in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Wetterdienst, Zentrale Agrarmeteorolo-



- 27 -

gische Forschungsstelle Braunschweig, durchge
fiihrt. In mehreren Feldversuchen wurde hierbei die 
Verfliicbtigung von Lindan nach Anwendung von 
"NEXIT STARK" auf unbewachsenen Boden und 
auf Zuckeniiben direkt und indirekt bestimmt. Bei 
der indirekten Methode wurde die Verfli.ichtigung 
der Ri.ickstandsverminderung auf den Zielflachen 
gleichgesetzt. Bei der direkten Methode wurden die 
Wirkstoffkonzentrationen in der Luft, die Lufttem
peraturen sowie die Luftgeschwindigkeit kontinu
ierlich gemessen; aus diesen Daten konnte dann mit 
Hilfe mikrometeorologischer Auswerteverfahren 
der vertikale MassenfluB bzw. die Verfli.ichtigung 
bestimmt werden. Beide Methoden zeigten eine ak
zeptable Ubereinstimmung. Mit einem einfachen 
Simulationsmodell wurde der zeitliche Verlauf der 
Verfli.ichtigung aus der Windgeschwindigkeit, der 
Lufttemperatur und der temperaturabhangigen 
Wirkstoffdesorption von der Applikationsoberfla-
che berechnet. Die berechneten Ergebnisse stim
men gut mit den experimentellen Daten i.iberein. 

Weiterhin wurde das Ri.ickstandsverhalten von lso
proturon und 2,4-D in einem lehmigen Sandboden 
i.iberpriift. Eine relativ geringe Verfli.ichtigungsnei
gung fiir beide Wirkstoffe von Bodenoberflachen 
konnte bestatigt werden. Ri.ickstande im Boden wa-
ren nach drei Monaten praktisch nicht mehr nach
zuweisen. 

Untersucbung von Pnanzenschutzmitte!n auf 
Verunreinigungen - Investigation of impurities 
in plant protection products (Dobrat, W., und 
Claussen, K.) 

17 Mittel mit den Wirkstoffen Dichlorprop, Di
chlorprop-P, Dicamba, Bifenox und Prochloraz 
wurden auf polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und 
Dibenzofurane untersucht. 

Bei keinem der Mittel wurde der in der Gefahr
stoffverordnung festgelegte Grenzwert (in der 
Summe 5 µg/kg) fiir die acht toxikologisch rele
vanten Tetra-, Penta- und Hexachlor-Isomeren 
tiberschritten. In einem Mittel wurden 7,4 µg/kg 
1,2,3,7,8- und 1,2,3,4,8-Penta-CDF gefunden. Fi.ir 
diese Verbindungen sind jedoch keine Grenzwerte 
festgelegt worden. Die Nachweisgrenzen lagen 
zwischen 0,01 und 0,005 µg/kg. 

Weiterhin wurden acht Mittel, die die Wirkstoffe 
2,4-D, Dichlorprop, Dichlorprop-P, Dicamba und 
Mecoprop als Dimethylaminsalze enthielten, auf 
mogliche Gehalte an N-Nitrosodimethylamin unter
sucht. In zwei Mitteln wurden 0,02 mg/kg nachge
wiesen. In den i.ibrigen Mitteln lagen die Werte un
terhalb von 0,01 mg/kg. Die Nachweisgrenze lag 
bei 0,001 mg/kg. 

Uberpriifung von Pnanzenschutzmitteln hin
sichtlich ihrer chemischen und physikalischen 
Eigenschaften - Monitoring of plant protection 
products with respect to their chemical and p�y
sical properties (Menschel, G., und Claussen, K.) 

Die Erarbeitung von Analysenmethoden zur Be
stimmung der physikalischen Eigenschaften von 
wasserdispergierbaren Granulaten (WG) wurde 
1991 vom Deutschen Arbeitskreis fi.ir Pflanzen
schutzmittel-Formulierungen (DAPF) abgeschlos
sen. Samtliche neu entwickelten Methoden wurden 
vom CIPAC als "full method" akzeptiert. Daher ist 
es jetzt moglich, alle in der FAO-Spezifikation ge
nannten Kriterien fi.ir WGs zu bestimmen und zu 
bewerten. 

Alle in der Bundesrepublik Deutschland derzeit zu
gelassenen WGs wurden 1992 gemaB der vom 
DAPF erarbeiteten Spezifikation im Labor auf fol
gende Parameter i.iberpriift: Wirkstoffgehalt, pH
Wert, Benetzbarkeit, NaBsiebung, Schwebefahig
keit, Dispergierverhalten, Schaumbestandigkeit, 
Staubanteil, FlieBfahigkeit und Lagerstabilitat bei 
erhohten Temperaturen unter Druckbelastung. 

Die Ergebnisse aller untersuchten Kriterien lagen 
innerhalb der allgemein anerkannten Grenzwerte. 
Lediglich ein Mittel war nach dem Lagertest unter 
Druckbelastung zu einer Tablette verbackt. Hierbei 
handelte es sich allerdings um ein im Handel i.iber
lagertes (> 5 Jahre) Mittel. Ansonsten wurden die 
Grenzwerte fiir die wichtigsten Bewertungsparame
ter wie Wirkstoffgehalt, Benetzbarkeit, Schwebefa
higkeit, Staubanteil und Lagerstabilitat eingehalten. 
Mit Hilfe der Spezifikation ist es moglich, die Qua
lit:at der Handhabbarkeit, Ausbringbarkeit und La
gerstabilitat von wasserdispergierbaren Granulaten 
schnell und sicher im Labor zu beurteilen. 

Priifung und Entwicklung von Ruckst3ndsa,1aly
senmethoden - Testing and development of 
methods for residue analysis (Blacha-Puller, Ma
rion, Siebers, J., und Banasiak, Ursula) 

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

- DIN-Methode zur Bestimmung ausgewahlter
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe in Grund- und
Trinkwasser mittels Automated-Multiple-Deve
lopment (AMD)-Technik. Am Ringversuch nah
men 16 Laboratorien teil. Es sollten Was
serproben auf den Gehalt an 14 Pflanzenschutz
mittel-Wirkstoffen und eines Metaboliten un
tersucht werden. Das zu testende Verfahren be
ruhte auf der Anreicherung der zu untersuchen
den Substanzen an RP-C18-Kieselgel, Desorp
tion mit einem organischen Losungsmittel und
anschlieBender Auftrennung mittels AMD-Tech
nik auf Hochleistungs-Diinnschichtchromato
graphie-Platten. Die quantitative Bestimmung er
folgte durch photometrische Messung bei un
terschiedlichen Wellenlangen. Die eingereichten
Untersuchungsergebnisse werden zur Zeit ausge
wertet.

- VDLUFA-Multimethode zur Bestimmung von
Pflanzenschutzmitteln im Boden mit HPLC und
GC. An der massenspektrometrischen Bestim
mung von sieben Wirkstoffen in Wasserproben
unbekannten Gehaltes beteiligten sich 12 Labo
ratorien. Die V ariationskoeffizienten des Ge
samtversuches lagen fiir die einzelnen Wirkstoffe
zwischen 8,5 und 26 %.

In Zusammenarbeit mit dem Institut fiir okologi
sche Chemie der BBA, Berlin, wurde ein Versuch 
zur Kontrolle der Leistungsfahigkeit von Auftrags
forschungsinstituten durchgefiihrt. Es sollten je
weils fiinf Bodenproben auf Riickstande von sieben 
Wirkstoffen aus der Gruppe der Triazin- und Phe
nylharnstoff-Herbizide untersucht werden. Die 
Wahl der Analysenmethode war freigestellt. Die 
Proben wurden nach Homogenitatspriifung an 13 
Laboratorien versandt. Die Ergebnisse wurden ter
mingerecht gemaB Auftrag nur von sieben Labora
torien vorgelegt. Offensichtliche Pehler und Un
klarheiten bei der Berichterstattung sowie nicht 
auftragsgemaBe Durchfiihrung der Untersuchungen 
machten - mit einer Ausnahme - Nachfragen bei 
den einzelnen Laboratorien erforderlich. Falsch po
sitive Befunde lagen nur bei einem Labor vor. Zurn 
Teil lagen die MeBwerte betrachtlich unter den 
Sollwerten, teilweise auch dariiber. Die Preise der 
erhaltenen Angebote variierten bis zum Faktor 10. 
Die Auswertung des Versuchs ist noch nicht abge
schlossen. 

Methoden fur folgende Wirkstoffe wurden entwik
kelt: 

Lindan in Luft 
Nach Anreicherung an Tenax wird mit n-Hexan 
eluiert. Die Messung erfolgt mit GC-ECD. 

- Chlorthalonil in Getreide

Nach Extraktion mit Acetonitril, fliissig-fliissig
Verteilung und saulenchromatographischer Rei
nigung an Kieselgel wird der Wirkstoff mit GC
ECD bestimmt. 

- Chlormequat in Getreide
Der Wirkstoff wird diinnschichtchromatogra
phisch nach Anfarbung mit Dragendorff-Reagenz
bestimmt.

Priifung und Auswertung von Riickstandsversu
chen der Antragsteller von Pflanzenschutzmit

teln im Hinblick auf den Schutz des Verbrau

chers - Control and evaluation of residue trials 

from applicants of plant protection products 
with regard to consumer protection (Banasiak, 
Ursula, Hohgardt, K., Parnemann, H., und Storzer, 
W.) 

Unter Beriicksichtigung der sonstigen zum Riick
standsverhalten vorliegenden Unterlagen (Metabo
lism us, Aufnahme und Verteilung, Wirkungsweise 
u. a.) wurden die Ergebnisse der von den Antrag
stellem beigebrachten Riickstandsversuche nach
Priifung beziiglich der Obereinstimmung mit bean
tragter und/oder praxisiiblicher Anwendung im 
Hinblick auf den Schutz des Verbrauchers ausge
wertet. Soweit erforderlich, erfolgte die Festlegung
von Wartezeiten und sonstiger Kennzeichnungsauf
lagen.

Vorschlage fur die Festsetzung zulassiger Hochst
mengen wurden erarbeitet und mit dem Bundesge
sundheitsamt abgestimmt. Sie bilden die Grundlage 
fiir die Pflanzenschutzmittel-Hochstmengenverord
nung, deren fiinfte Anderungsverord��ng 1992 ver
offentlicht wurde. Mit der sechsten Anderungsver
ordnung, die ebenfalls 1992 veroffentlicht wurde 
und bei der Hochstmengen fiir Nitrat in/auf Kopf
salat aufgenommen wurden, anderte sich der Titel 
der Verordnung in "Verordnung iiber Hochstmen
gen an Pflanzenschutz- und Schadlingsbekamp
fungsmitteln, Diingemitteln und sonstigen Mitteln 
in oder auf Lebensmitteln und Tabakerzeugnissen 
(Riickstands-Hochstmengenverordnung - RHm V)". 
Die Ergebnisse der Priifungen zum Riickstandsver
halten flieBen ein in die Regelungen zur Harmoni
sierung der Hochstmengen innerhalb der Europai
schen Gemeinschaft sowie in die Arbeit bei der 
FAO/WHO. 

Neue Richtlinie zur Priifung des Verbleibs von 
Pflanzenschutzmitteln in und auf Pflanz�m (Me

tabolismusrichtlinie - Pflanze) - A new guideline 
to test the fate of plant protection products in 

and on plants (metabolism guideline · plant) 

(Hohgardt, K., Wilkening, A., Lundehn, J.-R., Nol
ting, H.-G., und Parnemann, H., in Zusammenarbeit 
mit Ebing, W., und Frost, M., Institut fiir okologi
sche Chemie der BBA, Berlin) 
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Im Berichtszeitraum · wurden erstmals die ftir die 
Bewertung des Metabolismus in und auf Pflanzen 
notwendigen Versuche in einer Richtlinie beschrie
ben. Dabei wird ein stufenweises Vorgehen ange
strebt. 

In der ersten Stufe erfolgen theoretische Uberle
gungen, die sich aus der Strukturformel und den 
physikalisch-chemischen Daten des Wirkstoffes (z. 
B. n-Octanol/W asser-Verteilungskoeffizient, Was
serloslichkeit, Hydrolysestabilitat) ergeben. Sie er
moglichen eine erste Abschatzung, in welchem
Ausma8 iiberhaupt pflanzenphysiologische Stoff
wechselfunktionen einen EinfluB auf Umwandlung
und Abbau eines Wirkstoffes ausiiben konnen.

In der neuen, zweiten Stufe sind unabhangig von 
der angestrebten Anwendung zunachst ftir alle or
ganischen Wirkstoffe vergleichbare Daten iiber de
ren Stabilitlit und Metabolisierbarkeit im pflanzli
chen Milieu in sterilen Pflanzenzellkulturen zu er
arbeiten. Es sollte mithin abschatzbar sein, ob ein 
Wirkstoff nach Einschleusung in das pflanzenphy
siologische Geschehen metabolisier- und abbaubar 
ist, unabhangig von seiner Aufnahme in die Pflanze 
iiber Blatter oder Wurzeln. 

In der dritten Stufe sind Studien unter Einbeziehung 
auBerer EinfluBfaktoren im Freiland oder zumindest 
unter freilandiihnlichen Bedingungen notwendig. 
Diese Studien, in die die Summe verschiedenster 
EinfluBfaktoren unter variierenden Bedingungen 
eingeht, ermoglichen eine realistischere Abschat
zung der Hohe der Gesamtriickstande in der behan
delten Pflanze sowie ihre relative Zusammeil
setzung. Die hierftir durchzuftihrenden Versuche 
wurden bisher schon im Zulassungsverfahren 
gefordert. Sie sind ftir jene Wirkstoffe obliga
torisch, die bei Pflanzen bzw. pflanzlichen Erzeug
nissen angewendet werden, die zur Verwendung als 
Lebens- oder Futtermittel geeignet sind. 

Untersuchungen zum Riickstandsverhalten von 
Pflanzenschutzmitteln an Zierpflanzen - In

vestigations on residue behaviour of plant pro

tection products on ornamentals (Banasiak, Ur
sula, und Binner, R.) 

Die Riickstandssituation von Pflanzenschutzmitteln 
auf Zierpflanzen wurde im Gewachshaus gepri.ift. 
Dazu wurden Chrysanthemen mit den Praparaten 
THIODAN FLUSSIG (Endosulfan; 0,1 %), E 605 
FORTE (Parathion; 0,035 %), LANNATE 25-WP 
(Methomyl; 0, 15 % ), MESUROL FLUSSIG 
(Methiocarb; 0,1 %) und BAYMAT FLUSSIG 
(Bitertanol; 0,1 %) behandelt. Die Probenahme er
folgte zwei und sechs Stunden sowie 1, 2, 5, 8, 15, 
23 und 29 Tage nach der Applikation, wobei je 
Ptiifvariante von 10 mittels Zufallszahlen ausge
wahlten Pflanzen je sieben Blatter entnommen und 

die Blattoberflachen ermittelt wurden. Nach Ex
traktion mit verschiedenen Losungsmitteln wurden 
die Oberflachenri.ickstande in ng/cm2 ftir jede ein
zelne Pflanze mittels GC bzw. HPLC bestimmt. Die 
statistische Auswertung der Ergebnisse fiihrte u. a. 
iiber das 75 %-Quantil fiir jeden Probenahmetermin 
zu einer Konzentrations-Zeit-Kurve. Ausgehend 
von Initialri.ickstanden von ea. 900 bis 1020 ng/cm2 

fiir Methomyl, Parathion und Bitertanol sanken die 
Werte nach acht Tagen auf 78, 134 bzw. 777 
ng/cm2. Im Falle von Endosulfan und Methiocarb 
betrugen die Initialri.ickstande ea. 1900 ng/cm2, die 
sich nach acht Tagen auf 104 (Endosulfan) bzw. 
800 ng/cm2 (Methiocarb) verringert hatten. Unter 
der Annahme, daB das Abnahmeverhalten der 
Riickstande einer Reaktion 1. Ordnung folgt, wur
den z. B. fiir Endosulfan 0,95, Methomyl 1,04 und 
Methiocarb 10,26 Tage als Halbwertszeiten errech
net. Wegen der nur geringfiigigen Abnahme der 
Riickstande im Untersuchungszeitraum war es nicht 
moglich, fiir Bitertanol eine Halbwertszeit zu er
mitteln. 

Untersuchung ausgewahlter Wirkstoffe in Nie

derschlagen - Investigation on selected active in
gredients in precipitations (Siebers, J., Gottschild, 
D., und Nolting, H.-G.) 

Die Niederschlage an drei Standorten in Siidost
Niedersachsen wurden von Marz 1990 bis Marz 
1992 regelmiiBig auf Riickstande von 12 Pflanzen
schutzmittelwirkstoffen und zwei polyaromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PAK) untersucht. Lindan 
wurde in den meisten Niederschlagsproben nach
gewiesen. Die jahrliche Lindan-Deposition lag je 
nach Standort zwischen 0,4 - 0,7 g/ha/Jahr. Andere 
Wirkstoffe (Atrazin, Dichlorprop-isooctylester, 
Isoproturon, Parathion, Propiconazol, Terbuthyl
azin) waren insbesondere zu den Hauptanwen
dungszeiten der entsprechenden Pflanzenschutz
mittel nachweisbar. Die Wirkstoffe Chlorpyrifos, 
Propoxur, Pirimicarb und Vinclozolin wurden sel
ten oder gar nicht gemessen. Die jiihrliche Deposi
tion der PAK Fluoranthen und Phenanthren war mit 
0,2 - 0,3 g/ha/Jahr hoher als die der einzelnen 
Pflanzenschutzmittel (0,0 - 0,25 g/ha/Jahr), ausge
nommen Lindan. Die Pracht organischer V erbin
dungen, gemessen als organischer Kohlenstoff, be
trug 5 - 12 kg/ha/Jahr. 

Untersuchungen zur Verfliichtigung von Lindan 
unter Freilandbedingungen - Bestimmung aus 

Konzentrationsmessungen in Luft und aus 

Riickstandsmessungen - Investigations on vola

tilization of lindane under field conditions - De
termination from concentration measurements 
in the air and of residues in p!ants and soil 
(Siebers, J., Gottschild, D., und Nolting, H.-G., in 
Zusammenarbeit mit Haenel, H.-D., Deutscher 
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Wetterdienst, Zentrale Agrarmeteorologische For
schungsstelle Braunschweig) 

In mehreren Feldversuchen wurde die Verfliichti
gung von Lindan nach Anwendung von NEXIT 
STARK auf unbewachsenen Boden und auf Zuk
kerriiben mit der indirekten und der direkten Me
thode bestimmt. Bei der indirekten Methode wurde 
die Verfliichtigung der Riickstandsverminderung 
auf den Zielflachen gleichgesetzt. Bei der direkten 
Methode wurden die Wirkstoftkonzentrationen in 
der Luft, die Lufttemperatur und die Windge
schwindigkeit kontinuierlich gemessen; aus diesen 
Oaten konnte dann mit Hilfe mikrometeorologi
scher Auswerteverfahren der vertikale MassenfluB 
bzw. die Verfliichtigung bestimmt werden. Die bei
den Methoden zeigen eine akzeptable Obereinstim
mung. Die Verfliichtigung nach 24 Stunden ist vom 
Boden deutlich geringer (10 % bis 20 %) als die 
von Zuckerriibenblattem (60 % bis 90 %). Mit 
einem einfachen Sirnulationsmodell wurde der zeit
liche Verlauf der Verfliichtigung aus der Windge
schwindigkeit, der Lufttemperatur und der tempera
turabhangigen Wirkstoffdesorption von der Appli
kationsoberflache berechnet. Die berechneten Er
gebnisse stimmen gut mit den experimentellen Oa
ten iiberein. 

Bioverfiigbarkeit fiir Spinnen und Riickstands

analyse von Insektiziden auf verschiedenen Sub

straten oder bei unterschiedlichen Oberflachen

feuchtigkeiten der Substrate - Biological effects 

on spiders and residue analysis of insecticides on 

different substrates and humidities of the sub

strate surface (Siebers, J ., in Zusammenarbeit mit 
Wehling, Anja, und Heimbach, U., Institut fiir 
Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland der 
BBA, Braunschweig) 

In Laborversuchen wurde die Wirkung der Riick
stande von Azinphos-ethyl, Endosulfan und lamb
da-Cyhalothrin auf die Wolfspinne Pardosa spp. 

untersucht. Die Verfiigbarkeit der Wirkstoffe wurde 
bei Sand, Maisblattem und zwei Bodenarten bei un
terschiedlichen Bodenoberflachenfeuchten unter
sucht. Die Persistenz der Mittelwirkung wurde 
durch Erfassung von Verhaltensanderungen und 
Mortalitat der eingesetzten Spinnen iiberpriift. Par
allel wurden zu zwei Terminen, 0 und 48 h nach 
Behandlung, Proben genommen, in denen mit ver
schiedenen Extraktionsmethoden (Wasser bzw. 
Aceton/W ass er) die W irkstoffriickstande bestimm t 
wurden. 

Der wasserextrahierbare Wirkstoffanteil war bei 
Quarzsand deutlich hoher als bei den Boden, wah
rend der mit Wasser/Aceton extrahierbare Wirk
stoffanteil ftir Quarzsand und Boden in der gleichen 
GroBenordnung lag. Ob die biologische Verfiigbar
keit eher mit dem wasser- oder dem acetonextra
hierbaren Wirkstoffanteil korreliert, hangt sehr 
stark von den physikalischen Eigenschaften der 
Wirkstoffgruppe ab. So zeigte sich bei Azinphos
ethyl eher eine Korrelation mit der Wasserextra
hierbarkeit, dagegen bei Endosulfan und wohl auch 
bei lambda-Cyhalothrin eine Korrelation mit der 
Aceton/W asserextrahierbarkei t. 

Freilanduntersuchungen zum Verbleib von Iso

proturon und 2,4-D in lehmigem Sandboden -
Field studies on the fate of isoproturon and 2,4-

D in loamy sand soil (Binner, R.) 

Im Rahmen von Freilanduntersuchungen zur Wir
kung von Tankmischungen aus Herbiziden, Fungi
ziden und Fliissigdiinger auf Unkrauter und Win
terweizen wurde der Verbleib der Riickstande von 
Isoproturon und 2,4-D in einem lehmigen Sandbo
den gepriift. 

Unter den gewahlten Versuchsbedingungen hatten 
unterschiedliche Varianten chemischer ·Pflanzen
schutzmaBnahmen, d. h. die gleichzeitige oder spa
tere Applikation von Otinger und Fungizid keinen 
signifikanten EinfluB auf das Riickstandsverhalten 
beider Wirkstoffe. Die Aufwandmengen betrugen 
723 g 2,4-D-Dimethylaminsalz/ha und 1,5 kg Iso
proturon/ha. 
Die vier Probenahmen innerhalb der ersten 24 h be
statigten die Annahme einer relativ geringen Ver
fliichtigungsneigung ftir 2,4-D und Isoproturon von 
Bodenoberflachen. In der obersten Bodenschicht 
von 0-5 cm wurden 2,4-D und Isoproturon nach 
einer Kinetik 1. Ordnung mit DT-50-Werten von 12 
bzw. 22 Tagen abgebaut. Der 90 %ige Abbau der 
2,4-D-Riickstande war in 41 Tagen erreicht. Iso
proturon war in diesem Sandboden nach 89 Tagen 
bis 20 cm Tiefe nur noch in Spuren nachzuweisen. 

Nach 13 Tagen und einem Niederschlag von 3 mm 
waren beide Wirkstoffe zu 62-63 % in die 5-10-cm
Bodenschicht verlagert. Nach 89 d und insgesamt 
158 mm Niederschlag waren 2,4-D und Isoproturon 
bis 20 cm Bodentiefe nicht mehr oder nur noch in 
Spuren << 0,05 mg/kg nachzuweisen. 
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Im Mittelpunkt aller Arbeiten des lnstituts steht die 
Erhaltung der "Gesunden Pflanze". Diesem Ziel 
dient die Entwicklung und Prtifung von Verfahren 
zum Schutze landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 
vor Krankheiten und Schlidlingen unter besonderer 
Berticksichtigung der Abwendung von Gefahren fiir 

die Gesundheit von Mensch und Tier sowie fiir den 
Naturhaushalt. Grundlage fiir eine gezielte Scha
densabwehr ist eine sichere, schnelle Diagnose 
zum Nachweis YQD Schaderregern. 

So wurde fiir den Erreger der Kraut- und KnoUen
faule der Kartoffel (Phytophthora infestans) auf 
der Basis polyklonaler Antikorper ein serologischer 
Test entwickelt, der es erlaubt, bereits drei Tage 
nach der Infektion der Pflanze den Erreger im Ge
webe nachzuweisen. 

Blatt- und A.hrenk.ankheiten, verursacht durch 
Fusarium-Arten, gewinnen im Getreidebau zuneh
mend an Bedeutung. Zurn sicheren und schnellen 
Nachweis dieser Erreger wurde ein enzymatisches 
Diagnoseverfahren entwickelt, durch das der Pilz
besatz im Pflanzengewebe qualitativ und quantita

tiv bestimmt werden kann. Dieses Verfahren ist 
nicht pilzartenspezifisch und kann daher auch bei 

anderen Wirt-Parasit-Kombinationen eingesetzt 
werden. Fiir die Diagnose pflanzenpathogener Bak
terien wurde ein neues Nachweisverfahren (Poly
merase-Ketten-Reaktion, PCR) optimiert und fiir 
die Anwendung in der Praxis vorbereitet. 

Die Nutzung der naturlichen Widerstandskraft 
(Resistenz) von Pflanzen gegeniiber Krankheiten 
und Schadlingen ist eine der tragenden Sliulen inte
grierter Pflanzenschutzverfahren. In Sortenpriifun

gen bei alien wichtigen Kulturpflanzenarten wird 

deren Resistenzverhalten ennittelt. Die Ergebnisse 
gehen in das Zulassungsverfahren von Sorten beim 
Bundessortenamt ein. Im Vorfeld dieser Sortenprii
fungen werden Untersuchungen zur Virulenz und 

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau 

und Griinland in Braunschweig mit 

Au8enstelle Kleinmachnow 

Aggressivitlit der Schaderreger durchgefiihrt. So 
ergaben erstmals Erhebungen irn gesamten Bundes
gebiet, daB bei Septoria tritici deutliche Unter
schiede in der Aggressivitlit der einzelnen Erreger
herkiinfte bestehen. Weizensorten aus den neuen 
Bundesllindem zeigten eine deutlich hohere Wider
standskraft gegeniiber Erregerherkiinften aus den 
westlichen Bundesllindem. 

Eine weitere an Bedeutung gewinnende Pilzkrank
heit des Weizens, die Blattdiirre (Drechslera tri
tici-repentis), befallt alle Weizensorten, wobei je
doch deutliche Unterschiede irn Anfalligkeitsgrad 
nachgewiesen werden konnten. Gegeniiber dem 
Mutterkorn (Claviceps purpurea) waren Hybrid
roggensorten wegen der verzogerten Befruchtung 
der Fruchtknoten wesentlich anfalliger als her
kommliche Sorten. 

Fiir Rhynchosporium secalis, den Erreger einer 
Blattfleckenkrankheit der Gerste, konnten Grund
lagen fiir eine Analyse der Aggressivitlit der Er
regerherkiinfte erarbeitet werden. Untersuchungen 
zum Auftreten von Phoma lingam an Raps erga
ben, daB aggressive Schaderregerstlimme gegen

iiber weniger aggressiven in Norddeutschland deut

lich dominieren. Der Anbau resistenter Sorten war 
wirtschaftlicher als eine Bekampfung der Krankheit 
mit Fungiziden. 

Beim Kartoffelkrebs (Synchytrium endobioticum) 
konnten mittels eines gemeinsam fiir Ost- und 
Westdeutschland giiltigen Differentialsortimentes 
neun unterschiedliche west- und ostdeutsche Pa
thotypen nachgewiesen werden. Westdeutsche Kar
toffelsorten mit ausgeprligter Resistenz gegen alle 
westlichen Pathotypen reagierten zum Teil anfallig 

gegen bestimmte ostdeutsche Pathotypen. 

Durch Erarbeitung von Bekampfungsschwellen fiir 
Herbst- und Fruhjahrsschadlinge in Winterraps 
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konnten Bekampfungsstrategien mit deutlich redu

ziertem Insektizideinsatz entwickelt werden. Die 

konsequente Nutzung einer Schadensschwelle, 1 % 
Befall, auf den obersten drei Blattern des W eizens 
fiihrte bei der Bekampfung des Mehltaus zu einer 

Einsparung von einer bis zwei Fungizidbehand

lungen. Beim Anbau weniger anfalliger Sorten war 

dari.iber hinaus eine Reduzierung der Fungizidauf

wandmenge bis zu 50 % ohne wirtschaftliche Ein

buBen moglich. 

Untersuchungen zu Auswirkungen von Pflanzen

schutzmitteln auf den Naturhaushalt zeigten, daB 

Behandlungen des Getreides im Herbst mit Insekti

ziden starkere negative Effekte als Sommerbe
handlungen ergaben. Wahrend in Laborversuchen 

Raubarthropoden- und Blattlausdichte deutlich kor

reliert waren, konnte dies im Freiland trotz starken 

Blattlausauftretens nicht nachgewiesen werden. 

Veranderte Produktionsverfahren im Riibenbau 

mit minimierter Bodenbearbeitung ergaben deutlich 

hohere Raubarthropodendichten und dienen somit 
der Selbstregulierung des Agrarokosystems. 

Resistenz von Futter- und Rasengrasern gegen

iiber pilzlichen Krankheitserregern - Resistance 
of fodder and turf grasses to fungal pathogens 

(Teuteberg, A.) 

Kulturgraser konnen von zahlreichen pilzlichen 

Krankheitserregern befallen werden. Neben Er

tragsverlusten im Futter- und Samenbau wird zu

nehmend auch die Beeintrachtigung der Futterqua
litat durch Pilzbefall an Slattern und Halmen dis

kutiert. Ziel der Untersuchungen ist es, Methoden 
zur Resistenzprtifung gegen wichtige Schaderreger 
zu entwickeln oder zu verbessem, um diese fiir Re

sistenzprtifungen in Amtshilfe fiir das Bundessor

tenamt anzuwenden. 

Im ostlichen Niedersachsen wurden von verschie

denen Saatgutvermehrungsbestanden des Wiesen

schwingels (Festuca pratensis) Blattproben (je Pro

benahmetermin 50 Blatter) gesammelt und im 
Agarplattentest auf Befall mit Drechslera-Arten 

untersucht. Vertreter der Gattung Drechslera zah

len zu den wichtigsten Schaderregern an Grasem. 
Der Anteil der von Drechslera befallenen Blatter 

lag etwa eine Woche bis zwei Wochen vor der Em
te trotz der sehr trockenen Witterung in den einzel
nen Bestanden zwischen 64 und 100 %. Wahrend in 
der Mehrzahl der Proben eindeutig Drechslera 

dictyoides vorherrschte und D. siccans nur verein

zelt nachgewiesen werden konnte, fie! ein Bestand 

durch den etwa gleichstarken Besatz der Blatter mit 

beiden Drechslera-Arten auf. 

Der Kronenrost (Puccinia coronata) der Weidel
graser kann starke Schaden an den wichtigen Wei

delgras-Arten (Lolium spp.) hervorrufen. Im Vor

dergrund der diesjahrigen Arbeiten standen metho-

dische Untersuchungen zur Anzucht der Rost

herktinfte und zur Vermehrung der Uredosporen, 

um ftir Resistenzprtifungen Inokulationsmaterial in 
ausreichendem Umfang zur Verftigung stellen zu 

konnen. In Amtshilfe ftir das Bundessortenamt wur
den 19 Sorten des Deutschen Weidelgrases (Lolium 

perenne) auf Anfalligkeit gegeniiber dem Rost ge

prtift. Der Befallsgrad der Sorten lag, bewertet nach 

der Skala 1 bis 9, zwischen 2 und 5. 

Entwicklung neuer diagnostischer Verfahren 

zum serologischen und gentechnischen Nachweis 

von pflanzenpathogenen Bakterien - Develop

ment of new diagnostic methods to identify plant 

pathogenic bacteria using serology and gentech

nology (Niepold, F.) 

Ein Befall landwirtschaftlicher Nutzpflanzen durch 

bakterielle Krankheitserreger ist mit Pflanzen

schutzmitteln nur schlecht oder gar nicht zu verhin

dem, zumal auBerdem noch ein gesetzlich veran

kertes generelles Anwendungsverbot fiir Antibio
tika besteht. Die zur Zeit einzig praktikable Losung 

zur Eindammung von Bakterienkrankheiten ist eine 

rechtzeitige Diagnose der Bakterien im Saatgut, um 

somit infizierte Partien von dem weiteren Anbau 

auszuschlieBen. 

Die dafiir in der Praxis verwendeten serologischen 

Nachweisverfahren, die - je nach verwendetem An

tiserum - mehr oder weniger starke Kreuzreaktio

nen bei der Identifizierung von Bakterien zeigen, 

wurden durch die Entwicklung von monospezifi

schen Antikorpern verbessert. Diese monospezifi

schen Antikorper wurden am Beispiel von Pseudo

monas syringae, dem Erreger der Braunflecken

krankheit an Buschbohnen, erfolgreich hergestellt 
und diagnostisch angewendet. Zur Zeit wird diese 

Methode bei anderen pflanzenpathogenen Bakte

rien (Pseudomonas solanacearum, Xylella fasti

diosa) erprobt. Das Prinzip zur Herstellung von 

monospezifischen Antikorpern beruht darauf, daB 

polyklonale Antik:orper gegen Proteindeterminanten 
des betreffenden Bakteriums in beispielsweise Ka

ninchen gebildet werden. Samit sind einfach und 

preiswert spezifische Antikorper herstellbar, die 

keine oder - wenn iiberhaupt - nur geringftigige 
Kreuzreaktionen zeigen. Mit dieser Neuentwick

lung der Herstellung von spezifischen Seren bei 

pflanzenpathogenen Bakterien wird eine Moglich
keit eroffnet, sensible und hochspezifische Tests in 

der Landwirtschaft zu betreiben, und es kann nun 
Befallsfreiheit vom Pflanzgut ohne Gefahr von 

Kreuzreaktionen nachgewiesen werden. 

Eine ftir die Zukunft interessante und in der Praxis 
auch verwendbare diagnostische Methode ist die 

Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR). Zur Zeit wird 
die PCR am Beispiel des Ringfaule-Erregers der 

Kartoffel (Clavibacter michiganensis ssp. sepedo-
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nicus) und am Erreger der KnollennaBfaule der 
Kartoffel (Erwinia carotovora ssp. atroseptica) er
probt. Die PCR ist eine Erkennungsreaktion, die auf 
der DNA-Ebene stattfindet und an die sich eine 
Amplifizierung des erkannten DNA-Fragments an
schlieBt. Das dann erhaltene DNA-Fragment ist auf 
einem Agarose-Gel nach elektrophoretischer Auf
trennung als DNA-Bande sichtbar. Falls keine Er
kennungsreaktion auf der DNA-Ebene stattfindet, 
bleibt eine Amplifizierung des DNA-Fragmentes 
aus. In einfacher Form wird bei dieser Technik eine 
Spezifitat (das DNA-Fragment ist spezifisch nur ftir 
diesen Mikroorganimus) mit einer Amplifizierung 
gekoppelt. Die Durchftihrung dieser Methode am 
Gram-negativen Bakterium E. carotovora ssp. atro

septica erwies sich als leicht zu handhaben und fiir 
Routinetests durchaus geeignet. Probleme traten bei 
der Anwendung der Methode am Gram-positiven 
Bakterium C. michiganensis ssp. sepedonicus auf. 
Wegen der fur diese Bakterienart spezifischen 
DNA-Zusammensetzung muBte der Extrakt alka
lisch gemacht werden, damit die DNA in einer ftir 
die PCR nutzbaren Form vorlag. Erst nach Einfiih
rung dieser alkalischen Behandlung war auch eine 
erfolgreiche PCR bei C. michiganensis ssp. se

pedonicus moglich. Die bislang erfolgten Versuche 
mit den verwendeten Bakterien zeigten, daB die 
PCR auch in der Praxis anwendbar ist und in Zu
kunft altere und langer dauemde Testverfahren ab
losen konnte. Die Nachweisempfindlichkeit und die 
Nachweisgenauigkeit von pflanzenpathogenen Bak
terien wtirde bei Anwendung dieser Technik in Zu
kunft steigen, da die methodisch bedingte Nach
weisgrenze unter der mit herkommlichen Diagnose
verfahren erreichbaren zu liegen beginnt. 

Entwicklung einer Methode zur Herstellung mo

nospezifischer Antikorper gegen Phoma lingam 

Development of a production method for mono

specific antibodies against Phoma lingam (Loh
mann, U., Niepold, F., und Garbe, V.) 

Die Fliihdiagnose von Krankheiten gewinnt sowohl 
in der Pflanzenziichtung als auch bei der gezielten 
Bekampfung von Pflanzenkrankheiten starker an 
Bedeutung. In der Pflanzenziichtung sind schnelle, 
quantitative Methoden fiir die Fliiherkennung von 
Erkrankungen, beim Winterraps insbesondere von 
Phoma fingam, dringend notwendig. 

Auf der Basis eines polyklonalen Antiserums 
wurde eine immunologische Nachweismethode 
ausgewahlt. Um die Spezifitat des polyklonalen 
Antiserums zu erhohen, ist die Herstellung "mono
spezifischer" Antikorper moglich. Dafiir war die 
gelelektrophoretische Auftrennung der loslichen 
Proteine aus dem Pilzmyzel verschiedener aggressi
ver und nicht-aggressiver P. lingam-Sta.mme not
wendig. Durch Western-blotting und Verwendung 
von polyklonalem Antiserum war es moglich, die 

spezifischen Proteinbanden zu identifizieren, zu 
isolieren und so die entsprechenden Proteine als 
Antigene fiir die Immunisierung vorzubereiten. 

Kontamination von Kartoffelknollen verschiede

ner Herkiinfte mit Pilzarten · Contamination of 

potato tubers of different provenances by fungal 

species (Langerfeld, E.) 

Pflanzknollen sind bei Kartoffeln die vorwiegenden 
Dbertrager pilzlicher und bakterieller Pathogene auf 
die Tochtergeneration. Bei der Untersuchung zahl
reicher Knollenproben stellte sich heraus, daB so
wohl Herkunft des Pflanzgutes als auch dessen An
baustandort EinfluB auf den Pilzbesatz haben kon
nen. Dabei scheint die Besatzhohe von Rhizoctonia 

solani, Verticillium dahliae und Colletotrichum 

coccodes sowohl vom Anbaustandort (vor allem bei 
enger Fruchtfolge) als auch von der Herkunft be
einfluBbar zu sein, wahrend Besatz durch Helmin

thosporium sofani offensichtlich ausschlie81ich von 
der Herkunft des Pflanzgutes abhangt. Besatz durch 
C. coccodes und V. dahfiae wird iiberdies deutlich
durch die Sortenart des Wirtes beeinfluBt. - V. bi

guttatum, der in den Niederlanden beschriebene
Hyperparasit auf Sklerotien von R. solani, war vor
allem bei starkem Sklerotieilbesatz der Knollen
auch in den vorliegenden Untersuchungen zu beob
achten.

Reaktion von Kartoffelzuchtstammen und -sor

ten gegeniiber Pathotypen des Kartoffelkrebses 

(Synchytrium endobioticum) in den alten und 

neuen Bundeslandern - Reaction of potato 

breeding strains and varieties to pathotypes of 

potato wart (Synchytrium endobioticum) in the 

old and new Federal States of Germany 

(Stachewicz, H., und Langerfeld, E.) 

Im Rahmen der Amtshilfe fiir das Bundessortenamt 
wurden zahlreiche Kartoffelzuchtstamme und -sor
ten auf ihre Reaktion gegeniiber den in den alten 
und neuen Bundeslandem identifizierten Pathoty
pen (Rassen) des Kartoffelkrebses untersucht. Drei 
Neuziichtungen zeigten gegeniiber alien sieben zur 
Pliifung verwendeten Pathotypen deutliche Resi
stenz. 

Gemeinsame Untersuchungen ergaben insgesamt 
neun verschiedene Pathotypen des Krebserregers in 
Ost- und Westdeutschland. Mit derzeit verfiigbaren 
Testsorten !assen sich davon sieben Pathotypen 
eindeutig unterscheiden. Darauf basierend wurde 
ein Differentialsortiment entwickelt, mit dem in 
Zukunft Kartoffelkrebs-Neuvorkommen auf ihre 
Pathotypen-Zugehorigkeit untersucht werden sol
len. Im Rahmen der Pliifungen stellte sich heraus, 
daB zwei neuere westdeutsche Sorten, die bisher als 
resistent gegeniiber alien bekannten Pathotypen 
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galten, gegentiber einem bzw. zwei ostdeutschen 
Pathotypen anfallig reagierten. 

Von derzeit insgesamt 166 zugelassenen Kartof
felsorten aus Ost- und Westdeutschland zeigen 130 
Resistenz gegen den Pathotypen 1 ("common race") 
des Kartoffelkrebses. Sieben Sorten erwiesen sich 
als resistent gegentiber alien oder einem Teil der 
neueren Pathotypen aus beiden Landesteilen. 

Nachweis von Phytophthora infestans (Mont.) de 
Bary in Kartoffelblattern und -knollen durch 

ELISA - Diagnosis of Phytophthora infestans 

(Mont.) de Bary in potato leaves and tubers by 

ELISA (Knapova, Gabriela, und Schober-Butin, 
Barbel, in Zusammenarbeit mit Fehrmann, H., Uni
versitat Gottingen) 

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, der Erre
ger der Kraut- und Braunfiiule der Kartoffel, ist in 
frtihen Stadien der Infektion sowohl im Blatt als 
auch in der Knolle sehr schwer nachweisbar. Die 
Entwicklung einer sicheren und empfindlichen Dia
gnosemethode ist daher von groBer Bedeutung. Auf 
dieser Grundlage wurde fur den Nachweis von P.

infestans ein serologisches Testverfahren (ELISA) 
auf der Basis polyklonaler Antikorper entwickelt. 
Als Antigene fur die Antikorpererzeugung im Ka
ninchen wurden die loslichen Plasmaproteine des 
Myzels verwendet. Das gewonnene Antiserum er
wies sich als spezifisch fur Phytophthora-Arten, 

wobei die Reaktion mit P. infestans am hochsten 
war. Es ergaben sich keine Kreuzreaktionen mit an
deren an der Kartoffel vorkommenden Pathogenen. 
Aufgrund der hohen Empfindlichkeit (ungefiihr 0,1 
mg Frischmyzel/ml) ermoglicht der Test einen pra
symptomatischen Nachweis von P. infestans. Be
reits am dritten Tag nach Inokulation kann der Pilz 
in den Blattem nachgewiesen werden. In der Knolle 
ist der Nachweis des Erregers mit ELISA ebenfalls 
moglich. 

Zur Zeit wird versucht, die Spezifitiit <lurch die 
Herstellung "monospezifischer" Antikorper zu er
hohen. Parallel dazu sollen Antikorper des Toxins 
von P. infest ans dargestellt werden. 

Bestimmung der Mehltauresistenzgene in Wei
zen- und Gerstensorten - Identification of pow
dery mildew resistance genes in wheat and bar
ley cultivars (Flath, Kerstin) 

Kenntnisse tiber das Resistenzverhalten von Getrei
desorten gegentiber dem Echten Mehltau, Erysiphe 

graminis, sind sowohl fur das Zulassungsverfahren 
beim Bundessortenamt, als auch fur die praktische 
Ztichtung und Landwirtschaft von Bedeutung. 

In Labor- und Freilandversuchen wurden die zuge
lassenen und zur Zulassung beim Bundessortenamt 

angemeldeten 169 Weizen- und 227 Gerstensorten 
in bezug auf Mehltauresistenz geprtift. 

Die Bestimmung der Resistenzgene und Genkombi
nationen erfolgte im Primarblattstadium. Dazu wur
den Blattsegmente der zu testenden Sorten mit 12 
Weizen- bzw. 16 Gerstenmehltauisolaten inoku
liert. 

In Feldversuchen wurden die Sorten in vier Wie
derholungen in Horsten angebaut, mit einem Mehl
taugemisch inokuliert und vom zweiten Blatt auf
steigend bis zum Fahnenblatt nach einer neunstu
figen Skala bonitiert. Das vierte entfaltete Blatt 
zeigte den starksten Mehltaubefall und eignet sich 
deshalb besonders fur die Beurteilung der Resisten
zeigenschaften heranwachsender Pflanzen. Jeweils 
ein Winterweizen- und ein Wintergerstenstamm er
wiesen sich sowohl in den Jungpflanzentests als 
auch unter Freilandbedingungen als vollresistent. 
Die Feldversuche an Sommerweizen und -gerste 
konnten wegen der extremen Trockenheit im Monat 
J uni nur eingeschrankt ausgewertet werden. 

Entwicklung von Methoden der Resistenzprii

fung gegeniiber der Netzfleckenkrankheit und 

der Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit an 

Gerste und erste Ergebnisse .der Resistenzprii

fung gegen diese Krankheiten - Development of 

methods of resistance screening with regard to 

net blotch and scald on barley and first results of 

resistance testing to these diseases (Sachs, Edel
gard) 

Im Berichtsjahr stand das Entwickeln der Methodik 
fur die Resistenzprtifung der Gerste gegentiber der 
Netzfleckenkrankheit, hervorgerufen <lurch Drechs

lera teres (Teleomorph Pyrenophora teres) und der 
R hync hosporium-B lattfleckenkrankheit, hervorge
rufen <lurch Rhynchosporium secalis, im Vorder
grund der Arbeiten. Diese Methodik wurde an den 
zugelassenen Winter- und Sommergerstensorten 
vor allem im Feld erprobt. Der Anbau der entspre
chenden Sorten erfolgte auf dem Versuchsfeld in 
Gtiterfelde in Form von Horsten, die im Stadium 39 
bis 49 mit Konidiensuspensionen der Erreger 
inokuliert wurden. Das Inokulum von D. teres be
stand aus einer Mischung von Einsporkulturen 
verschiedener Herkunft aus Deutschland, das von 
R. secalis von einer Feldpopulation an Gerste vom
Versuchsfeld Gtiterfelde. Bonitiert wurden sowohl
der gesamte Horst als auch die Blattetagen F-1 und
F. Die Mehrzahl der Sorten zeigte gegentiber bei
den Erregem mittlere bis gute Resistenz. Keine der
Sorten wies weder eine vollstiindige Resistenz noch
eine vollige Anfiilligkeit auf.

Erste Erfahrungen bei der Priifung auf Netzflecken
anfiilligkeit konnten auch an J ungpflanzen und 
Blattsegmenten unter klimatisierten Bedingungen 
gesammelt werden. Dabei zeigte sich, daB offen-
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sichtlich groBere Differenzen in der Anfalligkeit 
von J ungpflanzen und adulten Pflanzen existieren. 

Entwicklung von Methoden zur Selektion auf 
Resistenz gegen Fusarium culmorum beim Wei
zen - Development of tests for the selection of
resistance to Fusarium culmorum in wheat 
(Weinert, J., in Zusammenarbeit mit Wolf, G., Uni
versitat Gottingen) 

Sowohl die Sortenwahl als auch die Ziichtung wi
derstandsfahiger Sorten erfordert Priifmethoden, die 
quantitative Resistenzunterschiede moglich_st ex�t,
objektiv und zuverlassig erfassen. Vorrangiges Ziel 
ist es deshalb, bisherige Untersuchungsmethoden 
durch neue Ansatze zu erganzen oder zu verbes
sem. Dazu gehoren neben Versuchen zur Aussaat
staffelung vor allem die Entwicklung und Anwen
dung von Enzymtests zur Quantifizierung der Pilz
menge in der Pflanze. 

In mehreren Feld- und Gewachshausversuchen 
wurden ausgewahlte Weizensortimente mit Fusa

rium culmorum infiziert. Die Anfalligkeit der Sor
ten wurde sowohl mit herkommlichen Methoden 
(Chlorosebonituren, Ertragspai:�eter) als auch di
rekt iiber den Pilzbefall in Ahren und Erntegut 
quantitativ erfaBt. Dazu wurde die Aktivitat pilz
biirtiger, polysaccharidabbauender Enzyme (Cellu
lasen, Xylanasen) in Ahren- und Kornextrakten un
ter Verwendung chromogener Substrate bestimmt. 
Die MeBergebnisse wiesen deutliche Unters�hiede 
zwischen den Sorten und vor allem ftir den Ahren
befall enge Korrelationen zu den entsprechenden 
Boniturwerten (r = 0,86-0,98) sowie zur Ertrags
minderung (r = 0,82-0,92) auf. 

In zwei Feldversuchen mit einer mehrfachen, zeit
versetzten Herbstaussaat zeigten die Untersu
chungsergebnisse, daB der Infektionserfolg und 
darnit der Pilzbesatz bei der gleichen Sorte stark 
van den jeweiligen Witterungsbedingungen der un
terschiedlichen Infektionstennine beeinfluBt wurde. 
Durch die zeitlich gestaffelte Aussaat im Herbst 
konnte gleichzeitig eine Synchronisation der In
fektionstermine von Sorten unterschiedlicher Rei
fegruppen und damit eine verbesserte v.ergleich
barkeit durch einheitliche Infektionsbedmgungen 
fur alle Sorten erreicht werden. 

Untersuchungen iiber die Anfalligkeit verschie
dener Roggensorten gegenuber Claviceps pur

purea . Studies on the susceptibility of 
_
various

rye cultivars to Claviceps purpurea (Frei, Anke, 
und Mielke, H.) 

In der landwirtschaftlichen Praxis wurde in den 
letzten Jahren bei Roggen ein erhohter Befall mit 
Claviceps purpurea, dem Urheber des Mutterkorns, 
beobachtet. 

Auch in der Hybridziichtung kommt es vor allem 
bei den mannlich sterilen Pflanzen zu Problemen, 
da haufig alle Ahren vom Mutterkompilz befallen 
werden. Aus diesen Grunden wurden 38 inlandi
sche Roggensorten und -stamme auf ihr Resistenz
verhalten gegeniiber C. purpurea gepriift. In Feld
und Gewachshausversuchen konnte die hohere An
falligkeit der Hybridroggensorten bestatigt werden, 
wobei die Hybridsorten 'Luchs' und 'Amando' mit 
geringem Mutterkombefall Ausnahmen darstellen. 
Den niedrigsten Claviceps-Befall batten die Sorten 
'Kustro', 'Halo', 'Danko', 'Motto', 'Bemburger Fut
terroggen', 'POS-Griinschnittroggen', 'Pluto' und 
'Peros'. 

Zur Klarung des Zustandekommens einer lnfektion 
mit C. purpurea wurden morphologische Untersu
chungen an Roggenbliiten durchgefiihrt. Dabei er
gab sich fiir die Antherenlange eine signifikante 
Korrelation zum Mutterkombefall, d. h. je kiirzer 
die Anthere umso hoher war der Befall. Es wurde 
auBerdem nachgewiesen, daB die Hybridroggen
sorten aufgrund ihrer kiirzeren Antheren keine aus
reichende Pollenmenge besitzen, um eine rasche 
Befruchtung der Bliiten zu erreichen. Die verzo
gerte Befruchtung ftihrt zu einem leichteren Ein
dringen des Erregers in den Fruchtknoten und ver
ursacht dadurch die erhohte Anfalligkeit gegeniiber 
C. purpurea.

Analyse des Virulenzspektrums von Mycosphae

rella graminicola in Winterweizen und Charak
terisierung vorhandene:- und neuer Resistenz
quellen - Analysis of virulence specialization of
Mycosphaerella graminicola in winter wheat and 
characterization of existing and new resistance 
sources (von Meien-Vogeler, F., Mielke, H., in 
Zusammenarbeit mit Fehrmann, H., Universitat 
Gottingen) 

1992 wurden Untersuchungen zum Virulenzspek
trum sowie zur Auffindung neuer Resistenzquellen 
von Septoria tritici Rob. ex Desm. (Nebenfrucht
form von Mycosphaerella graminicola) im bundes
deutschen Winterweizensortiment durchgeftihrt. 

Nach Erstellung eines fiir deutsche Verhaltnisse ge
eigneten Winterweizensortiments konnten die er
sten Virulenzpriifungen mit verschiedenen Septo

ria-Isolaten vorgenommen werden. Die Isolate 
stammten aus den wichtigsten Weizenanbauregio
nen Deutschlands. Die Tests, die sowohl im Keim
blatt- als auch im Fahnenblattstadium der Pflanzen 
angelegt wurden, ergaben deutliche Abstufungen 
der Virulenz der Isolate. Die Septoria-Isolate aus 
den neuen Bundeslandem zeigten eine tendenziell 
geringere Aggressivitat. · Daneben konnten eine 
Reihe von Resistenztests mit dem bundesdeutschen 
Winterweizensortiment und einigen ausgewahlten 
Isolaten durchgefiihrt werden. Hier ergaben sich 
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Ansatze zur Beantwortung der Frage einer sorten
spezifischen Rassenbildung bei S. tritici. So konnte 
festgestellt werden, daB die Sorten aus den neuen 
Bundeslandem nach einer Inokulation mit lsolaten 
der alten Bundeslander einen deutlich niedrigeren 
Befall zeigten. 

Untersuchungen zur gezielten Fungizidanwen
dung gegen Blatt- und A.hrenkrankheiten an 
Winterweizen - Investigations on special fungi
cidetreatments against leaf and ear diseases of 
winter wheat (Gattermann, Cordula, und Bartels, 
G.) 

In dreijahrigen Freilandversuchen wurde an zehn 
unterschiedlich anfalligen Winterweizensorten die 
Anwendbarkeit einer Bekampfungsschwelle fur 
einen gezielten Fungizideinsatz gegen Blait- und 
Ahrenkrankheiten an Winterweizen erarbeitet und 
iiberpri.ift. 

Basierend auf der Grundlage, daB das Getreide zwi
schen SchoBbeginn und Milchreife mindestens zwei 
bis drei weitgehend gesunde Blatter benotigt, um 
eine dem genetischen Potential der Sorte entspre
chende Ertragsleistung erbringen zu konnen, wurde 
als Bekampfungsschwelle ein deutlicher Befallsbe
ginn (> 1 % ) im Bereich der oberen drei Blattetagen 
festgelegt. Beri.icksichtigt wurden dabei alle pilzli
chen Erreger von Blatt- und Ahrenkrankheiten. 

Durch einen gezielten Fungizideinsatz (Behandlung 
erst nach Uberschreitung der genannten Bekamp
fungsschwelle) wurden im Vergleich zu einer vor
beugenden Krankheitsbekampfung (Behandlung bei 
Befallsbeginn bzw. einsetzender Neuinfektion) in 
alien drei Versuchsjahren und nahezu alien unter
suchten Winterweizensorten zwar geringere Kom
ertrage, jedoch die hochsten fungizidkostenfreien 
Erlose erbracht. Dabei ermoglichte die Beriicksich
tigung der Bekampfungsschwelle eine deutliche 
Reduzierung des Fungizidaufwandes, es wurden 
durchschnittlich eine bis zwei Applikation/en ein
gespart. 

Unter dem im Versuchsjahr 1992 vorherrschenden 
geringen Befallsdruck erwies sich ein gezielter 
Fungizideinsatz in Kombination mit einer Reduzie
rung der Fungizidaufwandmengen um 50 % als 
wirkungsvollste Methode zu einer aus okologischen 
und okonomischen Gri.inden erforderlichen Mini
mierung des Fungizidaufwandes. 

Einflu8 unterschiedlicher Bodenbearbeitungs
systeme auf Wurzel- und Stengelerkrankungen 
am Mais - Effects of different tillage systems on 
root and stem diseases in maize (Garbe, V.) 

Verschiedene erosionsmindernde Bodenbearbei
tungsverfahren (Mulchsaat mit Winterraps, Gelb-

senf und Roggen) wurden mit konventioneller 
Maisaussaat nach Herbstfurche verglichen. Das Bo
denbearbeitungsverfahren beeinfluBte bei schneller 
Erwarmung der Boden Anfang Mai den Aufgang 
sowie die Jugendentwicklung des Maises nicht er
kennbar. Bei einem geringen bis mittleren Befall 
von Wurzel- und Stengelfauleerregern (Fusarium

spp.) wurden in der konventionellen Variante die 
hochsten Befallswerte ermittelt, die Mulchsaatvari
anten zeigten geringere Befallswerte, wobei die Va
riante mit Roggen, wie im vorherigen Versuchsjahr, 
die geringsten Befallswerte ergab. Die Ertrage wur
den durch das Bodenbearbeitungsverfahren nicht 
beeinfluBt. 

Auswirkungen unterschiedlicher Fungizidinten
sitiiten in verschiedenen Winterrapssorten -
Effects of different fungicide strategies in 
various winter rape varieties (Garbe, V., in Zu
sammenarbeit mit Krostitz, J ., AL W Lubeck) 

Auf zwei Standorten (Braunschweig, Friedrichs
thal/Ostholstein)) mit unterschiedlichem Krank
heitsauftreten und verschiedener Befallsintensitat 
wurden mehrere in Deutschland und anderen euro
paischen Landero zugelassene Winterrapssorten 
angebaut und differenziert mit Fungiziden behan
delt. Befallsbonituren wurden an mehreren Termi
nen vorgenommen, weiterhin wurden die Ertrage 
ermittelt. 

Neben Phoma lingam traten als pilzliche Erkran
kungen Cylindrosporium concentricum und Botry

tis cinerea in starkerem MaBe auf, Verticillium
dahliae, in allerdings geringerem MaBe, in Fried
richsthal. 

Die Blatt- und Stengelbonituren im Herbst und 
Fruhjahr ergaben bei P. /ingam zwischen den Sor
ten keine eindeutigen Unterschiede, Effekte der 
Fungizide auf die Wurzelhals- und Stengelfaule da
gegen waren auf den Pflanzenblattern bereits sechs 
Wochen nach der Behandlung im Herbst im Ver
gleich zur unbehandelten Kontrolle zu erkennen. 
Ebenfalls konnten durch eine Herbstbehandlung Ef
fekte gegen C. concentricum erzielt werden, der ge
ringe Befall mit dieser Krankheit fiihrte allerdings 
auch in der unbehandelten Kontrolle nicht zu Min
derertragen. 

Die Wurzelhalsbonituren ergaben erst im Stadium 
EC 81 zwischen den Sorten deutliche Unterschiede. 
Fungizideffekte auf den Wurzelhalsbefall verur
sacht durch P. lingam konnten an beiden Stand
orten festgestellt werden, hohere Fungizidintensi
taten fiihrten zu geringeren Befallswerten. Die Er
tragseffekte durch die Fungizide waren allerdings 
bei einem mittelstarken Befall mit P. lingam (WH 
3,0 - 4,5) und maBigen Auftreten der anderen 
Krankheiten gering. Wirtschaftliche Mehrertrage 
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wurden an beiden Standorten durch die Fungizid
behandlungen nicht erzielt. 

Erarbeitung von Bekampfungsentscheidungen 
bei Rapskrankheiten unter besonderer Beriick
sichtigung von Phoma lingam - Development of 
plant protection strategies against diseases in 
winter rape with a special view to Phoma lingam 

(Thtirwachter, F., Garbe, V., in Zusammenarbeit 
mit Hoppe, H. H., GH Kassel, Standort Witzenhau
sen) 

Auf sechs Standorten in Norddeutschland wurde 
ein zweifaktorieller Feldversuch (zwei Sorten, vier 
Fungizidvarianten ) angelegt. Die Versuche wurden 
zu unterschiedlichen Zeitpunk:ten bonitiert. Die Po
pulation von Phoma lingam (Perfektstd. Lepto

sphaeria maculans ) kann in zwei Pathotypengrup
pen (aggressiv, nicht-aggressiv) unterteilt werden, 
die sich in mehreren Merkmalen voneinander unter
scheiden. Nur die aggressiven Pathotypen bilden 
das Phytotoxin Sirodesmin. Ober Einspor- und Ein
pyknidienlinien wird mit Hilfe des Toxinnachwei
ses die Population von P. ling am der einzelnen 
Standorte ermittelt. Ziel ist es herauszufinden, ob 
die Zusammensetzung eine Bedeutung fur das Auf
treten der Krankheit und fiir die Befallsschwere hat. 

Auf alien Standorten war P. lingam die bedeutend
ste Krankheit. Die bisherigen Untersuchungen er
gaben auf alien Standorten eine Dominanz der ag
gressiven Pathotypen. Bei den Bonituren des Blatt
apparates im Herbst und im Frtihjahr gab es keine 
Unterschiede zwischen den Standorten. Erst bei der 
Bonitur des Wurzelhalses im Stadium EC 81-85 
kam es zu einer Differenzierung zwischen den ein
zelnen Standorten. Nur auf einem Standort kam es 
durch die Krankheit zu groBeren Verlusten. Hier 
wurden durch die Fungizidbehandlungen wirt
schaftliche Mehrertrage erzielt. Andere Krankhei
ten traten entweder nicht oder nur in unbedeuten
dem MaBe auf. Die Sorten unterschieden sich hin
sichtlich des Krankheitsbefalls nicht nennenswert 
voneinander. 

Entwicklung von Bekampfungsstrategien mit re
duziertem Insektizideinsatz gegen Friihjahrs
schadlinge im Winterraps - Development of stra
tegies with a reduced input of insecticides to con
trol pest insects in oil seed rape occurring in the 
spring. (Buchs, W.) 

Im Verlauf vierjahriger Untersuchungen konnte im 
Raum Braunschweig beobachtet werden, daB 

- der Gefleckte KohltriebrtiBler (Ceutorhynchus

pallidactylus) regelmaBig in zwei Haupteinwan
derungswellen mit einem Abstand von etwa 14-
21 Tagen in die Schlage einfliegt;

- die Aktivitat der Kafer im Bestand (Kopulation,
Eiablage) frtihestens 14 Tage nach der ersten
Einwanderungswelle beginnt;

- das zweite Zuflugmaximum mit dem Flughohe
punkt des Rapsglanzkafers (Meligethes aeneus)

zusammenfiillt;
- auch die Dichte sehr viel spater auftretender

Schadlinge wie z. B. KohlschotenrtiBler (Ceu

torhynchus assimilis), Kohlschotenmticke (Da

syneura brassicae) und Mehlige Kohlblattlaus
(Brevicoryne brassicae) in den im zeitigen
Frtihjahr behandelten Parzellen geringer war. In
diesem Zusammenhang wird ein Repellenteffekt
der eingesetzten Pyrethroide diskutiert.

TriebrtiBler und Rapsglanzkafer konnten durch eine 
einzige Pyrethroid-Behandlung ea. 14 Tage nach 
dem ersten Flughohepunkt der TriebrtiBler in den 
Gelbschalen ausreichend bekampft werden. Nur im 
Falle eines starkeren Auftretens der Kohlschoten
mticke muB spater ein weiterer lnsektizideinsatz in 
Erwagung gezogen werden. Schltipfzeitpunkt und 
Dichte der Kohlschotenmticken lassen sich durch 
Einsatz von Bodenphotoeklektoren in den vorjahri
gen Winterrapsschlagen ermitteln. 

Daraus ergab sich folgendes vorlaufiges Konzept 
einer Bekampfungsstrategie gegen den Gefleckten 
KohltriebrtiBler: 

- Aufstellung von Gelbschalen ab Ende Februar
(wie beschrieben);

- wochentliche Kontrolle der Gelbschalen, Aus
zahlen der Rtisselkafer;

- wird ein erstes, deutliches Aktivitatsmaximum in
den Gelbschalen registriert: nach ea. 14 Tagen,
spatestens aber nach drei Wochen bzw. unmittel
bar nach Auftreten des zweiten Flughohepunktes,
die Flache mit einem Pyrethroid behandeln. Der
Erfolg der Behandlung kann durch Kontrolle des
Larvenbefalls/Pflanze in der zweiten Maihalfte
ermittelt werden.

Wirkung unterschiedlicher Spritzbriihekonzen
trationen ( % ) und Aufwandmengen (kg,1/ha) auf 
Poecilus cupreus - Effects of different concen
trations ( % ) and rates (kg,1/ha) of pesticides on 
Poecilus cupreus (Heimbach, U., Wehling, Anja, in 
Zusammenarbeit mit Forster, R., Fachgruppe Biolo
gische Mittelprtifung der BBA, Braunschweig) 

Im Rahmen von IOBC-Ringversuchen zur Prtifung 
der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf 
Nutzorganismen werden bisher Spritzbrtihekonzen
trationen empfohlen, die aber je nach Testdesign 
und Prtifart mit unterschiedlichem Wasseraufwand 
ausgebracht werden, so daB unterschiedliche Auf
wandmengen des Mittels pro Flacheneinheit wirk
sam werden. 
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In Laborversuchen zeigte Poecilus cupreus deutlich 
sfilrkere Schadsymptome, wenn bei gleichbleiben
der Spritzbrtihekonzentration der Wasseraufwand 
(150, 300 und 600 l Wasser/ha) und damit einher
gehend auch die Menge Wirkstoff je ha erhoht 
wurde. Dies gait fiir die zwei geprtiften Pflanzen
schutzmittel. Wenn dagegen mit steigendem Was
seraufwand die Brtihekonzentration so verringert 
wurde, daB die Menge Wirkstoff/ha konstant blieb, 
ergaben sich sehr ahnliche biologische Wirksam
keiten. Eine Ausnahme stellt bei beiden Wirkstof
fen die hoc:hste applizierte Wassermenge (600 1/ha) 
dar, weil bei solch hohem Wasseraufwand wohl ein 
Teil des Wirkstoffes in den Quarzsand in den Prtif
gefaBen eingewaschen wird und damit nicht mehr 
fiir die Kafer verfiigbar ist. 

Bei vergleichenden Versuchen mit Pflanzenschutz
mitteln sollte also kiinftig unbedingt darauf ge
achtet werden, die Aufwandmenge in kg,l/ha und 
nicht nur die Briihkonzentration genau zu definie
ren und einzuhalten und zumindest auf Quarzsand 
zu hohe Aufwandmengen zu vermeiden. 

Einfaches Testsystem zur Untersuchung von 
Wechselwirkungen zwischen Mesofauna und 
Mikroorganismen - A simple testing system to 
investigate interactions between mesofauna and 

microorganisms (Abel, Kerstin, und Heimbach, 
U., in Zusammenarbeit mit dem Zoologischen lnsti
tut der Technischen Universitat Braunschweig) 

Ziel war es, eine Methode zu entwickeln, mit deren 
Hilfe sich Aussagen iiber die Leistung von Boden
tieren, speziell Collembolen, treffen lassen. Dies ist 
eine wichtige Grundlage fiir die Bewertung der 
Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die 
Mesofauna. 

Laut Literatur wirken die Collembolen vor allem 
indirekt auf die Abbauprozesse im Boden, indem 
sie die mikrobielle Besiedlung organischer Sub
strate beeinflussen. Es wurde ein sehr einfaches 
Modell-Okosystem entwickelt, mit <lessen Hilfe 
sich die Interaktionen Boden - Bodenpilz - Collem
bolen gut untersuchen !assen. Als Versuchsgefiill 
dienten Reagenzglaser. Versuchsansiitze mit und 
ohne Tiere wurden jeweils miteinander verglichen. 
Verschiedene Boden, Bodenpilze und Collembolen
arten wurden miteinander kombiniert. In sechswo
chigen V ersuchen wurden nach festem Versuchs
plan regelmiiBig Proben entnommen und analysiert. 
Als Testparameter wurden Bodenfeuchtigkeit, org. 
C-Gehalt, N02- und N04-Gehalt, pH-Wert, Pilz
keimzahl, Gesamt-Keimzahl und Dehydrogenase
Aktivitat bestimmt. 

In weiteren V ersuchen wurde iiberpriift, wie sich 
eine Beimengung organischer Sustanz zum Ver
suchssubstrat auswirkt und wie diese abgebaut 
wird. AuBerdem wurde untersucht, ob sich die Ver
hiiltnisse an der Oberfliiche, in der Mitte bzw. am 
Boden der VersuchsgefiiBe voneinander unterschei
den. Nachdem von oben mit dem Pilz beimpft wur
de bzw. die Collembolen eingesetzt wurden, wurde 
der zeitliche Verlauf ihrer Ausbreitung im GefiiB 
verfolgt und geprtift, inwieweit die Ausbreitung des 
Pilzes <lurch die Tiere gefordert wird. 

Untersuchungen zur Erfassung und Nutzung 
von epigfilschen Raubarthropoden im Getreide -
Investigations to quantify the beneficial capacity 
of epigeal predatory arthropods in cereals 

(Bothe, S., und Heimbach, U., in Zusammenarbeit 
mit der MLU Halle-Wittenberg) 

Grund der Freilanduntersuchungen ist es, durch die 
Kenntnis von Nutz- und Schadtierdichten im Win
terweizen entscheidende V oraussetzungen fiir den 
gezielten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu 
schaffen. In den Freilanduntersuchungen wurden 
iiber die Dauer von zwei Vegetationsperioden an 
verschiedenen Standorten in der Umgebung von 
Braunschweig und Halle auf den einzelnen Ver
suchsfliichen 10 Barberfallen, vier Bodenphoto
eklektoren und ein Sauggeriit eingesetzt, um die 
Nutzarthropoden- und Schadtierdichten zu erfassen. 
Besondere Beachtung fanden die zu den Schadtie
ren ziihlenden Blattliiuse, die zusiitzlich durch 
Handausziihlung im Bestand sowie durch die Ent
nahme von Pflanzenproben mit anschliel3ender Hit
zeextraktion erfaBt wurden. 

Die auf alien Winterweizenfliichen in den Vegetati
onsperioden 1991 und 1992 eingesetzten Erfas
sungsmethoden erlauben eine gute Einschiitzung 
der Nutz- und Schadtierdichten. So konnten 1991 
trotz unterschiedlicher Nutzarthropodendichten nur 
einheitlich geringe Schadtierdichten ermittelt wer
den. Auch 1992 konnten einheitliche, aber im Ver
gleich zum Vorjahr hohe Schadtierdichten auf alien 
Versuchsfliichen festgestellt werden. Die Nutzar
thropodendichten waren wie im Jahr 1991 unter
schiedlich. Insgesamt scheint eine Korrelation zwi
schen den Nutzarthropoden- und Schadtierdichten 
nicht zu bestehen, obwohl eine Vielzahl von epigiii
schen Raubarthropoden in der Lage ist, Schadtiere 
- insbesondere Blattliiuse - zu fressen. Dies wurde
auch in FraBleistungsversuchen mit verschiedenen
Kurzfliigelkaferarten im Labor bestiitigt, die durch
gefiihrt wurden, um die Bedeutung der epigiiischen
Raubarthropoden als Blattlausantagonisten zu
quantifizieren.



- 39

Zu den Aufgaben des Institutes gehort die Uber
wachung unserer Waldbestiinde hinsichtlich der 
Einschleppung von Quarantaneorganismen, die 
trotz PflanzenbeschaumaBnahmen nicht immer auf
gehalten werden kann. Als spektakuliires Ereignis 

ist im Berichtsjahr das Erstauftreten des Rinden
krebserregers Cryphonectria parasitica zu nen
nen, der schon lange in den stidlichen Nachbar
staaten vorhanden war und hier zu den bedeutend
sten Schaderregem der EBkastanie gehort. Wenn 
mit dem Einwandem bekannter Schaderreger aus 
anderen Gebieten immer gerechnet werden muB, so 

tiberraschend ist dann das Aufreten vollig neuer, 
noch unbeschriebener Pilzarten, deren Herkunft 
zunachst im Dunkeln liegt. Nachdem vor einigen 
J ahren bereits bei der Weide ein neuer Krank
heitserreger (Pollaccia catenospora) aufgetreten 
ist, konnte im Berichtsjahr an der Tanne eine neue 
Pilzart (Kabatina abietis sp. nov.) aufgefunden 
werden, die vor allem in Baumschulen und Weih
nachtsbaumkulturen erhebliche wirtschaftliche 
Schaden verursachen kann. Das entsprechende 
Krankheitsbild ist durch eine Nadelbraune mit vor
zeitigem Nadelfall ausgezeichnet. 

Das Auftreten und Auffinden eines neuen, bisher 
nicht beschriebenen Krankheitserregers macht in 
besonderer Weise deutlich, daB auch im Bereich 
des forstlichen Pflanzenschutzes praxisbegleitende 
Grundlagenforschungen unbedingt notwendig sind, 
um an Hand biologischer Oaten gegebenenfalls 
Verfahren zur Bekampfung des entsprechenden 
Krankheitserregers einleiten zu konnen. 

Eine weitere aktuelle Forschungsrichtung des In
stitutes fur Pflanzenschutz im Forst sind die Be

mtihungen, bisherige Pflanzenschutzverfahren 
durch verbesserte, umweltschonende und mittelspa
rende Verfahren abzulosen oder zu erganzen. Als 
Beispiel konnen die Versuche zur Einbringung von 
systemischen Insektiziden in Borkenkafer-Fang-

Institut fiir Pflanzenschutz im Forst in 

Braunschweig 

baumen genannt werden. Die hierbei erzielten Er
gebnisse sind vielversprechend. Bei der Bekamp
fung von Fichten-Borkenkafem konnte diese Form 
der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln durch
aus praktische und wirtschaftlich relevante Bedeu
tung erlangen. 

In die gleiche Richtung einer "sanften" Bekamp
fung von Forstschadlingen gehen die Untersuchun
gen tiber die Bedeutung von pilzlichen Endophy
ten als Gegenspieler blattschadigender Insekten. Es 
handelt sich hierbei um ein nattirliches, biologi
sches Prinzip, bei dem bestimmte, fur die Wirts
pflanzen unerwtinschte Organismen durch endo
phytische Pilze an ihrer Entwicklung und Ausbrei
tung im Wirtsgewebe gehindert werden. Die Wirk
samkeit dieses biologischen Phanomens konnte be
reits bei zahlreichen Gallinsekten der Eiche und an
deren Laubbaumarten nachgewiesen werden. Es 
soll weiterhin geprtift werden, ob ein solcher 
Antagonismus - d. h. die Verhtitung und Eliminie
rung eines Insektenbefalls durch entsprechende, im 
Wirtsgewebe vorhandene, endophytische Pilze 
auch bei Koniferen belegt werden kann und welche 
Moglichkeiten hier bestehen, diese biologischen 
Prozesse zu fordem und zu steuem. 

Kabatina abietis sp. nov., ein neuer Pilz auf Na
deln der Tanne - Kabatina abietis sp. nov., a new 
fungus on needles of fir (Pehl, L., und Butin, H.) 

Im Sommer 1992 wurden in verschiedenen Baum
schulen und Weihnachtsbaumkulturen Stiddeutsch
lands Nadelverbraunungen an mehreren Tannenar
ten beobachtet, die mit dem epidemischen Auftre
ten eines bisher unbekannten Pilzes verbunden wa
ren. Inzwischen konnte der Pilz als neue Art identi

fiziert und unter dem Namen Kabatina abietis sp. 
nov. beschrieben werden. Die besonderen Merk
male des Coelomyceten betreffen sowohl morpho
logische Kriterien als auch die spezifische Bindung 
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an bestimmte Vertreter der Gattung Abies. Durch 
ktinstliche Inokulationen im Gewachshaus soll ver
sucht werden, die Prlidisposition eines Befalls pra
ziser zu erfassen. 

Nachdem der Anbau des Modebaumes Tanne - vor
nehmlich zur Gewinnung von W eihnachtsbliumen -
in Europa erheblich zugenommen hat, muB auch 
der phytosanitaren Dberwachung von Tannenplan
tagen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die 
Notwendigkeit ergibt sich u. a. aus dem Auftreten 
des genannten neuen Tannen-Schaderregers. Weite
re Untersuchungen werden zeigen, ob und in wel
chem Umfang PflanzenschutzmaBnahmen in Tan
nenkulturen notwendig sind, um wirtschaftliche 
Verluste durch die "Kabatina - Nadelbrliune" zu 
vermeiden. 

Untersuchungen iiber die Abwehr blattbewoh

nender Gallinsekten durch endophytische Pilze 

Studies on the role of endophytic fungi in de

fence against leaf inhabiting gall insects (Bulin, 
H., und Pehl, L.) 

Bei der Suche nach altemativen Verfahren zur Ab
losung oder Erganzung chemischer Pflanzen
schutzmaBnahmen im Forst wurde ein biologisches 
Phlinomen aufgedeckt, das moglicherweise bei der 
Bekampfung blattschadigender Insekten praktische 
Bedeutung erlangen konnte. So haben Beobachtun
gen in der Natur gezeigt, daB blattbewohnende 
Zoocecidien nicht selten <lurch lokal begrenzte 
Blattnekrosen zum Absterben gebracht werden. Die 
Urheber solcher Nekrosen sind bestimmte Pilzar
ten, die bereits vor der Gallenbildung symptomlos 
im Blattgewebe vorhanden sind. Derartige "Endo
phyten" gehen erst dann in eine pathogene Ent
wicklungsphase tiber, wenn sie von einem be
stimmten, vom Gallinsekt ausgehenden Reiz getrof
fen werden. In diesem Fall leitet also das Gallinsekt 
selbst den Vorgang der Nekrotisierung ein (Prinzip 
der SelbstschuBanlage). Diese antagonistische Be
ziehung zwischen Pilz und Insekt konnte bei meh
reren Insektengattungen an verschiedenen Baumar
ten (Ahom, Buche, Eiche, Linde) nachgewiesen 
werden. Als wichtigste Endophyten konnten Kaba

tiella apocrypta und verschiedene Arten der Gat
tung Gloeosporium ermittelt werden. Es wird zu 
prtifen sein, ob dieses antagonistische Prinzip - das 
eine Untersttitzung der Pflanze bei der Abwehr tie
rischer Schadlinge bedeutet - auch bei anderen 
Schadinsekten und Wirtspflanzen vorkommt. 

Cylindrocarpon didymum als Erreger einer La

gerkrankheit von Eichensaatgut - Cylindrocar

pon didymum responsible for damage to stored 

oak seeds (Kehr, R., in Zusammenarbeit mit Wer
res, Sabine, Institut ftir Pflanzenschutz im Garten
bau der BBA, Braunschweig, und Nirenberg, Hel-

gard, Institut fur Mikrobiologie der BBA, Berlin
Dahlem) 

Angesichts der Schwierigkeit, Eichensaatgut ftir 
langere Zeit aufzubewahren, kommt der Erfor
schung insbesondere sekundlirer Lagerpilze eine 
groBe Bedeutung zu. 

Die im Vorjahr begonnenen Untersuchungen konn
ten inzwischen abgeschlossen werden. Ein Infek
tionsversuch mit dem aus geschlidigtem Eichensaat
gut isolierten Pilz Cylindrocarpon didymum ergab, 
daB dieser nach der Beimischung zum Pflanzsub
strat die Keimungsrate senkte und zu Auflauf
schwierigkeiten des Saatgutes ftihrte. Dieser Effekt 
war bei hoheren Bodentemperaturen ausgeprligter 
als bei tieferen. Aus den Ergebnissen laBt sich 
schlieBen, daB Cylindrocarpon didymum ein 
Schwacheparasit ist, der lilteres Saatgut der Eiche 
im Lager und wlihrend des Keimungsvorganges an
zugreifen vermag. 

Untersuchungen zur Artbestimmung der in 

Norddeutschland an Waldbaumen vorkommen

den Hallimascharten - Investigations on the Ar

millaria species occurring on forest trees of 
Northern Germany (Kehr, R., und Pehl, L.) 

Der frtiher als eine einzige Pilzart aufgefaBte Hal
limasch (Armillaria mellea sensu lato) wird heute 
ftinf verschiedenen Arten zugeordnet, die unter
schiedliche Wirtsspektren und vor allem unter
schiedliche pathogene Eigenschaften haben. Da der 
Befall von Waldbaumen mit Hallimasch zu erhebli
chen wirtschaftlichen Ausfallen ftihren kann, insbe
sondere auf den derzeit aktuellen Erstaufforstungen 
landwirtschaftlicher Flachen, sind die Kenntnis der 
auftretenden Hallimascharten und die Einschatzung 
ihrer Pathogenitat von groBem Interesse. 

Im Rahmen der Untersuchung werden die an ver
schiedenen, norddeutschen Standorten und Baum
arten auftretenden Hallimaschfruchtkorper gesam
melt, morphologisch beschrieben und in Reinkultur 
genommen. Mit Hilfe von Testerstarnmen sollen 
die Kulturen im Labor den bekannten Arten zuge
ordnet werden, wobei gleichzeitig nach weniger 
aufwendigen Methoden der in vitro-Identifikation 
gesucht werden soil. In einer weiteren Stufe sind 
Infektionsversuche zu Ermittlung der Pathogenitat 
vorgesehen. 

Mykologische Untersuchungen zum "Eichen

sterben" - Fungal flora of oaks affected by oak 

decline (Kehr, R.) 

Trotz einer gewissen Verbesserung des Zustandes 
der norddeutschen Eichenbestande sind in Zusam
menhang mit dem bereits mehrfach in diesem Jahr
hundert aufgetretenen "Eichensterben" noch Fragen 
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offen, insbesondere was die Pathogenitat der betei
ligten Pilze angeht. 

Hinsichtlich des aus erkrankten Eichen isolierten 
Artenspektrums ergaben sich deutliche Parallelen 
zu Untersuchungen aus anderen europaischen Llin
dern. Von den isolierten Pilzarten wurden die 12 
wichtigsten fiir Infektionsversuche an jungen Ei
chen veiwendet. Erste Ergebnisse zeigen, daB ei
nige dieser Pilzarten als Schwacheparasiten einge
stuft werden konnen. Pilze spielen demnach fiir den 
Gesamtkomplex des Eichensterbens keine auslo
sende Rolle, tragen aber, in einigen Fallen sogar 
wesentlich, zur Auspragung bestimmter Symptome 
bei. 

Einflu8 systemischer Fungizide auf Blattendo

phyten bei Waldbaumen - Effect of systemic 

fungicides on leaf endophytes of forest trees 

(Kehr, R., und Pehl, L.) 

Die im Vorjahr begonnenen Untersuchungen sollen 
Hinweise darauf geben, ob der Einsatz systemischer 
Fungizide bei Baumen zu einer Beeintrachtigung 
der potentiell ntitzlichen endophytischen Flora fiih
ren kann. Die Ergebnisse der ersten V.ersuchsserie 
an Pappeln, Eichen und Buch.en zeigten bei einzel
nen Baumen einen gewissen Effekt auf die Rate der 
endophytischen Besiedlung. Allerdings wurde die 
Auswertung zum Teil von methodischen Problemen 
tiberlagert. Da insbesondere der chemische Nach
weis des verwendeten Fungizids in den Pflanzen
teilen noch nicht ausreichend gelingt, werden die 
Versuche unter geanderten Bedingungen weiterge
fiihrt. 

Einflu8 systemischer Fungizide auf Blattendo
pbyten bei Waldbaumen - Effect of systemic 
fungicides on leaf endopbytes of forest trees 

(Kehr, R., und Pehl, L.) 

Die im Vorjahr begonnenen Untersuchungen sollen 
Hinweise darauf geben, ob der Einsatz systemischer 
Fungizide bei Baumen zu einer Beeintrachtigung 
der potentiell niilzlichen endophytischen Flora ftih
ren kann. Die Ergebnisse der ersten Versuchsserie 
an Pappeln, Eichen und Buchen zeigten bei einzel
nen Baumen einen gewissen Effekt auf die Rate der 
endophytischen Besiedlung. Allerdings wurde die 
Auswertung zum Teil von methodischen Problemen 
tiberlagert. Da insbesondere der chemische Nach
weis des verwendeten Fungizids in den Pflanzen
teilen noch nicht ausreichend gelingt, werden die 
Versuche unter geanderten Bedingungen weiterge
fiihrt. 

Anwendungsmoglicbkeiten systemischer Insekti
zide gegen Borkenkafer - Possibilities for appli

cation of systemic insecticides against bark 

beetles (Wulf, A., Pehl, L., und Berendes, K.-H.) 

Angesichts des aktuellen, massenhaften Auftretens 
von Borkenkafern in den Sturmschadensgebieten, 
das die Forstwirtschaft vor groBe Probleme stellt, 
wurde nach neuen Altemativen zur Schadensbe
grenzung gesucht. Versuche mit einem systemi
schen Insektizid, das in stehende Fichtenstamme 
injiziert wurde, haben hier vielversprechende Er
gebnisse gezeigt. Nach Ansatz von Ka.fem aus einer 
Laborzucht konnte die Entwicklung der Rinden
briiter in den behandelten Stammen im Vergleich 
zur Kontrolle um 94 % vermindert werden. 

Untersuchungen zur Erfassung der Durcbtropf

menge bei der Behandlung von Stammholzpol
tern mit Insektiziden - Determination of drip off 

during insecticide treatment of timber (Berendes, 
K.-H., und Wulf, A., in Zusammenarbeit mit Wat
zek, G., Niedersachs. Forstliche Versuchsanstalt, 
Gottingen) 

Im Rahmen der Borkenkaferbekampfung werden in 
der Praxis Stammholzpolter tropfnaB mit Insektizi
den behandelt. Um die Auswirkungen von Borken
kaferinsektiziden auf die unmittelbare Umgebung 
abschatzen zu konnen, wurden Untersuchungen zur 
Erfassung der Durchtropfmenge durchgefiihrt. Erste 
Zwischenauswertungen ergaben bisher eine tiberra
schend geringe Durchtropfmenge bei der Polterbe
handlung mit OC40-Weitwurfdtisen. Es ist geplant, 
mit Hilfe einer anderen Methode auch die Abdrift 
zu erfassen. 

Erhebung zur Anwendung von Pflanzenschutz

mitteln im Forst - Survey on the use of plant 

protection substances ii!, forests (Wulf, A., und 
Berendes, K.-H.) 

Die auf die alten Bundeslander beschrankte Erhe
bung fur das Forstwirtschaftsjahr 1991 konnte ab
geschlossen werden. Die Daten sind aber, bedingt 
durch unterschiedliche Erfassungsgrundlagen bei 
den einzelnen Landero (zentrale und landesinterne 
Erhebungen tiber die Mittelanwendung neben lan
desinternen Daten zum Mitteleinkauf), sehr hetero
gen. Eine zusammenfassende und vergleichende 
Darstellung, wie bei der letzten bundesweiten Er
hebung vor fiinf Jahren, ist so leider kaum moglich. 
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Dern lnstitut wurde mit Wirkung vom 1. Januar 
1992 eine Arbeitsgruppe in Dresden-Pillnitz zuge
ordnet, die sich mit der Nachbauproblematik (Bo

denmiidigkeit) befaBt. Bei der Evaluierung der For
schungseinrichtungen in den neuen Bundeslandern 
war diese Gruppe wegen der interessanten For
schungsansatze als besonders forderungswiirdig be

zeichnet worden. Schwerpunkt der Arbeiten in 

Dresden-Pillnitz sind Untersuchungen zum Auftre

ten von Aktinomyzeten an und in Wurzeln von Ro
saceen auf Boden mit Nachbauproblemen. 

In Verbindung mit den Aktivitaten der EG-Kom

mission zur Schaffung des Binnenmarktes fiir den 
Handelsverkehr mit Vermehrungs- und Pflanzmate
rial von Zierpflanzen{Ziergeholzen sowie Gemiise 

wirkten Mitarbeiter des Instituts an der Erstellung 
der entsprechenden Richtlinien (Pflanzenpa8, Zerti
fizierung usw.) mit. 

Fiir die EPPO-Arbeitsgruppe "Good Plant Protec
tion Practice" war das Institut an der Erstellung von 

Entwiirfen zu Unterglaskopfsalat- und Al/ium-Kul

turen beteiligt. 

Die Forschungsarbeiten zu Diagnose- und Nach

weistechniken befaBten sich u. a. mit der Wei
terentwicklung von serologischen Verfahren 

(ELISA) zur Bestimmung von phytopathogenen 
Pilzen (Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis, 

Phytophthora spp.) sowie der Erfassung von Isoen
zym-Mustern (Elektrophorese) zur Charakterisie
rung von Erreger-Isolaten (Alternaria dauci). Neu 
aufgenommen wurden Untersuchungen zur Ver

breitung und Bedeutung von Fusarium-Arten an 

Gemiiseerbsen. An Gurkenpflanzen aus einem Ge
wachshaus des lnstituts fiir Gemtisebau der Univer
sitat Hannover konnten erstmals gleichzeitig Klei

stothecien zweier Erreger des Gurkenmehltaus be

obachtet werden. Die iiberwiegende Zahl der Klei
stothecien war der Art Erysiphe cichoracearum, ein 
kleiner Teil der Art Sphaerotheca Juliginea zuzu
ordnen. Die besonders strahlungsreiche Witterung 

Institut fiir Pflanzenschutz im 

Gartenbau in Braunschweig mit 

Au6enstellen Dresden-Pillnitz 

und Kleinmachnow 

des Jahres 1992 wird als Ursache fiir die Bildung 

der Kleistothecien angesehen, die beim Gurken
mehltau nur sehr selten anzutreffen sind. 

Die Arbeiten zur Priifung van Gemiisesarten auf 
Anfalligkeit gegeniiber pilzlichen Krankheitserre
gern wurden erweitert um Untersuchungen zur Fu

sarium-FuBkrankheit an Tamaten (Erreger: F. oxy

sporum f. sp. radicis-lycopersici), zu Rastpilzen an 

Allium-Arten und Echtem Mehltau an Elatiar-Bego
nien. 

Das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Pflan
zenschutz-W arndienst/W etterdienst wurde abge
schlossen. In der Auswertung der bialagischen und 

meteoralagischen Oaten wurden fiir drei Gemiise
schadlinge (Kohlfliege, Kohlmatte, Mohrenfliege) 

rechnergestiitzte Prognosemodelle erstellt und un
ter praktischen Bedingungen iiberpriift. 

Die Untersuchungen zur Festlegung van Bekamp

fungsschwellen fiir Gemiiseschadlinge befaBten 

sich im Berichtsjahr vomehmlich mit der Porree

kultur. Die erarbeiteten Bekampfungsschwellen fiir 
die Lauchmatte und fiir Thripse an Parree erlauben 
eine gezielte Insektizidapplikatian, die die Zahl der 
Anwendungen, im Vergleich zu einem Einsatz 
schon ab 1 % Befall, auf die Hfilfte reduzieren la8t, 
ohne daB Nachteile fiir Ertrag und Qualitat entste
hen. 
Weitere Moglichkeiten der Nutzung biologischer 

Bekampfungsverfahren wurden erprobt. Der apa
thogene Stamm von Fusarium oxysporum (Isalat 
FO 47) zeigte, nach den positiven Wirkungen bei 

Cyclamen, da8 er auch im Einsatz gegen die Fusa

rium-Welke an Nelken eine bedeutende Befallsmin
derung bewirken kann. Die gegen die Tabakmatten
schildlaus (Bemisia tabaci) versuchsweise einge

setzte Schlupfwespe Eretmocerus mundus erreichte 
bisher nur eine Parasitierungsrate van 40 %. Weite
re Untersuchungen zu bialagischen Bekampfungs

verfahren befa8ten sich mit der Optimierung des 
Einsatzes von Raubmilben (Amblyseius barkeri, 
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Hypoaspis aculeifer) gegen den Kalifomischen 
Bltitenthrips sowie der Schlupfwespe Aphidius ma

tricariae und der rauberischen Gallmticke Aphi

doletes aphidimyza gegen Blattlause an Paprika und 
Kopfsalat unter Glas. 

Kohlenstoffdioxid unter Hochdruck als sehr schnell 
wirkendes Schadlingsbekampfungsmittel wurde 
auch bei Saatgut getestet. Die Keimfahigkeit blieb 
bis zu den getesteten Drticken von 20 bar unveran
dert erhalten. Eine derartige Behandlung minderte 
jedoch die Kontamination von Kohlsamen durch 
Phoma lingam nicht (in Zusammenarbeit mit dem 
Institut fur V orratsschutz). 

Blauspitzigkeit an Erica gracilis · Blauspitzigkeit 

on Erica gracilis (Werres, Sabine, und Brielmaier
Liebetanz, Ulrike) 

An Erica gracilis tritt seit einigen Jahren ein neues 
Schadbild auf. Voll entwickelte Knospen offnen 
sich nicht, die Bltitenblatter dieser Knospen er
scheinen blaulich, bei den weiBbltitigen Sorten 
cremefarbig. Die Knospen sind mit Fltissigkeit ge
fullt. Noch nicht voll entwickelte Knospen am 
Triebende verbraunen. Das Schadbild wurde nach 
dem Bltitensymptom der rotbltitigen Sorten als 
"Blauspitzigkeit" benannt. 
An zahlreichen eingesandten Pflanzen mit dem 
Symptom Blauspitzigkeit konnte Befall mit Echtem 
Mehltau (Oidium eridnum) beobachtet werden. 
Blauspitzigkeit tritt besonders bei spatbltihenden 
Sorten und nach starken Temperaturschwankungen 
auf. In Freiland- und Klimakammerversuchen 
wurde untersucht, ob Oidium ericinum das Schad
bild verursachen kann, und welchen EinfluB Tem
peraturschwankungen auf die Bltitenentwicklung 
und den Befall mit Echtem Mehltau haben. Deutli
che Unterschiede bei der Bltitenentwicklung konn
ten nur in den Klimakammerversuchen bei den 
nicht inokulierten Pflanzen beobachtet werden. Un
abhangig vom TemperatureinfluB war die Bltiten
entwicklung bei den inokulierten Pflanzen im Ver
gleich zu den Kontrollpflanzen verzogert. Im Frei
land traten kaum Unterschiede zwischen den Ver
suchsgliedem auf. Die Erkrankung der Pflanzen 
durch den Echten Mehltau verlief besonders in den 
Klimakammem sehr heftig. Symptome der Blau
spitzigkeit konnten in keinem Fall beobachtet wer
den. 
Aufgrund der Praxisbeobachtungen und der durch
gefuhrten Versuche wird verrnutet, daB Blauspit
zigkeit durch eine hohe Empfindlichkeit der Bltiten 
wahrend eines bestimmten Entwicklungsstadiums 
gegentiber stark absinkenden Temperaturen verur
sacht wird (ahnlich wie bei der Apfelbltite). 

Einflu8 oomyzetenspezifischer Fungizide auf 
den serologischen Nachweis (ELISA) von Phy
tophthora fragariae var. fragariae - Influence of 

specific fungicides for oomycetes on the detec-

tion of P. fragariae var. fragariae with ELISA 

(Themann, Karin, Institut fur Mikrobiologie der 
Technischen Universitat Braunschweig, und Wer
res, Sabine) 

In Klimakammerversuchen mit in vitro vermehrten 
Erdbeerpflanzen wurde untersucht, welchen EinfluB 
die Wirkstoffe Fosetyl (ALIETTE) und Metalaxyl 
+ Mancozeb (RIDOMIL-TK) auf den Nachweis der
Roten Wurzelfaule in Erdbeerpflanzen haben. Die
Pflanzen wurden acht Tage nach der Inokulation
mit den Pflanzenschutzmitteln in praxistiblicher
Konzentration behandelt. Die Untersuchung der
Wurzeln erfolgte mit einem Antiserum gegen P.

fragariae var. fragariae im direkten ELISA, mit
dem Koderpflanzentest nach DUNCAN, durch di
rekte Mikroskopie der Erdbeerwurzeln auf Oospo
ren und durch Auslegen von Wurzelstticken auf ein
Selektivmedium. Sieben Wochen nach Versuchsbe
ginn konnte unabhangig von der Fungizidbehand
lung nur im ELISA der Erreger eindeutig nachge
wiesen werden. Bei den anderen Nachweisverfah
ren war das Ergebnis abhangig von der Pflanzenbe
handlung. So konnte z. B. mit Hilfe des DUNCAN
Tests bei den mit Fosetyl behandelten Pflanzen nur
in 53 %, in den mit Metalaxyl + Mancozeb oder
Wasser (Kontrolle) behandelten Pflanzen dagegen
in 100 % der untersuchten Wurzeln der Erreger
nachgewiesen werden.

Isolierung von Fusarium oxysporum aus Erbsen
bestiinden in Sachsen-Anhalt - Isolation of Fu

sarium oxysporum from cultivars of peas in 

Sachsen-Anhalt (Garber, Ute) 
Mit dem Ziel, Kenntnisse zum Auftreten von Fusa
rium spp., insbesondere von F. oxysporum und F. 

solani, an Erbsen zu erhalten sowie fur die Resi
stenzprtifung frische Isolate von F. oxysporum f. sp. 
pisi zu gewinnen, wurden Pflanzenproben von 17 
Schlagen aus sieben landwirtschaftlichen Betrieben 
mit ehemals intensivem Leguminosenanbau im 
Land Sachsen-Anhalt untersucht. Alle Pflanzenpro
ben wiesen einen hohen Pilzbesatz auf. Der Anteil 
von Fusarium spp. an der Gesamtverpilzung lag im 
Durchschnitt aller Proben bei 50 %, am niedrigsten 
mit 22 % bei der Sorte 'Manuela' vom Standort 
Rottmarsloben (Agrargenossenschaft Borde) und 
am hochsten mit 70 % bei der Sorte 'Gloriosa' vom 
Standort Polleben (Agrargenossenschaft e. G., Pol
leben-Rotteldorf). Fusarium spp. wurde vorrangig 
aus dem Wurzel- und Epikotylbereich der Pflanzen 
isoliert. 
Bei der Artendeterminierung erwiesen sich 78 % 
aller Fusarium-Isolate als F. oxysporum und 10 % 
als F. solani. 12 % der Isolate gehorten anderen 
Arten wie F. culmorum, F. equiseti und F. f/occi

ferum an. 
F. oxysporum war an alien untersuchten Standorten
die am haufigsten vorkommende Fusarium-Art. In
den Pflanzenproben der Agrargenossenschaft Mag
deburg Nord war F. oxysporum mit 84 % bis 96 %
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besonders stark vertreten. Lediglich am Standort 
Hohendodelebeil (Bordeland Landw. GmbH) wurde 
bei der Sorte 'Baroness' ein verhaltnismaBig gerin
ger Anteil an F. oxysporum von 29 % nachgewie
sen. Inwieweit die Isolate von F. oxysporum patho
gen sind bzw. in welche Rassen sie differenzieren, 
ist in weiteren Untersuchungen zu prtifen. 

Auftreten von Alternaria alternata und Ulocla

dium cucurbitae als Erreger von Blattnecken an 

Gurken und deren biologische Bekampfung . 
Occurrence of Alternaria alternata and Ulo

cladium cucurbitae as leaf pathogens on 

cucumbers and their biological control (Smolka, 
Silvia) 

In den vergangenen J ahren war besonders im Pa
pen burger Raum ein starkes Auftreten einer Blatt
fleckenkrankheit an Gewachshausgurken beobach
tet warden, als deren Verursacher Alternaria a/ter
nata ermittelt wurde. In diesem Jahr traten massive 
Probleme mit einer entsprechenden Krankheit eben
falls auf der Insel Reichenau auf. Im Gegensatz zu 
Papenburg wurde hier jedoch neben Alternaria spp. 
immer ein Pilz isoliert, der der Gattung Ulocladium 
zuzurechnen ist. Um den bisher an ganzen Pflanzen 
durchgeftihrten sehr aufwendigen Pathotest zu ver
einfachen, wurde ein Verfahren mit abgeschnitte
nen Blattem in Petrischalen ausgearbeitet, das die 
parallele Prtifung einer groBeren Anzahl von Isola
ten mit geringem Aufwand ermoglicht. Wahrend 
die gepriiften Ulocladium-Isolate in diesem Patho
test die Ausbildung groBflachig zusammenflieBen
der Blattflecke bzw. -Nekrosen bewirkten, verur
sachten die Alternaria-Isolate nur vereinzelt kleine 
ea. 1-2 mm groBe Blattflecken. Dies deutet darauf 
hin, daB auf der Insel Reichenau Ulocladium fur die 
Krankheit an den Gewachshausgurken verantwort
lich war. Die Tatsache, daB jedoch auch Alternaria
Isolate in der Lage waren, tiberhaupt Blattflecke zu 
verursachen, legt nahe, daB auch dieser Pilz unter 
bestimmten, fur ihn gtinstigen Klimabedingungen 
als primarer Schaderreger auftreten kann. 
Erste Versuche zur biologischen Bekampfung der 
Ulocladium- und Alternaria-Blattfleckenkrankheit, 
die ebenfalls an abgeschnittenen Blattem durchge
ftihrt wurden, ergaben, daB eine Vorinokulation mit 
apathogenen lsolaten gleicher Gattung eine deutli
che Hemmung der Symptomentwicklung bewirken 
kann. 

Wirkung einer tageszeitlich unterschiedlich ter

minierten Assimilationsbelichtung auf das Auf

treten des Echten Mehltaus (Oidium begoniae) 

an Elatior-Begonien (Begonia x hiemalis) · Effect 

of assimilation light at different times of the day 

on the incidence of powdery mildew (Oidium be

goniae) on Begonias (Begonia x hiemalis) 

(Weritz, J., in Zusammenarbeit mit Waldhelm, 
Martina, und Boyle, Christine, Institut fur 

Mikrobiologie der Technischen Universitat 
Braunschweig) 

Um ausreichende Verkaufsqualitaten zu erreichen, 
werden Elatior-Begonien im Winterhalbjahr unter 
zusatzlichem Assimilationslicht kultiviert. Die Bil
dung von Oidien des Echten Begonienmehltaus 
(Oidium begoniae) verlauft in Abhangigkeit vom 
Tageslicht in einem Tageszyklus. Es wurde unter
sucht, welche Moglichkeiten hierdurch gegeben 
sind, mit Hilfe eines gezielt terminierten Assimila
tionslichtes den Mehltaubefall zu reduzieren. Pflan
zen, welche unter Assimilationslicht (48 klx/h) an
gezogen wurden, wiesen dabei generell eine verrin
gerte Mehltauanfalligkeit im Vergleich zu Pflanzen 
auf, welche unter nattirlichen Lichtbedingungen im 
Spatherbst vorkultiviert wurden. Zusatzlich konnte 
die Ausbreitung des Mehltaus durch eine Zusatzbe
lichtung von acht Stunden (32 klx/h) wahrend des 
Winters dann erheblich vermindert werden, wenn 
sie als Nachtunterbrechung van 20 Uhr bis 4 Uhr 
gegeben wurde. Eine Tagverlangerung van 16 Uhr 
bis 24 Uhr forderte dagegen den Mehltaubefall im 
Vergleich zu einem unbelichteten Bestand deutlich. 
Weitere Untersuchungen zeigten, daB die Tageszeit, 
zu der die Assimilatiansbelichtung gegeben wird, 
die Sporenbildung, die Infektianseffizienz und das 
Kaloniewachstum des Pilzes beeinfluBt. 

Untersuchungen iiber die Anfiilligkeit eines Sor

timents von Elatior-Begonien (Begonia x hiema

lis) gegeniiber dem Echten Mehltau (Oidium be

goniae) · Investigations on the susceptibility of 
different cultivars of Elatior-Begonias (Begonia 

x hiemalis) to powdery mildew (Oidium bego

niae) (Weritz, J.) 

In der gartnerischen Praxis wird der Echte Mehltau 
an Elatior-Beganien durch regelmaBige Fungizid
behandlungen bekampft. Der Anbau von gering an
falligen ader mehltauresistenten Sorten ist eine 
Moglichkeit, den Fungizideinsatz zu reduzieren. In 
Gewachshausversuchen wurden aus verschiedenen 
Sortengruppen 27 reprasentative Elatior-Bego
niensorten auf ihre Anfalligkeit gegentiber dem 
Echten Mehltau untersucht. Dabei zeigten sich zum 
Teil groBe Unterschiede in der Mehltauanfalligkeit 
zwischen den Sortengruppen. Die Sorten innerhalb 
einer Sortengruppe wiesen eine nahezu identische 
Anfalligkeit auf. Uber die Halfte der geprtiften 
Sarten war vallstandig resistent (Barbara-Gruppe) 
oder sehr gering anfallig (Ilana-Gruppe, Rasalie
Gruppe und die Sarte 'Karita'). Eine hahe bis sehr 
hahe Anfalligkeit zeigten die Sarten aus der Gnam
und der Taran-Gruppe sawie die Sorte 'Heidi'. Die 
Arbeiten werden auf die Untersuchung der Resi
stenzmechanismen und auf die Prtifung der Bedeu
tung verschiedener Erregerherktinfte ausgeweitet. 
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Erarbeitung einer Methode zur Priifung der An

ralligkeit von Azaleensorten fiir Phytophthora 

citricola - Development of a method to screen 

azalea cultivars for the susceptibility to Phy

tophthora citricola (Brielmaier-Liebetanz, Ulrike) 

Ein Befall von Azaleen mit Phytophthora citricola 

erfolgt in erster Linie auf Freilandstellflachen. Da 
der Erreger lange Zeit im Boden lebensfiihig ist, 
kann das Aufstellen · von Azaleen auf verseuchten 
Flachen groBe Ausfalle zur Folge haben. Als Alter

native zu einer regelmaBigen Fungizidprophylaxe 
oder Versiegelung der verseuchten Aachen bietet 
sich die Verwendung widerstandsfahiger Sorten an. 

Es wurde nach einem geeigneten Test zur Evaluie
rung der Sortenanfalligkeit gesucht. Zur Infektion 
wurden Azaleen tiber gestutzte Triebe mit Agar

stticken aus einer Kultur eines hochvirulenten 
Stammes von P. citricola inokuliert. Als aussage
kraftiges Kriterium fur die Anfalligkeit erwies sich 
das AusmaB der Trieblasionen zwei Wochen nach 

Inokulation. Geeignete Referenzsorten fur hoch
anfallig waren 'Friedhelm Scherrer' und 'Katrin', ftir 

wenig anfallig 'Gloria' und 'White Water'. Grund
satzlich kann der Test an Pflanzen in jedem Ent
wicklungsstadium vorgenommen werden. Selbst an 
abgetrennten Blattem lieBen sich sehr gut Sorten

unterschiede erkennen. Vereinzelt gab es allerdings 
Versuchsansatze, in denen auch die hochanfalligen 

Referenzsorten nur schwachen Befall zeigten, ein 
Hinweis darauf, daB P. citricola kein hochaggressi-
ver Erreger ist, sondern der Krankheitsverlauf auch 
stark vom physiologischen Zustand der Pflanzen 
beeinfluBt wird. 

Entwicklung von Verfahren zur Resistenzprii

fung von Mohren gegeniiber Alternaria spp. - De

velopment of methods to test resistance of car

rots to Alternaria spp. (Bruno, H., und Smolka, 
Silvia) 

Die im letzten Jahr begonnenen Untersuchungen 

zur Entwicklung und Optimierung eines verein
fachten Verfahrens ftir die Resistenzprtifung von 
Mohren gegentiber Alternaria dauci, dem Erreger 

der Mohrenschwarze, unter kontrollierten Bedin

gungen wurden fortgesetzt. 
In mehreren Versuchen wurden die Pathogenitats
unterschiede verschiedener A. dauci-Isolate unter
sucht, die sich in ihrer geographischen Herkurift 

und auch in ihrem lsoenzym-Muster unterschieden. 
Jedes der acht untersuchten Isolate zeigte sich an 

den geprtiften Sorten pathogen. Geringftigige Un
terschiede einzelner Isolate in der Aggressivitat 
konnten statistisch nicht gesichert werden, zeigten 
sich in der Tendenz aber auch in anderen Versu
chen. 
In einer Resistenzprtifung verschiedener Mohren

hybriden und ihrer Eltemlinien erwiesen sich beide 

als anfallig. Jedoch war es moglich, aus den Eltem-

linien Genotypen mit unterschiedlicher Resistenz
auspragung zu selektieren und zu klonieren. Die 
Resistenzeigenschaften der Klone sollen in zuktinf

tigen Versuchen untersucht werden. 
Um die Eignung von abgeschnittenen Blattem ftir 
die Bewertung der Resistenz von einzelnen Geno

typen zu untersuchen, wurde in mehreren Versu

chen der Befallsverlauf auf den abgeschnittenen 
Blattern mit dem Verlauf auf der Pflanze vergli
chen. Wahrend im Mittel die beiden Befallsverlaufe 
vergleichbar waren, war die Korrelation auf der Ba

sis einzelner Pflanzen durch verfahrensbedingte 
Schwankungen relativ gering. Diese Variationen 
machten die Schwierigkeit einer Bewertung von 
qualitativen Resistenzen einzelner Genotypen an
hand weniger Wiederholungen deutlich. Die Ver

wendung abgeschnittener Mohrenblatter ermoglicht 
wiederholte Untersuchungen einzelner Mohren

pflanzen auf ihre Resistenzeigenschaften. Da hier
durch die Aussagesicherheit tiber das Resistenzver
halten von Einzelpflanzen verbessert werden kann, 
laBt sich ein hoherer Selektionsfortschritt realisie
ren. 

Entwicklung eines Verfahrens zur Bewertung 

der Anfalligkeit von Allium-Arten gegeniiber 

Rostpilzen - Development of a method to eva

luate the susceptibility of Allium species to rust 

fungi (Albert, J ., und Smolka, Silvia) 

Neu aufgenommen wurden Untersuchungen zur 
Entwicklung eines Verfahrens ftir die Bewertung 
der Anfalligkeit von Allium-Arten gegentiber Rost

pilzen. 
Zur Erfassung des Rostpilzspektrums wurde zu

nachst im Freiland ein Pflanzensortiment verschie
dener Allium-Arten angebaut. Mit Rostpilzen befal
lene Pflanzen (nattirlicher Befall) dieses Sortiments 

von Allium porrum, A. cepa, A. fistulosum und A. 

aggregatum konnten im Gewachshaus weiter kulti
viert werden. Die hierauf produzierten und von ver

schiedenen Herktinften gesammelten Uredosporen 

wurden in fltissigem Stickstoff eingelagert. Die 
ktinstliche Infektion von A. porrum gelang sowohl 
mit frisch geemteten als auch mit tiefgefrorenen 

Sporen. Verschiedene Techniken der ktinstlichen 
Inokulation wurden erprobt, von denen sich das 
Aufsprtihen einer Sporen-Suspension in Mineralol 
als am geeignetsten erwies. Erste Versuche mit 72 

Sorten bzw. Linien von A. porrum zeigten Unter
schiede in deren Anfalligkeit. Es wurde mit der 
Herstellung von Einspor-lsolaten begonnen. 

Priifung von Sorten verschiedener Gemiisearten 

auf Resistenz gegen Krankheitserreger - Testing 

of various vegetable crops for resistance to plant 

pathogens (Crtiger, G., Garber, Ute, und Mattusch, 
P.) 
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In den Niederlanden tritt in den letzten Jahren an 
Tomaten eine FuBkrankheit auf, die durch Fusari-

um oxysporum f. sp. radicis-lycopersici verursacht 
wird. Es kommt zu Stengelgrundvermorschungen 
und GefaBverbraunungen. Von diesem Erreger wer-
den auch Sorten befallen, die gegen den Welkeerre-
ger Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici resistent 
sind. In Gewachshausversuchen wurden alle im 
Sortenregister aufgefiihrten Freiland- und Unter
glas-Tomatensorten auf Anfalligkeit fiir diesen Pilz 
getestet. Von dem 54 Sorten umfassenden Sorti
ment, das auch bereits die aus den neuen Bundes
landem stammenden Sorten beinhaltete, erwies sich 
nur 'Iris' als befallsfrei. 
Das Feldsalatsortiment wurde auf Anfalligkeit fiir 
Peronospora valerianellae geprtift. Die Unter
schiede zwischen den Sorten waren gering. Am we
nigsten Befall zeigten die Sorten 'Verte de Cam
brai'/' Cavallo' und 'Felma'. Die haufig als resistent 
bezeichneten Sorten 'Elan', 'Progres', 'Toendra', 'Ve
rella' und 'Vit' erwiesen sich als mittel bis stark an
fallig. Den starksten Befall an Falschem Mehltau 
zeigte 'Hollandischer Breitblattriger'. 
Auch das gangige Kohlrabisortiment (44 Sorten) 
zeigte keine wesentlichen Anfalligkeitsunterschiede 
gegen den Erreger des Falschen Mehltaus (Pero

nospora parasitica). Deutlich wurde jedoch, daB 
bei den blauen Sorten das Schadbild grundsatzlich 
schwacher ausgepragt ist. 
Unter Einbeziehung einer groBeren Zahl von Gur
ken, Tomaten- und Sellerie-Sorten mit Ursprung in 
den neuen Bundeslandern wurden wiederum um
fangreiche Resistenzprtifungen in Amtshilfe ftir das 
B undessortenamt durchgeftihrt. 

Untersuchungen zum Nachweis latenter Fusari

um-Infektionen an Cyclamen persicum (Erreger: 

F. oxysporum f. sp. cyclaminis) mittels ELISA -
Investigations on the detection of latent in

fections of Cyclamen persicum by Fusarium oxy

sporum f. sp. cyclaminis by means of ELISA

(Koch, Magdalene, Institut ftir Pflanzenkrankheiten
und Pflanzenschutz der Universitat Hannover, und
Brielmaier-Liebetanz, Ulrike)

Im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Nach
weis latenter Fusarium-Infektionen an Cyclamen 

wurde ein Antiserum gegen F. oxysporum f. sp. cy

claminis hergestellt und im direkten ELISA einge
setzt. Jungpflanzen wurden in kontaminiertes Kul
tursubstrat (108 Konidien/ml Substrat) pikiert. Zu
verschiedenen Zeitpunkten wurden Wurzel- und 
Knollenproben entnommen. Die Extinktian von 
Wurzelproben inakulierter Pflanzen im ELISA 
stieg ab dem 12. Tag nach der Inokulation konti
nuierlich an. Die ersten Symptame traten 22 Tage 
nach Inokulation auf. Somit waren latente Infektio
nen an Wurzeln nachweisbar. Bei Knollenmaterial 
stieg die Extinktion erst nach 22 Tagen an, als be
reits einige Pflanzen Symptome zeigten. 

Durch Auslegen von Wurzel- und Knallenstticken 
auf Selektivnahrmedium konnte der Erreger erst
mals vier Tage nach dem Pikieren in kontarniniertes 
Substrat von den Wurzeln und 16 Tage nach dem 
Pikieren aus den Knollen isoliert werden. Der 
Nachweis latenter Infektionen durch Isolierung war 
somit empfindlicher als der Nachweis mittels 
ELISA. 

Nachweis von Aktinomyzeten in Faserwurzeln 

von Rosaceen-Arten auf einem apfelmiiden Bo

den - Detection of actinomycetes in rootlets of 

Rosaceae species from a soil with specific apple 

replanting problems (Otto, G., Winkler, H., und 
Szab6, Katrin) 

Im Zusammenhang mit Untersuchungen tiber Wur
zeiausscheidungen van Apfelgeholzen, die die 
Dauerformen wurzelpathogener Aktinomyzeten 
aktivieren, ist der Frage nachgegangen warden, in
wieweit solche Prozesse auch von anderen Rosa
ceen-Arten ausgelost werden. Dabei ist erstmalig 
die Besiedelung der Faserwurzeln von Bime und 
Eberesche durch Aktinomyzeten nachgewiesen 
warden. Die Haufigkeit und Intensitat des Befalls 
war bei Birne etwas geringer, bei Eberesche etwas 
hoher als bei Apfel. Die Schadbilder am Wurzel
rindengewebe glichen vollstandig denen bei Apfel. 
Bei Kirsche, Pflaume und Rose konnten bisher 
keine Aktinamyzeten in den Faserwurzeln gefun
den werden. Das verwendete Substrat stammte von 
einem Standort, auf dem varher auBer Apfel keine 
andere Rosaceen-Art gestanden hatte. Deshalb wird 
angenommen, daB der Wirtspflanzenkreis der als 
Ursache der Bodenmtidigkeit bei Apfel angesehe
nen wurzelpathogenen Aktinomyzeten nicht nur auf 
Malus-Arten begrenzt ist. Die Ergebnisse geben 
Veranlassung, die bisher angenommene Spezifitat 
bzw. auch Obstartenspezifitat der Bodenmtidigkeit 
zu tiberprtifen. 

Zur Wirkungsweise wurzelpathogener Aktino

myzeten in Zusammenhang mit der Bodenmii

digkeit bei Apfel - Mode of action of root patho

genic actinomycetes in connection with specific 

apple replanting disease (SARD) (Otto, G., und 
Winkler, H.) 

Die Symptome der Bodenmtidigkeit konnen entwe
der durch eine Beeintrachtigung der Wasser- und 
Nahrstoffaufnahme durch von wurzelpathogenen 
Aktinomyzeten verursachte Schadigungen der Fa
serwurzeln oder durch Stoffwechselprodukte der 
Aktinomyzeten mit Wirkstoffcharakter hervorgeru
fen werden. Zur Klarung dieser Frage wurde eine 
Versuchsanstellung gewahlt, in der Apfelgeholze 
veranlaBt wurden, jeweils eine Hillfte ihrer Wurzel
krone in verschiedenen Kombinationen von mtidem 
bzw. nicht mtidem Boden zu entwickeln. Dabei 
zeigte sich, daB die SproBlange der Pflanzen, deren 
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Wurzelsystem sich jeweils zur Hfilfte in mildem 
und nicht mildem Boden befand, etwa das arith
metische Mittel der Pflanzen erreichte, deren Wur
zelkronen sich entweder nur im milden bzw. nur im 
nicht milden Boden entwickelten. Dieses Ergebnis 
steht eher in Relation zum AusmaB der Schaden im 
Faserwurzelbereich und damit zur Beeintrachtigung 
der Wasser- und Niihrstoffaufnahme als zu einer 
mittelbaren oder unmittelbaren Beeinflussung von 
Stoffwechselvorgangen in den Pflanzen durch 
Wirkstoffe der Aktinomyzeten. 

Nachbauprobleme bei Rosen - Replanting pro

blems in rose fields (Dre6ler, H., und Werres, Sa
bine, in Zusammenarbeit mit Kohn, S., Institut fur 
Mikrobiologie der BBA, Berlin-Dahlem) 

Die Versuche zum Nachbauproblem bei Rosen 
wurden fortgesetzt. Schwerpunkte der Untersu
chungen lagen auf der Zusammensetzung und Ent
wicklung der Rhizospharenmikroflora von Rosen
unterlagen auf jungfraulichem Boden. Es wurde 
gepriift, inwieweit die Bakterien- und Aktinomy
zetenpopulationen von Faktoren wie Pflanzenart, 
Pflanzenalter, Standort und Jahreszeit beeinfluBt 
werden, und ob es Bakterien und Aktinomyzeten 
gibt, die sich spezifisch an Rosenwurzeln akkumu
lieren. 
Aus den Rhizospharen von ein- und zweijahrigen 
Rosenpflanzen auf jeweils zwei Standorten wurden 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten Bakterien und 
Aktinomyzeten isoliert und gesammelt. Es wurde 
begonnen, die isolierten Mikroorganismen mit 
Hilfe der Fettsaureanalyse zu bestimmen. Diese 
Methode, bei der Mikroorganismen nach gaschro
matografischer Bestimmung ihrer Fettsauremuster 
auf Artebene identifiziert werden, wurde gewahlt, 
um eine moglichst groBe Anzahl von Isolaten 
schnell und exakt bestimmen zu konnen. 
Die Untersuchungen werden 1993 fortgesetzt, um 
den EinfluB der im Jahresablauf unterschiedlichen 
Bedingungen zu erfassen. 

Biologische Bekampfung von Fusarium oxyspo

rum bei Nelken mit dem apathogenen Fusarium 

oxysporum-Isolat F047 - Biological control of 
Fusarium oxysporum in carnations using the 
non-pathogenic Fusarium oxysporum isolate 
F047 (Mattusch, P.) 

Die in Vorversuchen nachgewiesene Wirkung des 
apathogenen Fusarium oxysporum-Isolates F047 
vom INRA-Institut in Dijon wurde in einer unter 
Praxisbedingungen angelegten Nelkenkultur 
(Dilnnschicht 4,5 cm, Substrat: Floraton 3 - ge
dampft; Tropfchenbewasserung; Sorte: 'Casablan
ca'; Versuchsdauer: 18.04.91 bis 18.06.92; kilnst
liche lnfektion) ilberpriift. Im Vergleich zur unbe
handelten Kontrolle (= 100) lag der Ertrag (Anzahl 
blilhender Stengel/100 Pflanzen) in der Variante 
"Pathogen + F047" bei 84 %, beim Versuchsglied 

"Pathogen" bei 63 %. Bemerkenswert erscheint die 
Beobachtung, daB der Antagonist allein einen rela
tiven Ertragswert von 124 erreichte, was darauf 
hindeutet, daB im Gesamtkomplex Wirtspflanze/ 
Boden eventuell auch andere Bestandteile der Bo
denflora · zuriickgedrangt werden. Wie schon fiir 
Cyclamen in umfangreichen Versuchen bestatigt, 
ist somit auch fur die Nelkenkultur der Einsatz des 
apathogenen Fusarium-Stammes F047, vor allem 
beim Anbau von Nelkensorten mit geringerer Fusa

rium-Anfalligkeit, als Alternative zum Einsatz che
mischer Pflanzenschutzmittel anzusehen. 

Bedeutung von phytopathogenen und epiphyti

schen Mikroorganismen fiir das Auftreten von 

Blatt- und Stengelkrankheiten an Gemiise und 

ihre Beeinflussung durch Insektizide - Impor
tance of phytopathogenic and epiphytic micro

organisms for the development of leaf and stem 
diseases of vegetables and their sensitivity to 

pesticides (Smolka, Silvia) 

Mit der in den vergangenen Jahren ausgearbeiteten 
Labormethode (Wachstumshemmung in Mikrotiter
platten) zur Priifung von Pflanzenschutzmitteln auf 
ihre Wirkungen gegeniiber niitzlichen Mikroorga
nismen aus der Phyllosphare wurden 1992 auch In
sektizide untersucht. Wahrend bei TAMAR ON 
(Methamidophos), RODY (Fenpropathrin) und 
AMBUSH (Permethrin) bis zur praxisilblichen 
Konzentration keine Hemmung von Hefen beob
achtet werden konnte, bewirkten NEUDOSAN (Ka
li-Seife ), BEOSIT 35 (Endosulfan), HOSTA
QUICK (Heptenophos), BAYTHROID 50 (Cyflu
thrin), CURATEER GRANULAT (Carbofuran), 
RIPCORD 10 (Cypermethrin) und ROXION (Di
methoat) eine Hemmung des Wachstums von Hefe
lsolaten verschiedener Gattungen. Diese Wirkung 
war jedoch deutlich geringer als die vieler Fungizi
de (z. B. Dichlofluanid, Dithiocarbamate). Sie ent
sprach aber in ihrer GroBenordnung derjenigen von 
Benzimidazolen, fur die in in vitro-Versuchen nur 
geringe, hingegen in Versuchen an Pflanzen deutli
che Wirkungen auf Hefen festgestellt wurden. Fiir 
eine Bewertung der Ergebnisse dieser Insektizid
Versuche sind erganzende Untersuchungen an 
Pflanzen notwendig. 

Untersuchungen zur biologischen Bekampfung 

der Tabakmottenschildlaus, Bemisia tabaci, mit 

der Schlupfwespe Eretmocerus mundus - Studies 
on the biological control of the cotton whitefly, 
Bemisia tabaci, with the parasitic wasp Eretmo

cerus mundus (Moll, Monika, und KoUner, V.) 

WeiBe Fliegen gehoren zu den wichtigsten Schad
lingen an Unterglaskulturen in Deutschland. Neben 
der schon seit langem bekannten Art Trialeurodes 

vaporariorum wird seit 1986 auch die Tabakmot
tenschildlaus, Bemisia tabaci, gefunden. Bei der 
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biologischen Bekampfung mit der Schlupfwespe 
Encarsia formosa wird T. vaporariorum besser er
faBt als B. tabaci. Es stellt sich die Frage, ob durch 
den Einsatz eines anderen Parasitoiden eine wirksa
mere Bekampfung erreicht werden kann. 
Fur die Untersuchungen wurde Eretmocerus mun

dus ausgewahlt, eine Erzwespe, die im Mittelmeer
gebiet vorkommt und deren Biologie und Parasitie
rungsleistung in verschiedenen Landero schon un
tersucht wurde. Zunachst muBte eine eigene Labor
zucht aufgebaut werden, weil dieser Niitzling bisher 
in Deutschland noch nicht geziichtet wurde. Die Pa
rasitierungsversuche mit B. tabaci wurden im Ge
wachshaus an Chrysanthemen, Fuchsien, Heliotrop, 
Korallenstrauch, Poinsettien, Verbenen und Zierta
bak durchgeftihrt. Nach zweimaligem Ausbringen 
im Verhaltnis von Schlidling zu Niitzling wie 10 : I 
wurden Parasitierungsgrade bis zu 40 % erreicht. 
Diese Werte belegen zwar die potentielle Eignung 
von E. mundus fiir die biologische Bekampfung von 
B. tabaci, ftir eine Anwendung in der Praxis muB

die Parasitierungsleistung aber angehoben werden, 
d. h. Zucht und Applikation miissen verbessert wer
den. Ob der Einsatz von Eretmocerus mundus ftir
deutsche Verhaltnisse zweckmaBiger ware als der
von Encarsia formosa, kann erst nach weiteren
Untersuchungen entschieden werden.

Untersuchungen zur biologischen Bekampfung 

des Kalifornischen Bliitenthripses Frankliniella

occidentalis in Zierpflanzen mit Hilfe von Raub

milben - Studies on biological control of the 
western flower thrips Frankliniella occidentalis

in ornamentals by predatory mites (Glockemann, 
Brunhild, und Kemner, V.) 

Der Kalifomische Bliitenthrips hat sich in den ver
gangenen Jahren zu einem der bedeutendsten tieri
schen Schadlinge im Unterglasanbau, insbesondere 
auch in zahlreichen Zierpflanzenkulturen, entwik
kelt. Eine biologische Bekampfung wird durch den 
Einsatz von Raubmilben, in jiingerer Zeit auch von 
Raubwanzen, durchgefiihrt. Viele Fragen hinsicht
lich der Methodik und der Biologie sowohl der 
Niitzlinge als auch der Schadlinge, besonders in 
Zierpflanzen, sind noch offen. 
Eine bevorzugte Wirtspflanze des Bliitenthripses ist 
Saintpau/ia ionantha, das Usambaraveilchen. Da 
durch den Niitzlingseinsatz in bereits bliihenden 
Bestanden ein ausreichender Bekampfungserfolg 
nicht erreicht werden konnte, wird eine prophylak
tische Ausbringung fiir die Praxis empfohlen. Ge
zielte Versuche zur Eignung nichtbliihender Pflan
zen und Saintpaulia-Blattem von sieben Sorten 
zeigten, daB fiir das Uberleben und die Vermehrung 
des Schadlings noch nicht bliihende Usambaraveil
chen nicht geeignet sind, ein Niitzlingseinsatz also 
erst mit der Knospenbildung sinnvoll wird. 
Fur den Einsatz von Niitzlingen in einem sehr frii
hen Befallsstadium ist es besonders interessant, ob 

Ersatznahrung zur Verfiigung steht. Es wurde die 
Eignung von Saintpaulia-, von Pelargonium-Pol

len, von in Gewiichshausem auftretenden Collem
bolen und von Frankliniella-Larven als Nahrung 
fiir die Raubmilbenarten Amb/yseius barkeri und 
Hypoaspis aculeifer getestet. Es zeigte sich, daB die 
Emahrung mit Thripslarven bei beiden Raubmil
benarten eine Eiablage ermoglicht und sich auf die 
Lebensdauer der Weibchen positiv auswirkt. Das 
gilt ebenfalls ftir die Emahrung von Amblyseius mit 
Eiem der Collembolen (Lepidocyrtus cyaneus) und 
mit Saintpaulia-Pollen. Die Collembolen erlauben 
den Hypoaspis-Weibchen zwar eine Eiablage, ihre 
Lebensdauer wird aber verkiirzt. Saintpaulia-Pollen 
dagegen ist zur Verlangerung der Lebensdauer, 
nicht aber fiir eine Eiablage ausreichend. Pelargo

nium-Pollen als Futter verkurzt bei beiden Raub
milbenarten die Lebenserwartung, und Eiabiagen 
finden nur ganz vereinzelt statt. 

Beziehungen zwischen Schadlings- und Niitz

lingsauftreten in Gemiisekulturen und der Wir

kung von Bekampfungsverfahren - Relations 

between pests and beneficial organisms in vege

table crops and various · control systems 

(Hommes, M., und Kollner, V., in Zusammenarbeit 
mit Quentin, U., Universitat GieBen) 

Im Jahr 1992 wurden Versuche zur biologischen 
Bekampfung von Schadlingen an Paprika und 
Kopfsalat unter Glas durchgefiihrt. Im Mittelpunkt 
der Untersuchungen stand die Bekampfung von 
Blattlausen, die in beiden Kulturen die mit Abstand 
bedeutendsten Schadlinge darstellen. Wahrend bei 
Paprika der Vergleich eines gezielten Niitzlingsein
satzes mit dem einer vorbeugenden Etablierung 
(offene Dauerzucht auf Getreideblattlausen der 
Schlupfwespe Aphidius matricariae und der raube
rischen Gallmiicke Aphidoletes aphidimyza) im 
Vordergrund stand, galt es bei Kopfsalat zu priifen, 
inwieweit eine biologische Bekampfung von Blatt
lausen iiberhaupt moglich ist. 
An Paprika verlief die Blattlausentwicklung in bei
den Versuchsvarianten annahemd gleich. Es wur
den jeweils zwei Befallsmaxirna (Ende Juni/Anfang 
Juli und im September) mit durchschnittlich mehr 
als 1000 Blattlausen pro Pflanze festgestellt. In der 
offenen Dauerzucht konnte sich A. matricariae nur 
sehr langsam etablieren, erst gegen Ende der Kul
turperiode wurde eine groBere Populationsdichte er
reicht. Im Gegensatz dazu ftihrte eine zweimalige 
gezielte Ausbringung der Schlupfwespen Ende Mai 
zu einer schnellen und starken Populationsent
wicklung, die Anfang Juli ihr Maximum erreichte 
und sich auf einem hoheren Niveau bis zum Ende 
der Kulturperiode hielt als iiberhaupt in der Vari
ante mit offener Dauerzucht erreicht wurde. Der 
zweite Blattlausgegenspieler A. aphidimyza wurde 
nur in dem Gewachshaus mit offener Dauerzucht zu 
Beginn der Kultur ausgebracht. Seine Populations-
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entwicklung verlief weitgehend parallel zum Blatt
lausbefall. In dem anderen Gewachshaus trat die 
rauberische Gallmticke etwas verspatet spontan auf. 
Die Entwicklung verlief auch hier synchron zum 
Blattlausbefall, war aber insgesamt deutlich schwa
cher als in der Variante mit offener Dauerzucht. 
Spinnmilben und Thripse traten in beiden Ver
suchsvarianten auf und konnten <lurch gezieltes 
Ausbringen von Phytoseiulus- bzw. Amblyseius

Raubmilben erfolgreich bekampft werden. 
Die Versuche bei Kopfsalat zeigten, da8 nur <lurch 
regelmaBige und bereits in der Anzucht beginnende 
Ausbringungen von Eiem der Florfliege Chryso
perla carnea eine zufriedenstellende Bekampfung 
von Blattlausen moglich ist. Das Freilassen von A.

matricariae-Schlupfwespen war nicht erfolgreich, 
da dieser Ntitzling nur einen Tei! der an Salat vor
kommenden Blattlausarten zu parasitieren vermag. 
Der Einsatz von Gallmticken verlief ebenfalls ne
gativ, da A. aphidimyza ihre Eier tiberwiegend nur 
an Pflanzen mit groBeren Blattlauskolonien ablegte. 
Im Rahmen der Untersuchungen an Kopfsalat wur
de ein Verfahren zur groBflachigen, schonenden 
Ausbringung von Florfliegeneiem mittels Druckluft 
und eines Feinzerstaubers entwickelt. 

Entwicklung von Prognosemodellen fiir die Klei

ne Kohlfliege (Delia radicum), die Mohrenfliege 

(Psila rosae) und die Kohlmotte (Plutella xylo

stella) - Development of forecasting models for 

cabbage root fly (Delia radicum), carrot fly 
(Psila rosae) and diamondback moth (Plutella 

xylostella) (Hommes, M., in Zusammenarbeit mit 
Forster, R., und Polking, A., Landwirtschafts
kammer Rheinland) 

Die in Zusammenarbeit mit der Landwirtschafts
kammer Rheinland, dem Deutschen Wetterdienst 
und der Technischen Universitat Braunschweig 
durchgefilhrten Arbeiten im Rahmen des vom Bun
desministerium fur Emahrung, Landwirtschaft und 
Forsten geforderten Forschungs- und Entwick
lungsvorhabens "Pflanzenschutz-W amdienst-Wet
terdienst" wurden 1992 abgeschlossen. Die bereits 
erstellten Modelle fur die Kleine Kohlfliege und die 
Mohrenfliege wurden 1992 weiter optimiert. Ftir 
die Kohlmotte wurde ein neues Modell entwickelt. 
Fur alle drei der genannten bedeutenden Gemuse
schadlinge stehen nunmehr fertige Simulationsmo
delle zur Verftigung, die in den nachsten Jahren in 
der Praxis getestet werden sollen. Die Modelle si
mulieren die Populationsdynamik der Schadlinge 
auf der Basis von spezifischen Wetterdaten. Der 
Anwender kann sich somit zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt sowohl Informationen tiber das Auftreten 
der einzelnen Entwicklungsstadien als auch tiber 
deren biologisches Alter verschaffen. Dadurch 
konnen dem Berater und dem Praktiker sowohl 

wertvolle Entscheidungshilfen fur eine zeitlich ein
gegrenzte Schaderregertiberwachung im Sinne 
einer Negativprognose als auch wichtige Hinweise 
fur eine optimale Terminierung notwendiger Be
kampfungsmaBnahmen gegeben werden. Letzteres 
ist insbesondere beim Einsatz von biologischen 
Verfahren von groBer Bedeutung, da diese Be
kampfungsmethoden ihre optimale Wirkung haufig 
nur dann erreichen, wenn sie gezielt beim Auftreten 
eines bestimmten Entwicklungsstadiums eingesetzt 
werden. 

Untersuchungen zur Biologie und zur wirt

schaftlichen Bedeutung der verschiedenen 

Schadorganismen im Porreeanbau - Investiga

tions on the biology and the importance of 

various pests and diseases in leek (Hommes, M.) 

Die warme, trockene Witterung wahrend der Som
mermonate ftihrte 1992 zu einem ungewohnlich 
starken Befall mit Thripsen (Thrips tabaci). In den 
unbehandelten Kontrollen betrug der <lurch diesen 
Schadling verursachte Anteil an nicht vermark
tungsfahiger Ware 81 % bei Sommerkultur und 98 
% bei Herbstanbau. Die Lauchmotte (Acrolepiopsis 

assectella) trat, wie in den Jahren zuvor, an 10 bis 
20 % der Pflanzen auf. GroBere, <lurch Noctuiden
raupen verursachte Schaden konnten in 1992 nicht 
beobachtet werden; 
Die gezielte Bekampfung von Thrips und Lauch
motte an Hand von Schwellenwerten (50 % befal
lene Pflanzen bei Auftreten von Thrips und 5 % bei 
Befall <lurch Lauchmotte) bewahrte sich auch unter 
dem extrem starken Befallsdruck <lurch Thripse. Im 
Vergleich zu einer Nulltoleranzvariante (Insektizid
einsatz ab 1 % Schadlingsbefall) konnte die Zahl 
der Insektizidapplikationen deutlich reduziert wer
den; bei der Herbstkultur von acht auf vier Behand
lungen, ohne daB signifikante Unterschiede beztig
lich des Ertrags oder der Qualitat zu verzeichnen 
waren. 
In einer weiteren Versuchsvariante konnte gezeigt 
werden, daB sich die Lauchmotte auch biologisch 
<lurch den Einsatz eines Bacillus thuringiensis-Pra
parates erfolgreich bekampfen laBt. Ferner wurde 
1992 untersucht, inwieweit Zwischensaaten von 
Erdklee, Weidelgras und WeiBklee in der Lage 
sind, den Schadlingsbefall zu reduzieren. Durch 
eine Aussaat der Zwischenkulturen vier Wochen 
nach der Pflanzung konnte keine Beeinflussung des 
Schadlingsbefall beobachtet werden. Er unterschied 
sich sowohl bei Thrips als auch bei Lauchmotte 
nicht von den Varianten ohne Zwischenkultur. Un
terschiede wurden lediglich bei Erdklee hinsichtlich 
des Ertrags festgestellt. Das durchschnittliche Ge
wicht der Pflanzen war hier im Vergleich zu den 
anderen Varianten um 18 % vermindert. 
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, Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau 

Forschungsschwerpunkte am Institut sind die Wei
terentwicklung und Einfiihrung des integrierten 
Pflanzenschutzes im Obstbau, die Erforschung der 
Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf 
den Naturhaushalt, die Forderung der Krankheitsre
sistenz, die Erforschung von Resistenzursachen, die 

Einfiihrung von biologischen Bekampfungsverfah
ren und die Erarbeitung von Prognoseverfahren. 

Eine besondere Bedeutung kommt auch der Ent
wicklung neuer Verfahren zum Nachweis und zur 
Charakterisierung pflanzenpathogener Pilze, Bakte
rien, Mykoplasmen und Viren zu. Dern Institut ob
liegen femer Koordinations- und Beratungsaufga
ben bei der Virustestung und Zertifizierung von 
Vermehrungsmaterial im Obstbau im Rahmen von 

EG undEPPO. 

Im Forschungsbereich konnte bei epidemiologi

schen Untersuchungeo iiber den Apfelschorf 

nachgewiesen werden, daB wesentlich weniger In
fektionsperioden auftreten, als bisher angenommen 
wurde und auch von den Prognosegeraten angezeigt 
werden. AuBerdem konnte eine neue Form der In
fektion an alteren Blattem beschrieben werden, die 
fiir die Epidemiologie der Krankheit und ihre Be
kampfung von groBer Bedeutung sein kann. Hin
sichtlich einer biologischen Bekampfung des Feu

erbrandes (Erwinia amylovora) wurden vier Pflan
zenextrakte selektiert, die eine pflanzenstarkende 
Wirkung zeigten und damit moglicherweise zur Be
kampfung von pflanzlichen Bakteriosen geeignet 
sind. Mit dem Apfelwicklergranulosevirus-Praparat 
GRANUPOM wurde in Praxisversuchen ein Wir
kungsgrad von bis zu 90 % gegen den Apfelwick
ler erreicht. 

In Untersuchungen iiber den Einsatz von biologi
schen und biotechnischen Bekampfungsverfahren 
(Trichogramma, Raubmilben, Verwirrmethode) so
wie von selektiven Pflanzenschutzmitteln (Insek
tenwachstumsregulatoren, Pflanzenole) wurden zu-

in Dossenheim 

friedenstellende Bekampfungserfolge erzielt. Auch 
die Methode zur Priifung von Pflanzenschutzmit

teln auf Nutzorganismen konnte weiterentwikkelt 
werden. Vor allem ist es gelungen, eine zuverlas
sige Freilandmethode zur Priifung der Wirkung auf 
die Florfliege zu erarbeiten. 

Unter dem Forschungsschwerpunkt "Neue Diagno

severfahren" war es durch Anwendung von mole
kularbiologischen Methoden moglich, Nachweis, 
Differenzierung und Charakterisierung von pflan
zenpathogenen Viren, Pilzen und Mykoplasmen 
(MLOs) wesentlich zu verbessem. Bei den Viren 
konnten doppelstrangige Nukleinsauren des apple 
stem pitting virus (ASPV), einer latenten Apfelvi
rose, und des little cherry virus (LCV), der Klein
friichtigkeit der SiiBkirsche, kloniert werden. Nach
folgende Sequenzierungen fiihrten zu einer Charak
terisierung der viralen Erbinformationen und zur 
Ermittlung von Primem fiir die Polymeraseketten
reaktion (PCR). Mit solchen Primern gelang es, fiir 
das ASPV einen PCR-Nachweistest zu entwickeln. 
AuBerdem konnte ein System fiir die Klassifizie
rung der MLOs aufgestellt, und mehrere wichtige 
Pathogene aus dieser Erregergruppe konnten cha
rakterisiert und voneinan<ler abgegrenzt werden. 
Auch ist es gelungen, fiir die sehr schwierig nach
weisbaren Erdbeerpathogene aus der Pilzgattung 
Phytophthora eine hochempfindliche Detektions
methode auf PCR-Basis zu entwickeln. 

Unter Federfiihrung des lnstituts fanden wiederum 
verschiedene wissenschaftliche Veranstaltungen 
statt. So wurden unter Leitung des lnstituts zwei 
Workshops der IOBC/WPRS Arbeitsgruppe "Inte
grierter Pflanzenschutz im Obstbau" abgehalten, 
und zwar vom 13.-15. Januar 1992 in Wageningen/ 
Niederlande (Untergruppe "Package") und vom 4.-
5. September 1992 in Rimini/ltalien (Untergruppe
"Pfirsich"). Am 20. Mai 1992 wurde von seiten des
Instituts die Tagung "Arbeitsgemeinschaft Mutter-
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garten und Obstvirus-VO" in Hannover geleitet. 
AuBerdem fand vom 3.-4. September 1992 erstmals 
in den neuen Bundeslandern eine Tagung des Ar
beitskreises "Phytobakteriologie" in Aschersleben 
unter Leitung des Instituts statt. 

Erforschung latenter Kernobstviren - Investiga

tions on latent viruses of pome fruits (Jelkmann, 
W., und Keim, Ruth, in Zusammenarbeit mit Vet
ten, H.J., und Lesemann, D.-E., Institut fiir Bioche
mie und Pflanzenvirologie der BBA, Braun
schweig) 

Zur Charakterisierung des bisher keiner taxonomi
schen Gruppe zuzuordnenden apple stem pitting vi
rus (ASPV) wurde das kloniert und sequenziert 
vorliegende virale Hilllproteingen auf Homologie 
zu anderen Pflanzenviren untersucht. Die Analyse 
erbrachte eine Vielzahl nicht erwarteter Uberein
stimmungen mit Sequenzen von Viren aus der Car
la- und Potexvirusgruppe. Ein Antiserum, welches 
gegen ein Fusionsprotein des Hiillproteins erstellt 
worden war, konnte im Western Blot aus Prapara
ten infizierter Pflanzen ein ea. 45 kD groBes Protein 
nachweisen. Ebenso konnte im Western blot die be
reits zuvor ermittelte enge Verwandtschaft des 
ASPV zur Ademvergilbung der Birne (pear vein 
yellows virus; PVYV) bestatigt werden. 

Zurn Aufbau eines Virusnachweises mit der poly
merase chain reaction-Technik (PCR) wurden ver- · 
schiedene Praparationsverfahren zur Autbereitung 
der viralen Nukleinsauren erprobt. In der anschlie
Benden reversen Transkriptase-Reaktion und der 
PCR kamen mehrere Primer zum Einsatz. Wahrend 
sich wenige Verfahren als geeignet erwiesen, 
konnte bei Verwendung von Proteinase K und SDS 
im GewebeaufschluB eine Nukleinsaurebande am
plifiziert werden, die viralen Ursprungs war. Mit 
diesem Verfahren konnte auch aus PVYV kranken 
Nicotiana occidentalis '37B' und aus symptomtra
genden Birnenblattern eine Nukleinsaure nachge
wiesen werden. Sie war in der Gro8e und ihrem 
Restriktionsmuster identisch mit der Bande des 
ASPV und kann damit als weiterer Beleg einer en
gen Verwandtschaft dieser beiden Viruserkrankun
gen angesehen werden. 

Untersuchungen iiber die Scharkakrankheit bei 

Pflaume und Pfirsich - Investigations on plum 
pox disease of plum and peach (Deborre, G., und 
Jelkmann, W., in Zusammenarbeit mit der Landes
anstalt fiir Pflanzenschutz, Stuttgart, und der Uni
versitat Hohenheim) 

Die 1990 begonnenen ELISA-Untersuchungen zur 
Beurteilung der Virustoleranz von praxisrelevanten 
Pflaumensorten und Neuziichtungen in der Befalls
anlage Breisach (Kaiserstuhl) wurden fortgefiihrt. 
Es wurde emeut die begrenzte Korrelation zwi
schen ELISA-Extinktionswerten und den visuellen 

Bonituren bestatigt. Die Sorte 'Herman' zeigte im 
Vergleich zu den meisten Pflaumensorten einen 
verzogerten Krankheitsverlauf. Wahrend in den 
beiden letzten Jahren diese Sorte nach ELISA-Tests 
noch virusfrei war, zeigte sie 1992 Virusbefall. 
Hinsichtlich der Scharka-Ubertragung mit Blattlau
sen wurde ein vereinfachtes Verfahren ausgearbei
tet, welches eine groBere Anzahl von Versuchen 
ermoglicht. Von der Inokulumquelle wurden die 
Blatter entfernt und darauf die ea. 3 Stunden vorge
hungerten Blattlause aufgesetzt. Nach 5 bis 10 min 
wurden die nicht mehr turgeszenten und mit Lausen 
besetzten Blatter auf die zu infizierenden Indikator
pflanzen gelegt und nach friihestens 24 h mit einem 
Insektizid behandelt. Das Verfahren wurde erfolg
reich bei Ubertragungen auf krautige und holzige 
Indikatoren angewandt. 

Das bestehende Sortiment von Scharka-Isolaten 
wurde durch Freilandisolate und Herkiinfte anderer 
Institutionen erganzt und mit Hilfe von Chip-In
okulation, Abreibung und Blattlausiibertragung eine 
Charakterisierung begonnen. W eiterhin wurde das 
Verhalten des Scharka-Virus in der Gewebekultur 
untersucht. Hierzu wurden die Versuche zur in vi
tro-V ermehrung scharkakranker Pflanzen aus 
Spro8spitzen fortgefiihrt. Neben ruhenden Achsel
knospen wurden Spro8spitzen von Pflaumen zu 
verschiedenen Zeitpunkten entnommen. Sowohl vi
suell als auch mit Hilfe von ELISA-Unter
suchungen konnte bei den in vitro gebildeten Spros
sen kein Scharkabefall festgestellt werden. 

Entwicklung eines Systems zur genetischen 

Klassifizierung der pflanzenpathogenen Myko

plasmen - Development of a genetically-based 
system for the classification of plant pathogenic 

mycoplasmas (Schneider, B., Ahrens, U., und See
miiller, E.) 

Bis vor kurzem basierten Charakterisierung und 
Gliederung der nicht kultivierbaren pflanzenpatho
genen Mykoplasmen (MLOs) auf phanotypischen 
Merkmalen wie Wirtspflanzenkreis, Vektorspezifi
tat und Symptomauspragung auf dem universellen 
Differentialwirt Catharanthus roseus. Seit jedoch 
Methoden zur Verfiigung stehen, MLO-DNA aus 
befallenen Pflanzen oder den Ubertragern (Zika
den) zu isolieren, ist die taxonomische Bearbeitung 
der Erreger mit den Techniken der molekularen Ge
netik moglich geworden. Dabei wurde anfanglich 
hauptsachlich die Hybridisierung mit zufallsmaBig 
klonierten DNA-Fragmenten fur die Differenzie
rung herangezogen, was zu einer wesentlichen Ver
besserung der Kenntnisse iiber die verwandtschaft
lichen Beziehungen vieler MLOs fiihrte. Eine Klas
sifizierung der MLOs als ganze Gruppe war mit 
dieser Methode jedoch nicht moglich. Es wurde da
her ein Verfahren entwickelt, das auf dem Vorhan
densein von Restriktionsschnittstellen in der ri-
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bosomalen 16S rDNA beruht. Dieses Gen ist hoch 
konserviert und besitzt daher eine auBerordentlich 
groBe Bedeutung in der Phylogenie und Taxonomie 
der Prokaryoten. Zur Untersuchung der 16S rDNA 
wurde diese mit universellen Primem unter Ver
wendung der Polymerasekettenreaktion (PCR) in 
vitro amplifiziert und anschlieBend mit hiiufig 
schneidenden Restriktionsenzymen verdaut. Dabei 
lieBen sich unter den 50 gepriiften, von zahlreichen 
Wirtspflanzen stammenden MLO-Isolaten sieben 
verschiedene Restriktionsmuster feststellen. Von 
den in Deutschland vorkommenden Mykoplasmen 
gehoren die Asternvergilbungs-, Primelvergrii
nungs- und Kleevergriinungs-MLOs in die 1. Grup
pe, die in Erle, Ulme und Rubus (Rubusverzwer
gung) vorkommenden MLOs in die 4. Gruppe, die 
im Kern- und Steinobst vorkommenden Mykoplas
men (Apfeltriebsucht, Birnenverfall, Steinobst
vergilbung) in die 5. Gruppe, und das die Hexenbe
senkrankheit der Heidelbeere verursachende MLO 
in die 6. Gruppe. Die Existenz dieser Gruppen lieB 
sich durch die Sequenzierung des 16S rRNA Gens 
repriisentativer Isolate bestatigen. 

Nachweis voo Phytophthora fragariae in infizier

teo Pflanzen durch PCR · Detection of Phytoph
thora fragariae in infected plants by PCR 

(Stammler, G., und Seemtiller E.) 

An Himbeere tritt in Deutschland seit etwa 10 Jah
ren eine Wurzelfaule auf, die den Anbau emsthaft 
gefiihrdet. Als hauptsachliche Ursache der Krank
heit wurde eine Phytophthora-Art nachgewiesen, 
die mit dem Erreger der Roten Wurzelfaule der 
Erdbeere nahe verwandt ist. Da die beiden Pilze 
sich hauptsiichlich in der Wirtsspezifitiit unter
scheiden, werden sie auf Varietiitsebene voneinan
der abgegrenzt und als P. fragariae var. rubi bzw. 
P. fragariae var. fragariae bezeichnet. Die Detek
tion der beiden Erreger erfolgte bisher entweder
durch lsolierung oder durch den Nachweis von
Oosporen im Wirtsgewebe. Beide Methoden haben
jedoch schwerwiegende Nachteile, da die lsolie
rung schwierig und langwierig ist, und mit dem
Nachweis der Oosporen nur ein starkerer Befall
festgestellt werden kann. Wegen der Verschlep
pung der Krankheit durch latent infiziertes Pflanz
gut ist jedoch die Erkennung einer solchen Verseu
chung von groBer praktischer Bedeutung. Es wurde
daher eine Methode zum Nachweis der Pilze durch
die in vitro-Amplifikation von Erreger-DNA mittels
der Polymerasekettenreaktion (PCR) entwickelt, die
derzeit das empfindlichste Verfahren zum Nach
weis von pflanzenpathogenen Mikroorganismen
darstellt. Ftir die Amplifikation wurde ein ea. 3 kb
groBes chromosomales Fragment verwendet, das
vorher kloniert und fiir die Primerselektion sequen
ziert worden war. Mit der entwickelten Methode
lieBen sich die beiden Pilze mit deutlich hoherer
Empfindlichkeit nachweisen als durch die Isolie-

rung. Das Verfahren ist auBerdem spezifisch, da mit 
anderen Phytophthora-Arten oder Pythium spp. 
kein verwechselbares Amplifikationsprodukt auf
tritt. 

Erforschung der Feuerbrandkrankheit unter be

sonderer Berucksichtigung ihrer Bekampfung . 
Studies on fireblight disease with special regard 

to its control (Zeller, W., und Mende, Astrid, in 
Zusammenarbeit mit Mosch, Janina, Institut ftir 
biologischen Pflanzenschutz der BBA, Darmstadt, 
Ullrich, W., und Rieck, Monika, Technische Hoch
schule Dannstadt) 

Nach ersten Befunden, bei denen verschiedene 
Pflanzenextrakte eine resistenzinduzierende Eigen
schaft gegentiber dem Feuerbrand (Erwinia amylo

vora) zeigten, wurden weitere Pflanzenausztige 
tiberpriift, von denen Reynoutria sachalinensis 

(Staudenknoterich), Hedera helix (Efeu), Viscum 

album (Mistel) und Alchemilla vulgaris (Frauen
mantel) die deutlichste Resistenzerhohung gegen 
diese Krankheit hervorgerufen hatten. 

Im folgenden wurde die Wirkung der Extrakte die
ser vier Pflanzenarten auf die Pathogenese und die 
physiologischen Veriinderungen in der Wirtspflan
ze als Kriterium fur die resistenzinduzierende Wir
kung untersucht. Als Testpflanzen wurden die 
hochanfiillige Wirtspflanze Cotoneaster watereri 

sowie Cydonia vulgaris verwendet. Die Versuche 
erfolgten mit abgetrennten Bliittem unter kontrol
lierten Kultur- und Versuchsbedingungen (Phyto
tron). Die Extrakte kamen als 1 %ige Wasserlosung 
zur Anwendung und wurden zwei Tage vor der 
ktinstlichen Infektion mit einer Bakteriensus
pension von 108 Zellen/ml auf die Testpflanze auf
getragen. 

Die vier untersuchten Pflanzenextrakte ftihrten im 
Vergleich zur wasserbehandelten Kontrolle neben 
der erhohten Resistenz der Wirtspflanze zu einer 
deutlichen Reduktion in der Bakterienkonzentration 
im Verlauf der Pathogenese. Physiologische Ver
iinderungen, wie z. B. ein angestiegener Gesamt
phenolgehalt, Aktivitiitserhohungen bei der B-1.3 
Glucanase, Phenylalanin-Ammonium-Lyase, Pero
xidase und Polyphenoloxidase, deuten auf einen er
hohten Phenolstoffwechsel in der Pflanze nach In
duktoreinsatz hin. 

Erforschung der Cellulasen des Apfelschorfpil

zes, Venturia inaequalis -Investigations on 

cellulases of the apple scab fungus, Venturia 
inaequalis (Kollar, A.) 

Nach einer hohen Anreicherung der Schorfpilzpro
teine aus in vitro-Kulturen (Kulturfiltrat) konnte 
eine Cellulaseaktivitiit auch ohne die Induktion der 
Enzyme mit Cellulosefolien nachgewiesen werden. 
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Im Gegensatz zu induzierten Pilzkulturen konnte 
nur etwa 1/100 der Enzymaktivitat festgestellt wer
den. Das qualitative Spektrum der Enzyme nach der 
isoelektrischen Fokussierung war aber weitgehend 
identisch mit den induzierten Cellulasen. Diese Er
gebnisse weisen darauf hin, daB Venturia inaequa

lis konstitutl.v Cellulasen in geringer Konzentration 
bildet, und diese wirken auf das unlosliche Zellulo
sesubstrat (Folie, Wirtszellwand) ein. Die entstan
denen Produkte in loslicher oder unloslicher Form 
wirken dann als Produktinduktoren, die eine erheb
lich gesteigerte Enzymproduktion im Erreger auslo
sen. 

Die in vitro-Stabilitat der Enzympraparationen ist 
sehr hoch. Die Inkubation der Enzyme bei Tempe
raturen von O bis 30 ·c und einer Dauer von etwa 
drei Tagen bewirkt keinen meBbaren Aktivitats
verlust. Die Aktivitat der Cellulasen steigt ab etwa 
15 ·c an und bildet ein Nebenoptimum bei 25 ·c.

Ab 30 ·c findet eine stetige Zunahme der Aktivitat 
bis zur untersuchten Temperatur von 45 °C statt. 
Das pH-Optimum liegt bei pH 4 und fallt zu den 
hoheren und niedrigeren Werten deutlich ab. 

Die cellulolytische Aktivitat des Erregers konnte 
auf der Pflanze (Blatt- und Fruchtlasionen) nach
gewiesen werden. Die auf der Pflanze vom Pilz se
zemierten Enzyme wurden biochemisch isoliert und 
charakterisiert. Das Spektrum der Cellulasen ent
sprach weitgehend dem in vitro gebildeten Enzym
muster, aber die jeweiligen Isoenzymkonzentratio
nen waren nicht identisch. Diese Ergebnisse zeigen, 
daB die Cellulasen an der Pathogenese in der bio
trophen Phase tatsachlich beteiligt sind. 

Untersuchungen zur Epidemiologie des Apfel

schorfs (Venturia inaequalis)-lnvestigations on 

the epidemiology of apple scab (Venturia inae� 

qualis) (Kohl, R., und Kollar, A.) 

Die Erfassung der tatsachlich erfolgten Schorfin
fektionsperioden unter Freilandbedingungen stand 
im Vordergrund. Fiir die vorlaufige Auswertung 
wurden die meteorologischen Oaten von einem 
praxisbewahrten Schorfwamgerat und einem Hanf
fadennasseschreiber beriicksichtigt. Der Infektions
druck (Ascosporenpotential) wurde iiber zwei vo
lumetrische Sporenfallen verfolgt. 14tagige Bonitu
ren wurden wahrend der ganzen Vegetationsperiode 
ftir alle Pflanzenorgane der Versuchsfeldbaume 
durchgefiihrt, um einen differenzierten Verlauf der 
Epidemiologie zu erhalten. Fiir die exakte Termi
nierung der tatsachlich erfolgten Infektionen wur
den etwa 10 Apfelsamlinge/f ag ins Freiland ge
bracht (ea. 2000 fiir die Vegetationsperiode) und 
nach der Expositionszeit bis zur Auswertung im 
Gewachshaus gehalten. Da der Schorf unter Ge
wachshausbedingungen (keine Blattnasse) nicht 
auftritt, waren die befallenen Pflanzen ein Indikator 

ftir das Zeitintervall der jeweiligen Infektion, die im 
Freiland wahrend der Expositionszeit erfolgt war. 
Die mit den Samlingen festgestellten Infektions
termine waren mit denen im Freiland korrelierbar. 
Den tatsachlich erfolgten drei lnfektionen (Primar
infektionen) standen etwa 7 - 10 gemeldete Termi
ne des "bewahrten" Schorfwarngerates gegeniiber, 
wobei eine Infektion ohne eine Warnung durch das 
Gerat stattfand. Weiterhin konnte festgestellt wer
den, daB im Freiland eine noch nicht bekannte Al
tersresistenzbrechung vorkommen kann. 

Erfassung biologischer und phanologischer Oa

ten iiber Adoxophyes orana F. v. R. mit dem Ziel 

der Erstellung eines Prognosemodells - Recor

ding of biological and phenological parameters 

of Adoxophyes orana with the aim of developing 

a phenological model (Jakob, G., und Dickier, E.) 

Die Untersuchungen erfolgten im Rahmen des 
BML-Entwicklungs- und Forschungsvorhabens 
Pflanzenschutz-W amdienst-W etterdienst. In Klima
kam mem wurden biologische Grunddaten von 
Adoxophyes orana bei unterschiedlichen Tem
peratur-, Luftfeuchte- und Lichtbedingungen erfaBt. 
Um moglichst nattirliche Verhaltnisse zu simulie
ren, erfolgte die Aufzucht der Apfelschalenwickler 
zur Bestimmung der Entwicklungsparameter auf 
getopften, zweijahrigen, gut belaubten Apfelbau
men der Sorte 'Golden Delicious'. Die Methodik 
bestand darin, daB in Zuchtkafigen auf Folie frisch 
abgelegte Eigelege von Schalenwicklem an das 
Laub der Baume angebracht wurden. Diese konnten 
nun in ihrer Entwicklung beobachtet und der 
Schlupf der Larven festgehalten werden. Auch die 
weitere Untersuchung der Larval- und Puppenent
wicklung fand auf diesen Baumen statt, indem in 
bestimmten Zeitabstanden Entwicklungstadium und 
Lebendgewicht der Tiere erfaBt wurden. Weiterhin 
erfolgten Untersuchungen zur Lebensdauer sowie 
zur Reproduktionsrate und -dauer von Adulttieren. 
Anhand der auf diese Weise gewonnenen und zu
satzlicher Oaten aus der Literatur wird zur Zeit ein 
Prognosemodell erstellt. 

Um die Oberprtifung einer Vorhersage der Ent
wicklung des Schalenwicklers anhand von Wetter
daten gewahrleisten zu konnen, muB das nattirliche 
Auftreten der Populationen beobachtet und festge
halten werden. Dazu wurden im Raum Dossenheim 
Erhebungen in drei verschiedenen Obstanlagen und 
im Koln-Bonner Raum in vier Obstanlagen durch
gefiihrt. Die Beobachtung des Falterfluges der un
terschiedlichen Generationen erfolgte mit Phero
monfallen, wahrend das Feststellen der Entwick
lungsstadien von Larven der nattirlich vorkommen
den Populationen durch wochentlich durchgefiihrte 
visuelle Kontrollen wahrend der gesamten Vegeta
tionsperiode sowohl in Dossenheim als auch im 
Koln-Bonner Raum durchgeftihrt wurde. 
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Da ein weiterer Faktor in bezug auf Entwicklung 
und Auftreten von Schalenwicklerpopulationen im 
Vorkommen von natiirlichen Gegenspielem be
steht, wurden im Freiland gefundene Larven abge
sammelt, im Labor auf ktinstlicher Diat gezogen, 
die Parasitoiden determiniert und die Parasitie
rungsrate festgehalten. 

Begleitende Freilanduntersuchungen bei der 
Einfiihrung des biologischen Insektizides Apfel
wicklergranulosevirus (GRANUPOM) zur Be
kampfung des Apfelwicklers Cydia pomonella im 
Erwerbsapfelanbau · Field trials supporting the 
implementation of the mircobial insecticide 
codling moth granulosis virus (GRANUPOM) 

for control of codling moth Cydia pomonella in 
commercial apple production (Dickier, E.) 

Ziel des von 1989 bis 1992 vom BMFT geforderten 
Vorhabens war die Entwicklung und Erprobung 
integrierter Verfahren fur den Erwerbsapfelanbau 
zur Bekampfung des Hauptschadlings Apfelwick
ler, Cydia pomone/la. Die Untersuchungen basier
ten auf der Verwendung des selektiven, umwelt
schonenden Apfelwicklergranulosevirus (CpGV/ 
GRANUPOM Hoechst), das allein und in Kombi
nation mit anderen biologischen oder selektiven 
chemischen Verfahren in den wichtigsten Apfelan
baugebieten Deutschlands und an Einzelstandorten 
des benachbarten Auslandes unter Praxisbedingun
gen eingesetzt wurde. Die Auswahl der tiber 50 Ap
felanlagen, die Terminierung der Pflanzen
schutzmaBnahmen und deren Uberwachung erfolg
te durch die Fachberater der Pflanzenschutzdienst
stellen der Lander in Abstimmung mit den ortlichen 
Betriebsleitem. Das Vorhaben wurde 1992 erfolg
reich abgeschlossen. Die obstbauliche Praxis be
wertete das Apfelwicklergranulosevirus (CpGV) 
durchweg gut, wenn auch die Zahl der Ap
plikationen aufgrund der Lichtinstabilitat des biolo
gischen Praparates durchweg hoher lag als beim 
chemischen Vergleichsinsektizid DIMILIN (Diflu
benzuron). Mit einer Aufwandmenge von 30 ml 
GRANUPOM/100 I H2o bei drei bis ftinf Appli
kationen konnten zufriedenstellende Ergebnisse er
zielt werden. Besonders hohe Wirkungsgrade mit 
tiber 90 % wurden in groBflachigen Anlagen in den 
neuen Bundeslandem erreicht. Im Gegensatz zu 
Apfelwicklerinsektiziden mit einer hohen biologi
schen Wirkung nahe 100 % kann fur GRANUPOM 
mit Wirkungsgraden um 90 % und darunter keine 
allgemein gtiltige Bekampfungsempfehlung gege
ben werden. Diese ist in Abhangigket vom Befalls
druck des Zielorganismus und von anderen stand
ortlichen Gegebenheiten von Fall zu Fall zu ent
wickeln. 

So kann in Gebieten, in denen der Apfelwickler nur 
in einer Generation auftritt (Bodensee), GRANU
POM in reduzierter Konzentration von 3 ml/100 I 

H2o prophylaktisch den Schorfspritzungen zuge
mischt werden. Bei anhaltend hohem Befallsdruck 
konnen zwei weitere Behandlungen mit 30 ml 
CpGV und in Lagen mit bivoltinem Zyklus kann 
ggfs. eine AbschluBspritzung mit · DIMILIN erfor
derlich werden. Trat neben C. pomonella noch die 
Schalenwicklerart Adoxophyes orana als Schadling 
auf, hat sich folgende Strategie sehr gut bewahrt: 
INSEGAR (Fenoxycarb) gegen A. orana vor und 
nach der Blute ausgebracht, erfaBt mit seiner ovizi
den Wirkung auch den ersten Teil der Apfelwick
lerpopulation. Dieser MaBnahme folgen dann drei 
bis ftinf Spritzungen mit CpGV in reduziertem Auf
wand, den Schorfspritzungen beigemischt. Die Be
kampfung der zweiten Generation wird mit CpGV 
fortgesetzt und falls erforderlich mit DIMILIN ab
geschlossen. Freilassungen des Eiparasiten Tricho

gramma dendrolimi in Kombination mit GRANU
POM zeigten keine besseren Resultate als GRANU
POM allein. Noch irn Versuchsstadium befindet 
sich der Einsatz von insektenpathogenen Nemato
den (Steinernematidae), die sich in Manschetten um 
die Stammbasis der Baume ausgebracht, als hoch
wirksam gegen,tiberwintemde L5-Raupen des Ap
felwicklers erwiesen. 

Untersuchungen zur selektiven Bekampfung der 
Apfelrostmilbe Aculus schlechtendali Nalepa 
(Acari, Eriophyoidea) · Investigations on the 
selective control of the apple rust mite Aculus 

schlechttndali (Acari, Eriophyoidea) (Vogt, 
Heidrun) 

In zwei Apfelanlagen wurde der Einsatz von TEL
MION (a. i. 85 % Rapsol) zur Bekampfung der Ap
felrostmilbe A schlechtendali geprtift und die 
Auswirkungen auf ihre nattirlichen Feinde Euseius

finlandicus (Acari, Phytoseiidae) und Zetze/lia mali

(Acari, Stigmaeidae) untersucht. Behandlungen mit 
TELMION erfolgten als Austriebsbehandlung am 
13.04.92 oder als Sommerbehandlung am 12.06. 
bzw. 17.06.92 (sowie in einer Anlage im Vergleich 
mit einem Mineralol). Versuchsvarianten in der Pil
laranlage, Apfelsorte 'Jonagold', waren bei der Aus
triebsbehandlung: TELMION 2 %, ATTRACO 1 
%, im Sommer: TELMION 0,4 %, 0,6 %, ATTRA
CO 0,5 %. In der Anlage Ladenburg mit den Apfel
sorten 'Gloster', '!dared', 'Elstar', 'Cox Orange' und 
'Golden Delicious' wurde TELMION 0,5 % einge
setzt. Sowohl mit der Austriebsbehandlung als auch 
in den meisten Fallen mit der Sommerbehandlung 
konnte eine Dezimierung der Gallmilbenpopulation 
erzielt werden. Die Wirkungsgrade wiesen jedoch 
eine recht groBe Streuung auf und waren nicht hoch 
genug, um eine nachhaltige Bekampfung der Apfel
rostmilbe zu gewahrleisten. Die Olbehandlungen 
ftihrten zu keiner Beeintrachtigung der E. finlan
dicus-Population. Bei Z. mali wurden bei den Ap
felsorten 'Jonagold', 'Elstar' und 'Cox Orange' keine 
negativen Folgen beobachtet, bei den Sorten 'Glo-
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ster', '!dared' und Golden Delicious' kam es zu einer 
Dezimierung, die jedoch statistisch nicht signifikant 
war. 

Untersuchungen zur Populationsdynamik von 
Miniermotten und ihren Parasitoiden in Apfel
anlagen - Investigations on the population deve
lopment of leafminers and their parasitoids in 
apple orchards (WeiB, Anette, und Vogt, Heidrun) 

Erhebungen zur Populationsdynamik von Minier
motten und ihren Parasitoiden in mehreren Apfel
anlagen, in denen selektive lnsektizide, wie INSE
GAR (a.i. Fenoxycarb), DIMILIN (a.i. Diflubenzu
ron) und GRANUPOM (a.i. CpGV=Apfelwickler
granulosevirus) zum Einsatz karnen und in denen 
alle i.ibrigen PflanzenschutzmaBnahmen nach den 
Erfordemissen des integrierten Pflanzenschutzes er
folgten, wurden 1992 fortgesetzt. An jedem Stand
ort stand eine insektizidfreie Vergleichsvariante zur 
Verfi.igung. Dominant war in allen Anlagen die Fal
tenminiermotte Phyllonorycter blancardella (Lep., 
Lithocolletidae). Als weitere Arten, in meist gerin
ger Abundanz, traten auf: die Haselminiermotte 
Phy/lonorycter corylifolie/la (Lep., Lithocolleti
dae), die Schlangenminiermotte Lyonetia clerkella 

(Lep., Lyonetiidae), die Apfelminiermotte Stigmel

la malella (Lep., Nepticulidae) und Paornix petio

le/la (Lep., Gracilariidae). Der Befall durch die 
Miniermotten war an den verschiedenen S tandorten 
unterschiedlich und deutlich korreliert mit den ein
gesetzten Insektiziden. Fliichen mit CpGV-Behand
lung wiesen einen iihnlichen Befall wie die jeweili-

gen Kontrollparzellen auf. Je nach Standort waren 
z. B. im August 8 bis 18 % der Blatter mit Minen
von Ph. blancardella belegt, wobei haufig mehrere
Minen pro Blatt auftraten. In den Fliichen mit
INSEGAR- und/oder DIMILIN-Einsatz blieb der
Befall im Vergleich zu den jeweiligen Kon
trollflachen um 65 bis 75 % geringer. Bei der Para
sitierung ergab sich folgendes Bild: Wiihrend in den
CpGV- und Kontrollmtchen bereits im Mai und
Juni Parasitierungsraten zwischen 20 und 70 % er
reicht wurden, konnte im gleichen Zeitraum bei
DIMILIN und INSEGAR, die zu hohen Mortalitii
ten der Minierraupen ftihrten, kaum eine Parasitie
rung beobachtet werden. Im weiteren Verlauf der
Vegetationsperiode stieg aber auch in diesen Flii
chen die Parasitierung an und erreichte z. T. iihnlich
hohe Werte wie in den Kontroll- und CpGV-FHi
chen. FaBt man die Auswertungen des gesamten
Beobachtungszeitraumes zusammen, so ergibt sich
in den DIMILIN- und INSEGAR-Flachen eine nie
drigere Parasitierungsrate als in den Kontroll- und
CpGV-Fliichen.
- Bei den Parasitoiden dominierten Schlupfwespen
aus der Familie der Eulophidae (Ufam. Chalcidoi
dea), wobei bisher 12 Arten aus fi.inf Unterfamilien
festgestellt wurden. Aus der Familie der Braconidae
traten bisher die beiden Arten Pholetesor bicolor

und Pholetesor circumscriptus auf.- AuBer den Pa
rasitoiden sind als weitere bedeutende Mortalitats
faktoren fiir die Minierraupen hohe Sommertempe
raturen zu nennen sowie riiuberische Insekten, wie
z. B. Wanzen.
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Im Rahmen seiner Aufgaben, Beeintrachtigungen 
an Reben durch nichtparasitare Faktoren und durch 
Krankheiten und Schadlinge zu erforschen; um
weltfreundliche Verfahren zur Vorbeugung und 
Abwehr von Schadorganismen unter Beriicksichti
gung ihrer Lebensweise, des Wetters und Integra
tion aller KultunnaBnahmen zu entwickeln, sowie 
Arbeiten zum Zulassungsverfahren von Pflanzen
schutzmitteln durchzufiihren, wurden im Institut 
folgende Bereiche besonders bearbeitet: 

Mykoplasmen in vergilbungskranken Reben 

nachgewiesen: Bisher wurden Mykoplasmen nur 
aufgrund der von kranken Reben entwickelten 
Symptome als Erreger der Vergilbungskrankheit 
vermutet. Mit Hilfe der sehr empfindlichen Poly
merase-Kettenreaktion (PCR) konnten erstmals 
Mykoplasmen direkt in Blattadem vergilbungs
kranker Reben aus deutschen Weinbergen nachge
wiesen werden. Reben aus verschiedenen Weinber
gen waren von dem gleichen Organismus befallen. 
Dieser unterscheidet sich von den Mykoplasmen, 
die bisher in Stideuropa in Reben gefunden wurden. 

Reichhaltige Zikadenfauna in Weinbergen: Die 
pflanzensaugenden Zikaden sind aufgrund ihrer Er
nahrungsweise wichtige Ubertrager von Pflanzen
krankheiten. In Weinbergen an der Mosel konnten 
36 Zikadenarten nachgewiesen werden, darunter 
bekannte Ubertrager von Mykoplasma- und Virus
krankheiten. Ihre Bedeutung fiir die Verbreitung 
von Rebkranheiten wird untersucht. 

Warmwasserbehandlung heilt vergilbungskran

kes Rebholz: Prokaryotische Krankheitserreger 
sind haufig empfindlicher gegentiber hohen Tempe
raturen als ihre Wirtspflanzen. Der Anteil vergil
bungskranker Stecklinge aus symptomfreiem 
Schnittholz kranker Reben lieB sich durch Tauchen 
in Wasser von 40 'C bis 55 'C deutlich reduzieren. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau 

in Bernkastel-Kues 

Abtrift und biologische Wirksamkeit bei der 

Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit 

dem Hubschrauber untersucht: Der Einsatz des 
Hubschraubers in Weinbau-Steillagen bietet eine 
groBe Arbeitserspamis, schtitzt die Winzer vor 
Kontamination und vermeidet Restbriihen. Seit ge
raumer Zeit steht er im Kreuzfeuer der Kritik. Seit 
1990 werden Bodensediment und Abtrift bei Ap
plikation der Pflanzenschutzmittel mit Hubschrau
ber, Bodensprtihgerat und Schlauchspritze unter
sucht. Gleichzeitig wird die Wirksamkeit von Fun
giziden gegen den "Roten Brenner", eine ge
fahrliche Pilzkrankheit der Rebe, bei den unter
schiedlichen Verfahren ermittelt. Die bisherigen 
Untersuchungen lieferten wichtige Bewertungs
grundlagen. 

Pflanzenstarkungsmittel konnen Niitzlinge scha

digen: Im Weinbau gehoren Spinnmilben zu den 
wichtigsten Schadlingen, die zu erheblichen Quali
tatseinbuBen ftihren konnen. Raubmilben sind als 
ihre nattirlichen Gegenspieler so erfolgreich, daB 
sie den Einsatz von Akariziden tiberfltissig machen. 
Die Schonung bzw. die Forderung der Raubmilben 
hat daher im Weinbau hohe Prioritat. Untersu
chungen seit 1987 zeigen, daB Pflanzenstarkungs
mittel Raubmilben schadigen konnen. Da Pflanzen
starkungsmittel nicht dem Zulassungsverfahren un
terliegen, sollen sie in Zukunft verstarkt auf uner
wtinschte Nebenwirkungen untersucht werden. 

Symbiontische Pilze unterstiitzen den umwelt

schonenden Weinbau: Eine Symbiose von Pilz 
und Rebwurzel (V A-Mykorrhiza = V AM) ennog
licht eine bessere Nutzung des im Boden vorhande
nen Potentials an Wasser und Nahrstoffen. Es 
konnte gezeigt werden, daB die Rebe in hohem 
MaBe von der V AM profitiert. Moglichkeiten der 
ktinstlichen Infektion in Rebschulen werden ge
priift. Die Begriinung in Weinbergen wirkt sich 
nach ersten Untersuchungen gtinstig auf die Mykor-
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rhizierung der Rebwurzeln aus. Hohere Phosphor
gehalte, wie sie in Weinbergsboden vielfach zu fin
den sind, begrenzen die Wirksarnkeit der V AM. 
Die Bestimmung von P-Grenzwerten ist daher im 
Hinblick auf die Diingung besonders wichtig. 

Einsparung von Fungizidbehandlungen durch 

Peronospora-Warngerat: Im Jahre 1992 konnte 
von vier Behandlungen gegen die Rebenpero

nospora, die wichtigste Pilzkrankheit der Rebe, 
eine Fungizidbehandlung aufgrund der Prognose 
des Warngerates Biomat PWG eingespart werden. 
Es wurden Versuche angelegt um zu iiberpriifen, 
wieviele Warngerate erforderlich sind, um eine zu
verlassige Prognose zu erstellen, die den klein
klimatischen Unterschieden in einem Weinbauge
biet gerecht wird. 

Untersuchungen zur Epidemiologie der Vergil

bungskrankheit der Rebe . Studies on the epi

demiology of German grapevine yellows 

(Maixner, M.) 

Die Beobachtungen zum Auftreten und zur Aus
breitung der Vergilbungskrankheit der Rebe wur
den fortgesetzt. Die Krankheit vermindert die Vita
litat der Reben und beeinfluBt das Emtegut durch 
signifikant hohere Saure- und niedrigere Zuckerge
halte sowie Geschmacksveranderungen. An Proben 
von sechs weiBen und zwei roten Rebsorten aus 
sechs Weinbaugebieten wurden Symptome der 
Krankheit festgestellt. Sie traten an gepfropften und 
wurzelechten Reben sowohl in Jung- als auch in 
Ertragsanlagen auf. In zwei Junganlagen im zwei
ten Standjahr waren bereits 4 % bzw. 10 % der Re
ben erkrankt. Besonders stark betroffen sind die 
FluBtfiler von Mosel und Mittelrhein, wo 1992 in 
acht besonders betroffenen Lagen Befallsstarken 
bis zu 44 % bei einem Mittelwert von 20 % 
(n=21400) festgestellt wurden. 

Befallene Rebflachen wurden kartiert, und die Ver
teilung kranker Reben analysiert. Auf den meisten 
Flachen wurden signifikante Aggregationen festge
stellt. Gradienten der Befallsstarke treten besonders 
in der Nachbarschaft von nichtbewirtschafteten 
Flachen, aber auch in Junganlagen neben stark be
fallenen Rebflachen auf. 

Bestandsaufnahme der Zikadenfauna in Wein

bergen zur Identifikation potentieller Vektoren 

von Rebkrankheiten - Survey of the leafhopper 

fauna in vineyards to identify potential vectors 
of grape diseases (Maixner, M.) 

Zikaden als saugende Insekten sind als Obertrager 
von Viren und Mykoplasmen von groBer Bedeu
tung fiir die Epidemiologie von Pflanzenkrankhei
ten. Als Grundlage fiir weitergehende Untersu
chungen zur Obertragung von Mykoplasmakrank-

heiten der Rebe wurde mit der Erfassung der an 
Reben auftretenden Zikaden begonnen. In zwei 
Rebflachen wurden seit 1991 wahrend der Vegeta
tionsperiode Zikaden in der Laubwand der Reben 
mit Klebe- und Fliissigfallen gefangen. Die Unter
suchungsflachen liegen im Abstand von ea. 20 km 
an der Mittelmosel. 10 bzw. 25 % der Reben auf 
diesen Flachen wiesen 1991 Symptome der Vergil
bungskrankheit auf. 

Die meisten Individuen wurden an den Weinbergs
randem in der Nachbarschaft von Brachflachen ge
fangen. Insgesamt konnten bisher 36 Zikadenarten 
aus sechs Familien identifiziert werden, wobei die 
Cicadelliden mit 27 Arten deutlich iiberwiegen. 
Obwohl alle Zikaden innerhalb der Laubwand der 
Reben gefangen wurden, sind nur sechs Arten als 
zumindest gelegentlich an Reben auftretend be
schrieben. Neun Arten sind als Vektoren von My
koplasmen bekannt, darunter Euscelidius variega

tus und Euscelis plebejus, die in Siideuropa als ex
perimentelle Ubertrager von die Rebe infizierenden 
Mykoplasmen bekannt sind. 

Auf der Basis der bisherigen Ergebnisse werden in 
Zukunft Zikaden in den W einbergen an vergil
bungskranken Reben gesammelt und fiir Obertra
gungsversuche und direkte MLO-Nachweisverfah
ren genutzt. 

Nachweis von Mykoplasmen in vergilbungs

kranken Reben . Detection of mycoplasmas in 

yellows disease infected grapes (Maixner, M., in 
Zusammenarbeit mit Seemiiller, E., Institut fiir 
Pflanzenschutz im Obstbau der BBA, Dossenheim) 

Die Identifikation der Erreger ist eine Vorausset
zung fiir die Entwicklung zuverlassiger Methoden 
zum Nachweis der Vergilbungskrankheit der Rebe. 
Solche Verfahren sind insbesondere notwendig, um 
die Verbreitung der Krankheit durch latent infi
ziertes Rebmaterial zu verhindem. Aufgrund der 
Ahnlichkeit der Krankheitssymptome mit anderen 
durch Mykoplasmen (MLOs) verursachten Reb
krankheiten wurden diese Pathogene schon !anger 
auch als Ursache der in Deutschland verbreiteten 
Vergilbungskrankheit vermutet. MLOs konnten je
doch in symptomatischen Reben wie in vielen hol
zigen Wirtspflanzen weder durch elektronenmikro
skopische Untersuchungen noch durch den DAPI
Fluoreszenztest nachgewiesen werden. Trotzdem 
lieBen sich im Gewachshaus Mykoplasmen durch 
Cuscuta odorata von einer vergilbungskranken 
Rebe auf Catharanthus roseus iibertragen und in 
diesem Wirt mit dem DAPI-Test nachweisen. 
Durch Einsatz der PCR-Technik wurden ein MLO 
nun auch direkt in symptomatischen Reben aus ver
schiedenen Weinbergen der Mosel nachgewiesen. 
Nach den bisherigen Ergebnissen ist es nicht iden
tisch mit den bisher aus Siideuropa bekannten Erre-
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gem anderer Vergilbungskrankheiten der Rebe. 
Weitere Untersuchungen sind notig, um diesen 
MLO naher zu charakterisieren und seine Assozia
tion mit symptomatischen Reben auch aus anderen 
deutschen Weinbaugebieten zu iiberprtifen. 

Bedeutung der endophytischen Mikroflora fiir 
die Antibiose bei der Weinrebe - Importance of 

the endophytic microflora for the antibiosis of 

the grapevine (Esseln, St., und Holz, B., in Zu
sammenarbeit mit Brendel, G., Institut fur Phyto
medizin, Forschungsanstalt Geisenheim, und Welt
zien, H. C., Institut fur Pflanzenkrankheiten der 
Universitat Bonn) 

Drei Weinreben wurden auf ihren Besatz mit endo
phytischen Pilzen und Bakterien untersucht. Davon 
hatten zwei Tumore im Bereich der Veredlungs
stellen, eine war gesund. Von der SproBachse sowie 
der Unterlage wurden die �oorganismen selek
tiv aus dem Markgewebe, dem Xylem und dem 
Rindengewebe isoliert. Das Rindengewebe war im 
Vergleich zum Xylem und dem Markgewebe am 
starksten von Mikroorganismen befallen. Das ein
und zweijahrige Holz sowie die abgestorbenen 
Ranken beherbergten die gleiche Pilzgemeinschaft. 
Diese unterschied sich jedoch grundsatzlich von der 
der Wurzel. Im Stamm gingen beide Pilzgemein
schaften ineinander iiber. 

Aus den drei Reben wurden iiberwiegend stiibchen
formige Bakterien isoliert. Die meisten Bakterien 
gehorten zu den Familien Pseudomonadaceae und 
Enterobacteriaceae sowie zu der Gattung Bacillus

spp. 

Das Mark der Unterlagen war waBrig und hatte nur 
noch eine geringe Konsistenz. Auch das darumlie
gende Holzgewebe war schwarzbraun verfarbt. 
Eine schwarze, glanzende Fliissigkeit trat aus dem 
Mark und dem darumliegenden Gewebe. Die Er
gebnisse aus den Isolierungen sowie mikroskopi
sche Untersuchungen zeigten eine unverhaltnisma
Big starke Besiedlung des Markes der Unterlagen 
und Veredlungsstellen durch Mikroorganismen. 
Das Markgewebe wird durch die Mikroorganismen 
lysiert. Durch das Tumorwachstum zwischen Edel
reis und Unterlage entstehen Risse, durch die Mi
kroorganismen in die Unterlage einwandem. 

Untersuchungen zur optimalen Nutzung der 

V A-Mykorrhiza im Rabmen des umweltscho
nenden Weinbaus - Investigations on the optimal 

utilization of V A-mycorrhiza in the system of 

ecologically safe viticulture (Mohr, H. D.) 

Die landwirtschaftliche Forschung steht heute vor 
besonderen Herausforderungen. Das im Boden vor
handene Potential an Wasser und Nahrstoffen soil 
optimal genutzt und die Umwelt moglichst wenig 
durch Otinger, Umweltchemikalien etc. belastet 
werden. Ein wichtiger Beitrag hierzu kann von der 
V A-Mykorrhiza (V AM, Abb.) erwartet werden. 
Durch 1990 begonnene Untersuchungen soil gekllirt 
werden, unter welchen Bodenbedingungen Reb
wurzeln von V AM infiziert werden und welchen 
Beitrag ietztere zum Wachstum und zur Gesundheit 
von Reben sowie zur Verringerung der minerali
schen, insbesondere der P-Diingung, leisten kon
nen. Dabei sind die im Weinbau haufigen Extrem
standorte von besonderem Interesse. 

Die bisherigen Untersuchungen zeigten eine gute 
Mykorrhizierung, verbunden mit einem stark ge
forderten Triebwachstum, eher bei niedrigem P
Gehalt des Bodens (11 mg P20sflOOg). Reben auf 
einem Boden mit 60 mg P20sflOO g reagierten da
gegen kaum auf V AM. Die Inokulierung von Steck
lingen in der Rebschule brachte keine erkennbaren 
Vorteile, weil wegen des geringen P-Gehalts des 
Bodens (7 bzw. 15 mg P205/lOO g) auch die unbe
handelten Reben mykorrhiziert waren. Eine Unter
suchung iiber das Vorkommen der V AM in vier 
Weinbergsboden der Mittleren Mosel ergab eine 
iiberraschend schwache Mykorrhizierung. Als Ur
sachen kommen vor allem hohe Phosphatgehalte 
(ea. 30 - > 100 mg P20sflOO g Boden) und Beson
derheiten der Schieferverwitterungs-Boden in 
Steillagen (skelettreich, zur Trockenheit neigend) in 
Betracht. 

Die YAM diirfte an alien Weinbergsstandorten 
vorkommen, aber je nach Bodenverhaltnissen ge
fordert oder beeintrachtigt werden. Die Erforschung 
dieser Zusammenhange kann einen wichtigen Bei
trag zum umweltschonenden Weinbau liefem. 
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VA-Mykorrhiza in und -auf Saugwurzeln der Rebe, erkennbar an Vesikeln (Ve) und Hyphen (Hy). 
(Balken = 1 mm) 

Ergebnisse zur Prognose des elektronischen 

Warngerats "Biomat-PWG" - Analysis of the 

forcecasting of downy mildew infection at seve

ral locations in the valley of Moselle by means of 
the electronic warning apparatus "Biomat

PWG" (Holz, B.) 

In den Jahren 1991 und 1992 wurden an drei ver
schiedenen Standorten (Andel, Bemkastel und 
Wolf) Versuche mit jeweils einem "Biomat-PWG" 
durchgefiihrt. Wahrend 1991 der Befall gering war 
und nur an Hand des Versuchs in Wolf festgestellt 
werden konnte, daB eine richtige Prognose vom 
Warngeriit aufgrund der gemessenen Lufttempera
tur, Feuchtigkeit und Blattniissedauer erstellt war
den war, ist der Infektionsdruck 1992 so stark ge
wesen, daB alle drei Versuche ausgewertet werden 
konnten. Die gewiihlten Standorte in der unteren, 
mittleren und oberen Moselterrasse und in unter
schiedlicher Hangneigung stellten einen reprasen

tativen Querschnitt durch einen groBen Teil der 
Reblagen im Gebiet der Mosel dar. 

Wahrend im Jahr 1991 mit Hilfe der Prognose des 
Geriits eine Behandlung bei drei Anwendungen 

nach herkommlicher Festlegung der Spritztennine 
entsprechend der Wirkungsdauer der Priiparate ein
gespart werden konnte, wurde 1992 eine Behand

lung bei vier herkommlich durchgeftihrten Anwen

dungen eingespart. In beiden Jahren wurde das 
Fungizid AKTUAN 0,125 % (Wirkstoffgehalte: 
Cymoxanil 10 % und Dithianon 25 %, Zulassungs
Nr. 03317) eingesetzt. 

Ein Vergleich der Alarmmeldungen von den drei 
Standorten zeigt, daB einerseits iiberregionale Wit-

terungseinfliisse (durch starken Niederschlag) eine 

einheitliche Prognose an den verschiedenen Stand
orten hervorrufen konnen, wie dies bei der ersten 
Alarmmeldung am 31. Mai 1992 der Fall war. An
dererseits kann es durch regional begrenzte Nieder
schliige bzw. durch lokale Nebelbildung zu ver
schieden gelegenen Tenninen in der Alarmmeldung 
kommen, wie dies bei der zweiten und dritten 
Alarmmeldung im gleichen Jahr der Fall war. Den 
zweiten Prognosetermin betreffend, unterschieden 
sich an zwei Standorten in der mittleren und oberen 
Moselterrasse die Prognosetermine nur um einen 
Tag, wiihrend beim dritten, tiefer gelegenen Stand
art das dortige Geriit fast vier Wochen spiiter eine 
Ankiindigung zur Spritzung gegeben hatte. Der 
dritte Prognosetennin unterschied sich an allen 
Standorten um acht, neun und 17 Tage. Die vorliiu
figen Ergebnisse lassen darauf schlieBen, daB bei 
stark geneigtem Gelande mit erheblichen klimati
schen Unterschieden im Bereich der unteren, mitt

leren und oberen Moselterrasse jeweils ein Gerat 
erforderlich ist. Die Reichweite der Prognose eines 
Geriites ist deshalb gelandeabhiingig. 

Auswirkungen "okologischer" und "konventio

neller" Spritzfolgen auf Raubmilben (Typhlodro

mus pyri) im Weinbau - Effects of 'ecological' 
and 'conventional' spraying sequences on preda
tor mites (Typhlodromus pyri) in viticulture 

(Mohr, H. D., Loosen, R., und Englert, W. D.) 

Im Weinbau gehoren Spinnmilben zu den bedeu
tendsten Schiidlingen. Sie konnen erhebliche Qua
litatseinbuBen bei Trauben und den daraus gewon
nenen Weinen verursachen. Raubmilben sind als 
ihre natiirlichen Gegenspieler so erfolgreich, daB 
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sie den Einsatz von Ak:ariziden i.iberfli.issig machen. 
Die Schonung bzw. Forderung der Raubmilben hat 
daher im Weinbau hohe Prioritat. 

In fi.infjahrigen Versuchen (1987 bis 1991) an zwei 
Standorten der Mittleren Mosel wurden die Aus
wirkungen "okologischer" und "konventioneller" 
Bewirtschaftung auf den Raubmilbenbesatz der Re
ben in folgenden Varianten untersucht: 

1. "Konventionell": chemischer Pflanzenschutz;
Boden unbedeckt (Bodenbearbeitung, Herbizi
de ), ab 1990 zeitweise Unkrautflora toleriert.

2. "Konventionell, begri.int": Pflanzenschutz wie in
Var. 1.

3. "Okologisch": Pflanzenstarkungsmittel mit
Netzschwefelzusatz (BIO-SAN, MYCO-SAN).

4. "Okologisch, 2x Kupfer": Wie Var. 3, aber
zweimal jahrlich Einsatz eines Kupferpraparats,
max. 3 kg Kupfer/ha/Jahr.

5. "Unbehandelt": kein Pflanzenschutz, keine
Di.ingung, nati.irliche Begri.inung.

6. "Okologisch, ULMASUD": durchgehende
Spritzung mit ULMASUD (schwefelsaure Ton
erde) und Netzschwefel.

7. "Okologisch, Kupfer": durchgehende Spritzung
mit Kupferkalk 0,1 % und Netzschwefel.

Die Forderung oder Beeintrachtigung der Raubmil
ben wurde folgendermaBen klassifiziert: 

I = signifikante Forderung 
II = signifikante Reduktion (max. 40 %) 
III= Schadigung (Reduktion > 40 - 80 %) 
IV= starke Schadigung (Reduktion > 80 %). 

1987 und 1988 zeigte sich, bezogen auf Variante 2, 
zunachst eine eindeutige Tendenz zur Forderung 
der Raubmilben in den okologisch bewirtschafteten 

Flachen (mehrmals I). 1989 dominierten dagegen 
bereits die Reduktion {II) und Schadigung (III) der 
Raubmilben. 1990 und 1991 wurde keine Forde
rung (I) mehr festgestellt. Statt dessen kamen Scha
digungen (II, III, IV) vor, und zwar besonders im 
Jahre 199 l. Die durchgehend eingesetzte Kombina
tion von ULMASUD und Schwefel rief die stark
sten Schaden (III, IV) hervor. Aber auch die schwe
felhaltigen Pflanzenstarkungsmittel BIO-SAN und 
MYCO-SAN zeigten im Zeitraum 1987 bis 1991 
zunehmend negative Effekte (II, III). Da in diesem 
Zeitabschnitt auch die Sommer zunehmend warmer 
wurden, kann ein verstarkender Effekt durch das 
sich wandelnde Klima angenommen werden. 

Die Ergebnisse belegen, daB Pflanzenstarkungs
mittel nicht einkalkulierte Nebeneffekte haben kon
nen. In diesem Fall war der wichtigste Ni.itzling im 
Weinbau, die Raubmilbe, betroffen. Da Pflanzen
starkungsmittel keine Zulassung benotigen, sollten 
solche Stoffe starker als bisher auf unerwi.inschte 
Nebenwirkungen untersucht werden. 

lntegrierte Bekampfung der Krauselmilbe Cale

pitrimerus vilis -Integrated pest management of 

the mite Calepitrimerus vitis (Englert, W. D.) 

In den letzten Jahren wurde aus verschiedenen 
deutschen Weinbaugebieten eine Zunahme der 
Krauselmilbe Calepitrimerus vitis gemeldet. Be
senwuchs der Triebe, starke Blatt- und Gescheins
deformationen fi.ihren bei starkem Befall zu emp
findlichen Ertragsverlusten. Untersuchungen wur
den begonnen, um eine integrierte Bekampfung 
dieser Milbe zu entwickeln. Erste Ergebnisse deu
ten darauf hin, daB ein hoher Raubmilbenbesatz mit 
Typhlodromus pyri eine biologische Bekampfung 
der Krauselmilbe ermoglicht. 
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Im Institut werden die Biologie und Okologie von 
Ackerwildpflanzen, die ·Bekrurtpfungsmoglichkei
ten von Unkrautem in Kulturpflanzenbestanden 
sowie Neben- und Folgewirkungen von Bekamp
fungsverfahren untersucht. 

Unter den Moglichkeiten zur Unkrautbekampfung 
stellten in den letzten Jahren die indirekten Ver
fahren einen Schwerpunkt der Untersuc:hungen dar. 
Bei diesen Verfahren handelt es sich um allgemeine 
ackerbauliche MaBnahmen mit einer mehr oder we
niger ausgepragten Wirkung gegen Unkrauter. Die
se Teilwirkungen gilt es zu optimieren und zu nut
zen. So ist z. B. besonders bei Getreidebestanden 
die unkrautunterdtiickende Wirkung sortenspezi
fisch ausgepragt. Dies laBt sich auf einen unter
schiedlichen Lichteinfall in die Bestande zurtick
fiihren. Die Lichteindringung wird u. a. durch den 
Wachstumsrhythmus, die Blatthaltung und das Lan
genwachstum einer Sorte bestimmt. Im Vergleich 
mit einem Herbizideinsatz ist die <lurch Sortenwahl 
erreichbare Wirkung zwar gering, sie kann aber im 
Verbund mit weiteren graduell wirkenden MaBnah
men bei geringem Unkrautbesatz durchaus aus
reichend sein. Auf jeden Fall tragt sie zur Min
derung von der Herbizidabhangigkeit bei. Die ftir 
eine Unkrautunterdtiickung maBgeblichen Pflan
zenmerkmale wie Deckungsgrad und Langen
wachstum lassen sich an den iiblichen Landessor
tenversuchen gut erfassen und konnten somit in die 
Sortenpriifungen einbezogen werden. 

Informationen iiber die Moglichkeiten der Unkraut
bekrurtpfung, deren Kosten, Wirkungen, Einsatz
grenzen u. dgl. werden immer umfangreicher. Fiir 
den Anwender stellt sich das Bild oft uniibersicht
lich dar. Hinzu kommt ein breites Erfahrungswis
sen, das nicht dokumentiert und somit auch nicht 
allgemein zuganglich ist. Ein Instrument zur Uber
windung dieser Schwierigkeiten bildet das com
putergestiitzte Beratungssystem HERBASYS. Mit 

Institut fiir Unkrautforschung in 

Braunschweig 

diesem Expertensystem sind eine sachgerechte 
Auswahl von Bekampfungsverfahren, eine stand
ortspezifische Abschatzung der potentiellen Grund
wassergefahrdung durch ein Pflanzenschutzmittel 
und eine Prognose des Phytotoxizitatsrisikos nach 
Herbizida:nwendung fiir Nachbaukulturen moglich. 
Das Beratungssystem befindet sich derzeit in einer 
weltweiten Testphase. Praxiseinsatze haben erge
ben, da8 durch seine Anwendung die Pflanzenpro
duktion kostengiinstiger und umweltgerechter ge
staltet werden kann. 

Die Beriicksichtigung der Bodeneigenschaften und 
deren V ariabilitat kann bei der Applikation von 
Pflanzenschutzmitteln zu einer umweltgerechteren 
Produktionsweise beitragen . Von besonderer Be
deutung sind bier die Humus- und Tongehalte, die 
haufig schlagspezifische Verteilungsmuster aufwei
sen und z. B. die Hohe der Sorption beeinflussen. 
Es gilt daher, Teilflachen mit geringer Sorptionska
pazitat fiir Herbizide unterdosiert zu behandeln 
oder sie von einer Behandlung ganz auszunehmen, 
um einer potentiellen Grundwasserkontarnination 
vorzubeugen. Dies la8t sich durch ein auf das Fahr
gassenraster abgestimmtes, raumlich differenziertes 
Behandlungskonzept realisieren. 

Die Abschatzung der vertikalen Verlagerung von 
Pflanzenschutzmitteln im Boden ist ein wichtiges 
Priifkriterium im Zulassungsverfahren. Die Beur
teilung erfolgt u. a. an Hand von Oaten aus Lysi
meterstudien. Gegeniiber Priifungen im Feld sind 
Lysimeter besser zu standardisieren. Um die Re
produzierbarkeit und den Untersuchungsablauf 
noch weiter zu verbessem, wurde eine begehbare 
Lysimeteranlage mit gesteuerter Umgebungstempe
ratur und kontinuierlicher Me8werterfassung ent
wickelt. Durch kontrollierte Beregnung sowie zeit
lich und raumlich differenziertes Erfassen des 
Durchflusses laBt sich der Weg von Pflanzen
schutzmitteln im Bodenprofil sehr genau verfolgen. 
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Im Rahmen der Prtifungen der Auswirkungen von 
Unkrautbekampfungsverfahren auf den Naturhaus
halt nimmt die bodenmikrobieUe Aktivitat - als 
ein MaB ftir die Bodenfruchtbarkeit - eine zentrale 
Stellung ein. Das Institut ist maBgeblich an der 
Entwicklung und weiteren Verbesserung entspre
chender Testmethoden im intemationalen Rahmen 
beteiligt. In jtingster Zeit konzentrierte sich ein Tei! 
der Arbeiten auf die Standardisierung und Verein
fachung der Methoden. Dabei mtissen auch Rand
bereiche betrachtet werden. So hat es sich als not
wendig erwiesen, bereits bei der Zwischenlagerung 
der Testboden vor der eigentlichen Prtifung ein
heitlich vorzugehen, um aussagekraftige Ergebnisse 
zu erzielen. Beispielsweise sollten die Boden in 
dieser Zeit keinen extremen Bedingungen, wie 
Austrocknung, ausgesetzt sein. Ein empfindlicher 
Indikator ftir die Auswirkungen von Pflanzen
schutzmitteln auf die Bodenmikroflora ist die De
hydrogenaseaktivitat. Die bisherige Standardme
thode konnte vereinfacht und verktirzt werden, die 
Aussagekraft der Ergebnisse wurde optimiert. 

Unkrautunterdriickung durch Sortenwahl bei 
Getreide - Weed suppression by selection of

cereal cultivars (Verschwele, A., und Niemann, P.) 

Ziel langjahriger Freilanduntersuchungen war die 
Evaluierung und Quantifizierung des unkrautunter
drtickenden Potentials von Getreidesorten, insbe
sondere bei Winterweizen und Wintergerste. Pflan
zenmerkmale wie Wuchslange, Blatthaltung, Blatt
flache oder Wachstumsrate sind sortentypisch aus
gepragt. Sie beeinflussen die zeitliche und raumli
che Dynamik des Lichteinfalls in den Bestand und 
somit auch Wachstum und Entwicklung von Un-

krautem. Die Nutzung dieses Potentials kann eine 
einfache und kostenneutrale Erweiterung des inte
grierten Pflanzenschutzes darstellen, das bislang 
nur wenig berticksichtigt wird. 

Kontinuierliche Bonitierungen relevanter morpho
logischer Merkmale wurden an zwei Standorten der 
Landessortenversuche in Niedersachsen vorge
nommen. Messungen der Bodenbeschattung (pho
tosynthetisch aktive Strahlung) erganzten die Un
tersuchungen. In drei Jahren konnten insgesamt 44 
Weizen- bzw. 43 Gerstensorten geprtift werden, 
davon 25 bzw. 20 mindestens tiber zwei Jahre. Die 
Variabilitat der Merkmalsauspragungen in den Ge
treidesortimenten erwies sich insgesamt als auBer
ordentlich hoch. Die Spannbreite bei der Flache des 
Fahnenblattes reichte bei den Weizensorten von 
30,6 bis 45,i9 cm2 und bei Wintergerste von 15,6 
bis 21,4 cm , wobei konkurrenzstarke Sorten schon 
zu einem frtihen Entwicklungsstadium tiber eine 
groBe Blattflache verfiigten. Stark beschattende 
Sorten waren gekennzeichnet durch eine waage
rechte Blatthaltung, die sich ab SchoBbeginn sor
tentypisch ausbildete. Hingegen konnte kein Zu
sammenhang zwischen der Bestandesdichte und der 
interspezifischen Konkurrenzkraft einer Sorte fest
gestellt werden, obwohl signifikante Unterschiede 
im Bestockungsvermogen auftraten. 

Die Rangfolge der Sorten hinsichtlich ihrer Kon
kurrenzkraft gegentiber Unkrautem war nahezu un
abhangig von den Faktoren Standort, Jahr und Pro
duktionsintensitat, die sortenbedingten Effekte auf 
die Beschattung tibertrafen die der anderen Fakto
ren bei weitem. Eine Bewertung der sortenspezifi
schen Kulturkonkurrenz zeigt Tab. 1. 

Tab. 1: Bewertung der sortenspezifischen Kulturkonkurrenz einiger 
Wintergersten- und Winterweizensorten 

Konkurrenzkraft Wintergerste Winterweizen 

Andrea Pagode 
hoch Alpaca Orestis 

Brunhild Boheme 

Trixi Tristan 
mittel Catinka Contra 

Daniela Kanzler 

Mammut Sperber 
gering Tapir Slejpner 

Ermo Kraka 
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Weitergehende Untersuchungen an einigen Sorten 
mit extrem unterschiedlicher Morphologie ergaben 
eine enge Korrelation zwischen der Beschattungs
leistung und der visuell eingeschatzten Konkur
renzkraft bzw. der UnkrautsproBmasse in den Be
standen. Dies ermoglicht eine indirekte Bewertung 
durch Bonitierung relevanter Einzelmerkmale, wo
bei dem Kulturdeckungsgrad und der Wuchslange 

die groBte Bedeutung zukommt. Ftir die Beschat
tungsleistung einer Sorte ist aber selten eine Eigen
schaft allein, sondern die spezifische Kombination 
vieler Einzelmerkmale verantwortlich. Tab. 2 stellt 
in einer Obersicht Variabilirat und Bedeutung ein
zelner Pflanzenmerkmale ftir die Kulturkonkurrenz 
dar. 

Tab. 2: Variabilitat im Sortiment und Bedeutung relevanter 
Merkmale ftir die Kulturkonkurrenz bei W eizensorten 

Merkmal V ariabilitat 

Wuchslange ++ 

Deckungsgrad ++ 

Blattflache ++ 

Blatthaltung ++ 

Halmstellung 0 

Bestandesdichte + 

Blattfarbe + 

Wachstum ++ 

Entwicklung 0 

0 = unbedeutend, + = hoch, ++ = sehr hoch 

Die SproBmasse von Unkrauter wie Myosotis 

arvensis (Abb. 1) war in konkurrenzschwachen 
Sorten wie 'Slejpner' oder 'Kraka' im Mittel der drei 
Versuchsjahre auf jeweils drei Standorten doppelt 
so hoch wie z. B. in 'Pagode' oder 'Hai', die auf
grund ihrer waagerechten Blatthaltung und der gro
Ben Blattflache als konkurrenzstark eingestuft wur
den. 

Weizensorte 

Pagode 

Hai 

Adular 

Sorbas 

Sperber 

Slejpner 

Kraka 

0 1 2 

f-,-- -- ---;oo 1992 

3 4 5 6 

TM (g I Pflanze) 

Trockenmasse von Myostis arvensis in einigen 
W eizensorten 

Bei den Wintergerstensorten 'Andrea', 'Catinka' und 
'Ermo' traten ebenfalls signifikante, wenn auch 
schwlichere sortentypische Unterschiede in den Un
krautsproBmassen auf. Andere nur im W eizen ge
prtifte Unkrautarten (Alopecurus mysuroides, Viola 

7 

Bedeutung 

+ 

++ 

++ 

++ 

0 

+ 

0 

+ 

0 

arvensis) sowie Winterraps als Modellunkraut rea
gierten ahnlich deutlich. Wie weitere Freilandver
suche zeigten, ist auch die Wirksamkeit reduzierter 
Herbizid-Aufwandmengen (lsoproturon) abhlingig 
von der Konkurrenzkraft einer Getreidesorte. Ein 
ganzlicher Verzicht auf chemische Bekampfungs
maBnahmen durch Anbau konkurrenzkraftiger Sor
ten ist aber nur bei Unkrautdichten im Bereich der 
Schadensschwelle vertretbar. 

Ziel zuktinftiger Untersuchungen ist die Kombina
tion der Sortenwahl mit anderen graduell wirken
den Bekampfungsverfahren wie z. B. dem Striegel
einsatz, um deren Einsatzpotentiale zu erweitern. 

Uberpriifung, Anpassung und Anwendung des 
Herbizidberatungssystems HERBASYS unter 
verschiedenen Umweltbedingungen. Validation, 
adaptation and application of the Herbicide
Advisory-System HERBASYS under different 
environmental conditions (Pestemer, W., Gunther, 
Petra, und Heiermann, Monika, in Zusammenarbeit 
mit Wischnewsky, M.-B., Wang, K., und Zhao, J., 
Fachbereich Mathematik und lnformatik (Kl-La
bor) der Universirat Bremen, und mit der bster
reichischen Arbeitsgemeinschaft ftir lntegrierten 
Pflanzenschutz, Wien, sowie mit der Eidgenossi
schen Forschungsanstalt ftir landwirtschaftlichen 
Pflanzenbau, Ztirich-Reckenholz, mit Rahman, A., 
Ruakura Agriculture Centre, Hamilton/Neuseeland, 
und Ferris, I.G., Agricultural Research Centre in 
Tamworth, New South Wales/Australien) 
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Das computergesttitzte Beratungssystem HERBA
SYS besteht aus verschiedenen Teilkomponenten 
(s. Abbildung 2), die eine sachgerechte Auswahl 
von Herbiziden und nichtchemischen Verfahren 
(HERBASEL), eine standortspezifische Abschat
zung der potentiellen Grundwassergefahrdung 

Oatenbank· Verwaltung 

WB HERB.ASEL 
l 

<lurch Pflanzenschutzmittel (CHEMPROG) und 
eine Simulation der Herbizidverlagerung im Bo
denprofil (V ARLEACH) sowie eine Prognose des 
Abbaus von Herbiziden und einer moglichen Scha
digung von Nachbaukulturen (ANPROG) ermogli
chen. 

Ausgabe 

CHEMPAOG. WB 

Herbizidwahl 
und -einsatz 

TRANS Abschatzung 
Grundwasser· 
gefahrdung 

.-----· =::=:; 

Simulation der 
Herbizid· 

einwaschung 

ANPROG 
• '

Prognose von 
Herbizidabbau 
und Nachbau 

Allgemeine Oatenbasis van HERBASYS 

Bodenkundliche 
Kartieranl eitung 

Wetterdaten 
(aktuel//langfristig) 

Bodendaten 
(benutzerspezilisch) 

Abb. 2: Teilkomponenten von HERBASYS (WB = Wissensbasen) 

Zur Zeit befindet sich die Testversion von HER
BASYS (HERBASEL, CHEMPROG, ANPROG 
sowie die notwendigen Hilfsprogramme) in einer 
ausftihrlichen Oberprtifung <lurch eine gezielt aus
gewahlte Gruppe von Anwendem in Deutschland, 
Osterreich und der Schweiz. Die wahrend dieser 
Testphase im Rahmen von Arbeitskreisen erarbei
teten Verbesserungen flieBen kontinuierlich in die 
Entwicklung des Programms ein. Gleichzeitig wird 
eine standige Aktualisierung der Daten und Wis
sensbasen durchgeftihrt, wobei auch das Erfah
rungswissen aus der Beratung in HERBASYS ein
gebunden wird, um das Expertenwissen von Bera
tern Uber die in der Praxis bewahrten Bekamp
fungsverfahren zu erfassen und zur Verftigung zu 
stellen. 

Parallel zur Oberprtifung des Programms wurden in 
der Teilkomponente HERBASEL "Wenn-Dann
Regeln" zur Ermittlung von reduzierten Aufwand
mengen erarbeitet und programmiert. Eine mogli
che Reduzierung der Aufwaildmenge richtet sich 
nach den Entwicklungsstadien der zu bekamp
fenden Unkrauter und den Wirkungsgraden der je
weiligen Praparate oder Tankmischungen. Die 
"Wenn-Dann-Regeln" gehen von der Moglichkeit 
einer Reduzierung der Aufwandmenge bei hohen 
Wirkungsgraden und frtihen Entwicklungsstadien 
aus. Vom Programm erfolgt der Hinweis, daB unter 

Berticksichtigung der Bodenart und der Witte
rungsbedingungen die Aufwandmenge um maximal 
50 % bzw. 25 % oder nicht reduziert werden kann. 
Ftir eine praxisnahere Prognose der Nachbauge
fahrdung nach Bodenbearbeitung wurden im Modul 
ANPROG ftir die wichtigsten Bodenbearbeitungs
formen Pfltigen, Schalen und Grubbem Verlust
faktoren (0,9; 0,5 bzw. 0,1) eingebunden. Diese 
Faktoren wurden aus Ergebnissen von Freilandver
suchen mit unterschiedlichen Boden zur Ermittlung 
des Einflusses der Bodenbearbeitung (Mischen oder 
Wenden) abgeleitet und in die Berechnung der 
Rtickstandsgehalte der obersten Bodenschicht (0 -
10 cm) aufgenommen. Ebenfalls erfolgte die An
lage von Versuchen zur Bestimmung zusatzlicher 
Dosis-Wirkungs-Beziehungen von weiteren Herbi
ziden und Kulturpflanzen. Ftir die Uberarbeitung 
der Programmroutine zur Simulation des Herbizid
abbaus Uber Winter werden zur Zeit Laborversuche 
unter besonderer Berticksichtigung der im Winter 
herrschenden Temperatur- und Feuchtebedingun
gen im Boden zur Bestimmung der notwendigen 
Abbaukennwerte durchgeftihrt. 

In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlem aus Neu
seeland und Australien wird HERBASYS auch un
ter grundsatzlich anderen Umweltbedingungen ge
testet und soweit notig an die dortigen Gegeben
heiten angepaBt. Im Rahmen eines einjahrigen For-
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schungsaufenthaltes von P. Gunther am Ruak:ura 
Agriculture Centre in Hamilton, Neuseeland, wur
den die ftir Nachbauprognosen mit ANPROG not
wendigen Oaten (Abbau- und SorptionkenngroBen, 
Dosis-Wirkungs-Beziehungen) ftir einige in Neu
seeland wichtige Herbizidwirkstoffe in verschie
denen Boden ermittelt. Abbausimulationen ftir ver
schiedene Herbizide auf der Grundlage dieser Oa
ten stimmten zum tiberwiegenden Teil gut mit den 
Ergebnissen aus Freilandversuchen tiberein. In ei
nigen Fallen wurde die Persistenz jedoch tiber
schatzt, was moglicherweise auf Prozesse wie Ein
waschung, Volatilisation oder photochemischen 
Abbau zurtickzuftihren ist, die im Abbaumodell 
ANPROG nicht berticksichtigt sind. In Deutschland 
ermittelte Abbauparameter ergaben nur in Ausnah
mefallen eine gute Vorhersage der Persistenz in 
Neuseeland. Insgesamt sind diese Ergebnisse viel
versprechend, es wird jedoch notwendig sein, mehr 
neuseelandische Kennwerte zu ermitteln, um das 
ganze Potential des Systems zu nutzen. Alie anste
henden Feldversuche zur Herbizidwirkung sollen so 
abgewandelt oder erganzt werden, daB sie der V ali
dierung der Sirnulationsergebnisse und der Erstel
lung neuer Parameter dienen konnen. GroBes Ge
wicht wird dabei auf in der Zulassungsphase be
findliche Herbizide gelegt werden, um das System 
moglichst aktuell zu gestalten und den Anwendem 
bereits bei Einfilhrung eines neuen Herbizids Hilfen 
zur Anwendung an die Hand zu geben. 
Im ariden Klima Australiens wird HERBASYS zur 
Zeit nur in New South Wales getestet. Dort liegen 
bereits umfangreiche Datensatze aus den zur Zulas
sung notwendigen Untersuchungen vor, die eine 
wertvolle Basis ftir die Anwendung des Systems 
bilden. Es ist geplant, das System nach der Validie
rung filr australische Bedingungen in der offiziellen 
Beratung einzusetzen. Die australische und die neu
seelandische Arbeitsgruppe arbeiten bei der Erstel
lung und Validierung neuer Daten eng zusammen, 

um eine gemeinsame Version ftir die stidliche He
misphare zu erstellen. 

Die Zusammenarbeit mit den dortigen Arbeitsgrup
pen wird fortgeftihrt, um grundsatzliche Fragen zur 
Obertragbarkeit der bisher ermittelten Oaten auf 
andere Boden- und Klirnaverhaltnisse zu klaren. 
Die wissenschaftliche Betreuung von HERBASYS

soil zuktinftig in Zusammenarbeit mit den BBA-In
stituten filr integrierten Pflanzenschutz und ftir Fol
genabschiitzung irn Pflanzenschutz, Kleinmachnow, 
durchgeftihrt werden. 

Raumliche Variabilitat von Bodeneigenschaften 

und deren Bedeutung fiir das Verhalten von 
Pflanzenschutzmitteln im Boden · Spatial soil 

variability and its significance for pesticide be
haviour in soils (Nordmeyer, H.) 

Boden zeigen eine pedogen und anthropogen be
dingte Heterogenitiit bzw. Variabilitiit ihrer Eigen
schaften (z. B. Humusgehalt, Komung) in der Flii
che und Tiefe. Diese Variabilitiit kann einen Ein
flu8 auf das Verhalten (z. B. Transport, Abbau) von 
Pflanzenschutzmitteln irn Boden haben. Zur Be
schreibung dieser Bodenvariabilitiit werden in der 
Bodenkunde zunehmend Methoden und Verfahren 
der Geostatistik eingesetzt. Die Beschreibung der 
raumlichen Variabilitiit erfolgt auf der Grundlage 
von Rasterbeprobungen durch die Berechnung von 
Semi-Variogrammen. Auf deren Basis konnen dann 
Werte an nicht gemessenen Punkten mit Hilfe der 
Kriging-Interpolation ermittelt werden. 

Die exemplarischen Untersuchungen wurden auf 
einem 10-ha-Schlag stidostlich von Braunschweig 
vorgenommen. Anzutreffen sind Braunerden und 
Pseudogleye sowie deren Obergangsformen aus 
schwach lehmigen bis lehmigen Sanden tiber ton
reichem Untergrund. 
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Abb. 3: Raumliche Variabilitiit der Adsorption (Kd-Wert) von Terbuthylazin auf einem 10-ha-Feld.
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Die ennittelten Kohlenstoffgehalte (C org.), als 
MaB ftir den Humusgehalt, lagen im Mittel bei 1,44 

% und wiesen starke raumliche Unterschiede auf 
(0,83 bis 2,3 %). Sorptionsstudien ergaben geringe 
Adsorptionskonstanten (Kd-Werte) bei niedrigen C
org.-Gehalten und umgekehrt (Abb. 3). Dadurch 
war es moglich, sorptionsstarke und -schwache 

Teilflachen abzugrenzen. Auf der Grundlage der 

raumlichen Variabiltat der Bodeneigenschaften (C 

org., Komung) wurden Simulationsrechnungen mit 

dem Modell PRZM (Pesticide Root Zone Model) 
durchgeftihrt. Es zeigte sich, daB je nach Bodenei
genschaften sowie den gewahlten Randbedingun

gen auf dem untersuchten Ackerschlag im Simula
tionszeitraum (1 Jahr) mit Verlagerungstiefen von 

25 bis 40 cm ftir Terbuthylazin zu rechnen ist. Auf 
sensiblen Teilflachen ist somit ein Eintrag in den 
Unterboden nicht auszuschlieBen. 

Containerdecke 

Steuerung 

Pumpe 

VorratsgefiiB 

Vakuumpumpe 

Magnet
ventll 

... 

Beregnung 

Abb. 4: Schematischer Aufbau der Lysimeteranlage. 

Fur die Untersuchungen wurde eine begehbare, 
oberirdische, klimatisierte Lysimeteranlage 
(Stahlcontainer) konstruiert. Die Anlage ist so be
schaffen, daB insgesamt 12 Lysimetersaulen instal

liert werden konnen. Die aus Edelstahl bestehenden 
Saulen haben eine Lange von 100 cm und einen 
Durchmesser von 30 cm. Sie werden in die Decke 
der Anlage eingehangt, so daB die Bodenoberflache 
den natilrlichen Klimabedingungen ausgesetzt ist. 

Die Entnahme der Bodenmonolithe erfolgt mit 
Hilfe einer Hydraulikvorrichtung, die mittels 

zweier Erdanker im Boden fixiert ist. Durch diese 
Entnahmetechnik ist es moglich, weitgehend unge
storte Bodenkeme zu erhalten. 

Lysimeterstudien zur Erfassung und Bewertung 

der Verlagerung von Herbiziden - The measure

ment and assessment of leaching of herbicides by 

lysimeters (Aderhold, D., und Nordmeyer, H.) 

Pflanzenschutzmittel (PSM) konnen bei der An
wendung in erheblichem Umfang auf und in den 

Boden gelangen. Unter ungiinstigen bodenkundli

chen und hydrogeologischen Standortbedingungen 
konnen sie mit dem Sickerwasser im Bodenprofil 
verlagert werden und in das Grundwasser gelangen. 
Um das Verhalten ausgewahlter Herbizide im Bo
denprofil erfassen und bewerten zu konnen, wurde 

eine Lysimeteranlage entwickelt (Abb. 4). Ziel der 
Untersuchungen ist es, das Verlagerungsverhalten 

unter definierten Randbedingungen in Bodenmo
nolithen zu erfassen und dabei die Vergleichbarkeit 
von Lysimeterstudien und Feidversuchen zu prufen. 

Tensiometer 
bzw. 

Thermofuhler 

MeBstation 

Niederschlag 

fl U,to,druck,o�gl-er�� 

Es besteht die Moglichkeit, jede Lysimetersaule 
- zusatzlich zum nattirlichen Niederschlag - zu be

regnen. Um natumahe Bedingungen zu schaffen,
wird der Innenraum der Anlage auf 10 ·c (± 1 ·q
klimatisiert. Das entspricht annahemd der im Feld

auftretenden mittleren Bodentemperatur in 1 m
Tiefe. Die eingehangten Saulen sind so isoliert, daB
die Innenraumtemperatur nur vom unteren Saulen
ende her auf die Saule einwirken kann. Das ge
wahrleistet einen Temperaturgradienten im Boden
profil.
Das untere Ende der Saulen wird von einem Ab
schluBdeckel gebildet, <lessen Innenflache in einen
Innen- und AuBenring gleicher Flache unterteilt ist,
so daB zwei Perkolatfraktionen aufgefangen werden
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konnen. Dieses Verfahren gewlihrleistet, daB mog
liche Wasserfliisse an der Wandung der Saulen er
kannt werden. In die AbschluBdeckel wird ein 
Quarzsand-Quarzschluff-Gemisch eingefiillt, das 
nach Wassersattigung wie eine semipermeable ke
ramische Platte wirkt. An den Auslauf der Saulen 
(Deckel) wird eine Saugspannung von ea.· 40 cm 
Wassersaule (= 40 hPa) angelegt, um einen Was
serstau im unteren Bereich der Saule durch han
gende Menisken zu verrneiden. Die Wasserspan
nungen in den Monolithen werden iiber mehrere 
Druckaufnehmertensiometer kontinuierlich durch 
einen Computer registriert. Ebenso erfolgt eine Er
fassung der Temperatur im Bodenprofil. Das am 
Auslauf austretende Perkolat wird auf Pflanzen
schutzmittel und Tracer untersucht. 

Eine modifizierte Methode zur Erfassung der 

Dehydrogenaseaktivitiit (TTC-Reduktion) im 
Boden· nach Herbizidanwendung � A modified 

method to examine the dehydrogenase activity 
(TTC reduction) in soil after herbicide treat

ment (Malkomes, H.-P.) 

Im Jahre 1956 wurde die Dehydrogenaseaktivitat 
zur Untersuchung des biologischen Zustands von 
Boden erstmals eingesetzt. Etwa zur gleichen Zeit 
wurde bereits versucht, sie zur Erfassung anthropo
gener Einfliisse zu verwenden. Inzwischen hat sich 
diese Methode in zahlreichen bodenkundlichen 
Untersuchungen bewlihrt und wird iin Institut ftir 
Unkrautforschung seit vielen Jahren zum empfind
lichen Nachweis der Wirkung von Herbiziden und 
anderen Pflanzenschutzmitteln auf die Bodenmi
kroflora eingesetzt. Da zahlreiche Varianten zur 
Messung der Dehydrogenaseaktivitat existieren und 
andererseits diese Aktivitat infolge der Anfor
derungen der "Richtlinie ftir die amtliche Prtifung 
von Pflanzenschutzmitteln" vermehrt in Testine
thoden eingesetzt wird, erschienen eine Anpassung 
und weitere Standardisierung der Methode sinnvoll. 
Hierzu wurde ein Laborversuch angelegt, in dem 
die praxisiiblichen flachenbezogenen Aufwand
mengeh der Herbizide FLUSSIG HERBOGIL (Di
noterb ), HARMONY 75 OF (Thifensulforon), 
LENTRAGRAN WP (Pyridat) und USTINEX KR 
WP 80 (Amitrol + MCPA + Methabenzthiazuron) 
durch Simulation verschiedener Eindringtiefen so 
dosiert wurden, daB im Boden die einfache und 
lOfache Konzentration vorlag. Bis zu acht Wochen 

lang wurden Bodenproben gewonnen und hieran 
die Dehydrogenaseaktivitat bestimmt. Statt der bis
her iiblichen Filtration wurde die Zentrifugation 
verwendet, um den gefarbten Forrnazan-Aceton
Extrakt ftir die photometrische Bestirnmung der 
Dehydrogenaseaktivitat zu gewinnen. Hierdurch 
sind kleinere Bodeneinwaagen bei gleichzeitig bes
serer Standardisierung moglich. Als weitere Vari
anten wurden unterschiedliche Bebriitungen vor der 
Extraktion verwendet (2 h + Glucose; 4 h bzw. 24 h 
- Glucose) bzw. die Messung bei 485 nm bzw. 546
nm durchgefiihrt.

Mit der Zentrifugationsmethode wurden vergleich
bare Ergebnisse wie mit der bisherigen Filtrations
methode erzielt. Kurze Bebriitungszeiten fiihrten zu 
niedrigen Aktivitatswerten, wobei 485 nm hohere 
Extinktionen als 546 nm lieferte. Trotzdem lieBen 
sich mit alien Modifikationen der Methode die un
terschiedlichen Aktivitatsniveaus der Boden und 
die meisten Herbizideffekte erkennen. Besonders 
FLUSSIG HERBOGIL sowie die hoheren Konzen
trationen von USTINEX KR und LENT A GRAN 
verursachten je nach Boden Hemmungen um bis 
iiber 40 %, wlihrend HARMONY deutlich schwa
cher wirkte. Im gering aktiven lehmigen Sandboden 
erwiesen sich kurze Bebriitungszeiten wegen der 
niedrigen MeBwerte als weniger geeignet, die Wir
kung von Herbiziden anzuzeigen. Hier traten auch 
die groBten Unterschiede zwischen den mit den 
einzelnen MeBvarianten ermittelten Herbizideffek
ten auf, wahrend in einem sehr aktiven humosen 
Sandboden eine gute Ubereinstimmung beobachtet 
wurde. 

Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen wird die 
Bebriitung fiir 24 h ohne Glucose und die Forma
zan-Messung bei 546 nm ftir Routineuntersuchun
gen zur Erfassung der Wirkung von Herbiziden 
(und anderen Pflanzenschutzmitteln) auf die Bo
denmikroflora empfohlen. Die anderen Varianten 
sollten nur ftir Spezialfalle verwendet werden. Ge
nerell ist ai.Jf eine genaue Einhaltung der standardi
sierten Methode zu achten, wenn eine ausreichende 
Vergleichbarkeit angestrebt wird. Es sollte grund
satzlich immer ein Vergleich der Ergebnisse mit an
deren mikrobiellen Aktivitaten durchgefiihrt wer
den, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. 
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Das Institut wurde im Ergebnis der Herstellung der 
Einheit Deutschlands am 1. Januar 1992 mit der 
Zielstellung gegrtindet, das Konzept des integrier
ten Pflanzenschutzes unter ganzheitlicher Betrach

tung in Richtung auf eine erhohte Umweltvertrag
lichkeit weiter zu entwickeln. Durch Erforschung 
und Forderung natiirlicher Regelmechanismen und 
Schaffung neuer Moglichkeiten der Schadensab
wehr wird die Sicherung gesunder Pflanzenbe
stande und hochwertiger Emteprodukte bei weitge
hender Reduzierung des Einsatzes von konventio
nellen chemischen Pflanzenschutzmitteln ange
strebt. Die lnstitutsaufgaben beinhalten neben der 
systematischen Erfassung und Erweiterung des 

Wissensstandes zum Beziehungsgefiige von Kul
turpflanze und Schadorganismus im Agrarokosy
stem vor allem die Erarbeitung von neuen Losun
gen des integrierten Pflanzenschutzes und das Zu
sammenfiigen dieser Bausteine zu umweltscho

nenden Pflanzenschutzprogrammen fiir unter
schiedliche Standorte und Formen der Landbewirt

schaftung. 

Besonderes Bemuhen war darauf gerichtet, als 
Grundlage fiir weiterfuhrende Arbeiten den Stand 
bei der Einfiihrung des integrierten Pflanzen
schutzes in die landwirtschaftliche Praxis der Bun
desrepublik Deutschland zu analysieren und dies
bezugliche Hemmnisse und Lucken aufzuzeigen. In 
diesem Zusammenhang wurde auch begonnen, 
Mindestanforderungen zu definieren, die erfiillt 
sein mussen, wenn ein Landwirtschaftsbetrieb fiir 

Institut fiir integrierten Pflanzenschutz 

in Kleinmachnow 

sich in Anspruch nimmt, nach den Grundsatzen des 
integrierten Pflanzenschutzes zu produzieren. Die 
experimentellen Arbeiten konzentrierten sich auf 
die Entwicklung situationsbezogener, den veran
derten agrarpolitischen Rahmenbedingungen ange
paBter Schadensschwellen im Feldbau sowie auf 
Schwellenwerte ftir die Bewertung von Schadlings
feinden (Nutzensschwellen), auf die Erforschung 
und Nutzung nattirlicher Regelmechanisinen am 
Beispiel der Feldrandgestaltung, des pflanzlichen 
Kompensationsvermogens gegenuber pilzlichen 
Krankheitserregem und die Auswirkungen brach
liegender Flachen auf die Verunkiautung. Bei der 
Suche nach altemativen Losungen zur Schadens
abwehr wird der induzierten Resistenz als einem fur 
die Zukunft wichtigen neuen Instrument des inte
grierten Pflanzenschutzes groBe Bedeutung beige
messen. Bei Herbiziden und Fungiziden stand die 
Erarbeitung von Kriterien. die eine flexible, der je
weiligen aktuellen Situation angepaBte Dosierung 
erlauben, im Vordergrund. Zur weiteren Entwick
lung des Konzepts des integrierten Pflanzen
schutzes werden komplexe Versuchsanstellungen 
unter Praxisbedingungen in Brandenburg und Sach
sen-Anhalt vorbereitet, in denen die Auswirkungen 
der Rucknahme der Produktionsintensitat auf die 
notwendigen PflanzenschutzmaBnahmen untersucht 
und Empfehlungen fiir die Gestaltung des Pflanzen
schutzes im Rahmen der integrierten Produktion 
abgeleitet werden. 
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Abb. 1: Das lnstrumentarium des integrierten Pflanzenschutzes 

Quantifizierung der Niitzlingswirkung im Rah
men der biologischen Selbstregulation und bei 
der Anwendung von Antagonisten im Freiland. 

Entwicklung von Nutzensschwellen - Assessment 
of effects of pest antagonists within biological 
self-regulation and the use of beneficial 
arthropods in fie�d crops. Development of bene
ficial thresholds (Freier, B.) 

Im Jahre 1992 wurde ein spezielles Untersuchungs
programm zur Bewertung bzw. Quantifizierung von 
Niitzlingsleistungen in Agrar-Okosystemen einge
leitet. Besondere Beachtung gait dabei den soge
nannten Nutzensschwellen (Niitzlingsdichten, die 
Schadlingspopulationen unter Kontrolle zu halten 
vermogen), die natiirlich in Abhangigkeit vom Gra
dationsgeschehen des Schadlings variabel sein kon
nen. Im Jahre 1992 erfolgten zwei Experimente: 

I. Untersuchungen zu quantitativen Beziehungen
zwischen der Populationsdynamik der Griinen
Apfellaus (Aphis pomi) und deren Antagonisten
in einer Apfelanlage mit integriertem Pflanzen
schutz (Demonstrationsversuch). Die Erhebun
gen liefen dart bereits in den Vorjahren, wurden
aber 1992 in den Sortenblocken '!dared' und
'James Grieve' vertieft. In diesem Jahr stellte
sich eine auBergewohnliche Massenvermehrung
von A. pomi ein. Die Populationsmaxima betri.t
gen 73,6 bzw. 103,9 Blattlause/Langtrieb. Die
Gradation erklarte sich dadurch, daB bei be
achtlicher Immigration der Alaten und sommer
lichem Friihjahrswetter die Parasitoide (Aphidi
idae) keine und die klassischen Blattlausrauber
(Chrysopidae, Coccinellidae, Syrphidae und
Aphidoletes aphidimyza) sowie polyphagen Pra
datoren (rauberische Wanzen, Forficula auricu-

/aria u. a.) bis Ende Juli nur eine geringe Ge
genwehr aufzubauen vermochten, obwohl diese 
iiber mehrere Jahre eine besondere Schonung 
erfuhren und etabliert waren. Die im Langzeit
experiment zum integrierten Pflanzenschutz er
wartete biologische Selbstregulation von A. 
pomi erwies sich unter den extremen Bedingun
gen als labil. 

2. Untersuchungen zur Wirkung von Coccinella
septempunctata auf Getreideblattlause an Wei
zen. Mit diesem Experiment wurde ein mehrjah
riges Versuchsprogramm zur Erfassung und
quantitativen Bewertung von Interaktionen zwi
schen Getreideblattlausen und Coccinelliden
sowie zur Ableitung von Nutzensschwellen be
gonnen. Dazu erfolgten Freilandversuche auf
eingekafigten 2 m2-Kleinstparzellen mit defi
nierten Startpopulationen von Blattlausen und
Coccinelliden. Die gewonnenen Oaten tragen
im Zusammenhang mit speziellen Analysen zu
grundlegenden quantitativen Erkenntnissen und
auch zur Implementierung sowie Validierung
von Simulationsmodellen bei.

Einflu8 unterschiedlicher Feldrandstrukturen 
auf die Populationsdynamik tierischer Schader

reger und Niitzlinge, unter besonderer Beriick
sichtigung rauberischer Fliegen, Laufkafer und 
Wanzen - Impact of different field boundaries 
on the population dynamics of arthropod pests 

and beneficials, particularly predatory flies, 
beetles and bugs (Kiihne, S.) 

In den Untersuchungen geht es um den EinfluB 
feldangrenzender Biotope, wie Hecken und Feldrai
ne, auf die Langzeitstabilitat des Agrookosystems 
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und die Moglichkeiten ihrer Gestaltung und Aus
nutzung fur die Schadlingsabwehr. Durch eine 
Kombination von Hecken und bltitenreichen Feld
rainstrukturen soll der Aufbau von wirksamen 
Ntitzlingspopulationen in angrenzenden Kulturen 
zur nattirlichen Regulierung von Schaderregem un
terstiitzt werden. Dabei ist zu priifen, ob Insekti
zidanwendungen minimiert bzw. ganz unterbleiben 
konnen. 

In Vorversuchen zu einem 1993 beginnenden Lang
zeitdemonstrationsversuch sind mit Hilfe von unter
schiedlichen Wildkrautersamenmischungen Feld
rainparzellen angelegt worden, die wir auf ihre At
traktivitat gegeniiber verschiedenen Ntitzlingsgrup

pen testeten. Dazu sind die Bliitenbesuchsfrequenz 
der Schwebfliegen, das Auftreten anderer rauberi
scher Dipteren (siehe Abb. 2), die Aktivitat der 
Laufklifer und der rauberischen Wanzen sowie das 
jeweilige Artenspektrum erfaBt worden. 

Von den insgesamt 141 ausgesaten Pflanzenarten 
konnten sich 38 Wildkrauter auf den Parzellen eta
blieren. Die V arianten zeigten deutliche Unter
schiede im Besatz durch die oben genannten Niitz
lingsgruppen. Der Ackersenf (Sinapis arvensis L.) 

erwies sich aufgrund seiner gelben Bliitenfarbe, 
seines zeitigen Bliihbeginns und der langen Bltih
dauer als die fiir Schwebfliegen attraktivste Bliiten
pflanze. Die Gemeine Schmalbauchschwebfliege 
(Sphaerophoria scripta L.) zeigte sich unter den 
Versuchsbedingungen aufgrund des im Jahr friih
zeitigen und haufigen Auftretens als der bedeu
tendste Blattlausgegenspieler dieser Ntitzlings
gruppe in angrenzenden Getreidekulturen. 

Der Anteil nicht erwiinschter Ackerungraser, z. B. 
Hiihnerhirse (Echinochloa crus-galli L.), konnte in 
den Feldrainparzellen von 60 % auf 10 % Dek
kungsgrad verringert werden. 

Die bisherigen Untersuchungen zeigen, daB man 
durch eine gezielte Wildkrauteransaat in unmittel
barer Nahe der Kulturpflanzenbestande giinstigere 
Startbedingungen fiir die Etablierung von Niitz
lingspopulationen erzielen kann. Weiterhin ist es 
durch Ansaaten moglich, selten gewordene Acker
wildkrauter wie z. B. die Komrade (Agrostemma 
githago L.) mit einzubringen. Die Gefahr einer 
Verunkrautung angrenzender Kulturflachen ist als 
gering einzustufen. 

Abb. 2: Platypalpus pallidiviventris Meig. beim Beuteverzehr einer Fritfliege (Oscinella frit L.) Foto: K.-St. 
Kiihne 
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Herbologische Grundlagen zur Gestaltung einer 

umweltschonenden Unkrautkontrolle - Herbolo

gical fundamentals to realise environmentally 

save weed control (Pallutt, B.) 

Am Gesamtverbrauch von Pflanzenschutzmitteln 
besitzen die Herbizide in der Regel einen Anteil 

von mindestens 50 %, so daB die Senkung des Her
bizidaufwandes eine Schltisselposition bei der Re
duzienmg des Eintrages von Pflanzenschutzmitteln 
in den Naturhaushalt einnimmt. Es gilt deshalb Lo
sungen zur Unkrautkontrolle zu erarbeiten, die mit 

reduziertem Herbizidaufwand die Unkrauter lang

fristig unter der okonomischen Schadensschwelle 
halten. 
Als Beitrag zu dieser Aufgabenstellung werden an 

Hand eines seit 1985 laufenden Langzeitversuches 
Populationsdynamik und Konkurrenz von Unkrau

tem in Abhangigkeit von der Fruchtfolge (50 % 

und 100 % Getreide), der mechanischen Unkrautbe

kampfung (Schalen, Striegeln von Winterweizen 
und Sommergetreide) und des Herbizideinsatzes 
(50 %, 100 % Standarddosis, situationsbezogen) 
untersucht und situationsbezogene Schadens
schwellen und Herbizidaufwandmengen mit Hilfe 
von Kleinparzellen ermittelt, wobei das Konkur

renzverhalten des Kulturpflanzenbestandes (Art, 
Dichte), die lntensitat der N-Diingung und der 
Schadigungsgrad der Unkrauter nach Einsatz redu

zierter Herbizidaufwandmengen im Mittelpunkt 

stehen. 

Die Erhohung des Getreideanteils von 50 % auf 
100 % fiihrte allgemein zu einer deutlichen Zunah

me der Verunkrautung. Der Getreidedaueranbau er
forderte bereits nach einer Laufzeit von vier Jahren 

den zusatzlichen Einsatz von lsoproturon zur Kon· 

trolle von Apera spica-venti. Das Unterlassen der 
Schalfurche hatte beim standigen Getreideanbau 
einen kontinuierlichen Anstieg von Agropyron re

pens zur Folge. Mit dem Wechsel der Herbizide 

konnten mit einem an Schadensschwellen orientier
ten, meist reduzierten Herbizideinsatz im Getreide 
die Selektion einzelner Unkrautarten vermieden 

und die Konkurrenz der Unkrauter in der Regel 
ausreichend unterbunden werden. Daraus lassen 

sich Vorschlage zur Gestaltung von Anbausyste
men ableiten, die eine Minimierung des Herbizid
aufwandes mit Hilfe einer integrierten Unkrautbe

klimpfung zulassen. 

Die noch unzureichenden Erkenntnisse zum Wir
kungsgefiige Kulturpflanze-Unkraut in Abhangig
keit von den verschiedenen Wachstumsbedingun
gen und dem Witterungsverlauf sowie den sich 
standig andemden Bewirtschaftungsformen bzw. 
-intensitaten und Unkrautkontrollmoglichkeiten er

fordem weitere Untersuchungen zu diesen komple
xen Zusammenhangen.

Untersuchungen zur Epidemiologie, Schadwir

kung und Bekampfung von Pilzkrankheiten. 

Analyse von Wirt-Parasit-Beziehungen als 

Grundlage fiir ihre Modellierung und gezielte 

Eingriffsmoglichkeiten - Study of epidemiology, 

physiological damage caused by fungal diseases 

and their control. Analysis of host-parasite-rela

tionships as a physiological basis of mathemati

cal modelling, prediction and utilization of the 

ability of plants for compensation (Seidel, Petra) 

Ziel der Untersuchungen sind die Analyse, Quanti

fizierung und Ausnutzung des ontogeneseabhangi
gen Kompensationsvermogens der Pflanzen zur Re
duzierung des Eintrages von Pflanzenschutzmitteln. 

Dazu wird eine Methodik erarbeitet, welche eine 

rationelle Erfassung von Toleranz- bzw. Stimulati
onsreaktionen ausgelost durch Schaderregerbefall 

in Abhangigkeit von der Ontogenese sowie von 
Umweltfaktoren in verschiedenen Wirt-Parasit-Be
ziehungen und damit deren Klassifizierung (nach 

Kompensationsfahigkeit) erlaubt. Dazu miissen u. 

a. spezifische Inokulationsmethoden entwickelt so

wie physikalische Methoden adaptiert werden, um
entscheidende Eckpunkte ftir die Bestimmung des
physiologischen Leistungsvermogens in Wirt-Para
sit-Beziehungen zu erkennen. Modellobjekt war die
Wirt-Parasit-Beziehung Winterweizen - Microdo

chium nivale (Schneeschimmel). Die Methoden zur

Bestimm ung morphologischer Ertragsparameter,
des biologischen Ertrages, der Photosynthese, Tran
spiration, Atmung, Stomataleitfahigkeit sowie der
Kohlehydrate wurden erfolgreich etabliert. Fiir
diese Wirt-Parasit-Beziehung konnten bereits auf

den genannten Ebenen Kompensationsreaktionen

nachgewiesen werden. Erste epidemiologische Un
tersuchungen zeigten dariiber hinaus, daB der Erre
ger entgegen allgemeiner Auffassung auch bei ho
heren Temperaturen (iiber 25 ·c Durchschnittstem

peratur) Weizenblatter zu infizieren vermag. Das

konnte bedeuten, daB er moglicherweise als Blatt
krankheitserreger eine groBere Bedeutung hat als
bisher angenommen. Diese Beobachtungen werden

weiter iiberpriift.

Untersuchungen zum flexiblen Einsatz von Fun

giziden mit dem Ziel der Erarbeitung definierter 

Kriterien fiir die situationsbezogene Dosierung -
Investigation into differentiated fungicide use to 

develop defined criteria for application (Jahn, 
Marga, und Burth, U.) 

Im integrierten Pflanzenschutz erfolgt die Bekamp
fung von Getreidekrankheiten gezielt auf der 
Grundlage van Bekampfungsschwellen. Eine wei
tere Einsparung von Fungiziden ist durch eine der 
konkreten Befallssituation angepaBte Dosierung zu 
erreichen. Es ist notwendig, wissenschaftlich be
griindete Empfehlungen und Kriterien zu erarbei
ten, mit denen eine Differenzierung der Aufwand

menge moglich ist. Solche Kriterien sind der Be
fallsdruck, die Resistenz der Sorte und die Wirkei
genschaften der Fungizide. 

In Modelluntersuchungen wurde nachgewiesen, daB 
die in breiter Anwendung befindlichen Fungizide, 
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z. B. DESMEL, FOLICUR, CORBEL und entspre
chende Kombinationspraparate, iiber eine hohe
Wirkungsreserve und sehr gute Wirkeigenschaften
verfiigen. Versuche im Freiland bestatigten dies,
machten aber zugleich auch die zwingende Not
wendigkeit exak:ter Kriterien fiir eine situationsbe
zogene Dosierung deutlich.

Populationsgenetische Untersuchungen zur An
passung von Schaderregern an resistente Pflan
zen und Stre6faktoren - Population genetic in
vestigations into the adaptation of insects to re
sistant plants and stress (Hommel, B.) 

Die Ziichtung und Anwendung widerstandsfahiger 
Kulturpflanzen riickt immer starker in den Vorder
grund, um den Naturhaushalt vom Eintrag mit 
Fremdstoffen nachhaltig zu entlasten und Pflanzen
schutzlosungen fiir Liickenindikationen anbieten zu 
konnen. Vorausschauend miissen daher die Mecha
nismen der Anpassung von Schaderregem an resi
stente Wirtspflanzen untersucht und darauf aufbau
end ein entsprechendes Sortenmanagement abge
leitet werden. Als Modell-Systeme fiir die Anpas
sungsmechanismen dienen bei Blattlausen Biotypen 
von Aphis fabae an Ackerbohne und Schizaphis 
graminum an Weizen sowie bei Kafem Leptinotar
sa decemlineata an Kartoffel und Epilachna varive
stis an Buschbohne. Diese vier Insektenarten wer
den diapausefrei im Insektarium gehalten. Die 
Zuchtmethodik von AUSTIN et al. (1991) eignet 
sich gut, um das Problem der Vermischung von 
Biotypen bei S. graminum zu verhindem. 
Fiir den Vergleich ausgewahlter Biotypen von A.

fabae und S. graminum werden die labortechni
schen Voraussetzungen geschaffen. Der erste Ver
suchskomplex zur Anpassung beinhaltet histologi
sche und biochemische Methoden zur Analyse von 
quantitativen und qualitativen Veranderungen in 
der Endosymbiontenflora. Die bisherigen Arbeiten 
zum Vergleich ausgewahlter Herkiinfte von L. de

cemlineata demonstrieren deutliche Unterschiede in 
der Morphologie ihrer Scutumzeichnung. Es ist zu 
klaren, ob dieses ansonsten unbedeutende Merkmal 
mit Merkmalen der Anpassung genetisch gekoppelt 
ist. Fiir populationsgenetische Untersuchungen be
gann hierzu in der Laborzucht die Selektion auf 
zwei haufige Zeichnungstypen. Nach vier bzw. fiinf 
Generationen deutet sich die Stabilitat der jeweili
gen Zeichnung in der Vererbung an. In Biotests 
werden beide Populationen hinsichtlich ihres Ver
haltens an ausgewahlten Wirtspflanzen und unter 
StreBfak:toren (Temperatur, Trockenheit, Patho
gene) charak:terisiert. 

Untersuchungen iiber innerartliche Evolutions
prozesse als Folge von Ma6nahmen zur Un
krautkontrolle sowie iiber die Auswirkungen der 
Brachebewirtschaftung auf die Verunkrautung 
Investigation on the infraspecific evolution as a 
result of weed control and of fallow management 

on the weed infestation (J iittersonke, Barbara, in 
Zusammenarbeit mit Arlt, K., Institut fiir Folgen
abschatzung im Pflanzenschutz der BBA, Klein
machnow) 

Die Untersuchungen wurden mit der Zielstellung, 
die Unkrautvegetationsentwicklung unter den Be
dingungen verschiedener Flachenstillegungsformen 
zu prognostizieren und ausgewahlte Unkrautpro
bleme zu losen, in Parzellenversuchen sowie auf 
Praxisflachen durchgefiihrt. Im Parzellenversuch 
zeigte sich, daB sich Ruderalarten, wie Lactuca ser

riola L., von der Selbstbegriinungsvariante auf die 
Nachbarparzelle ausbreiten. Auf Praxisschlagen 
wurden erste Erkenntnisse iiber die Ursachen des 
unterschiedlichen Massenauftretens von Agropyron 

repens (L.) P. B., Artemisia vulgaris L., und 
Conyza canadensis (L.) CRONQUIST nach 
zweijahriger Selbstbegriinung auf Diluvial
Standorten gewonnen. 
Die Ergebnisse von GefaBversuchen im klimati
sierten Raum und von Feldversuchen zeigen an den 
Beispielen von Chenopodium album L., und Ama

ranthus retroflexus L., daB innerhalb der Arten die 
Sippen bzw. Herktinfte differenziert auf herbizide 
Wirkstoffe, wie Atrazin, Glyphosate, Ethofumesat 
oder Pyridate, reagieren. Anhand der Ergebnisse 
kann abgeleitet werden, daB durch verminderte 
Herbizidaufwandmengen sich moglicherweise her
bizidtolerante Unkrautpopulationen entwickeln 
konnten. Durch die gewonnenen Kenntnisse tiber 
die Beziehungen zwischen Herbizidresistenz und 
definierten Sippen von Ch. album ist es moglich, 
rechtzeitig die Selektion triazin- und glyphosattole
ranter bzw. triazinresistenter Unkrautpopulationen 
zu erkennen. Die Untersuchungen iiber die Reak:ti
onsvariabilitat von Unkrautarten auf anthropogene 
Einfliisse werden fortgesetzt, um vorbeugend ge
eignete MaBnahmen zur Verhinderung der Selek
tion von unerwtinschten Unkrautpopulationen vor
nehmen zu konnen sowie um Basisdaten fiir die 
Abschatzung verfahrensintemer Folgen der Un
krautbekampfung zur Verftigung zu stellen. 

Untersuchungen zur induzierten Resistenz bei 
Pflanzen gegen biotische und abiotische Schad
faktoren - Investigations on induced resistance 
of plants against biotic and abiotic factors 
(Ellner, F.) 

Auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse iiber 
Wirt-Parasit-Wechselwirkungen kann davon ausge
gangen werden, daB das Prinzip einer "Irnmunisie
rung" von Pflanzen gegen Krankheitserreger in Zu
kunft als PflanzenschutzmaBnahme auch unter oko
nomischen Gesichtspunkten Praxiswirksamkeit er
langt. Ober eine Aktivierung des pflanzlichen "Im
munsystems", das heiBt eine Sensibilisierung der 
Abwehrmechanismen der Pflanze, kann durch ge
zielt gesetzte Effekte eine permanente lmmunitat 
der Pflanze gegentiber einer Vielzahl von Schad-
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faktoren erreicht werden. Bisher sind noch keine 
Induktoren verftigbar, die hinreichend sicher in ih
rer Anwendung sind, sich ftir eine praxisgerechte 
Ausbringung eignen und auch okonomisch akzep
tabel sind. Dieses Problem gilt es zu losen, um die 
Resistenzinduktion als selbsta.ndige Pflanzenschutz
maBnahme in der Praxis anwenden zu konnen. Die 
Untersuchungen waren darauf gerichtet, weitere Er
kenntnisse tiber zellulare Veranderungen in Pflan
zen zu erarbeiten, die mit der Herausbildung der 
Resistenz im Zusammenhang stehen. Durchgeftihrt 
wurden diese Arbeiten an der Wirt-Parasit-Kombi
nation Wintergerste/Mehltau (Hordeum vulgare L.

Sorte 'Mammut'/ Erysiphe graminis f. sp. hordei) 

unter Verwendung verschiedener Induktoren. Vor
rangig wurden Enzyme des antioxidativen Schutz
systems untersucht. Die Ergebnisse deuten darauf 
hin, daB Komponenten dieses Systems (z. B. Pero
xidasen, Glutathion Reduktase, Glutathion und Su
peroxid Dismutase) durch Induktorwirkung beei�
fluBt werden. Inwieweit diese Parameter kausal m1t 
der Resistenzinduktion in Verbindung stehen, oder 
ob es sich um sekundare Effekte handelt, konnte 
noch nicht eindeutig nachgewiesen werden. Gelingt 
die Aufdeckung kausaler Zusammenhange, so be
steht die Moglichkeit,.Ansatzpunkte ftir die Auffin
dung van Induktoren aufzuzeigen, die sich ftir den 
Praxiseinsatz eignen. 

Vergleichende Untersuchungen zum Einflu6 
einiger Stre6faktoren auf die Reaktion von 
Wurzel und Spro6 bei vier jungen Waldbaumar
ten - Comparative investigations on the in
fluence of some stress factors in the reaction by 
root and shoot of four young forest tree species 

(Lyr, H.) 

Die klimatischen Veranderungen, die durch den 
sich verstarkenden Treibhauseffekt ausgelost wer
den, erfordern besonders ftir Geholze als langlebige 
Pflanzenarten eine wesentlich detailliertere Unter
suchung tiber ihr Verhalten gegentiber einigen 
kiinftig verstarkt zu erwartenden StreBsituationen, 
wie Bodenvernassung, Dtirreiiberdauerung mit 
Rtickwirkung auf die Frostfestigkeit und den An
griff durch Schaderreger sowie Inkongruenzen der 
Entwicklung bei warmeren Wintern. Dies ist eine 
Vorsorgeforschung zur Konzipierung von MaB
nahmen der Standortwahl und Provenienzauswahl 
bei einer Neustrukturierung der europaischen 
Waldgebiete. 
Im Rahmen des EUREKA-Projektes 447 
(EUROSIL VA) wurde mit vergleichenden Untersu
chungen von Fagus sylvatica, Tilia cordata, Quer

cus robur und Pinus sylvestris beztiglich ihrer Re
aktionen auf temporare Bodenvemassung (Wurzel
anaerobiose) begonnen. Durch Messungen des Gas
stoffwechsels mit einem URAS (LICOR 6200) 
zeigten sich typische Reaktionsunterschiede auf 
Bodenvernassung. Die Buche reagierte mit �bstand 
am empfindlichsten auf eine vierwochige Uberflu-

tung, gefolgt von Winterlinde und Stieleiche. Durch 
ITC-Tests wurden die Wurzelvitalitat bei verschie
dener Bodenvemassungsdauer und die Erholungs
fahigkeit des Wurzelsystems nach Normalisierung 
der V erhaltnisse gemessen. 

Okologiegerechte Pflanzenschutzlosungen in 
nachwachsenden Rohstoffen und Extensivkultu
ren Environmentally acceptable plant 
protection for renewable raw materials and 
extensive farming (Muller, R.) 

Diese Untersuchungen dienen der Klarung von 
Veranderungen im Agrar-Okosystem, die beim An
bau nachwachsender Rohstoffe bei gleichzeitiger 
Rtickftihrung der Bewirtschaftungsintensitaten, ein
schlieBlich der Reduzierung von Pflanzenschutz
maBnahmen, zu erwarten sind. Hierzu erfolgen 
Analysen des Auftretens von Schadorganismen und 
die Erarbeitung angepaBter Pflanzenschutzlosun
gen, die den Stoffeintrag in den Naturhaushalt min
dern. Der Schwerpunkt liegt auf der Ermittlung und 
Bewertung des Einflusses phytopathogener Myko
sen bei ganzheitlicher Betrachtung sowie der Ent
wicklung altemativer Pflanzenschutzlosungen. In 
Saatgutuntersuchungen, Phytotron- und Parzellen
versuchen wurden an Ollein Botrytis cinerea, Al

ternaria linicola und Fusarium oxysporum als sa
menbtirtiger Befall nachgewiesen. Insbesondere, 
Fusariosen stehen im Verdacht, haufig Pflanzenaus
fiille zu verursachen. In den Parzellenversuchen trat 
Oidium lini mit starkem Befall auf. 

Untersuchungen von Raubmilbenmaterial als 
Beitrag fiir die Erforschung des Naturhaushaltes 
und Erarbeitung eines Bestimmungswerkes fiir 
Raubmilben der Cohors Gamasina LEACH - In

vestigation of predatory mite material of extra
ordinary importance as contribution to 
environment research and elaboration of a book 
for the determination of predatory mites of the 
cohort Gamasina LEACH (Karg, W.) 

Ein Bestimmungsbuch fur 1000 Raubmilbenarten 
mit ihren okologischen Merkmalen wurde erarbei
tet. Es befahigt Zoologen, Entomologen und Natur
schutzspezialisten im Rahmen des Naturschutzes 
und des integrierten sowie biologischen Pflanzen
schutzes, Analysen von Okosystemen auf Raubmil
ben vorzunehmen. AuBer den freilebenden Arten 
wurden Raubmilben aus Vorratslagem, aus Treib
Erden unter Glas sowie mit Insekten vergesell
schaftete Forrnen einbezogen, blutsaugende Arten 
insofem, als die Moglichkeit besteht, daB sie im 
Freiland oder in den Nestem ihrer Wirte gefunden 
werden. Die Bearbeitung der Raubmilben war mit 
grundlegenden phylogenetisch-systematischen Un
tersuchungen sowie Gattungsrevisionen verbunden. 
AuBereuropaisches Expeditionsmaterial wurde ana
lysiert, zahlreiche neue Arten konnten entdeckt 
werden. 
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Im Griindungsjahr 1992 des Institutes muBten 

zunlichst die gerlitetechnischen und methodischen 
V oraussetzungen fur die im Institutskonzept vorge
sehenen Aufgabenbereiche geschaffen werden: 

1. Technikfolgenforschung zur Untersuchung der
Auswirkungen von Pflanzenschutzverfahren auf
den Naturhaushalt sowie der okonomischen und

okologischen Bewertung des Pflanzenschutzes,

2. Modellentwicklung fiir Befalls- und Scba
densprognosen sowie zur Steuerung des
Pflanzenschutzmitteleinsatzes.

Es wurde ein aus 11 leistungsflihigen Personalcom
putem bestehendes und mit einem VAX-Cluster 
vemetztes Rechnersystem aufgebaut. Auf dieser 
Grundlage wurden Konzepte fiir die Oaten- und 
Faktenbanken: Schaderregerbefall, Befall-Schaden
Relation und Pflanzenschutzmittel im Rahmen der 
1. Stufe einer computergestiitzten Wissensbasis er
arbeitet.
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Institut fiir Folgenabschatzung im 

Pflanzenschutz in Kleinmachnow 

Parallel dazu erfolgte eine umfangreiche Analyse 
von Kosten im chemischen Pflanzenschutz bei 
Feldkulturen in den alten Bundeslandem, deren 
detaillierte Ergebnisse in einer Studie zusammenge
stellt wurden. 

Erste Freilandversuche zur Bestimmung der Beein
flussung von Insektenpopulationen durch feldan
grenzende Habitate sowie zum EinfluB verschiede
ner Flachenstillegungsformen auf die Populations
dynamik und Sukzession von Wildpflanzen wurden 
angelegt. 

Eine wichtige Aufgabe des Jahres 1992 bestand 
weiter darin, die 1 216 800 ostdeutschen Befalls
erbebungen zu insgesamt 79 Schaderregem aus 
den Jahren 1976 bis 89 fiir die Forschung zu retten 
und auf moderner Rechentechnik zur Nutzung auf
zubereiten. Durch die ErschlieBung von Screen
Management-Routinen sowie der Anwendung von 
DATATRIEVE (4. Softwaregeneration) wurde ein 

-

Zi - Zierpfl 
Ho - Hopfen 
Ga · Ga.bau/F 
Ob - Obst 
We · Wein 
PK · Pflkart 
ZR • Zrube 
Ra · Raps 
SK • Speikart 
IK · lndkart 
WW · Wweizen 
WG · Wgerste 
SG · Sgerste 
SM · Silomais 
WR · Wroggen 
Ha • Hafer 
OLB · Okol. LB r1� 0 ll___JL.____JJ_____[JL__ll.._....lL__[J___lj__-il--_lL--1l_LJ.._...ll__J_L__J_L___u_..JL_JJ 

Zi Ho Ga Ob We PK ZR Ra SK IK WWWG SG SM WR HaOLB 

Abb. 1: Pflanzenschutzmittelkosten in verschiedenen Kulturen im Wirtschaftsjahr 1990/91 alte Bundesllinder. 



- 75 -

Recherche- und Auswertesystem von hoher Nutzer
freundlichkeit und Effizienz auf dem VAX-Cluster 
entwickelt. Gleichzeitig wurden auf dieser Daten
basis umfangreiche mathematisch-statistische Ana-

Prozent befallene Pflanzen 
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Abb. 2: Befallsiibersicht Halmbruchkrankheit Winterweizen 1976 bis 1990 Sommerbonitur EG 70-79, je 30 
Schlage fur die ehemaligen Bezirke Rostock, Dresden, Leipzig der neuen Bundeslander. 

Auf dem Gebiet der Schaderregennodellierung 

wurde ein allgemeingiiltiges, auf dem Baukasten
prinzip basierendes Programmierkonzept entwickelt 

und auf die Objekte Phytophthora infestans, Kar

toffelkafer und Getreidelaus angewendet. Damit 
wurde die Moglichkeit der Harmonisierung von 
Schaderregermodellen unterschiedlicher Entwickler 
eroffnet, was einer breiten praktischen Umsetzung 
modellgesttitzter Prognoseverfahren durch die 
Pflanzenschutzdienste sehr forderlich ist. 

Die Entwicklung und die Parametrisierung der Mo
delle fur die Getreidelaus erfolgte in enger Koope
ration mit dem lnstitut fur integrierten Pflanzen
schutz. Ebenso wurde ein umfangreiches Teilmo
dell zur mathematischen Abbildung der Fungizid
wirkung entwickelt und fiir Mehltau und Phytoph

thora parametrisiert. Letztere Arbeit bildet eine we
sentliche theoretische Grundlage fiir die situations
abhangige Dosierung von Pflanzenschutzmitteln. 
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Abb. 3: Mathematische Abbildung der protektiven 

Wirkung gegen Weizenmehltau am Beispiel von 
drei Fungiziden. 
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Analyse von Kosten im chemischen Pflanzen
schutz bei Feldkulturen der alten Bundeslander 
- Analysis of costs of chemical plant protection
in field crops in the "old Federal States"
(Zschaler, H., und Bottcher, Antje)

Auf der Grundlage einer Analyse von aggregierten 
Oaten differenzierter Herkunft (Agrarberichte, Sta
tistiken, landerspezifische Analysen, wiss. Litera
turquellen) erfolgte eine Stratifizierung der Pflan
zenschutzmittel(PSM)-Kosten nach verschiedenen 
Aspekten. Die retrospektive Analyse zeigt, daB die 
PSM-Vorleistungen (Preisbasis 1985) im Sektor 
Landwirtschaft von 570 Mio. DM (1970) auf 1424 
Mio. DM (1989) anstiegen und bis 1991 auf 1240 
Mio. DM abfielen, wahrend sich der Stickstoffein
satz von 83 auf 115 kg N/ha (um 39 %) erhohte, bei 
gleichzeitiger Steigerung der Bruttobodenproduk
tion bei Marktfriichten von 32,2 auf 53, 1 dt/ha Ge
treideeinheiten (GE), d. h. 65 %. 
Die ackerflachenbezogene PSM-Intensitat betrug 
im Testbetriebsnetz 19901')1 im Durchschnitt aller 
Betriebsformen und Erwerbsarten betriebsgroBen
abhangig 228 DM/ha, wobei diese bei Nebener
werbsbetrieben und 12 % geringeren GE-Ertragen 
um 24 % reduziert war. Haupterwerbsbetriebe reali
sierten 229 DM/ha PSM-Kosten. Betriebe mit 
Marktfruchtanbau (M) haben gegentiber dem
Durchschnitt 21 % hohere PSM-Kosten, Futterbau-
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betriebe (F} 30 % geringere Aufwendungen und 
Gemischtbetriebe (X) etwa durchschnittliche Ko
sten. 
Bei PSM und Mineraldiinger realisieren Markt
fruchtintensivbetriebe 18 % tiber dem Durchschnitt 
aller Marktfruchtbetriebe liegende Aufwendungen. 
Nach den Richtlinien des okologischen Landbaues 
arbeitende Untemehmen setzen nur 17 DM/ha ftir 
spezielle PSM und Pflanzenstarkungsmittel sowie 
40 DM/ha ftir Zukaufsdtingemittel ein, was bei Ge
treide 40 % und bei Kartoffeln 50 % geringere Er
trage zur Folge hat. GroBere Betriebe (91 OOO DM 
Standardbetriebseinkommen [STBE]) haben gegen
tiber kleineren (28 700 DM STBE) um 50 % hohere 
PS- und um 21 % hohere Mineraldiingungsintensi
tat, infolge hoherer Getreide -(17 %), Kartoffel -(24 
%) und Z.-Riibenertrage (6 %), besserer Standorte 
und hoherer Anbaukonzentrationen. Nur ftir Neben
erwerbsbetriebe vorliegende Oaten ergeben stratifi
ziert nach Bundeslandem, daB z. B. Schleswig-Hol
stein bei PSM-Kosten 51 % iiber dem Durchschnitt 
von 172 DM/ha und Hessen und Bayem 15 % da
runter liegen. 
Die kulturbezogene Analyse der monetaren PSM
Intensitat zeigt, daB der PSM-Einsatz beim Pflanz
kartoffelbau extrem hoch und beim Feldfutter, ein
schlieBlich des okologischen Landbaues, sehr nie
drig ist. 
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Im Vergleich zu Feldkulturen haben der Weinbau 
(Verbundbetriebe) mit 900 DM/ha, der Obstbau mit 
982 DM/ha, der Gartenbau (Freiland) mit 1340 
DM/ha, der Hopfenbau mit 1510 DM/ha und Zier
pflanzenbau mit 2536 DM/ha wesentlich hoheren 
PSM-Einsatz. 
Zwischen PSM-Kosten und Behandlungsfrequenz 
bestehen kulturspezifische positive Korrelationen. 
Bei der PSM-gruppenspezifischen Kostenanalyse 
sind Herbizide mit 55 %, Fungizide mit 32 %, iib
rige mit 9 % und Insektizide mit 4 % beteiligt. 
Entwickelt wurde eine erweiterte Kostenstruktur im 
Pflanzenschutz, die auf betriebswirtschaftlicher 
Ebene neben PSM-Kosten auch Kosten ftir mecha-

nische MaBnahmen, Applikation, Ver- und Entsor
gung, Wasser, Entscheidungsfindung fur die Be
kampfung, Arbeitsschutzmittel, Resistenzmanage
ment, unkrautbedingte Saatgutreinigung und 
Trocknung sowie lnformationsbeschaffung enthalt. 
Auf volkswirtschaftlicher Ebene sind neben direk
ten Herstellungs- und Distributionskosten ftir PSM 
und Gerate (mechanische Unkrautbekampfung) 
auch Kosten fiir Gesetzgebung, Forschung, Zulas
sung und Subventionen zu beriicksichtigen. Die bei 
anderen Wirtschaftssubjekten und in der Umwelt 
entstehenden extemen (Schadensbeseitigungs-) Ko
sten umfassen Kosten ftir Trinkwasserreinigung 
(von WINJE et.al. mit 263 Mio. OM/Jahr fur 1983 
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kalkuliert) Abtriftschaden, Gesundheitswiederher
stellung, Bodenerosion, Artenverlust und -ande
rung, Resistenz sowie Biotopschaffung und -er
haltung 

Die Mathematische Abbildung der Fungizidwir

kung in Simulationsmodellen - Mathematical re

flection of fungicide action in simulation models 

(Gutsche, V., in Zusammenarbeit mit Jahn, Marga, 
und Burth, U., Institut fiir integrierten Pflanzen
schutz der BBA, Kleinmachnow) 

Die simulationsabhangige Dosierung von Pflanzen
schutzmitteln kann einen nicht unerheblichen Bei
trag zur Reduzierung des Eintrages chemischer 
Mittel in den Naturhaushalt liefem. Es wurde ein 
mathematisches Konzept entwickelt, wie grundle
gende Kenntnisse der Wirkeigenschaften im Rah
men von Epidemiemodellen abgebildet werden 
konnen. Folgende Eigenschaften wurden beruck
sichtigt: protektiver und kurativer Wirkungsgrad, 
zeitlicher Wirkungsabbau, Penetrationsfahigkeit 
und systemisches Verhalten, BeeinfluBbarkeit 
<lurch Regen, Dosis-Wirkungs-Beziehung. 
Der Modellansatz wurde fur Erysiphe graminis DC 
auf der Basis von Laborexperimenten und Parzel
lenversuchen aus den Jahren 1986 bis 1990 parame
trisiert. Laborversuche zur Parametrisierung der 
wesentlichen Fungizide fur Phytophthora infestans 

wurden begonnen. Die Arbeiten zur Parametrisie
rung werden 1993 festgesetzt. Die Ergebnisse fin
den Anwendung in modellgesttitzten Prognosever
fahren zur Steuerung der Bekampfung wichtiger 
Pflanzenkrankheiten des Ackerbaus. 

Entwicklung eines Simulationsmodells fiir die 

Getreideblattlaus - Development of a simulation 

model of cereal aphids (RoBberg, D., in Zusam
menarbeit mit Freier, B., Institut fur integrierten 
Pflanzenschutz der BBA, Kleinmachnow) 

Auf der Grundlage langjahriger Untersuchungen 
von FREIER zu Macrosiphum avenae konnte das 
Simulationsmodell GTLAUS entwickelt werden. 
Dieses Modell dient als Forschungswerkzeug und 
ist in der Lage, in Abhangigkeit von der Tempera
tur und einem bonitierten Anfangsbefall die Popu
lationsdynamik der Getreideblattlaus in dem be
trachteten Areal nachzubilden. 
Durch die Auswertung einer Vielzahl von Szenario
rechnungen mit GTLAUS sollen detaillierte wis
senschaftliche Aussagen zu folgenden Problemen 
gefunden werden: 

- Abhangigkeit der Befallsentwicklung vom An
fangsbefall (sowohl bzgl. des zeitlichen Ver
Jaufes als auch bzgl. der Befallsstarke)

- Abhangigkeit der Befallsentwicklung von der
Witterung

- Beziehung zwischen Befallsverlauf und Ertrags
verlust

Durch die Kopplung von GTLAUS mit einem Si
mulationsmodell ftir den Marienkafer konnen au
Berdem die Wechselwirkungen zwischen den bei
den Gegenspielem dargestellt werden. Damit ist es 
moglich, die Populationsdynarnik der Getreide
blattlause genauer zu quantifizieren, insbesondere 
durch den Vergleich der berechneten Ertragsverlu
ste. 
1993 soll das System "Getreideblattlausmodell -
Marienkafermodell" durch ein Simulationsmodell 
ftir Getreidelausparasiten erganzt werden. 

Regressionsanalytische Untersuchungen zur 

Korrelation von Befallsdaten mit Klima und 

Witterung - Statistical investigations on the 

correlation between infestation and climatical or 

weather data (Kluge, E.) 

Die in den Jahren 1976 bis 1991 von Pflanzen
schutzdienststellen in Ostdeutschland erhobenen 
regionalen Befallswerte wurden zu monatlichen 
Werten von Klima- bzw. Witterungsfaktoren in Be
ziehung gesetzt. Es erfolgte eine Verrechnung der 
Befallsdaten von 36 Krankheitserregem und 
Schadlingen an Getreide, Kartoffel, Raps und Zuk
kerrtibe mittels mehrerer Tausend linearer, quasili
nearer und multipler Regressionsgleichungen . 
Die auf der Basis von Klimadaten geschatzten 
Funktionen dienen der Berechnung relativer Be
fallswerte, die eine Aussage tiber die potentielle 
Gefahrdung verschiedener Klimaregionen des Un
tersuchungsgebietes zulassen. 
Mit der Verrechnung der jahrlichen Witterungsda
ten wurden Aussagen tiber die Bedeutung einzelner 
Witterungsfaktoren in bestimmten Zeitraumen fur 
die Schaderregerentwicklung erhalten. Wichtigstes 
Ziel der Untersuchungen war die Ableitung von 
mittelfristigen, regionalen Prognosen des Befallsni
veaus. Erfolgversprechende Ansatze mit Bestimmt
heitsmaBen > 60 % ergaben sich hierbei filr Halm
bruch an Wintergerste, Mehltau an Wintergetreide, 
Zwergrost, Netzfleckenkrankheit an Gerste, Rhyn

chosporium an Winterroggen und Wintergerste, 
Septoria nodorum - Blattbefall, Kraut- und Knol
lenfaule der Kartoffel, Kartoffelkafer, Rapserdfloh, 
Rtibenblattlaus und Rtibenfliege. 
Die Arbeit wird mit vergleichenden Untersuchun
gen zur Ubertragung der Regressionsfunktionen auf 
Nordwest-, West- und Stiddeutschland fortgesetzt. 

Aufbau eines computergestiitzten Informations

systems zu Befall-Verlust-Relationen - Develop

ment of a computer-aided information system 

for pest-yield loss relations (RoBberg, D.) 

Ftir die Bewertung des Einsatzes von Pflanzen
schutzmitteln spielt neben vielen anderen Faktoren 
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die dadurch erzielte Ertragssicherung eine wesentli
che Rolle. Der Nutzen solcher MaBnahmen laBt 
sich aber nur ermitteln, wenn Kenntnisse tiber die 
Befall-Verlust-Relationen aller relevanten Schader
reger bzgl. des Ertrags- und/oder Qualitatsverlustes 
der Kulturpflanzen verftigbar sind. Deshalb geht es 
zunachst darum, das dartiber vorhandene Wissen zu 
akquirieren, zu systematisieren und so abzulagem, 
daB die Daten schnell und gezielt recherchierbar 
sind. 
Diese Uberlegungen fiihrten zur Konzeption und 
zum Aufbau eines computergesttitzten Informati
onssystems. Darin werden Informationen tiber Mo
delle, Algorithmen und Funktionen zur Berechnung 
bzw. Schatzung der Schadenserwartung und tiber 
Bekampfungsschwellen gespeichert. Neben den 
gi:undlegenden Aussagen werden auch Angaben 
tiber den wissenschaftlichen Hintergrund ihrer 
Herleitung aufgenommen. AuBerdem sind Hin
weise zu wesentlichen Literaturquellen enthalten. 
Als Recherchebegriffe sind 
- Schaderregemame (deutsch oder wissenschaft-

lich),
- Schaderregertyp (Pilz, Insekt, Unkraut, ... )
- Fruchtart,
- lnformationstyp (Modell, Funktion, Schwellen-

wert, ... ) und
- Autor
vorgesehen.
Im November 1992 wurde mit der systematischen
Auswertung der wissenschaftlichen Literatur zur
Wissensakquisition begonnen. Im Mai/Juni 1993
soil die 1. Version des konzipierten Informationssy
stems vorliegen und interessierten Nachnutzem zur
Verftigung gestellt werden.

Autbau eines Datenspeichers fiir die Einschat

zung von regionalen Befallserwartungen · Deve

lopment of a database for the estimation of re

gional infestation (Enzian, S.) 

Erste Etappe: Ubemahme und ErschlieBung der Be
falls- und Schlagdaten der ostdeutschen Lander. 

Im Rahmen eines phytosanitaren Monitorings wur
den in der ehemaligen DDR von 1976 bis 1990 Be
fallserhebungen fiir mehr als 80 Schadorganismen 
und Unkrauter durchgeftihrt sowie schlagspezi
fische Angaben erhoben. Weiterhin wurde ftir die 
Durchftihrung von Prognoserechnungen eine Reihe 
wichtiger Witterungselemente erfaBt. Die so ge
wonnenen Oaten wurden in einem Datenspeicher 
gesammelt. 
Der Datenspeicher einschlieBlich der Auswertungs
programme war auf einer veralteten Rechentechnik 
installiert, die sowohl die Datenstruktur als auch die 
Auswertungsprogramme beeinfluBte. Deshalb 
muBten bei der Ubemahme der Daten sowohl eine 
vollig neue logische Struktur der Daten als auch 
neue Auswertungsmoglichkeiten erarbeitet werden. 
Das konnte nur durch die lmplementierung von 

speziellen Programmen zur Ubemahme, Umstruk
turierung und Auswertung realisiert werden. Im 
Detail enthalt der Speicher nun folgende Daten: 

a) Befallsdaten 1976 bis 1990

1,2 Millionen Bonituren von ea. 80 Schaderregem
in Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen,
Sommergerste, Winterraps, Kartoffeln und Rtiben.

b) Schlaggrunddaten 1976 bis 1990

420 Schlage je Kultur und Jahr mit 42 Parametem
je Schlag (z. B. Standort, Klimagebiet, Sorte, Er
trag, Aussaattermin, Vorfrucht, Dtingung u.s.w.)

c) Witterungsdaten 1984 bis 1992

20 Klimastationen mit den Elementen:
- Lufttemperatur 3h Werte 
- Luftfeuchte 3h Werte 
- Niederschlag 12h Werte 
- Sonnenscheindauer 24h Werte 
Ftir die Auswertung und Nutzung dieses Datenma
terials wurden auf einer VAX 4000 mit dem Be
triebssystem VMS die Screen-Management-Routi
nen und das Datenbankverwaltungsssystem 
DAT A TRIEVE erschlossen. Folgende Auswer
tungsmoglichkeiten sind mit den so erarbeiteten 
Progammen moglich: 

1. Erstellung von Ubersichten zum vertikalen
(zeitlichen) und horizontalen (raumlichen) Ver
gleich von regionalen Befallssituationen in
Form von Tabellen und Grafiken. Dabei konnen
bereits vordefinierte Regionen wie z. B. Anbau
gebiete, Naturraumeinheiten oder Prognosezo
nen verwendet werden. Weiterhin ist es mog
lich, Regionen aus Liindem und Kreisen im
Dialog zu erstellen. An der Erstellung vorgefer
tigter Regionen nach verschiedenen Gesichts
punkten z. B. Klima, Boden und Wirtschaftsge
bieten wird noch gearbeitet. Die Erstellung der
Ubersichten erfolgt im Dialog tiber vorgefer
tigte Mentis.

2. Recherchemoglichkeiten im Dialog nach vorge
gebenen Schadorganismen, Jahren und Regio
nen sowie ausgewahlter Schlagdaten und den
Export des Rechercheergebnisses in ein ASCII
File. Dieses kann dann ftir weitere Auswertun
gen z. B. in SAS, Exel, Quattro Pro oder andere
Systeme problemlos importiert werden. Damit
wurden auch die rechentechnischen Vorausset
zungen ftir die Einbeziehung von Befallsdaten
aus den alten Bundeslandem geschaffen.

Bewertung von externen Folgen von Pflanzen

schutzverfahren auf den Naturhaushalt. · As

sessm.ent of external effects of pesticides on the 

environment (Wick, M.) 
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Die Bewertung von externen Folgen von Pflanzen
schutzverfahren befaBt sich mit der Analyse der 
vomehmlich langerfristigen Wirkungen von Pflan
zenschutz auf Okosysteme. Hierzu wurde mit der 
Untersuchung und Zusammenstellung des vorhan
denen Wissensstandes begonnen, wobei sich zeigt, 
daB eine Fiille von Einzelergebnissen zu oft sehr 
speziellen Themen der Wirkungen von Pflanzen
schutzmaBnahmen existieren, jedoch eine Betrach
tung der Wechselwirkungen und deren weiterge
henden Folgen for Okosysteme und die Gesell
schaft fast vollstandig fehlen. Zur Systematisierung 
und Nutzbarmachung der Informationen wurde mit 
dem Aufbau eines erweiterten Datenspeichers 
Pflanzenschutzmittel begonnen. Dieser bildet durch 
umfangreiche, zusatzliche lnformationen zu okolo
gischen und okonomischen Wirkungen von Pflan
zenschutzmitteln eine wichtige Grundlage fur die 
Folgenabschatzung irn Pflanzenschutz. Erste Frei
landuntersuchungen zur Bestimmung der Beein
flussung von lnsektenpopulationen in unterschied
lichen feldangrenzenden Habitaten deuten auf eine 
starke Wechselwirkung der jeweils gegebenen 
Strukturen und der Bewirtschaftung der Felder mit 
der Artenvielfalt und -haufigkeit der Insekten hin. 

Beitrag zur Harmonisierung von Modellen fiir 

die Pflanzenschutzberatung . Contribution for 

standardization of models for plant protection 

consulting (RoBberg, D., und Neukampf, R.) 

In den Pflanzenschutzamtem vieler Bundeslander 
besteht der Wunsch, bereits entwickelte Compu
termodelle fur die Prognose des Auftretens einzel
ner Schaderreger weiterhin bzw. erstmals zu nut
zen. Um den Anwendern die Arbeit mit den Mo
dellen zu erleichtem, war es notwendig, die ent-

sprechenden Programme mit einer modernen, stan
dardisierten und nutzerfreundlichen Oberflache 
auszustatten. 
Deshalb lag es nahe, eine Programmstruktur zu 
entwerfen, die es erlaubt, Programmoberflache 
(Nutzerschnittstelle) und Programmkem ("eigent
licher" Modellalgorithmus) als selbstandige Pro
grammteile zu erstellen. Die einzelnen Objekte, die 
gemeinsam die Programmoberflache bilden, wie z. 
B. "W etterdatenmanagement", "Abfrage sonstiger
EinfluBgroBen", "Modellparametermanipulation"
oder "Ergebnisprasentation" sind so gestaltet, daB
sie wiederbenutzbar sind. Wichtig ist, daB die Ver
bindung zwischen dem Programmkem und den
Komponenten der Programmoberflache durch die
ausschlieBliche Kopplung iiber ASCII-Schnittstel
lendateien sehr flexibel gehalten wird. Der Pro
grammkem selbst hat keinerlei Zugriff auf Tastatur,
Bildschirm oder Drucker.
Um der Vielzahl der fur die Speicherung von Wet
terdaten verwendeten Strukturen Rechnung zu tra
gen, wurde schlieBlich ein eigenstandiger Pro
grammbaustein entwickelt, der das folgende Lei
stungsspektrum abdeckt:
- Lesen beliebig strukturierter ASCII-Dateien, die

Wetterdaten enthalten,
- Ermitteln, fur welche Paare "Ort/Jahr" die vom

Programmkem benotigten Witterungsdaten be
reitgestellt werden konnen, und Anbieten der ent
sprechenden Liste zur Auswahl des gewiinschten
Paares "Ort/Jahr" durch den Programmnutzer,

- Suchen, gegebenenfalls Erzeugen und Zusam
menstellen der vom Programmkem benotigten
Witterungsdaten und Bereitstellen in der ge
wiinschten Struktur (fiir das jeweils aktuelle Paar
"Ort/Jahr").
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Seit dem 1. Januar 1991 sind die Institute fiir Bio
chemie und fiir Viruskrankheiten der Pflanzen zum 
Institut ftir Biochemie und Pflanzenvirologie zu
sammengefaBt. Im Institut fiir Biochemie und 
Pflanzenvirologie arbeiten nun standig 14 Wissen
schaftler neben zahlreichen Projektwissenschaft
lem, Gasten, Doktoranden und Diplomanden. 

Zu den Aufgaben des Institutes gehoren besonders 
die Priifung auf Virusresistenz sowie die biologi
sche Begleitforschung bei der Freisetzung gen

technisch veranderter Organismen. Die Biologi
sche Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 
ist Einvemehmensbehorde bei der Genehmigung 
von Antragen zur Freisetzung gentechnisch veran
derter Organismen. Das Bundesministerium fiir Er
nahrung, Landwirtschaft und Forsten wird bei der 
Vorbereitung von Gesetzen und Verordnungen be
raten. Dern Deutschen Pflanzenschutzdienst wird 
bei der Diagnose und Bekampfung von Viruskrank
heiten geholfen. Im Institut werden standig neue 
Diagnoseverfahren entwickelt und zur Praxisreife 
gebracht. Es wird nach altemativen Pflanzen

schutzma8nahmen unter Verwendung gentech

nischer Methoden gesucht, die eine umweltfreund
liche Anwendung dieser neuen Technik gewahr
leisten. 

Fiir das Bundessortenamt wurden jeweils 86 Proben 
von Kartoffelzuchtstammen und Vergleichssorten 
im Rahm en der W ertpriifung auf Resistenz gegen 
Blattroll-, Y- und A-Virus und 31 Zuchtstamme auf 
Freiheit von M- und S-Virus untersucht. Bei der 
Zuchtaufbauiiberwachung wurden 139 Herkiinfte 
von Kartoffeloberstufen auf Virusbesatz gepriift. 
Insgesamt wurden mit diesen Kartoffelproben 
112.300 Einzeltests durchgefiihrt. Fur das Bundes
sortenamt wurden weiter folgende Resistenzprii
fungen durchgefiihrt: 165 Wintergerstensorten auf 
barley yellow mosaic virus und barley mild mosaic 
virus, 1 Salatneuziichtung gegen lettuce mosaic vi
rus, 17 Porreesorten gegen leek yellow stripe virus, 

Institut fiir Biochemie und Pflanzen

virologie in Braunschweig 

4 Tomatensorten gegen die Pathotypen 0, 1 und 2 
des Tomatenmosaikvirus, 33 Sorten von Gemii
seerbsen gegen bean yellow mosaic virus 
(BeYMV), pea enation mosaic virus (PEMV), pea 
seed-borne mosaic virus (PSbMV). 

In Zusammenarbeit mit Pflanzenschutzamtem und 
anderen Institutionen wurden 226 Getreide-, 
14 Maispflanzen und 10 Graser, 34 Leguminosen-, 
78 Gemiise-, Getreide- und 206 Zierpflanzenproben 
sowie 47 Proben von Zuckerriiben-, Leguminosen-, 
Gemiise-, 25 Proben von Geholz- und Pilzmaterial 
auf Virusbefall untersucht. 24 Wintergerstenneu
ziichtungen wurden in Zusammenarbeit mit dem 
National Institute for Agricultural Botany in Cam
bridge auf AnfiUligkeit gegeniiber BaYMV/ 
BaMMV gepriift. 

Gemeinsame Arbeiten bestehen mit dem Volcani 
Center in Bet-Dagan/Israel und der Egerton-Uni
versitat in Njoro/Kenia iiber Viren an SiiBkartof
feln, mit dem Asian Vegetable Research and De
velopment Centre (A VRDC), Shanhua/faiwan, 
iiber Paprika-, Tomaten- und Al/ium.-Viren, mit 
dem International Center for Agricultural Research 
in the Dry Areas {ICARDA) iiber bestimmte Legu
minosenviren und mit dem Cocoa Research Insti
tute in Ghana iiber Verfahren des Nachweises von 
cacao swollen shoot virus. 

Die Gesellschaft ftir Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) wurde in ihren Pflanzenschutzprojekten be
raten und unterstiitzt. Mit dem Scottish Crop Re
search Center (SCRI) in Invergowrie-Dundee/ 
Schottland und dem Institut fiir Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben wur
den Untersuchungen iiber monoklonale Antikorper 
gegen das Rizomaniavirus und mit dem Institute for 
Plant Protection in Wageningen/Holland und dem 
Forschungsinstitut des Ministry for Agriculture, 
Forestry and Fishery (MAFF) in Harpenden/Eng
land Versuche zur Charakterisierung und zum 
Schnellnachweis des Rizomaniavirus fortgesetzt. 
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Im Rahmen von Untersuchungen tiber Getreidevi
ren wurden Zusammenarbeiten mit der Rotham
stead Experimental Station, Harpenden/England, 
und dem INRA in Versailles und in Montpellier/ 
Frankreich aufgegriffen. Diese Kooperationen die
nen u. a. dem Austausch und der Harmonisierung 
von Methoden, um im gemeinsamen EG-Markt 
Doppelarbeit zu vermeiden. Auslandische Wissen
schaftler lief.kn sich im Rahmen von Fort
bildungsaufenthalten des DAAD in speziellen Pro
blemen unterweisen. Im Rahmen der deutsch-russi
schen Kooperation in der Agrarforschung waren 
ftinf russische Wissenschaftler zu mehrmonatigen 
Arbeitsaufenthalten im Institut. Yorn 11. bis 14. 
Mai wurde in Goslar das zweite intemationale 
Symposium tiber "The Biosafety Results of Field 
Tests of Genetically Modified Plants and Microor
ganisms" mit fast 200 Wissenschaftlem aus 23 
Landero durchgeftihrt. Techniken und Anwendun
gen des ELISA, der Immunelektronenmikroskopie 
und gentechnologische Verfahren wurden in- und 
auslandischen Wissenschaftlem demonstriert. Die 
Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und 
Zellkulturen (DSM), Abteilung Pflanzenviren, er
weiterte ihre Bestande in engem Arbeitsverbund 
mit dem Institut. 

Anwendung von Monitoring-Verfahren fiir gen

technisch veranderte Mikroorganismeli in einem 

Modellsystem - Application of monitoring tech

niques for genetically modified microorganisms 

in a model system (Backhaus, H., und Wendt
Potthoff, Katrin) 

In einem einfachen Modellsystem mit Boden aus 
landwirtschaftlicher Nutzung und nattirlicher Bo
denmikroflora und Bohnenpflanzen wurden Moni
toring-Verfahren fur Mikroorganismen getestet. 
Dabei wurde das Modellsystem auf verschiedene 
Weise mit gentechnisch veranderten Varianten des 
bohnenpathogenen Bakteriums Pseudonwnas sy

ringae pv. syringae inokuliert. Verbleib und Akti
vitat der gentechnisch veranderten Bakterien und 
Effekte auf die Mikroflora wurden geprtift. Die 
gentechnisch veranderten Stamme enthielten ein 
unverandertes oder gentechnisch gekennzeichnetes 
TnS (nattirliches transponierbares Element aus En
terobakterien) und Gene fur die Verwertung von 
Lactose. Die Stabilitat der Veranderung unter nicht 
selektiven Wachstumsbedingungen im Labor wurde 
nachgewiesen. Die gentechnisch veranderten 
Stamme unterscheiden sich nach unseren Versuchs
ergebnissen in Besiedlungseigenschaften, Patho
genitat, Wachstum und Uberleben nicht signifikant 
von dem Ausgangsstamm. Die gentechnische Ver
anderung ermoglicht einen spezifischeren Nach
weis der Stamme auch bei konventionellen Plattie
rungsverfahren. Dabei ist die fur einen Pseudomo
nadenstamm selektive und charakteristische Modi
fizierung mit dem Gen zur Lactoseverwertung bes-

ser geeignet als die Resistenzgene des TnS. Mit 
markierten Sonden, die zu den gentechnischen Ver
anderungen komplementar sind, UlBt sich die Spezi
fitat der Nachweise <lurch Koloniehybridisierung 
und in Einzelkolonie-Isolaten deutlich verbessern. 
Fur die DNA-Praparation aus den Habitaten Boden, 
Pflanzenoberflachen und Wurzelbereich wurden 
beschriebene Verfahren erprobt, weiterentwickelt 
und den speziellen Anforderungen angepaBt. Durch 
den Einsatz der Polymerase Chain Reaction (PCR) 
ist es dann moglich, die Nachweisempfindlichkeit 
deutlich zu erhohen. In unseren Versuchen laBt sich 
in Einzelfallen eine gegentiber den selektiven Kul
tivierungsverfahren verbesserte Nachweisempfind
lichkeit demonstrieren. Sie bleibt <lurch erforderli
che Reinigungs- und Verdtinnungsschritte noch be
trachtlich unter einem theoretisch erreichbaren 
Wert. Die Anwesenheit der gentechnisch modifi
zierten Sequenz wird als eine charakteristische 
summarische "Belastungs"-GroBe empfohlen, die 
von der Kultivierbarkeit der Bakterien und der Be
obachtung eines Gentransfers unabhangig ist. An
satze zur Quantifizierung der Zielsequenzen fur die 
PCR, die unabhangig vom Reinigungsgrad der 
Probe sind, wurden getestet. 

Ein Unterschied der gentechnisch veranderten 
Stamme zum Wildtyp in Wachstums-, Besiedlungs
und Pathogenitatsverhalten wurde in unseren Ver
suchen nicht beobachtet. Die Erhaltung der Patho
genitat gegentiber der Wirtspflanze Buschbohne 
und die Auslosung der Hypersensitivitatsreaktion 
am Tabak wurden tiberprtift (F.Niepold). Pathogene 
Wirkungen im Modellsystem wurden aber nicht 
beobachtet, was auf ein Fehlen freilandtypischer 
StreBfaktoren hinweisen dtirfte. Eine periodische 
Versorgung des Modellsystems mit Lactose ftihrt 
zu keiner signifikanten selektiven Vermehrung des 
neu mit der Fahigkeit zur Lactoseverwertung aus
gestatteten Stammes. Eine Ubertragung der geneti
schen Marker auf andere Bakterien (horizontaler 
Gentransfer) wurde in unseren Versu"hen nicht be
obachtet. Das Monitoring des gentechnisch veran
derten Stam mes bzw. seiner DNA wurde durch 
Untersuchungen tiber Effekte auf die Gesamtstoff
wechselaktivitat der Mikroorganismenpopulation 
mit BIOLOG GN-Platten erganzt. 

Untersuchungen zur Stabilitat und Variations

breite der Expression in Pflanzen transferierter 

Gene - Stability and variation of expression of

transgenes in plants (Dietz, Antje, Landsmann, J., 
und van der Hoeven, Cornelia) 

Die Erzeugung neuer Kulturpflanzen mit Hilfe der 
Gentechnik erfordert eine den neuen Techniken an
gepaBte Sicherheitsbewertung. Isolierte Gene und 
ihre Regulationssequenzen konnen mittels Restrik
tionsenzymen zu neuartigen Kombinationen ver
kntipft werden. Artfremde und neue Gene konnen 
in vitro in Genompositionen der Pflanze eingebaut 
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werden, die von der Evolution hierfiir nicht 
vorgesehen waren. Inwieweit die neu kombinierten 
Gene im Genom des Empfangerorganismus sich 
planmaBig und vorhersehbar verhalten, muB in bio
chemischen und molekularbiologischen Analysen 
geprtift werden. Eine auf Analysedaten der Auspra
gung und Stabilitat eingefiihrter Gene sich stiit
zende Risikobewertung ist Voraussetzung fiir die 

Schaffung allgemeingiiltiger Kriterien zur Begut
achtung gentechnisch veranderter Organismen. 

Nicotiana tabacum var. W38 und Petunia hybrida 

var. RLOJ wurden nach der Blattscheibchenme
thode mit Agrobacterium tumefaciens transformiert. 
In die Pflanzen wurde als Selektionsmarker das 
Kanamycin-Resistenzgen NPTII eingefiihrt, als 
Marker- oder Reportergene das Chloramphenicol
Acetyl-Transferasegen CAT bzw. das 8-Glucuroni
dasegen GUS und als agronomisch bedeutende Ei
genschaft das Herbizidresistenzgen Phosphinothri
cin-Acetyl-Transferase PAT. Die Markergene und 
das Herbizidresistenzgen in den transgenen Pflan

zen sind mit der wurzelspezifischen Regulationsse
quenz des aus der Ulme, Parasponia andersonii, 

stammenden Hamoglobingens (dem PAR-Promo
tor) ausgestattet. Die Kanamycin-resistenten selek

tierten Pflanzen sollen diese Gene in den Wurzeln 
auspragen. 

Tabakpflanzen mit dem PAT-Gen wurden sowohl 
in Gewebekultur als auch im Gewachshaus auf die 
Auspragung der eingefiihrten Eigenschaft unter
sucht. Samtliche transformierten Pflanzen expri

mierten das PAT-Gen erwartungsgemaB in den 
Wurzeln, wie in einem biochemisch-radiologischen 

Emzymtest nachgewiesen werden konnte. Es ergab 
sich ein kontinuierliches Spektrum von hoch zu 
niedrig exprimierenden Pflanzen. AuBerdem prag
ten zwei Drittel der Pflanzen das PAT-Gen in Ge
webekultur zusatzlich in den Blattem aus, jedoch 
erheblich niedriger als in den Wurzeln. Die ober
sten Blatter der Pflanzen zeigten dabei geringere 
Enzymaktivitit als die iibrigen Pflanzenteile. Im 

Gewachshaus hingegen war die enzymatische PAT
Aktivitat in den Blattem nicht nachzuweisen. Ge
webekulturergebnisse lassen sich demnach nicht di
rekt auf Versuche unter naturnaheren Bedingungen 

iibertragen. 

Im Gewachshaus wurden die transgenen Tabak

pflanzen sowohl einer 5 I/ha (praxisiibliche Menge) 
als auch einer 20 I/ha Herbizidapplikation 

(BAST A) unterzogen. Trotz einer in den Blattem 
unterhalb der Nachweisgrenze liegenden PAT-Ex
pression erwiesen sich alle getesteten Pflanzen auch 
drei Wochen nach der ersten Spritzung (5 I/ha) als 

vollstandig herbizidresistent. Nach der hoher do
sierten Spritzung zeigten samtliche Pflanzen glei
chermaBen starke Schaden. Ab circa einer Woche 
nach der Herbizidapplikation erholten sich die 
Pflanzen ausnahmslos wieder. Sie entwickelten 
iiber den gelb-braunen unteren Blattem die grtine 

Triebspitze weiter und setzten das Wachstum fort. 
Zwischen den einzelnen herbizidtoleranten 
Pflanzen konnten auch bei dieser Aufwandmenge 
keine Unterschiede im Erscheinungsbild gesehen 
werden. 

Genumlagerungen und Einfliisse des Integrations
ortes im Pflanzengenom auf die Aktivitat der inse

rierten Gene wurden bei Tabak- und Petunienpflan

zen untersucht, die das CAT-Gen enthielten. Zur 

molekularen Analyse der dem eingefiihrten Repor
tergen benachbarten Pflanzen-DNA-Sequenzen und 
eventueller Rearrangements innerhalb der transfe

rierten DNA wurden Telle von T-DNA-Integrati
onsorten aus zwei der transgenen Pflanzen, die das 
CAT-Gen nicht strikt gewebespezifisch exprimie
ren, reisoliert. Dazu wurde zunachst eine genomi
sche Lambda-ZAP-Genbank einer in Wurzeln und 
Blattem exprimierenden P AR-CAT-Petunien

pflanze hergestellt. Zwei Klone wurden identifi
ziert, die Teile der eingefiihrten Genkonstruktion 
enthalten. Auf dem einen Klon liegt das komplette 

Reportergen mit angrenzender Pflanzen DNA, auf 
dem anderen der Selektionsmarker mit Pflanzen 

DNA-Umgebung. Bei der Feinstrukturanalyse der 
Klone durch DNA-Hybridisierung und DNA-Se
quenzierung wurde in einem Fall eine dem Integra
tionsort benachbarte, extrem A+ T-reiche SAR 
(''scaffold attachment region")-Sequenz identifi
ziert, die in vitro mit hoher Affinitat an Proteine der 
Zellkem-Matrix bindet. SAR-Sequenzen sind typi
scherweise entweder an den Grenzen von Chro
matindomanen (Einheiten transkriptioneller Regu

lation) lokalisiert oder mit transkriptionsverstar
kenden Enhancem assoziiert. 

Es wird untersucht, ob das von uns identifizierte 
SAR-Element geeignet ist, als Teil von Transfor
mationsvektoren in Pflanzen eingefiihrten Genen 
eine starke und positionsunabhangige Auspragung 
zu vermitteln. 

Die Stabilitat der eingefiihrten Gene wurde bei den 
beiden molekular analysierten transgenen Pflanzen 
durch genetische Kreuzungen getestet. Die durch 
Aussaat auf Kanamycin-haltigem Medium gefun
dene mendelnde Aufspaltung der inserierten Gene 
wurde auf molekularer Ebene durch Southern
Analyse der aus den Riickkreuzungen hervorgegan
genen Pflanzen bestatigt. 

Die Gewebespezifitat der in den Pflanzentransfor

mationen eingesetzten Genregulationssequenz ist 
eine modulationsfahige, nicht absolut reproduzier
bare Eigenschaft. Die au8erplanma8igen Auspra
gungsmuster der prasumptiv gewebespezifisch re
gulierten, eingefiihrten Gene stellen zwar einen un
erwarteten, aber nicht vollig unkalkulierbaren 
"Positionseffekt" dar. In einer Zuverlassigkeitsprti
fung gentechnisch veranderter Pflanzen wird auf 
den Nachweis der Stabilitat sowie der Vererbbar
keit und Expression der eingefiihrten Gene beson-
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ders geachtet werden miissen. Wenn die regulierte 
Auspragung von Genen von spezieller Bedeutung 
ist, beispielsweise bei Pflanzenschutzwirkstoffen 
und Wirkstoffen, die in den zum Verzehr 
kommenden Pflanzenteilen nicht erwiinscht sind, 
wird die Beurteilung von Expressionsspezifitaten 
kritisch sein. Pflanzenschutzwirkstoffe sollen nur 
am Ort und zum Zeitpunkt des Bedarfs ausgepragt 
werden. 

Screening von Antibiotika-Resistenzgenen in 
Umweltproben - Screening for antibiotic re
sistance genes in environmental habitats (Smalla, 
Kornelia, und Pukall, R., in Zusammenarbeit mit 
Van Elsas, J. D., Institute for Soil Fertility Re
search, Wageningen/Holland, und Tschape, H., 
Bundesgesundheitsamt, Wernigerode) 

Antibiotika-Resistenzgene werden in gentechnisch 
veranderten Pflanzen und Mikroorganismen haufig 
als Selektionsmarker genutzt. Inwieweit die Frei
setzung transgener Organismen eine Verbreitung 
solcher Resistenzgene zur Folge haben kann und 
damit eine erfolgreiche therapeutische Anwendung 
der entsprechenden Antibiotika in Frage gestellt 
wird, ist fiir eine Sicherheitsbeurteilung dieser 
Marker wichtig. Bei den bislang in OECD-Staaten 
zugelassenen Feldversuchen lransgener Pflanzen 
enthielten 83,2 % das Nptll-Gen, das eine Resistenz 
gegeniiber Kanamycin (Km) und Neomycin ve�
mittelt, als Selektionsmarker. In Zusammenarbe1t 
mit dem Institut ftir Bodenfruchtbarkeit, Wagenin
gen, wurde von uns eine Studie zur Verbrei!ung d�r
bakteriellen Resistenz gegeniiber Kanamycm sow1e 
des Nptll-Gens in verschiedenen Umwelthabitaten 
(Boden, Rhizosphare, Giille, Abwasser, FluBwas
ser) durchgefiihrt. Die Untersuchungen zeigten, daB 
der Km-Phanotyp in allen Habitaten (0,64 bis 38,6 
% dei: Gram-negativen Bakterien) vorkommt. Der 
hochste Anteil Km-resistenter Bakterien wurde in 
einer Giilleprobe mit 38,6 % beobachtet. Von die
sen Km-resistenten Bakterien wurden 353 taxono
misch grobidentifiziert und mit spezifischen Gen
sonden (zum einen fiir das Npt-Gen, zum anderen 
fiir die zentrale Region des Tn5) in Kolonieblots 
und Southernblots auf das Vorliegen des Npt-Gens 
bzw. des Tn5 untersucht. Fiir den spezifischen 
Nachweis des Nptll wurde weiterhin die PCR ge
nutzt. Als Target in der PCR wurden intakte Bakte
rien und genomische DNA-Praparationen einge
setzt. Das Nptll-Gen konnte vor allem in einigen 
Isolaten aus Abwasser nachgewiesen werden. In 
200 getesteten Km-resistenten Bodenbakterien war 
kein Nptll nachweisbar. Da schatzungsweise nur 
0,1 bis 1 % aller Umweltbakterien kultivierbar sind, 
wurde weiterhin aus den genannten Umwelthabita
ten auch DNA direkt ohne vorherige Kultivierung 
gewonnen. Nach entsprechender Reinigung konn
ten die DNAs mit Hilfe der PCR auf das Vorkom
men des Nptll-Gens untersucht werden. Im Gegen-

satz zu den Untersuchungen mit kultivierbaren 
Bakterien war das Nptll-Gen in allen Habitaten mit 
Ausnahme von zwei der vier untersuchten Boden 
nachweisbar. 
Bei dem Nptll-Marker transgener Organismen han
delt es sich um eine natiirlich vorkommende Se
quenz; durch die Freisetzung transgener Organis
men mit diesem Selektionsmarker ist auf Grund des 
bereits vorliegenden Resistenzquotienten mit kei
nem Anstieg des Km-Phanotyps zu rechnen. Der 
geringe Hintergrund des Nptll ermoglicht zude�
ein Monitoring des Schicksals transgener DNA m 
kultivierbaren Bakterien bzw. in Boden ohne Nptll
Hintergrund. 

Im Rahmen des BMFT-Projektes 0310016 wurden 
Untersuchungen zur Ausbreitung bakterieller 
Streptothricin (St)-Resistenzgene in Gebieten mit 
und ohne Selektionsdruck fortgesetzt. Ziel dieser 
Untersuchungen sind Erkenntnisse iiber die Aus
breitung von Genen unter Selektionsdruck, Gen
transfermechanismen und den Ursprung dieser 
Gene. Das Streptothricin-Antibiotikum Nourse
othricin wurde als Futtermittelzusatz in Ostdeutsch
land langjahrig eingesetzt. Unter dem Selektions
druck war eine rasche Zunahme der iibertragbaren 
St-Resistenz beobachtet worden. Drei verschiedene 
Gene, die fiir eine Streptothricinacetyltransferase 
(sat) kodieren, wurden entdeckt und charakterisiert 
(TIETZE et al.). Fiir die satl-, sat2- und sat3-Gene 
wurde 1992 der spezifische Nachweis mit Hilfe der 
PCR etabliert. Daher muBten die Untersuchungen 
zum Vorkommen der sat-Gene nicht nur auf den 
geringen Anteil der kultivierbaren Bakterien be
grenzt bleiben und brachten interessante Erkennt
nisse. So war es uns bisher nie gelungen, die sat
Gene in St-resistenten Bodenbakterien nachzuwei
sen. In den DNA-Extrakten verschiedener Boden 
und auch von Rhizosphare waren satl und sat2 mit 
Hilfe der PCR jedoch nachweisbar. Diese sat-Se
quenzen konnten aus nichtkultivierbaren Bakte�ien 
oder Bakterien ohne sat-Phanotyp stammen. D1ese 
Ergebnisse zeigen, daB es mit der PCR moglich ist, 
mehr Erkenntnisse tiber den Genpool bakterieller 
Gemeinschaften zu gewinnen. Das Screening von 
450 St-resistenten Isolaten aus England und Ost
deutschland auf das Vorkommen von sat-Genen mit 
Gensonden und PCR brachte die Erkenntnis, daB 
ein Selektionsdruck sich nicht nur auf einen erhoh
ten Resistenzquotienten auswirkt, sondern auch das 
Vorkommen der sat-Gene in anderen Gattungen als 
den Enterobacteriaceaen erhoht. Satl und sat2 wur
den in Gebieten mit und ohne Selektionsdruck 
nachgewiesen, wahrend sat3 nur in Ostdeutschland 
gefunden wurde. Das seltene Vorkommen des sat3-
Gens auch unter Selektionsdruck in kultivierbaren 
Bakterien sowie DNA-Extrakten erklart sich durch 
die Lokalisation auf einem lncQ-Plasmid. 
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Molekularbiologische Untersuchungen am 
Scbarka-Virus (PPV) der Pnaume - Investiga
tions on plum pox virus (PPV) (MaiB, E., Casper, 
R., Landsmann, J., Schiemann, J., Timpe, U., und 
Korte, Anne-Marie) 

Ein aus Sauerkirschen stammendes PPV-Isolat 
(PPV-SC, S.our Cherry, Isolat aus Moldawien; Ver
derevskaja, pers. Mitt.) wurde isoliert und auf Ni

cotiana clevelandii vermehrt. Die Symptomausprii
gung in den infizierten Pflanzen erreichte die Starke 
des PPV-NA T Isolates (Non Aphid Iransmissible, 
Isolat aus Deutschland) und war darnit weitaus 
schwerer als die der Wildtyp-Isolate PPV-AT 
(APhid Iransmissible, lsolat aus Deutschland) und 
PPV-BUL Cfil.IL = Bulgarisches Isolat). 

Im Rahmen einer Klonierung wurde eine PPV-SC 
Genbank angelegt. Etwa 50 Klone mit cDNA-In
serts zwischen 0.8 und 2.5 kb wurden ausgewiihlt 
und partiell sequenziert. Aus diesen Sequenzen so
wie einer RNA-Sequenzierung zur Bestimmung des 
exakten 5'-Endes konnte die vollstiindige Sequenz 
des PPV-SC Isolates mit 9786 Nukleotiden ermit
telt werden. Die komplette Sequenz wurde mit den 
Sequenzen der bereits bekannten PPV -Isolate aus 
Deutschland, Spanien und Frankreich verglichen. 
Die Identitiit sowohl zwischen den Nukleinsiiurese
quenzen als auch den Aminosiiuresequenzen betrug 
zwischen 97,5 % und 99 %. Aminosiiureaustausche 
wurden vermehrt im Pt-Protein festgestellt. Dieses 
Protein konnte ftir die Ausbreitung des Virus in der 
Pflanze verantwortlich sein, da es Nukleinsauren 
sehr effektiv binden kann. Als augenfalligste Ab
weichung wurde am N-Terminus des PPV-SC 
Hiillproteins die Aminosiiure Valin anstelle der bei 
alien iibrigen Isolaten vertretenen Aminosiiure Ala
nin ermittelt. Inwieweit diese oder aber andere 
Aminosiiureanderungen mit dem veranderten bio
logischen Verhalten zusammenhangen, bedarf 
weiterer Untersuchungen. 

Im infektiosen "full-length" Klon p35SPPV-NAT 
des nicht blattlausiibertragbaren Scharkaisolates 
(PPV-NAT) wurden Austausche im Bereich des 
Hiillproteingens vorgenommen. Dazu wurde u. a. 
ein cDNA-Fragment aus dem Hiillproteingen des 
blattlausiibertragbaren Isolates PPV -AT verwendet. 
Durch den Austausch wurde ein Teil des NAT
Hiillproteingens, welcher die Aminosauresequenz 
VDAL enthalt, mit einem korrespondierenden Teil 
des AT-Hiillproteingens ersetzt, der for die Amino
saurefolge VDAG kodiert. Die nach Inokulation 
mit dem Klon p35SPPV-CPAT erhaltenen Vi
ruspartikel konnten anschlieBend mit Blattlausen 
iibertragen werden. 

Entwicklung eines Transfonnationssystems fur 
Erbsen unter Verwendung von Ti-Plasmiden mit 
dem Ziel der Ubertragung von Virus-Resisten
zen - Investigations on genetically engineered 

cross protection with pee viruses (MaiB, E., 
Casper, R., de Kathen, A., und Jacobsen, H.J.) 

Fiir die Herstellung transgener Erbsenpflanzen 
wurden die Hiillproteingene der PSbMV-Isolate 
(pea seedbome mosaic virus) aus Deutschland und 
Kanada kloniert. Mittels der Polymerase Chain Re
action (PCR) wurden ein Startcodon und geeignete 
Restriktionssites in das Hiillproteingen des deut
schen Isolates eingeftihrt. Das erhaltene DNA
Fragment wurde hinter einen Doppel-35 S Promo
tor des cauliflower mosaic virus (CaMV) und der 
Leader-Sequenz des plum pox virus (PPV) kloniert. 
Diese Genkassette wurde in ein modifiziertes bina
res pBIN19 Plasmid iiberfiihrt (pGIN), das neben 
einer Kanamycinresistenz nun auch eine Gentamy
cinresistenz besitzt und darnit eine erleichterte Se
lektion in Agrobakterien gewiihrleistet. 

Das HQllproteingen des pea enation mosaic virus 
(PEMV) wurde vollstandig sequenziert. Gegenwar
tig wird an der Ubertragung des Gens in binare 
Plasmide gearbeitet. 

Risiken der Freisetzung von Baculoviren: Ab
schatzung der Moglichkeiten unkontrollierter 
Ausbreitung gentechnischer Veranderungen -
Risk assessment of the deliberate release of 
baculoviruses: Assessment of the potential of 
uncontrolled spread of genetic modifications 
(Backhaus, H., und Jehle, J., in Zusammenarbeit 
mit Huber, J., und Fritsch, Eva, Institut ftir biologi
schen Pflanzenschutz) 

Die gentechnische Veranderung von Baculoviren 
verspricht eine Verstarkung ihres insektiziden Po
tentials und ihrer Verwendung im Pflanzenschutz. 
Eine Freisetzung derart veranderter Viren setzt al
lerdings voraus, daB keine negativen Auswirkungen 
auf die Biozonose zu erwarten sind. Ein moglicher 
Transfer von Genen auf andere Baculoviren konnte 
zu einer ungewollten Ausbreitung eingefiihrter Ei
genschaften fiihren. Im Rahmen dieses Projektes 
wird untersucht, in welchem AusmaJ3 unter natiirli
chen Infektionsbedingungen von lnsektenlarven 
intra- bzw. interspezifische Rekombination zwi
schen Granuloseviren auftreten kann.

Aus den Mischinfektionen mit ClGV -CV3 und 
CpGV in Larven von Cryptophlebia leucotreta und 
anschlieBender in vivo-Klonierung zur lsolierung 
einzelner Virus-Genotypen wurden in den bisheri
gen Versuchen drei CpGV-Mutanten und eine 
ClGV-Mutante isoliert. Diese Mutanten weisen ln
sertionen unterschiedlicher GroBe sowie zusatzliche 
Restriktionsschnittstellen auf. Durch Hybridisie
rung mit genomischer Insekten-DNA konnte fiir 
zwei CpGV-Mutanten gezeigt werden, daB die je
weiligen Insertionen (4.5 kb und 3.2 kb) aus den 
Genomen der Wirte C. leucotreta bzw. Cydia po

monella stammen. Die Sequenzierung der lnsertio-



- 85 -

nen und der Integrationsorte zeigte Sequenzstruktu
ren (sog. terminal repeats), wie sie fur transposable 
Elemente charakteristisch sind. Offensichtlich wur
den diese Elemente wahrend der Infektionsexperi
mente in die Virusgenome integriert. 

Die Sequenzierung des Granulin-Gens von ClGV
CV3 ergab, wie aus den Hybridisierungsdaten be
reits erwartet, eine starke Verwandtschaft zum Gra
nulin-Gen von CpGV. 85 % der Nukleotide sind 
identisch. Wegen der geringen Verwandtschaft 
zwischen CpGV und CIGV-CV3 scheint die Wahr
scheinlichkeit einer Rekombination zwischen die
sen Viren sehr gering. Am ehesten diirfte sie in den 
konservierten und stark homologen Bereichen auf
treten. Daher wurde begonnen, mittels der Polyme
rase Chain Reaction (PCR) einen Test zu entwik
keln, mit dem sich mogliche Rekombinationen in 
den Granulin-Genen sensitiv nachweisen lassen. 
Hienu wurden CpGV- und C!GV-spezifische Pri
mer synthetisiert, die eine selektive Amplifikation 
rekombinanter DNA-Molekiile durch PCR erlau
ben. 

Mischinfektionen in Larven von C. leucotreta mit 
zwei genotypischen Varianten von CIGV (CV3 und 
CV4) resultierten in neuen Virusgenotypen, bei 
denen auch ein Austausch von Restriktionsschnitt
stellen zwischen CV3 und CV 4 zu beobachten war. 
Hierbei handelt es sich offensichtlich um eine ho
mologe intraspezifische Rekombination. 

Untersucbungen zur Persistenz von Agrobakte
rien in transgenen Pflanzen - Persistence of 
agrobacteria in transgenic plants (Schiemann, J., 
Landsmann, J ., van der Hoeven, Cornelia, Matzk, 
Anja, und Riedel-PreuB, Anette) 

Die Ubertragung von Fremd-DNA in Pflanzen er
folgt in erster Linie mit Hilfe von Agrobakterien. 
Bisher wenig beachtet blieb dabei die Frage, wie
weit diese in der Pflanze persistieren, auf die Nach
kommenschaft iibertragen werden und damit durch 
Freisetzung transgener Pflanzen in die Umwelt ge
langen konnen. 

Um die Agrobakterien nach erfolgter Geniibertra
gung aus den infizierten Pflanzenexplantaten zu 
entfemen, werden sie mit Antibiotika (z. B. Cefota
xim) gegenselektiert. Diese Gegenselektion verhin
dert die Vermehrung der Bakterien und damit einen 
sichtbaren Befall, totet sie jedoch nicht vollstandig 
ab. Bei der Propagierung von Kopfstecklingen von 
mit Agiobakterien transformierten Tabakpflanzen 
treten haufig an den Schnittstellen der Pflanzen 
Bakterien auf. Eine auBerliche Kontamination 
konnte in den untersuchten Fallen ausgeschlossen 
werden. Sechs Monate nach der Transformation 
haben wir von sechs verschiedenen transgenen 
Pflanzen Bakterien isolieren konnen. Die Bakterien 
sind morphologisch als Agrobakterien anzuspre
chen. Sie wachsen auf Medium mit den Antibiotika 

Rifampicin, Tetracyclin und Kanamycin und besit
zen damit die genetischen Resistenzmarker der 
Ausgangs-Agrobakterien. Alie Isolate enthalten 
Plasmide,. die wir praparieren konnten. Eine Re
striktionsanalyse der Plasmide zeigte die erwarteten 
Fragmente der Ti-Plasmide, die in den Ausgangs
Agrobakterien enthalten sind. 

Zwei der Bakterienisolate wurden zur emeuten 
Pflanzentransformation eingesetzt, um ihre Funk
tionalitat zu iiberpriifen. In beiden Experimenten 
gelang die Regeneration von transformierten Ta
bakpflanzen. Bei 10 dieser Pflanzen wurde eine 
Expressionsanalyse der eingefiihrten Reportergene 
durchgefiihrt. Alie Pflanzen zeigten Aktivitat des 
GUS-Reportergens. Die GUS-Aktivitat lag im 
Rahmen der Expression, die auch bei den Pflanzen 
gemessen wurde, die mit den Ausgangs-Agrobakte
rien transformiert waren. Das Auftreten von Agro
bakterien in transgenen Pflanzen hangt moglicher
weise von der Hohe und Dauer der Gegenselektion 
mit Cefotaxim ab. Bei 250 mg/1 dieses Antibioti
kums im Pflanzenregenerationsmedium konnten 
mehr als ein Jahr nach der Aufhebung des Gegen
selektionsdruckes noch haufig Bakterien beobachtet 
werden. Bei Pflanzen, die auf 500 mg/1 Cefotaxim 
herangewachsen sind, war dies nur selten der Fall. 
Um die Empfindlichkeit des Agrobakterien-Nach
weises zu erhohen, wurde die PCR-Technik fur 
diese Problemstellung angepaBt. Wir konnen spezi
fische Agrobakterien-Sequenzen aus dem Chromo
som, dem Ti-Plasmid und dem binaren Plasmid, das 
die zu iibertragenden Gene (z. B. BAR-Gen) tragt, 
sehr empfindlich in DNA aus pflanzlichem Gewebe 
nachweisen. Eine unerwartete Schwierigkeit besteht 
teilweise darin, · daB auch nicht mit Agrobakterien 
infizierte Pflanzen DNA-Sequenzen enthalten kon
nen, die mit den Ti-Plasmid-spezifischen PCR-Pri
mem amplifiziert werden. Dieser sehr interessante 
Befund bedarf jedoch einer weiteren Uberpriifung. 
Um weiterhin die Lokalisierung von Agrobakterien 
in der Pflanze mit Hilfe der Technik des 'Tissue 
print - immuno blotting' untersuchen zu konnen, 
wurde ein polyklonales Antiserum gegen ein Agro
bakterienisolat erzeugt, das zur Geniibertragung 
eingesetzt wird. 

Aufklarung der molekularen Grundlagen der 
Virus-Wirt-Wechselbeziehung am Modellobjekt 
Arabidopsis thaliana - Investigations on the 
molecular mechanisms of interaction between 
plants and viruses using Arabidopsis thaliana as 
a model system (Schiemann, J., und Matzk, Anja) 

Die gentechnische Manipulation pflanzeneigener 
Gene, die die Wechselwirkung Wirtspflanze/Patho
gen beeinflussen, ist von zunehmendem Interesse. 
Um diese weitestgehend unbekannten Pflanzengene 
zu charakterisieren, wird ein experimentelles Sy
stem benotigt, das u. a. das Auffinden von Virus
Typ-Mutanten und die Isolierung pflanzlicher Re-
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sistenzgene ermoglicht. Auf Grund ihres kleinen 
Genoms, der kurzen Generationszeit, der leichten 
Induzierbarkeit und Verfiigbarkeit von Mutanten, 
der Etablierung unterschiedlicher Gentransferver
fahren u. a. ist die Crucifere Arabidopsis thaliana 

zum Hatiptobjekt der pflanzlichen Molekularbiolo
gie geworden und eignet sich ebenfalls zum Studi
um der Virus-Wirt-Wechselbeziehung. 

Wesentliche Voraussetzungen fiir ein breites Mu
tanten- und Okotypen-Screening sind eine hohe 
Reproduzierbarkeit der Virusinfektion und eine ein
fache Bonitur von Virussymptomen. Nach Testung 
einer Vielzahl von pflanzenpathogenen Viren haben 
wir gefunden, daB Tospoviren - einzelstrangige 
RNA-Viren - besonders geeignet sind. Sowohl to
mato spotted wilt virus (TSWV) als auch impatiens 
necrotic spot virus (INSV) rufen reproduzierbar 
Stauchung, Blattdefonnation und teilweise Blatt
vergilbung hervor. INSV bewirlct bei einigen Oko
typen ein Absterben der infizierten Arabidopsis
pflanzen. Eine Infektion mit TSWV schrankt zwar 
das Wachstum der Pflanzen stark ein, es werden je
doch Samen gebildet, so daB auch die Folgegenera
tionen untersucht werden konnen. Es stehen hiermit 
zwei Viren zur Verfiigung, die sich in ihrer Wir
kungsintensit.at unterscheiden. 

Wir haben begonnen, die T-DNA-getaggten Mu
tanten von K. Feldmann mit dem INSV und mehr 
als 50 charakterisierte Okotypen (von J. Dangl er
halten) mit dem TSWV und dem INSV zu infizie
ren und nach Symptomunterschieden zu suchen. 
Die vorlaufigen Untersuchungen deuten auf eine 
unterschiedliche Symptomauspragung durch die 
Okotypen hin. Wenn dieses vorlaufige Ergebnis be
statigt wird, steht ein sehr interessantes System zur 
lsolierung und Charakterisierung von Genen zur 
Verfiigung, deren Genprodukte die Wechselwir
kung zwischen Pflanze und Virus beeinflussen. 

Nutzung von Methoden des direkten Gentrans
fers zur Fremdgeniibertragung in Pflanzen 

Gene transfer in plants by means of direct DNA 

transfer (Schiemann, J., und Mahn, A., in Zusam
menarbeit mit Conlan, R. S., Wye College/U. K.) 

Altemativ zur Fremdgeniibertragung in Pflanzen 
mit Hilfe "entwaffneter" Agrobakterien gewinnt die 
direkte Einschleusung von DNA ohne Verwendung 
biologischer Vektoren an Jnteresse. Das biolistische 
Verfahren (EinschieBen von DNA, die an Metall
partikel gebunden ist, in intaktes, regenerationsfa
higes Gewebe mittels Partikelkanone) wurde ftir die 
Untersuchung der transienten und stabilen Fremd
genexpression an unterschiedlichen Pflanzenarten 
etabliert. 

An einer Zellsuspension der Zuckerrtibe und einer 
embryogenen Suspension von Yam (Dioscorea 

spp.) konnte eine transiente und stabile Expression 
des GUS(B-Glucuronidase)-Reportergens nach Ein-

schieBen DNA-beladener Partikel nachgewiesen 
werden. Da die in vitro-Kulturen von Yam Endo
phyten enthalten, die bereits GUS-Aktivit.at aufwei
sen, wurden zusatzliche Transformationsversuche 
mit dem Reportergen Luziferase durchgefiihrt. Die 
in den beschossenen Yam-Zellen gemessene Luzi
ferase-Aktivitat ist nicht auf eine Fremdgenexpres
sion in den Endophyten zurtickzuftihren, da die aus 
den Yam-Kulturen isolierten Endophyten keine 
Aktivitat dieses Reportergens aufwiesen. Zellen 
von Zuckerrtiben-Embryonen und -Keimpflanzen 
konnten ebenfalls durch BeschuB mit dem GUS
Reportergen stabil transfonniert werden. 

Untersuchungen iiber das Rizomaniavirus: Pa

thotypen und Moglichkeiten einer Resistenzin

duktion in transgenen Pflanzen durch die Ex

pression von monoklonalen Antikorpern - In

vestigations on the rizomania virus: pathotypes 

and potential of monoclonal antibodies to induce 

virus resistance in transgenic plants (Koenig, Re
nate, Vetten, H. J., Commandeur, U., Pecker, L., 
Hoffmann, Andrea, Johannink, Friederike, und 
Kaufmann, Andrea) 

Bei der Bekampfung der Rizomaniakrankheit der 
Zuckerrtibe sind in den letzten Jahren durch die Ar
beit der Zilchter, die mehrere teilresistente Sorten 
entwickelt haben, entscheidende Fortschritte erzielt 
warden. Die Teilresistenz (Toleranz) birgt aller
dings auch Gefahren, da sich das Virus weiter in 
diesen Sorten vennehrt und die Resistenz <lurch 
Mutation durchbrechen konnte. Tatsachlich sind in 
jiingster Zeit in verschiedenen Gebieten Probleme 
mit teilresistenten Sorten aufgetreten. Auch sieht es 
so aus, als ob sich Neuziichtungen in verschiedenen 
Gebieten Europas unterschiedlich verhalten kon
nen. Beides konnte auf unterschiedliche (neue?) 
Pathotypen des Rizomaniavirus (BNYVV) oder 
moglicherweise auch auf zusatzliche Viren zuriick
zufiihren sein. Da mit serologischen Methoden nie 
Unterschiede zwischen einzelnen Herkiinften des 
BNYVV gefunden warden waren, versuchen wir, 
einzelne Genomabschnitte von verschiedenen 
BNYVV-Herkilnften mit Hilfe der RT-PCR zu am
plifizieren und <lurch Restriktionsanalysen einem 
genetischen finger printing zu unterwerfen. Wir le
gen dabei besonderes Augenmerk auf die BNYVV 
RNA 3, die nach unseren friiheren Beobachtungen 
hauptverantwortlich ftir die beobachteten Ertrags
ausfalle bei der Rizomania ist, und auf den Ge
nomabschnitt der BNYVV RNA 2, der das 42 K 
Protein enkodiert. Dieses Protein spielt anscheinend 
bei der Ausbreitung des BNYVV in Pflanzen eine 
besondere Rolle. Unsere bisherigen Untersuchun
gen ergaben, daB einige siiddeutsche Herkiinfte des 
BNYVV untereinander sehr ahnlich sind, sich aber 
deutlich von einigen Herkiinften aus dem friiheren 
Jugoslawien unterscheiden. Eine franzosische Her
kunft unterschied sich sowohl von den deutschen 
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als auch den jugoslawischen Herktinften. Pflan
zenmaterial aus vielen anderen europaischen Lan
dero wird zur Zeit untersucht. Das genetische finger 
printing dtirfte eine wichtige Grundlage ftir epide
miologische Untersuchungen tiber die groBraumi
gen Ausbreitungswege des BNYVV und ftir die 
Charakterisierung einzelner Pathotypen darstellen. 
Weiterhin versuchen wir zu klaren, ob durch eine 
Expression von BNYVV-spezifischen Antikorpem 
in hoheren Pflanzen eine Virusresistenz erzeugt 
werden kann. Dazu werden Vorarbeiten nicht nur 
mit Antikorpem gegen das Hullprotein des 
BNYVV durchgeftihrt, sondem auch mit Antikor
pem gegen nichtstrukturelle Proteine, und zwar ge
gen das Genprodukt der BNYVV RNA 3 und gegen 
das auf BNYVV RNA 2 enkodierte 42 K Protein. 
Obgleich die beiden Proteine eine entscheidende 
Rolle beim Krankheitsgeschehen der Rizomania 
spielen (Starke der Symptomausbildung, Ausbrei
tung des Virus in der Pflanze), werden sie in Pflan
zen nur in sehr geringer Menge gebildet, und es ist 
zu hoffen, daB sie deswegen auch besonders leicht 
durch spezifische Antikorper blockiert werden kon
nen. 

Untersuchungen zum Nachweis und zur Bestim

mung der Schadwirkung von Viren aus dem beet 

soil-borne virus-Komplex - Viruses of the beet 

soil-borne virus complex - detection and loss 

assessment in sugarbeet (Koenig, Renate, Vet
ten, H. J ., Kaufmann, Andrea, und Barbarossa, 
Loredana) 

In Rubenanbaugebieten in Europa und den USA 
und wahrscheinlich auch weltweit kommen neben 
dem Rizomaniavirus (BNYVV) auch andere stab
chenformige Viren in Rubenwurzeln vor, die sich 
morphologisch kaum vom Rizomaniavirus unter
scheiden und wie dieses durch den Pilz Polymyxa 

betae ubertragen werden. In serologischen und in 
Nukleinsaurehybridisierungs-Testen laBt sich je
doch keine Verwandtschaft zwischen diesen Viren, 
die unter dem Namen beet soil-borne virus (BSBV) 
zusammengefaBt werden, und dem BNYVV fest
stellen. Wir konnten nachweisen, daB es in 
Deutschland mehrere, serologisch nur entfernt ver
wandte Stamme des BSBV gibt, von denen zwei 
nach den ersten Fundorten die Bezeichnungen 
'Wierthe' und 'Ahlum' erhielten. Diese Isolate zei
gen ein anderes Nukleinsauremuster als das 
BNYVV und zumindestens beim Ahlum-Serotyp 
sind die RNAs - im Gegensatz zum BNYYV - nicht 
polyadenyliert. Ober eventuelle Schadwirkungen 
dieser Viren ist so gut wie nichts bekannt. Um den 
Einflu6 des BSBV unabhangig von dem der Poly

myxa, die moglicherweise auch eine gewisse 
Schadwirkung ausuben kann, untersuchen zu kon
nen, wurden Zuckerrtiben mit einer von uns ent
wickelten mechanischen Inokulationsmethode, bei 
der es auch zu Wurzelinfektionen kommt, mit dem 

Ahlum-Isolat des BSBV in Abwesenheit von Poly

myxa inokuliert. Die beimpften Pflanzen wurden im 
Gewachshaus kultiviert und nach zweieinhalb Mo
naten geemtet. Bei den Sorten 'Carla' und Rizor' 
kam es zu Ertragsverlusten von ea. 20 %, wahrend 
bei 'Desiree' unter den von uns gewahlten 
Bedingungen keine ErtragseinbuBen zu beobachten 
waren. In Gegenwart von Polymyxa haben 
PRILLWITZ und SCHLOSSER (1992) mit dem 
BSBV ktirzlich Ertragsverluste von uber 40 % und 
rizomaniaartige Symptome beobachtet. Die Unter
schiede zwischen den Ergebnissen der GieBener 
und der Braunschweiger Arbeitsgruppen konnten 
durch unterschiedliche Pathotypen des BSBV oder 
durch die unterschiedliche Inokulationstechnik 
bedingt sein. Auf jeden Fall zeigt sich, daB Viren 
aus dem BSBV-Komplex Schaden bei Ruben 
hervorrufen, deren AusmaB u. U. sortenabhangig 
ist. Eine frtihzeitige Testung von Zuchtmaterial auf 
BSBV-Resistenz oder -Toleranz erscheint des
wegen angezeigt. Um derartige Testungen im 
ELISA-Verfahren zu erleichtem, haben wir mono
klonale Antikorper (MAks) gegen den Ahlum-Sero
typ des BSBV hergestellt. Drei der hergestellten 
MAks waren spezifisch ftir den Ahlum-Serotyp, 
wahrend sich mit dem vierten MAk auch der nur 
entfemt verwandte Wierthe-Serotyp nachweisen 
lie6. Moglicherweise handelt es sich bei ihm um 
einen Antikorper mit breiter Spezifitat, der auch 
noch andere Serotypen, die wir bisher noch nicht 
isoliert haben und mit denen zu rechnen ist, nach
weisen konnte. 

Einsatz der Polymerase-Kettenreaktion (RAPD

PCR-Variante) zur Befallsdiagnose bei Kartof
fel-Zystennematoden - Application of the poly

merase chain reaction (RAPD-PCR version) for 
diagnosis of potato cyst nematodes (Burgermei
ster, W., und Pastrik, K.-H., in Zusammenarbeit mit 
Rumpenhorst, H. J., Institut ftir Nematologie und 
Wirbeltierkunde der BBA, Munster, und Heinicke, 
D., Pflanzenschutzamt Hannover) 

Durch Amplifikation der Nematoden-DNA mit 
Tag-DNA-Polymerase und unspezifischen Primern 
(RAPD-PCR-Verfahren) werden DNA-Fragmente 
synthetisiert, die nach elektrophoretischer Auftren
nung reproduzierbare Bandenmuster ergeben. 
Durch Variation der Primersequenzen (kaufliche 
Dekanukleotide) konnen DNA-Fragmentmuster er
zeugt werden, die auf unterschiedlichem Niveau 
(Spezies, Population, Pathotyp) differenzieren. 
Durch Kombination der Ergebnisse mit verschie
denen Primem lassen sich Testpopulationen aller 
Pathotypen von Globodera pallida und G. rostochi

ensis unterscheiden. Bei einer Serie von Zysten
proben aus einem G. pal/ida-Befallsgebiet lieBen 
sich auch einzelne G. rostochiensis-Vorkommen 

anhand ihrer artspezifischen DNA-Fragmente nach
weisen. 
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Die RAPD-PCR-Technik ist im Vergleich zur film
lich gut differenzierenden RFLP-Analyse (Restrik
tionsfragment-Langenpolymorphismus) wesentlich 
einfacher und schneller. AuBerdem kommt sie mit 
viel geringeren Probenmengen aus (bis herunter zu 
Einzelzysten und vielleicht sogar einzelnen Lar
ven). Dadurch eroffnen sich interessante Anwen
dungsgebiete fiir Pflanzenschutz und Nematologie, 
wie z. B. die Untersuchung der Arten- und Rassen
verteilung in Befallsgebieten oder die Ermittlung 
vorherrschender Virulenztypen, die zur Resistenz
testung neuer Kartoffelztichtungen herangezogen 
werden konnten. 

Untersuchungen iiber Polymyxa betae, den Uber
trager des Rizomaniavirus (beet necrotic yellow 
vein virus (BNYVV) - Investigations on Poly

myxa betae, vector of the rizomania virus (beet 
necrotic yellow vein virus, BNYVV) (Burgermei
ster, W., Koenig, Renate, Lesemann, D.-E., und 
Pfeilstetter, E., in Zusammenarbeit mit Kastirr, Ute, 
Bundesanstalt ftir Ziichtungsforschung an Kultur
pflanzen, Aschersleben, und Buttner, H., Institut fiir 
Zuckerriibenforschung, Gottingen) 

Bei der Entwicklung Rizomania-resistenter Pflan
zen sollte neben einer Hemmung der Virusvermeh
rung auch eine Hemmung der Virusiibertragung er
wogen werden. Die bei der Virustibertragung <lurch 
den Bodenpilz P. betae ablaufenden Vorgiinge sind 
noch wenig erforscht. Ihre Untersuchung erfordert 
u. a. den Einsatz leistungsfahiger Techniken zur
Quantifizierung des Pilzes und zur in situ-Visuali
sierung von Virus und Vektor.

Zur Quantifizierung und in situ-Markierung ver
schiedener Polymyxa-Zustande (Plasmodien, Zoo
sporangien, Dauersporen, Zoosporen) sind Genson
den am ehesten geeignet. Aus stark mit P. betae

Dauersporen besetzten Zuckerriibenwurzeln wurde 
Gesamt-DNA isoliert und nach Fragmentierung in 
einem Plasmid kloniert. Unter mehreren hundert 
erhaltenen Plasmidklonen sollen nun solche mit 
Polymyxa-spezifischen DNA-Sequenzen ermittelt 
und auf ihre Eignung als Gensonden getestet wer
den. Die Ermittlung P. betae-spezifischer DNA
Klone ist dadurch erschwert, daB derzeit noch keine 
isolierte P. betae-DNA zum Screening der DNA
Klone zur Verftigung steht. Durch Amplifikation 
der DNA aus P. betae-enthaltenden Zuckerriiben
wurzeln mittels der "random primer polymerase 
chain reaction" konnten wir jedoch ein DNA-Frag
ment erhalten, das stets mit der Anwesenheit von P.

betae im Wurzelmaterial korrelierte und somit aus 
diesem Organismus stammen dtirfte. Dieses Frag
ment soll nun isoliert und zur Auffindung weiterer 
P. betae-spezifischer Sequenzen in der DNA-Klon
sammlung eingesetzt werden.

Bisherige Arbeiten beschrieben die Visualisierung 
des Virus in Plasmodien und Zoosporangien, aber 

nicht in Dauersporen von P. betae, obwohl die Per
sistenz des Virus im Ackerboden nur <lurch seine 
Aufnahme in Dauersporen zu erklaren ist. Durch 
Immunogold-Markierung mit monoklonalen Anti
korpem konnten wir erstmals BNYVV-Partikel in 
Schnitten einiger Dauersporen nachweisen. 

Die Ausbreitung des Virus in befallenen Seiten
wurzeln kann durch vektorfreien Virustransport in 
der Wurzel und/oder Reinfektion neuer Wurzel
areale <lurch P. betae-Zoosporen erfolgen. Zur Ab
schiitzung der Bedeutung beider Mechanismen un
tersuchen wir die Virusverteilung im Wurzelsystem 
von Riibensiimlingen nach mechanischer und vek
torvermittelter Infektion. Mit der tissueblot immu
noprint-Methode (siehe Jahresbericht 1991, G 65) 
kann die Virusverteilung in den feinen Seitenwur
zeln der Samlinge gut dargestellt werden. 

Stammdifferenzierung von in Deutschland vor
kommenden Isolaten des Tabakrattlevirus 
(TRV) - Strain differentiation of isolates of 
tobacco rattle virus (TRV) occurring in Ger
many (Weidemann, H.-L.) 

Durch die vom Tabakrattlevirus (TRV) verursach
ten Schiiden wird die Marktfahigkeit von Speise
kartoffeln in erheblichem MaBe eingeschrankt. 
Deshalb werden Kartoffelsorten im Rahmen der 
Wertpriifung auf ihre Anfiilligkeit ftir TRV tiber
priift. Die Erfahrungen zeigen jedoch, daB die Sor
tenanfalligkeit in verschiedenen Anbaugebieten dif
ferieren kann. Virusisolate, die aus solchen An
baugebieten stammen, zeigten z. T. erhebliche Un
terschiede im Hinblick auf ihre serologischen Re
aktionen. Offenbar liegen hier verschiedene Sero
typen/Stamme vor, ftir die die Kartoffelsorten in 
unterschiedlichem MaBe anfiillig sind. Um TRV
bedingten Schiiden vorzubeugen, wird es deshalb 
notwendig sein, die regional vorkommenden Virus
stamme zu bestimmen und sie sortenbedingten An
fiilligkeiten zuzuordnen. Es wurde damit begonnen, 
Antiseren gegen die folgenden Virusstamme zu 
produzieren, um damit die in Deutschland vor
kommenden Virusisolate einordnen zu konnen: spi
nach yellow mottle (SYM), potato ring necrosis 
(PRN), Oregon yellow (OY), Oregon mild (OM) 
und Oregon severe (OS). 

Untersuchungen zur Ringnekrose der Kartoffel
knollen (PTNRD) - Investigations on potato 
tuber necrosis ringspot disease (PTNRD) 
(Weidemann, H.-L.) 

Der Kartoffelbau wird zunehmend von einer 
Krankheit betroffen, die Knollenschiidigungen in 
groBem Umfang verursacht. Die Ursache dafiir ist 
ein Virus aus der Stammgruppe des Kartoffelvirus 
yN (PVYN). Die Knollen zeigen an der Oberfliiche 
Pusteln und blasig aufgetriebene Ringe, die spiiter 
nekrotisch werden und in das Knollengewebe ein-
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sinken. Durch Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Pflanzenschutzdiensten der Lander konnten anfal
lige und resistente Sorten ermittelt werden. Dabei 
stellte sich heraus, daB die Anfalligkeit ftir diesen 
Virusstarnm (PVYNT) oft nicht tibereinstimmt mit
den Resistenzeinstufungen der Sorten ftir PVY. Die 
Krankheit wird offenbar <lurch bestimmte Wachs
tumsbedingungen, wie hohe Temperaturen und 
Trockenheit, begtinstigt. Feldversuche ergaben, daB 
sowohl sekundar als auch primar infizierte Pflanzen 
geschadigte Knollen liefem. Von 656 Knollen, die 
Anfang August geemtet wurden, zeigten zu diesem 
Zeitpunkt 13,2 % die typischen Symptome. Die
selbe Probe, Ende September bonitiert, war zu 61,1 
% geschadigt. Dies deutet darauf hin, daB der 
Schaden noch nicht bei der Emte abgeschatzt wer
den kann, da das AusmaB der Schadigung wahrend 
des Lagems zunimmt. Es gibt Hinweise daftir, daB 
PVYNT auch Sorten mit extremer Resistenz befal
len kann. So zeigt die Sorte 'Corine' Oberempfind
lichkeitsreaktionen nach Infektionen mit PVY NT_
Es wird geprtift,inwieweit sich diese Kartoffelsorte 
als Differentialwirt eignet, um PVYNT von anderen
PVY Starnmen zu unterscheiden. 

Untersuchungen zum Verhalten der Winterger

ste auf den Befall durch BYDV - Investigations 

on the reaction of winter barley on inoculation 

of BYDV (Huth, W.) 

Insgesamt 22 vom Bundessortenamt Hannover zu
gelassene Wintergerstesorten wurden auf ihr Ver
halten nach Inokulation des BYDV geprtift und mit 
Sorten verglichen, die als virusresistent bekannt 
sind. Die Pflanzen wurden im Einblattstadium mit
tels Blattlausen einer virusinfizierten Population 
mit BYDV infiziert und ihre weitere Entwicklung 
im Freiland beobachtet. Die meisten deutschen 
Sorten reagierten mit Halmverktirzungen, verrin
gerter Zahl der Ahren, geringerem TKG und nied
rigerem Gesamtkomertrag. Nur bei drei Sorten in
nerhalb des Sortiments lagen die Ertragsleistungen 
deutlich tiber denjenigen der tibrigen Sorten. Sie er
reichten jedoch nicht das Ertragsniveau einiger 
BYDV-resistenter Sorten aus den USA und des 
CIMMYT. 

Zurn Vorkommen von maize dwarf mosaic virus 

und sugarcane mosaic virus - On the occurrence 
of maize dwarf mosaic virus and sugarcane 
mosaic virus (Huth, W.) 

Erstmals sind im Berichtsjahr in Deutschland oko
nomisch bedeutsame Schaden <lurch Viren an Mais 
verursacht worden. Die Schaden wurden durch 
zwei Viren, das sugarcane mosaic virus und das 
maize dwarf mosaic virus, hervorgerufen. In eini
gen Gegenden Stidwestdeutschlands waren die Fel
der vollstandig von Viren befallen. Die Pflanzen 
reagierten mit Zwergwuchs und verringertem Korn-

ertrag. Serologische Tests ergaben, daB in anderen 
Gegenden ein groBer Teil der Pflanzen auch latent 
von Viren befallen war. Als Ursache fur das auBer
gewohnliche Auftreten beider Viren wird eine 
starke Blattlausentwicklung wahrend der Sommer
monate vermutet. Bemerkenswert ist, daB das 
maize dwarf mosaic virus, das in Europa bisher nur 
sporadisch vorkam, zu einem hohen Anteil auftrat. 

Untersuchungen iiber Viren in kultivierten Alli

um spp. - Studies on viruses in cultivated Allium

spp. (Lesemann, D.-E., Vetten H.J., und Barg, E., 
in Zusammenarbeit mit Green, S. K., Asian Vege
table Research and Development Center (A VRDC), 
Taiwan) 

Im Rahmen des von der GTZ geforderten Gemein
schaftsvorhabens von BBA und A VRDC zur Identi
fizierung und Charakterisierung von Viren in Al
lium spp. in Stid- und Stidostasien und zur Ent
wicklung von Methoden zur Routinediagnose soil 
die Basis ftir das spatere virus indexing in der im 
Aufbau befindlichen Allium-Genbank des A VRDC 
geschaffen werden. Da die zu testenden Viren zum 
groBten Teil (bis auf onion yellow dwarf (OYDV), 
leek yellow stripe (L YS V) und shallot latent (SL V) 
virus) noch uncharakterisiert sind, wurde zunachst 
in umfangreichen Vergleichen von europaischen 
und asiatischen Herktinften das Spektrum der inten
siver zu bearbeitenden Viren abgetastet. Die in 
Frage kommenden Allium-Arten sind A. cepa, 
A. ampeloprasum, A. sativum, A.fistulosum,

A. chinense, A. schoenoprasum, aber auch ver
schiedene weitere Wildarten. Zurn Teil liegt bei
diesen Arten eine Vielzahl von Kultivaren vor, die
besonders bei A. sativum, dem Knoblauch, und bei
A. cepa var. aggregatum, der Schalotte, ausschlieB
lich vegetativ vermehrt werden. Inzwischen wurde
eine Vielzahl von reinen Virusisolaten sowohl aus
europaischen als auch aus asiatischen Herktinften
gewonnen und serologisch analysiert. AuBerdem
wurden mehr als 10 verschiedene Antiseren und ei
nige monoklonale Antikorper hergestellt gegen die
Carlaviren SL V und garlic latent (GLV), gegen die
Potyviren OYDV, L YSV und ein noch unbenanntes
aus A. giganteum und gegen ein noch ungruppiertes
milbentibertragenes fadenformiges Virus. Hinsicht
lich der Carlaviren ergab sich, daB alle GL V-Isolate
untereinander serologisch sehr ahnlich sind,
wahrend die zum SL V eingeordneten Isolate eine
starkere serologische Differenzierung aufweisen. Es
kann noch nicht abschlieBend beurteilt werden, ob
einige der z. Z. als SL V klassifizierten Isolate noch
einem "neuen" Virus zugeordnet werden mtissen.
Entsprechend bedarf es noch einer weiteren Kla
rung, ob die in Knoblauch vorkommenden Potyvi
rusisolate, die zum groBten Teil mit OYDV-Antise
ren reagieren, aber sehr unterschiedlich stark, alle
zum OYDV gestellt werden dtirfen, oder ob nicht
mindestens drei verschiedene Potyviren des Knob-



- 90 -

lauchs definiert werden miissen. Die Vergleiche der 
Antiseren aus anderen Instituten in Asien und Eu
ropa mit unserem Isolatmaterial ergaben, daB die 
filteren, mit Antigen direkt aus infiziertem Allium 

hergestellten Antiseren z. T. Mehrfachspezifitaten 
aufweisen und damit zur Verwirrung iiber die vor
handenen Al/ium-Viren beigetragen haben. Andeu
tungen aus der Literatur und eigene Befunde an 
Untersuchungsmaterial aus Taiwan, Korea, Indone
sien, Thailand, Sri Lanka, Indien und Nepal zeigen, 
daB iiber die von uns schon identifizierbaren Viren 
hinaus noch weitere Viren besonders in Schalotten 
(A. cepa var. aggregatum) und Knoblauch (A. sati

vum) vorkommen. Dabei handelt es sich um weitere 
Potyviren, Carlaviren, ungruppierte fadenformige 
und isometrische Viren. Die weitere Charakterisie
rung dieser Viren ist in Bearbeitung und erst da
nach wird eine umfassendere Routinediagnose der 
Allium-Viren moglich sein. 

Protein- und Esterasemuster in der Elektropho
rese als Instrument zur Unterscheidung von Sor
ten bei der Erbse, Pisum sativum, und zum Mo
nitoring des Erbgangs der Resistenz gegen das 
pea seed-borne mosaic virus (PSbMV) in Ziich
tungsprogrammen - Protein and esterase pat

terns as tools for discrimination of Pisum sati

vum varieties and monitoring of pea seed-borne 
mosaic virus (PSbMV) resistance in breeding 
programs (Rohloff, H., Shah, A., und Casper, R., 
in Zusammenarbeit mit Weil, Irina, van Waveren
Pflanzenzucht, Gottingen) 

Das pea seed-borne mosaic virus (PSbMV) ist 
- verrnutlich durch den internationalen Saatguthan
del - weltweit verbreitet und Ursache fiir groBen
okonomischen Schaden. Mit der Polyacrylamid
Gel-Elektrophorese wurden Zuchtlinien der Erbse
untersucht; die sich in der Resistenz gegeniiber dem
pea seed-borne mosaic virus (PSbMV) unterschei
den. Zur Differenzierung zwischen den Zuchtlinien
der Erbse waren die Bandenmuster der a- und 8-
Esterasen (EC 3.1.1.2 und EC 3.1.1.1) am besten
geeignet.

Die Muster der Esterasen zeigen deutlich, daB be
stimmte Banden in den resistenten OSU-Herkiinf
ten vorhanden sind und in den anfalligeh Ver
gleichslinien (WA V-Herkiinfte) fehlen. Nach einer 
Clusteranalyse der Esterase-Muster (ausgefiihrt mit 
der single-linkage-method im MVSP-Software
Programm) zeigt das Dendrogramm zwei getrennte 
Gruppen fiir die OSU- und WAV-Herkiinfte. Nach 
Kreuzungen zwischen homozygoten Linien der 
OSU- und WA V-Herkiinfte wurden Stichproben 
der Fi-Generation untersucht und in etwa einem 
Viertel der Korner die typischen Bandenmuster der 
resistenten OSU-Herkunft gefunden. Weitere Un
tersuchungen sind notwendig, um eine moglichst 
enge Korrelation zwischen den Resistenzeigen
schaften und den elektrophoretischen Bandenmu-

stern nachzuweisen, damit durch die elektrophoreti
sche Technik ein Screening am Saatgut ermoglicht 
wird. Dies ist notwendig, weil das Screening nach 
Pathogeninokulationen an den heranwachsenden 
Pflanzen wegen der Variabilitat der Symptome sehr 
schwierig und aufwendig ist. 

Analyse von Viruskrankheiten in Gemiisekultu
ren auf ihre Erregerviren - Characterization of 
viruses in vegetable crops (Vetten, H.J., z. T. in 
Zusammenarbeit mit Lesemann, D.-E.) 

Ein bereits im Jahre 1985 erstmals isoliertes Po
tyvirus (E-Poty), das damals sehr schMigende 
Symptome an Endivienbestanden im Frankfurter 
Raum verursachte, wurde von uns in den letzten 

Jahren wiederholt in virusbefallenen Eissalatbe
standen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 
vorgefunden. In umfangreichen Wirtskreisuntersu
chungen unter Verwendung mehrerer Isolate verur
sachte das E-Poty starke Symptome an alien gete
steten Endiviensorten und an fiinf van 15 getesteten 
Eissalatsorten; keine der getesteten Sorten des 
Kopfsalats und des Romischen Salats war gegen E
Poty anfallig. Die Reaktion des Eissalatsortiments 
gegen E-Poty korrelierte nicht mit der Resistenz der 
Sorten gegen das Salatmosaikvirus (LMV). Yorn 
LMV unterschied sich das E-Poty auch in den Re
aktionen einiger Testpflanzen. E-Poty lieB sich in 
effizienter Weise nichtpersistent durch die Blattlaus 
Myzus persicae iibertragen. Nach Herstellung eines 
Antiserums gegen E-Poty lieB sich dieses von LMV 
und turnip mosaic virus, zwei anderen durch Blatt
lause iibertragenen Potyviren an Salat und van ea. 
60 anderen Potyviren in serologischen Untersu
chungen gut differenzieren. Bei der weiteren Cha
rakterisierung des E-Poty wurde festgestellt, daB 
seine Partikeln eine Lange von 820 nm haben und 
sein Strukturprotein um ea. 3 kd kleiner als das des 
LMV ist. Dariiber hinaus verursacht es in infizier
ten Zellen auffiillige Kemeinschliisse und unter
scheidet sich zytologisch vom LMV, das typische 
"pinwheel"-Einschliisse mit "laminated aggregates" 
verursacht, in der Ausbildung von "pinwheel"-Ein
schliissen mit "scrolls". Obwohl wegen des lokali
sierten Auftretens des E-Poty in einzelnen Eissa
latbestanden der Verdacht einer samenbiirtigen In
fektion nahe lag, konnten bisherige Untersuchun
gen an Saatgutpartien anfalliger Eissalatsorten die
sen Verdacht nicht bestatigen. Auf Grund der bis
herigen Untersuchungen konnte das E-Poty gut van 
anderen, den Salat infizierenden Potyviren, abge
grenzt werden. Deswegen handelt es sich bei dem 
E-Poty um ein bisher fiir Europa noch nicht be
schriebenes Potyvirus, das durch Blattlause auf En
divie und Eissalat iibertragen wird. Wegen der zu
nehmenden Bedeutung des Eissalatanbaus und we
gen der durch E-Poty verursachten starken Schaden
an beliebten Eissalatsorten verdient dieses Virus
besondere Beachtung.
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MB 

Die Identifazierung von Bakterien mittels hydroli
sierbarer Zellfettsauren ist mittlerweile eine eta
blierte und rasche Standardmethode. Die Eignung 
dieser Methode filr die Bestimmung von Pitzen 
wird momentan an ausgewahlten Verwandtschaften 
uberprtift. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand in 
den Untersuchungen bei der Gattung Fusarium ist 
die Fettsaureanalyse insbesondere fur den Nach
weis von Rassen geeignet. 

Auch bei den Untersuchungen mit der "Random 
Amplified Polymorphic DNA" - "Polymerase 
Chain Reaction" (RAPD-PCR) zeichnet sich ab, 
daB damit Pilzrassen gut zu differenzieren sind. Bei 
dieser Technik werden zusatzlich Informationen 
uber die genetische Variabilitat weltweit verbreite
ter Erreger verfugbar. 

Die Arbeiten an den auf Cruciferen vorkommenden 
Phoma lingam-Stammen belegen, daB auch mit 
weniger aufwendigen, klassischen Methoden der 
morphologischen und physiologischen Charakteri
sierung Differenzialmerkmale verfugbar gemacht 
werden konnen. 

Wie in den vergangenen Jahren hat die Untersu
chung erkrankter Pflanzen, meist von den 
Dienststellen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 
eingesandt, einen erheblichen Teil der Kapazitat 
des Institutes in Anspruch genommen. Von den 323 
Einsendungen konnten 112 anhand des Naturmate
rials identifiziert werden. Die Bestimmung der ub
rigen Pathogene erfolgte uber Kulturen. Insgesamt 
wurden rund 700 Pilz- und 66 Bakterienisolate be
stimmt. Die Referenzsammlung von Mikroorga
nismen wurde um 276 Pilz- und 62 Bakterieniso
late erweitert. 

Aus der Mikroorganismensammlung wurden im 
Rahmen wissenschaftlicher Kooperationen 192 
Pilzkulturen abgegeben. 

Institut fiir Mikrobiologie in 

Berlin-Dahlem 

Morphologiscbe und pbysiologiscbe Differenzie
rung der auf Cruciferen vorkommenden Phoma 

lingam-Stiimme - Morphological and physiologi
cal differentiation of Phoma lingam strains from 
Cruciferae (Nirenberg, Helgard I.) 

Vertreter der Art Phoma lingam sind als Verursa
cher einer Kohl- und Rapsstengelfaule (black leg, 
stem canker) bekannt. In Infektionsversuchen wur
den von BADAWY u. HOPPE 1989 aggressive und 
nicht aggressive Isolate ermittelt. SCHAFER und 
WOESTEMEIER 1992 konnten auBerdem mit der 
Pathogenitat korrelierende random primer depen
dent PCR-Muster feststellen. Beide Verfahren sind 
entweder langwierig oder bedurfen einer teuren 
Ausstattung mit speziellem Know-how. Deshalb 
wurden 40 Stamme auf mogliche Kulturunterschei
dungsmerkmale uberprtift. Es zeigte sich, daB die 
apathogenen Stamme unter ganz bestimmten Um
weltbedingungen (auf SNA und Filterpapier im La
bor bei 20 'C) langere und schlankere Pyknokoni
dien bildeten als die pathogenen. Am einfachsten 
!assen sich die Typen auf Penicillium-Malzagar

unterscheiden: Hier bilden die apathogenen im Ge
gensatz zu den pathogenen einen kraftigen gelben
Farbstoff aus, der sowohl das Myzel farbt als auch
in den Agar diffundiert. Es kann daher angenom
men werden, daB es sich tatsachlich um zwei ver
schiedene Taxa handelt.

Quantitative Erfassung der pilzlichen Artenviel
falt in Kiefernboden (Pinus nigra silvestris) Po
lens und Deutschlands - Fungal diversity in seve
ral Scotch pine (Pinus nigra silvestris) forest soils 
of Poland and Germany (Nirenberg, Helgard I., in 
Zusammenarbeit mit Kwasna, Hanna, Forstpatho
logisches Institut, Posen/Polen) 

Um die Bedeutung der Pilzflora in verschiedenen 
landwirtschaftlich genutzten Boden beurteilen zu 
konnen, ist zunachst die Erfassung der Artenvielfalt 
notwendig. AuBerdem ist es wichtig, qualitative 
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(Artenzahl) und quantitative Versehiebungen 
(lsolatezahl) bei leieht untersehiedliehen Umwelt
bedingungen festzustellen. Um iiber das antiphyto
pathogene Potential der Pilze Aussagen treffen zu 
konnen, ist die Isolatezahl der hliufigsten 10 bis 15 
Arten zu bonitieren (MANKA, 1974). 

In der Umgebung von Posen und Berlin wurden 
Bodenproben von Kiefemstandorten gezogen: 

1. Baumschule,
Kiefemsamlinge

2. Wald,
Kiefem 15 Jahre alt

3. Wald,
Kiefem 70 Jahre alt

4. Wald,
Kiefem 15 Jahre alt

Polen 

Deutsehland 

In alien vier Fallen handelte es sieh um reine Sand
Mden, die sich aueh im Nahrstoffgehalt und pH
Wert nieht wesentlieh untersehieden. Von jeder 
Probe wurden 20 Bodenpartikel von 0,5 mm Durch
messer auf SNA ausgelegt, unter bestimmten Be
dingungen aufgestellt und naeh seehs Woehen iden
tifiziert (NIRENBERG u. METZLER, 1990). 

Insgesamt wurden 568 Pilzisolate identifiziert, die 
90 Arten angehorten. Die Artenzahlnahm propor
tional dem zunehmendem Alter der Kiefem in den 
polnisehen Boden ab (54-42-29). Der Berliner 
Standort war genauso artenarm wie der der 70jahri
gen Kiefem Posens. Almlieh verhalt es sieh mit der 
Anzahl der Isolate. In alien vier Boden waren unter 
den haufigsten 10 Arten Mortierella vinacea, 
Oidendron griseum und Penicillium janczewskii zu 
finden. Es ist daher anzunehmen, daB diese drei zu 
den eharakteristisehen Bodenpilzen eines Kiefem
waldes in den gemaBigten Breiten gehoren. Mogli
eherweise sind sie Anzeiger fiir Sandboden 
sehleehthin. Unter den 10 haufigsten Pilzen in den 
drei polnisehen Boden befanden sieh weitere zwei 
Arten: Absidia cylindrospora und Penicillium da
leae. Letzterer Pilz wird in der Literatur als auBerst 
selten angegeben, ist aber in dem Boden der Kie
femwalder Posens sogar die haufigste Penicillium

Art. Es wurden weitere von ZALSKI besehriebene 
Penicillium-Arten gefunden, die heute aus Erman
gelung friseher Kulturen anderen Arten synonym 
gestellt werden, wie z. B. P. chrzaszczii. Der uner
wartet groBe Untersehied in den Pilzarten zwisehen 
den polnischen und den deutsehen Kiefemwaldbo
den ist moglieherweise auf den Bewuehs mit unter
sehiedlichen Grasem zuriiekzufiihren. Auffallend 
war, daB die Gattung Fusarium nur im Baumsehu
lenboden vorkam, wobei es sieh nicht um phyto
pathogene Arten handelte. 

Chromosomenuntersuchungen mittels Rotating
Field-Gel-Elektropborese an Fusarium solani, 

Fusarium oxysporum f. sp. pisi und Rassen von 

Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum (Rasse 1, 

2 und 5) - Electrophoretic (RFGE) karyotyping 

of Fusarium solani, Fusarium oxysporum f. sp. 
pisi and races of Fusarium oxysporum f. sp. vas

infectum (race 1, 2 and 5) (Hering, 0., Demi, G., 
und Nirenberg, Helgard I.) 

Auf grund kleiner GenomgroBen und ho her Chro
mosomenzahlen vieler Pilze ist es liehtmikrosko
pisch schwierig, Karyotypen darzustellen. Seit eini
gen Jahren existieren Elektrophoreseteehniken, um 
ehromosomale DNA in Gelen aufzutrennen (elek
trophoretisehes Karyotyping). Mit der verwendeten 
Rotating-Field-Elektrophorese (ROFE) ist es mog
lieh, Chromosomen bis zu einer GroBe von 10 MBp 
zu separieren. Aus dem Bandenmuster laBt sich die 
Zahl der am Genom beteiligten Chromosomen ab
lesen. Im Vergleieh zu Lauflangen standardisierter 
Molekularmarker )assen sieh weiterhin Aussagen 
iiber die Chromosomen- und GenomgroBe treffen. 
Notwendige Voraussetzung fiir derartige Untersu
chungen ist das Vorhandensein ausreichender Men
gen intakter DNA. Um diese zu gewinnen, wurden 
junge Pilzhyphen mit zellwandauflosenden Enzy
men (Novozym 234, B-Glueuronidase) behandelt. 
Naeh dreistiindiger Inkubation wurde zentrifugiert 
und das aus Protoplasten und vorverdauten Hy
phenresten bestehende Pellet in Agaroseblockehen 
eingegossen. Die ehromosomale DNA wurde dureh 
Zell-Lysis mit Lauroylsareosin und Proteinase K 
aufgeschlossen. 

Die Chromosomenanzahl schwankt bei den unter
suehten Isolaten von Fusarium oxysporum f.sp. va
sinfectum zwischen seehs und aeht bei einer Ge
nomgroBe von ea. 23 bis 27 MBp. F. oxysporum f. 
sp. pisi (lsolat BBA 62057) besitzt nach den Unter
suchungen aeht Chromosomen bei einer Genom
groBe von ea. 31 MBp und F. solani (Isolat BBA 
65631) drei bis vier Chromosomen bei einer Ge
nomgroBe von ea. 9 bis 11 MBp. 

Die erzielten Ergebnisse zeigen die Tendenz auf, 
daB sieh die Karyotypen von Fusarium-Arten stark 
unterseheiden. Selbst innerhalb der Art F. oxyspo

rum und an versehiedenen Rassen von F. oxyspo
rum f. sp. vasinfectum kann festgestellt werden, daB 
die Chromosomenanzahl und die GenomgroBen 
untersehiedlieh sind. Hingegen scheinen die Ka
ryotypen von Stammen der gleichen Rasse sehr 
ahnlieh zu sein, so daB eine Differenzierung auf 
Rassenebene moglieh scheint. Um zu gesicherten 
Aussagen zu kommen, ist es jedoeh notwendig, 
weitere Untersuehungen folgen zu )assen. 

Eignung hydrolysierbarer Zellfettsauren zur 

Art- und Rassendifferenzierung bei Fusarium 

Suitability of hydrolysable cellular fatty acids 

for species and race differentiation in Fusarium 

(Hering, 0., Deml, G., Kohn, S., und Nirenberg, 
Helgard I.) 
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Die gaschromatographische Analyse der hydroly
sierbaren Zellfettsauren mit Hilfe des Microbial 
Identification System (MIS) ist ein Standardverfah-
ren bei der Identifikation von Bakterien. Mit der 
vorliegenden Arbeit sollte iiberpriift werden, in
wieweit Fettsauremuster bei der Identifikation von 
filamentosen Pilzen eingesetzt werden konnen. 

Fiir die Untersuchung wurden Isolate von acht Fu

sarium-Arten sowie Stamme der Rassen 1, 2 und 5 
von Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum heran
gezogen. Nach einer streng standardisierten Vor
kultur erfolgte die Probenaufbereitung nach MIS
Standard. Fiir jede Probe wurden die enthaltenen 
Fettsauren identifiziert und ihr prozentualer Anteil 
zum Gesamtfettsauregehalt bestimmt. Der Ver
gleich der einzelnen Proben erfolgte durch Cluster
und Hauptkomponentenanalysen. 

Im Gegensatz zu Bakterien weisen Pilze relativ 
ahnliche Fettsaurespektren mit wenigen Einzel
komponenten auf. Bei Fusarium bildeten Palmitin
( 16:0), Stearin- (18:0), 01- (18:1 cis 9) und Linol
saure (18:2 cis 9,12) die Hauptfettsaureanteile. Da
neben wurden seltener und in geringerer Konzen
tration Laurin- (12:0), Myristin- (14:0), Pentade
can- (15:0), Palmitolein- (16:1 cis 9) und Arachin
saure (20:0) nachgewiesen. 

Bei strenger Einhaltung der Standardbedingungen 
sind die Fettsaureprofile innerhalb eines Stammes 
reproduzierbar. Nach der statistischen Auswertung 
konnen die Isolate zu verschiedenen Gruppen zu
sammengefaBt werden. Bei den untersuchten lso
laten von Fusarium-Arten korrelieren die gebilde
ten Cluster nicht immer mit morphologischen 
Gruppierungen. Die Stamme von F. oxysporum f. 
sp. vasinfectum wurden in drei Gruppen gegliedert, 
die den Rassen 1, 2 und 5 entsprechen. Anhand 
ihrer Fettsaurespektren zeigen die amerikanischen 
Rassen 1 und 2 eine engere Verwandtschaft zuein
ander als zur sudanesischen Rasse 5 auf. Anhand 
bisheriger Ergebnisse ist die Fettsaureanalyse 
insbesondere zum Nachweis von Rassen einsetzbar. 
Die computerunterstiitzte ldentifikation ist denkbar 
und wird derzeit erarbeitet. 

Weiterhin konnen mit den aus der Fettsaureanalyse 
gewonnenen Oaten Ergebnisse anderer Identifikati
onsverfahren, wie Chromosomenanalyse und 
RAPD-PCR-Fragmentanalyse, validiert werden und 
somit zu gesicherteren Ergebnissen beitragen. 

RAPD-PCR als Werkzeug zur Differenzierung 

von Fusarium-Rassen - RAPD-PCR as a tool for 

the differentiation of Fusarium races (Hering, 0., 
Demi, G., und Nirenberg, Helgard I.) 

Die Amplifikation von DNA-Fragmenten durch die 
Polymerase-Kettenreaktion (PCR) bietet zahlreiche 
Anwendungsmoglichkeiten in verschiedenen Ge
bieten der Biologie. Die hier eingesetzte Technik 

verwendet zufallige oder willkiirliche, relativ kurze 
Nucleotidsequenzen mit einem GC-Gehalt >= 50 % 
als Primer. Nach Zugabe einzelner solcher Primer 
zu genomischer DNA werden in der PCR-Reaktion 
eine iiberschaubare Anzahl von Fragmenten ver
schiedener GroBen amplifiziert. Diese Technik, die 
als "random amplified polymorphic DNA" (RAPD) 
oder "arbitrarily primed PCR" (AP-PCR) bezeich
net wird, kann durch Wahl geeigneter Primer und 
Vergleich der amplifizierten DNA-Fragmente DNA 
verschiedener Herkiinfte differenzieren. 

Morphologische Kriterien sind bei der Identifika
tion von Pilzrassen nicht anwendbar und Pathoge
nitatstests sehr aufwendig, so daJ3 die RAPD-PCR 
ein vielversprechendes Hilfsmittel ist. Die Eignung 
dieser Methode zur Rassenidentifikation wird der
zeit anhand von Stlimmen der arnerikanischen Ras
sen 1 und 2 sowie der im Sudan vorkommenden 
Rasse 5 von Fusarium oxysporum f. sp. vasinfec
tum, dem Erreger der Baumwollwelke, iiberpriift. 

Die untersuchten Isolate lassen sich anhand ihrer 
Bandenmuster reproduzierbar den Rassen zuord
nen. Innerhalb der Rassen zeigen sich in Abhangig
keit des verwendeten Primers nur geringe Unter
schiede. Zwischen den Rassen 1 und 2 konnen stets 
nur geringe Unterschiede in Anzahl und Fragment
groBe festgestellt werden. Beide Rassen sind jedoch 
deutlich von Rasse 5 abzugrenzen. Es zeigen sich 
ahnliche verwandtschaftliche Verhaltnisse, wie sie 
bereits aus der Fettsaureanalyse bekannt sind. Ge
nerell zeichnet sich ab, daB mittels der RAPD-PCR 
nicht nur Rassen sicher differenziert, sondem auch 
zusatzliche Informationen iiber die genetische Vari
abilitat von weltweit verbreiteten Erregern erhalten 
werden konnen. 

Eine bisher unbekannte Phytophthora-Faule bei 
Ficus ela.stica - A hitherto unknown rot of Ficus 
elastica caused by Phytophthora spec. (Marwitz, 
R., und Petzold, H., in Zusammenarbeit mit Dal
chow, J., Frankfurt/M.) 

Aus Ficus elastica-Pflanzen mit Wurzel- und 
SproBfaule lieB sich eine auffallig langsamwiich
sige Phytophthora-Species isolieren, die mit keiner 
der bisher bekannten Arten iibereinstimmt. In meh
reren lnfektionsversuchen erwies sich das lsolat als 
infektios bei Ficus elastica 'Decora' und fiihrte bei 
zwei unterschiedlichen Methoden der Inokulation 
zum langsamen Absterben der Versuchspflanzen. 
Weitere Infektionsversuche mit anderen Ficus ela
stica-Sorten bzw. Ficus-Species sind vorgesehen. 
Fluoreszenzmikroskopische histologische Untersu
chungen iiber das Ausbreitungsverhalten des Pilzes 
im Wirt ergaben vorerst nur eine Ausbreitung in 
und zwischen den Parenchymzellen, nicht aber im 
Leitgewebe. 
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Phytophthora drechsleri und Phytophthora ci
trophthora als Fauleerreger an Hedera helix -
Stem rot of Hedera helix caused by Phyt<Jphthora 

drechsleri and Phytophthora citrophthora (Mar
witz, R.) 

In den letzten Jahren wurde mehrfach Phytophthora 

drechsleri und in einem Fall auch Phytophthora ci

trophthora aus erkrank:tem Efeu mit Wurzel- sowie 
Basal- und Blattfaule isoliert. Diese Pilze waren 
bisher an diesem Wirt als Krank:heitserreger nicht 
bekanntgeworden. In einem Infektionsversuch mit 
der panaschierten Sorte Hedera helix 'Harald' bei 
Temperaturen von + 25/20 ·c (Tag/Nacht) mit zwei 
Stammen von Phytophthora drechsleri und einem 
Stamm Phytophthora citrophthora kam es zum Ab
sterben aller Pflanzen innerhalb von drei Wochen. 
Auch in einem Infektionsversuch bei + 20/18 ·c
(Tag/Nacht), also bei Temperaturen deutlich unter 
dem Temperaturoptimum beider Arten, erwiesen 
sich diese als pathogen ftir Efeu der vorgenannten 
Sorte bei deutlichen Unterschieden in der Virulenz 
der einzelnen Stamme. Am virulentesten zeigte sich 
dabei Phytophthora citrophthora gegenilber vier 
Stammen von Phytophthora drechsleri. Allerdings 
dauerte es vom Versuchsbeginn bis zum Auftreten 
starker Symptome und dem Absterben von 
Pflanzen merklich liinger als bei dem ersten 
Versuch mit hoheren Temperaturen. Diese Befunde 
wiesen darauf hin, daB in Zukunft in Efeukulturen 
mit dem Auftreten von Fauleschaden durch die 
genannten Pilze gerechnet werden kann, 
insbesondere, wenn diese durch mangelnde Hy
giene, hohe Substrat- und Luftfeuchten sowie ho
here Temperaturen gilnstige Lebensbedingungen 
vorfinden. 

Charakterisierung und Identifizierung eines an 
Vicia faba L. pathogenen Bakteriums - Charac
terization and identification of a bacterium 
pathogenic on Vicia faba L. (Hoppe, H.-J., und 
Kohn, S.) 

Aus Samen sowie Keimpflanzen von Vicia faba 

konnte ein Bakterium isoliert werden, das an der 
Wirtspflanze braune bis schwarze Lasionen hervor
ruft. Das Fettsaureprofil dieses Erregers, im weite
ren als 618 bezeichnet, war typisch ftir die zu den 
Enterobacteriaceae gehorenden Organismen. Aus 
dieser Gruppe sind nur Vertreter der Gattung Erwi

nia als pflanzenpathogen bekannt. Es wurden daher 
im Rahmen einer Diplomarbeit alle aufgrund ihrer 
pathogenen und stoffwechselphysiologischen Ei
genschaften in Frage kommenden Erwinia-Arten 

untereinander und mit dem neuen Pathogen vergli
chen. Als Referenzstamme wurden verwendet: Er

winia carotovora var. atroseptica, Erwinia persici

nus, Erwinia rhapontici, Erwinia rubrifaciens, Er

winia herbico/a, und da das Fettsaureprofil dem 
von Enterobacter agglomerans und Serratia spec. 
sowie Hafnia alvei sehr ahnlich war, wurden auch 
diese in den Vergleich mit einbezogen. Verglichen 
wurden die stoffwechselphysiologischen Aktivita
ten, Fettsauremuster und Pathogenitat auf Vicia 

faba und Phaseo/us vulgaris. Hierbei zeigte sich, 
daB das lsolat 618 von allen Referenzstammen klar 
abgegrenzt werden konnte. Wir haben daher vorge
schlagen, das Isolat 618 als Erwinia faba zu be
zeichnen. 
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Die Resistenzforschung ist langfristig ein Schwer
punkt im Fachgebiet Nematologie, denn resistente 
Sorten sind eine wesentliche Sttitze bei der inte
grierten Bekampfung pflanzenparasitarer Nema

toden. Sie sind jedoch nur dann dauerhaft nutzbar, 
wenn es nicht zur Selektion resistenzbrechender 
Populationen (Pathotypen) kommt. Der jetzt weit 
verbreitete Anbau resistenter Zwischenfriichte 

zur Bekampfung des Riibenzystennematoden 
(Heterodera schachtii) lieB solche Befiirchtungen 
immer wieder aufkommen. Es konnte aber gezeigt 
werden, da8 diese <lurch wahrscheinlich mehrere 
Gene vererbte Resistenz nicht leicht durchbrochen 
werden kann. Kritischer ist die Situation bei resi
stenten Zuckerriiben. Hier zeigten einige Nemato
denpopulationen an einer resistenten Zuchtlinie 
deutlich hohere Vermehrungsraten als der Durch
schnitt. Nach nur einjahriger Selektion unter Ge
wachshausbedingungen wurde ein neuer Pathotyp 
isoliert. Es ist darnit zu rechnen, daB dieser resi
stenzbrechende Pathotyp besonders nach haufigem 
Anbau resistenter Zuckerriiben auch in Praxisfel
dern auftreten wird. Mit angepaBten Fruchtfolgen 
sowie <lurch Einkreuzung weiterer Resistenzgene 
kann dem Problem begegnet werden. Die Resistenz 
von Olrettich und WeiBem Senf ist bisher nur 
gegen Riibenzystennematoden wirksam, nicht aber 
gegen die ebenfalls weit verbreiteten Wurzelgallen
nematoden (Meloidogyne hap/a und M. incognita). 

Nach Entwicklung einer geeigneten Testmethodik 
konnten einzelne Pflanzen mit Resistenz gegen 
Meloidogyne spp. gefunden werden, die sich als 
Ausgangsmaterial fiir eine ziichterische Bearbei
tung nutzen lassen. Durch Stecklingsvermehrung 
wurden ausreichend genetisch gleiche Pflanzen ge
wonnen, deren Wirkung jetzt in Freilandversuchen 
gepriift werden soll. Das Institut iibernimmt mit 
seinen AuBenstellen in Elsdorf und Kleinmachnow 
ab 1993 an drei Standorten alle in Amtshilfe fiir das 
Bundessortenamt durchzufiihrenden Priifungen 
auf Resistenz gegen pflanzenparasitare Nemato-

Institut fiir Nematologie und Wirbel

tierkunde in Miinster/Westf. mit 

Au6enstellen in Elsdorf /Rhld., und 

Kleinmachnow 

den. Zur Entwicklung geeigneter Priifverfahren 
wurde umfassende begleitende Forschungsarbeit 
geleistet, um die methodisch besonders aufwendige 
Resistenzbewertung moglichst sicher zu machen. 

Nematoden sind ein wesentlicher Bestandteil der 
Mesofauna von Boden und Gewassern. Sie kom
men in nahezu allen Lebensraumen in hoher Arten
zahl und Individuendichte vor, es gibt unterschied
liche Ernahrungstypen, und aktive Stadien sind das 
ganze Jahr iiber vorhanden. Dies sind gute Voraus
setzungen, spezifische Umwelteinfliisse an Veran

derungen von Nematodenpopulationen zu erken
nen. Es wurde daher an ausgewahlten Standorten 
gepriift, ob Nematoden als Bioindikatoren fiir 
Schadstoffbelastungen genutzt werden konnen. Die 
Untersuchung von unterschiedlich mit Agrochemi
kalien belasteten FlieBgewassem in Munster und 
Umgebung machte deutlich, da8 der Belastungs
grad <lurch eine Analyse der Nematodenfauna be
wertet werden kann. Weitere Arbeiten miissen zei
gen, welche Arlen bzw. taxonomischen Gruppen als 
Testorganismen fiir okotoxikologische Untersu
chungen (z. B. Eintrag von Pflanzenschutzmitteln) 
am besten geeignet sind. 

Resistenz von Wanderratten gegeniiber blutge
rinnungshemmenden Bekampfungsmitteln ist ein 
Forschungsschwerpunkt im Fachgebiet Wirbeltier
kunde. Unbefriedigende Bekarnpfungsergebnisse 
wurden zuerst nur im Emsland festgestellt; die Un
tersuchungen im Berichtsjahr machten aber deut
lich, daB sich diese genetisch fixierte Unempfind
lichkeit bereits wesentlich weiter ausgebreitet hat, 
als bisher vermutet wurde. Eine raumliche Eingren
zung des Resistenzgebietes sowie die Aufklarung 
der genetischen Grundlagen der Resistenz sind 
Voraussetzung fiir situationsgerechte Bekamp
fungsempfehlungen mit den jeweils geeigneten 
Wirkstoffen. 
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Im Rahmen der Forschungen iiber schadliche 
Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf 
Wirbeltiere wurde das Futterannahmeverhalten 
von Vogeln im Freiland untersucht. Nach Berichten 
iiber Vergiftungsfalle durch insektizidgebeiztes 
Mais-Saatgut bei Kolkraben, Enten und Gansen 
wird dringend Aufklarung dartiber benotigt, ob 
auch andere Komerfresser gefahrdet sind. Mit Hilfe 
der Radiotelemetrie, bei der Tiere mit Minisendem 
versehen werden und somit standig kontrolliert 
werden konnen, wurden Pasanen nach der Aussaat 
von gebeiztem Mais iiberwacht. Gleichzeitig wurde 
durch standige Aufzeichnungen mittels Kamera 
festgestellt, ob freilebende Pasanen insektizidge
beiztes Saatgut fressen. Von den sendermarkierten 
Pasanen erlitt kein Tier Vergiftungen. Die Vi
deobeobachtungen haben gezeigt, daB freilebende 
Pasanen in diesem Versuch nur sehr selten gebeizte 
Maiskomer aufnahmen. 

Einflu8 nematodenresistenter Zuckerriibenli
nien auf die Vermehrungsrate und die Selektion 
von Pathotypen bei Heterodera schachtii - In

fluence of nematode resistant sugar beet lines on 
multiplication rate and selection of pathotypes of 
Heterodera schachtii (Muller, J., in Zusammenar
beit mit De Bock, T. S. M., und Lange, W., Centre 
for Plant Breeding and Reproduction Research, 
Wageningen/Niederlande) 

Bei der integrierten Bekampfung pflanzenparasita
rer Nematoden sind resistente Sorten eine wesentli
che Stiitze. Langfristig sind diese Sorten jedoch nur 
dann nutzbar, wenn ihre Kultur nicht zur Selektion 
resistenzbrechender Populationen (Pathotypen) der 
Nematoden fiihrt. Resistenz gegen den Riibenne
matoden (Heterodera schachtii) wurde in Kultur
formen der Zuckerriibe (Beta vulgaris) bisher nicht 
gefunden. In drei Wildriibenarten (Beta procum

bens, B. webbiana, B. pate/laris) sind jedoch insge
samt sieben Resistenzgene nachgewiesen warden, 
von denen aber nur jeweils eines in verschiedene 
Zuchtlinien eingekreuzt wurde. Jedes der Gene 
kann allein eine Vermehrung des Riibennematoden 
verhindem. Es ist aber fraglich, ob diese schmale 
genetische Basis dauerhaft wirksam bleibt. 

Larven einer H. schachtii-Population von Zucker
riiben wurden sowohl an Raps als auch an die di
ploide Riibenlinie B883 mit Resistenz aus Chromo
som Pro-1 von B. procumbens inokuliert. An B883 
setzte eine Selektion auf Virulenz ein, und nach 
acht Nematodengenerationen erreichten die Ver
mehrungsraten bis zu 70 % der an anfalligen Zuk
kerriiben gefundenen Werte. An Raps vermehrte H. 

schachtii waren dagegen an B883 avirulent. Die auf 
Virulenz selektierte Population konnte auch die Re
sistenz der diploiden Linie ANl -65-2 (Resistenz 
aus Chromosom Pro-1) sowie der spaltenden Linie 
ANS (Resistenz aus Chromosom Pat-1 aus B. pa

te/laris) durchbrechen, nicht aber die der spaltenden 

Linie AN101 (Resistenz aus Chromosom Pro-7) 
und der Wildarten B. procumbens und B. pate/laris. 

Aus den Ergebnissen ist abzuleiten, daB die Chro
mosomen 1 und 7 von B. procumbens Resistenzge
ne mit unterschiedlichen Wirkungsmechanismen 
tragen. Fur B. patel/aris wird die Existenz eines 
zweiten, bisher noch unbekannten Resistenzgens 
vorausgesagt. Die virulente Population ist ein Pa
thotyp von H. schachtii, der bei der weiteren Ziich
tungsarbeit zur Differenzierung der Resistenzgene 
eingesetzt werden kann. 

Untersuchungen zur Resistenz von Brassicaceen 
gegen Meloidogyne hapla und M. incognita - In
vestigations on the resistance of cruciferous 
plant to Meloidogyne hap/a and M. incognita 

(Biinte, R., und Millier, J.) 

Der Zwischenfruchtanbau von Olrettich- und Senf
sorten mit Resistenz gegen den Riibennematoden 
(Heterodera schachtii) ist in vielen Gebieten eine 
StandardmaBnahme geworden. Probleme ergeben 
sich aber, wenn neben H. schachtii auch Wurzel
gallennematoden (Meloidogyne spp.) auftreten, die 
diese Kruziferen ebenfalls befallen konnen. In den 
gemaBigten Klimazonen handelt es sich vor allem 
um M. hap/a, wahrend in den warmeren Gebieten 
M. incognita die Hauptrolle spielt. Hier ware eine
Doppelresistenz gegen H. schachtii und die ent
sprechende Meloidogyne-Art erforderlich, wenn die
Zwischenfrucht in Rotation mit Zuckerriiben ange
baut werden soil. In anderen Fallen, z. B. als Vor
frucht vor Rosen, Mohren oder anderen Gemiisear
ten, konnten auch Kruziferen mit einfacher Resi
stenz gegen Meloidogyne spp. eingesetzt werden.

Zunachst wurde ein Testverfahren entwickelt, wel
ches die Selektion von Pflanzen mit Resistenz ge
gen Wurzelgallennematoden ermoglicht. Die sich 
anschlieBende Priifung eines breiten Sortenspek
trums aus Brassica napus, Sinapis alba und Rapha

nus sativus ergab, daB die Raps- und Senfsorten 
durchgehend anfallig waren, wahrend beim Olret
tich einzelne Pflanzen sowohl gegen M. hap/a als 
auch gegen M. incognita resistent waren. Bei wie
derholter Priifung mit verklonten Einzelpflanzen 
konnten die Resistenzen bestatigt werden. 

Im AnschluB hieran miissen Inzuchtlinien durch 
Selbstungen aufgebaut werden, um Vererbung und 
Spaltungsverhaltnisse quantifizieren zu konnen. 
Des weiteren ist es notwendig, die Ubertragbarkeit 
der im Gewachshaus erhaltenen Resultate im Frei
landversuch zu iiberpriifen. 

Vergleichende Untersuchungen iiber die Prasenz 
symbiotischer Bakterien in Infektionslarven von 
Steinernema-Arten aus Freilandpopulationen 
und Laborkulturen · Comparative studies on the 
presence of symbiotic bacteria in infective 
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juvenile stages of Steinernema species from out

door populations and laboratory cultures 

(Sturhan, D.) 

Bei entomopathogenen Nematoden der Gattung 
Steinernema haben die Infektionslarven im vorde
ren Darmabschnitt Xenorhabdus-Bakterien gespei
chert. Diese Bakterien werden nach dem Eindrin
gen der Nematoden in Wirtsinsekten entlassen, 
vermehren sich dort und bewirken ein schnelles 
Absterben der Wirte. 
Infektionslarven mehrerer Steinernema-Arten (S. 
feltiae, S. a/finis, S. intermedium, S. spec. B) aus 
Freiland-Bodenproben wurden auf Vorkommen der 
symbiotischen Bakterien mikroskopisch untersucht. 
Nur bei einem Teil der Larven lieBen sich Bakte
rien nachweisen. Bei einem weiteren Teil war of
fensichtlich eine Auflosung der Bakterien erfolgt, 
und ein bemerkenswert hoher Anteil der Larven 
war bakterienfrei (12 bis 51 % aller Individuen). 
Almliche Befunde ergab die Untersuchung von In
fektionslarven aus Laborkulturen. Zwischen einzel
nen Steinernema-Arten und Populationen verschie
dener Herkunft waren teilweise erhebliche Abwei
chungen nachweisbar. Jahreszeitliche Unterschiede 
in Prasenz bzw. Zustand der Bakterien waren dage
gen wenig ausgepragt. 
Nur Nematoden mit (lebensfahigen) Bakterien sind 
in der Lage, eine Sepsis bei Wirtsinsekten hervor
zurufen. Die Untersuchungsergebnisse tragen dazu 
bei, Beobachtungen uber das Unvermogen von In
fektionslarven, Wirte zu infizieren und abzutoten, 
zu deuten und Unterschiede in der Effizienz ver
schiedener Steinernema-Arten und -Isolate bei der 
biologischen Bekampfung von Schadinsekten zu 
erklaren. 

Untersuchungen an einem Bakterium der Gat

tung Pasteuria, das Erbsenzystennematoden 

(Heterodera goettingiana) parasitiert - Studies on 
a bacterium of the genus Pasteuria parasitizing 

the pea cyst nematode (Heterodera goettingiana) 

(Sturhan, D., und Winkelheide, Rita, in Zusammen
arbeit mit Sayre, R. M., und Wergin, W. P., USDA, 
Beltsville/USA) 

W eltweit wird seit einigen J ahren verstarkt uber 
Bakterien der Gattung Pasteuria und ihre potenti
elle Nutzung zur biologischen Bekampfung von 
pflanzenparasitaren Nematoden geforscht. Drei 
nematodenparasitierende Pasteuria-Arten sind bis
her beschrieben worden. An in Munster gefundenen 
Pasteurien, die Heterodera goettingiana und einige 
weitere Zystennematoden parasitieren, wurden 
licht- und elektronenmikroskopische Untersu
chungen zur Entwicklung, Morphologie und Fein
struktur durchgefuhrt. Besonders in der Feinstruk
tur zeigten sich Abweichungen zu den von Nema
toden bisher bekannten Pasteuria-Arten. Diese 
Unterschiede sowie Besonderheiten im Wirtsspek
trum und die Fahigkeit, den Entwicklungszyklus in 

den lnfektionslarven von Heterodera durchlaufen 
zu konnen, !assen es berechtigt erscheinen, das 
Isolat von H. goettingiana als eigene Art anzuse
hen. Eine Beschreibung befindet sich in Vorberei
tung. 

Untersuchungen iiber die Eignung von aquati

schen Nematoden als Bioindikatoren - Studies on 
the suitability of aquatic nematodes as bioindica

tors (Overhoff, A., Koczwara, Kerstin, Niemann, 
R., und Sturhan, D.) 

Aquatische Lebensraume sind durch den Eintrag 
von Schwermetallen, Agrochemikalien sowie orga
nische und andere Schadstoffe gefahrdet. Schad
stoffbelastungen konnen durch geeignete Bioindi
katoren erkannt werden. Im Bereich des Meeres
bodens werden Nematoden als Indikatororganismen 
bereits genutzt, wahrend ihre Eignung fur das SuB
wasser noch ungeklart ist. 
Die Untersuchung von unterschiedlich belasteten 
Flie8gewassern in Munster und Umgebung ergab, 
daB die Analyse der Nematodenfauna geeignet ist, 
auch den Belastungsgrad von Binnen-Flie8gewas
sem zu beurteilen. Vor allem das AusmaB organi
scher Verschmutzung spiegelt sich in der Zusam
mensetzung des Artenspektrums bzw. im Vorkom
men der unterschiedlichen Ernahrungsgruppen der 
Nematoden wider. Einzelne Arten bzw. taxonomi
sche Gruppen erwiesen sich als besonders empfind
lich gegenuber bestimmten Belastungen; ihre Eig
nung als potentielle Testorganismen fur okotoxiko
logische Untersuchungen (z. B. Prtifung von Pflan
zenschutzmitteln) wird geprtift. Zur Standardisie
rung und Optimierung von Probenahme sowie Auf
arbeitungs- und Auswertungsverfahren wurden um
fangreiche Untersuchungen durchgefuhrt. 

Anforderungen an die Bodenuntersuchung zur 

Erfassung des Stengelnematoden, Ditylenchus 

dipsaci - Requirements for the assessment of soil 

population densities of the stem nematode, Dity

lenchus dipsaci (Muller, J., und Sturhan, D., in Zu
sammenarbeit mit Knuth, P., Landesanstalt fur 
Pflanzenschutz, Stuttgart) 

Fur die Produktion von Ackerbohnensaatgut eignen 
sich nur Felder, die frei von Stengelnematoden 
sind. Bei anderen gefiihrdeten Kulturen, wie z. B. 
Zuckerrtiben, sollte zumindest die Schadens
schwelle (2 Tiere/100 g Boden) nicht uberschritten 
sein. Die Besatzdichte mit diesem Schadling laBt 
sich nur durch eine arbeitsintensive Bodenuntersu
chung bestimmen. Der dafur erforderliche Mindest
aufwand wurde fur Praxisbedingungen ermittelt. 

Zur Bestimmung der Besatzdichte eines Feldes mit 
Ditylenchus dipsaci wurden auf einer Flache von 
0,25 ha 20 Bodenproben von je 2 kg Boden durch 
je 45 Einstiche entnommen. Jede der Sammelpro
ben wurde gemischt und anschlieBend in 16 Tei!-
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proben a 125 g Boden aufgeteilt. Der Besatz der 
insgesamt 320 Teilproben mit D. dipsaci wurde 
mittels Zentrifugation in Magnesiumsulfatlosung 
und anschlieBende mikroskopische Untersuchung 
bestimmt. Durch Zusammenstellen unterschiedli
cher ProbengroBen und Verrechnen der zugehori-
gen Variationskoeffizienten mittels Regressions
analyse wurden die Fehlergr6Ben ermittelt, die auf 
die Probenahme im Feld und auf die Entnahme von 
Teilproben aus einer Sammelprobe entfallen. 

Bei einem durchschnittlichen Besatz von 2,1 D.

dipsaci in 125 g Boden ergab sich ein Probenahme
fehler im Feld von 28 %. Soll der Pehler bei der 
Entnahme von Teilproben diese GroBenordnung 
nicht iiberschreiten, miissen mindestens 6 x 125 g 
Boden untersucht werden. Der Gesamtfehler liegt 
dann bei 40 %. Fiir eine Entscheidung iiber das 
Vorkommen von Stengelnematoden in dem beprob
ten Feld reicht es aus, 2 x 125 g Boden zu untersu
chen, wenn eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 2 % 
akzeptiert wird. 

Enrnicklung einer neuen Methode zum quanti
tativen Nachweis vmi Heterodera schachtii - De
velopment of a new method for the quantitative 
assessment of Heterodera schachtii (GroBe, E., 
und Miiller J.) 

Bei der Bekampfung von Riibennematoden (Hete

rodera schachtii) konnen Anbauentscheidungen 
nach dem Schadensschwellenprinzip eine wesent
liche Sttitze sein. In der Praxis wird diese integrier
te PflanzenschutzmaBnahme aber nur wenig ge
nutzt, da eine ausreichend sichere Erfassung der 
Besatzdichte des Riibennematoden zwar moglich, 
bei vertretbarem Aufwand aber zu teuer ist. Haupt
ursache fur die hohe Streuung der Untersuchungs
ergebnisse ist die stark schwankende Zahl der Eier 
bzw. Larven in den Nematodenzysten. Niedrige Va
riationskoeffizienten konnen nur durch Isolierung 
hoher Zystenzahlen erreicht werden, wozu je nach 
Feld etwa 2 bis 4 kg Boden untersucht werden miis
sen. 
Eine deutlich geringere Streuung wurde nach Be
handlung der Bodenproben mit einer den Nemato
denschlupf fordernden Substanz (Acetoxy-ethyl
hexa-dien) beobachtet, die die Larven zum Ver
lassen der Zysten anregt. Sie durchwandem den 
Boden, passieren einen Filter und konnen in einem 
Trichter quantitativ aufgefangen werden. Mit dieser 
Technik lassen sich bei einer Teilprobenmenge von 
ea. 200 g Boden ahnliche Variationskoeffizienten 
erreichen, fur die bei der herkommlichen Methode 
etwa die zehnfache Bodenmenge untersucht werden 
muB. Da ein kleiner Teil der Larven nicht schliipft, 
miissen die Oaten <lurch einen Korrekturfaktor an 
das alte Verfahren angeglichen werden. Die neue 
Technik muB noch <lurch Vergleichsuntersuchun
gen in verschiedenen Labors und an Boden aus ver
schiedenen Regionen auf ihre Eignung als Routine-

verfahren gepriift werden. Vorteilhaft sind der ge
ringe technische Aufwand sowie die Tatsache, daB 
nur der lebensfahige Anteil der Nematodenpopula
tion erfaBt wird. 

Einflu8 einer Hochfrequenz-Bestrahlung auf die 
Uberlebensfahigkeit von Heterodera schachtii in 
Riibenanhangerde - Influence of electromagnetic 
radiation on the survival of Heterodera schachtii

in dump soil from sugar beet. (Schlang, J., in Zu
sammenarbeit mit Kunisch, M., Hohenheim) 

Eine planmaBige Riickfiihrung und Verwertung der 
Riibenanhangerde gewinnt zunehmend an Bedeu
tung. Die Vorbehalte der Landwirtschaft richten 
sich besonders gegen eine mogliche Verbreitung 
bodenbiirtiger Krankheits- und Schaderreger. Si
cherer als durch eine Kompostierung konnte durch 
Behandlung der Riibenanhangerde mit Hochfre
quenz-Strahlen (HF 13,5 MHz) eine Substratent
seuchung erreicht werden. Gelagerte Riibenanhang
erden mit unterschiedlichen Wassergehalten wur
den nach Zugabe von 20 Zysten/300 ml Erde (le
bensfahiger Inhalt 278 E+L/Zyste) mittels einer 
HF-Bestrahlung erhitzt und nach einer Wartezeit 
von 24 Stunden nematologisch untersucht. In alien 
Temperatur (60 bis 90 °C)- und Wassergehaltsstu
fen wurde durch die HF-Bestrahlung eine vollstan
dige Abtotung des Zysteninhaltes erreicht. Auf
grund dieser Befunde kann eine nematologische Sa
nierung der Riibenanhangerde auch mit einer HF
Bestrahlung durchgefiihrt werden. 

Auftreten des beet soil borne virus (BSb V) an 
Zuckerriiben im Rheinland - Occurrence of beet 
soilborne virus on sugar beet in the Rhineland. 
(Schlang, J., in Zusammenarbeit mit Lesemann, D.
E., Braunschweig) 

Das beet soilbome virus wurde auf einem Zucker
riibenschlag in der Ziilpicher Borde nachgewiesen. 
Das beet necrotic yellow vein virus (Rizomania-Vi
rus) war auf diesen Flachen nicht nachzuweisen. 
Befallene Riiben besaBen eine extrem verlangerte, 
korkenzieherartig verdrehte Pfahlwurzel. Eine ver
starkte Seitenwurzelbildung war nur teilweise zu 
beobachten. Die GefaBbiindel waren bis zum Rii
benkorper verbraunt. Der Heterodera schachtii-Be
satz war auf diesen Flachen mit mehr als 150 Zy
sten/100 ml Boden sehr hoch. Auf den BSbV-Fla
chen wurde als Vorfrucht Hafer angebaut. Teilfla
chen, auf denen im Rahmen der Flachenstillegung 
ein Kleegras-Gemisch angebaut wurde, zeigten kei
ne BSbV-Symptome. 

lsolierung von DNA-Sonden zur ldentifizierung 
von Pathotypen pflanzenparasitiirer Nematoden 
- Isolation of DNA probes to identify pathotypes
of plant-parasitic nematodes (Eschert, H.)

Inzwischen sind nicht nur bei Kartoffelzystenne
matoden, sondern auch bei Riibenzystennematoden 



- 99 -

resistenzbrechende Populationen bekannt, die auf
grund von Differentialklonen der entsprechenden 
Wirte in verschiedene Pathotypenklassen eingeteilt 
werden konnen. Da eine ldentifizierung von Patho
typen mit Hilfe des "Biotests" sehr zeit- und ar
beitsaufwendig ist, wird versucht, die Pathotypen 
auch mit molekularbiologischen Methoden zu klas

sifizieren. 
Eine DNA-Sonde, die aus einer Pa3-Population von 

Globodera pallida isoliert wurde, ergab nach Hy
bridisierung gegen DNA aus verschiedenen G. pal

lida-Populationen ein komplexes RFLP-Muster. 
Eine Auswertung des Bandenmusters machte eine 
verwandtschaftliche Beziehung zwischen einzelnen 
Populationen deutlich, <loch konnte keine Klassifi
zierung erreicht werden, die mit dem bestehenden 
Pathotypenschema iibereinstimmt. Um auszuschlie
Ben, daB sich Signale von repetitiv und einfach vor

kommenden Sequenzen iiberlagern, wurde die etwa 
5,2 kb lange DNA-Sonde in Fragmente zerlegt. 
Durch den Einsatz der Fragmente in Hybridi

sierungsreaktionen konnte bei den bisher untersuch
ten G. pallida-Populationen die Anzahl der RFLP
Banden reduziert werden. Eine umfassende Unter
suchung aller zur Verfugung stehenden G. pallida

Populationen ist noch erforderlich. 
Von einer Heterodera schachtii-Population, die 
uber mehrere Generationen hinweg an resistenten 
Ruben vermehrt worden war, wurden ein Fragment 
mit repetitiver DNA und Zufallsfragmente aus einer 
Genomverdauung kloniert. Die repetitive DNA-Se
quenz wurde gegen DNA aus H.schachtii-Popula

tionen hybridisiert, die zum einen an anffilligem 
Raps und zum anderen uber mehrere Generationen 
hinweg an resistenten Ruben vermehrt worden wa
ren. Beim RFLP-Muster ergaben sich quantitative, 
aber keine qualitativen Unterschiede zwischen den 
Populationen. W eitere Untersuchungen mit einer 
Vielzahl von H.schachtii-Populationen miissen zei
gen, ob die repetitive DNA-Sequenz und die Frag
mente der "shot gun"-Klonierung fiir eine Pathoty
pendifferenzierung bei H.schachtii geeignet sind. 

Radiotelemetrische Untersuchungen zum Auf

finden toter Vogel nach der Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln - The use of radio tags for 
mortality studies on birds after the application 

of pesticides (Gemmeke, H.) 

Bei der Priifung von Pflanzenschutzmitteln auf 
schadliche Auswirkungen auf Vogel im Freiland 
wird vor allem nach der Anzahl geschadigter bzw. 
verendeter Tiere gefragt. Das Auffinden solcher 
Tiere bereitet groBe Schwierigkeiten, da aufgrund 
der hohen Mobilitat und der haufig guten Tarnfar
ben der Vogel verendete Tiere besonders in hoher 
Vegetation nur schwer auffindbar sind. Zur Losung 

dieses Problems wurde die zwar aufwendige aber 
sehr effektive radiotelemetrische Methode einge-

setzt. Die Tiere werden mit Minisendern versehen, 
wodurch an Hand von Funksignalen ihr Aufent
haltsort standig kontrolliert werden kann. Durch die 
Weiterentwicklung der Sendertechnik - sechs Stun
den nicht bewegte Sender verdoppeln die Signalfre
quenz - ist es nun moglich, tote Tiere oder abgefal
lene Sender sofort zu entdecken und aufzunehmen. 
Dadurch entffillt die arbeitsaufwendige und die Tie

re storende tagliche Standortkontrolle. 

In einem Feldversuch wurden sechs freilebende 
Jagdfasanen mit den neu entwickelten Sendern 
markiert. Wahrend der mehrrnonatigen Beobach
tungszeit hielten sich alle Tiere in der Reichweite 
der Sender zum Empfangsort (Institutsgebaude) 
auf. Ein Tier verlor nach ea. einem Monat und die 

iibrigen Tiere verloren wahrend der Herbstmauser 
den an Schwanzfedern befestigten Sender. Alie 
Sender konnten sowohl in hoher Vegetation als 
auch mitten im Getreidefeld problemlos an Hand 
der Funksignale gefunden werden. Erfahrungen, die 
bei diesem Feldversuch gesammelt wurden, dienen 
der Planung und Durchfiihrung groBerer Feldver
suche im Rahmen der Untersuchung schadlicher 
Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Wir
beltiere. 

Untersuchungen zum Auftreten von Antikoagu

lantienresistenz bei Wanderratten in Nordwest

deutschland - Investigations into the incidence of 

anticoagulant resistance in Norway rats in 

Northwest Germany (Pelz, H.-J ., in Zusammenar

beit mit Hanisch, D., Institut fiir Pflanzenschutz, 
Saatgutuntersuchung und Bienenkunde, Munster, 
und Lauenstein, G., Pflanzenschutzamt Oldenburg) 

In zwei Wanderrattenpopulationen aus landwirt
schaftlichen Betrieben bei Rheine und Lingen wa
ren hohe Resistenzgrade gegenuber blutgerinnungs
hemmenden Rodentiziden (Antikoagulantien) nach
gewiesen worden. Gegeniiber dem Wirkstoff War
farin waren 93 % bzw. 97 % der untersuchten Indi
viduen resistent. 
Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt der Untersu
chungen auf der raumlichen Eingrenzung des Resi
stenzauftretens. Dazu wurden Stichproben aus Rat

tenpopulationen landwirtschaftlicher Betriebe an 
der Peripherie des vermuteten Resistenzgebietes auf 
Warfarinresistenz untersucht. Insgesamt karnen 65 
Ratten aus acht Herkiinften zur Untersuchung. Nur 
in der am weitesten entfernten Population (nahe 
Kamen) waren alle untersuchten Individuen normal 
empfindlich. In den anderen, naher zum Ausgangs
gebiet gelegenen Populationen wurde ein durch
schnittlicher Resistenzgrad von 73 % (43 von 59 
getesteten Individuen) festgestellt. Die Ergebnisse 
zeigen, daB sich das Resistenzgen bereits wesent
lich weiter ausgebreitet hat, als bisher vermutet 
wurde. 
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Die Einftihrung der obligatorischen Pliifung der 
Auswirkung von Pflanzenschutzmitteln auf Nutz
arthropoden hatte eine Verstarkung der Aktivitaten 
des Institutes in diesem Bereich zur Folge. Es gait 
hier, insbesondere die neu entstandenen Untemeh
men sowohl bei der Planung der Pliiflaboratorien 
als auch bei der Anwendung der Pliifrichtlinien be
ratend zu untersttitzen. 

Neben den Bemtihungen um eine weitere Verbrei

tung des Einsatzes von Trichogramma im Mais
und Apfelanbau konnten im Berichtszeitraum die 
Untersuchungen zur Auswahl von Trichogramma

Stammen zur Bekampfung des Pflaumenwicklers 
abgeschlossen werden. Die guten Ergebnisse ftihr
ten zur kommerziellen Produktion eines geeigneten 
Trichogramma-Stammes, der der Praxis ab 1993 
zur Bekampfung dieses Schadlings zur Verftigung 
steht. AuBerdem fanden in Zusammenarbeit mit den 
Forschungsaristalten ftir Weinbau in Geisenheim 
und Neustadt/Weinstr. praktische Versuche zur 
Eignung von Trichogramma zur Bekampfung der 
beiden Traubenwicklerarten statt. 

In den vergangenen Jahren konnte gezeigt werden, 
daB durch prophylaktische Applikation eines Ex
traktes aus dem Sachalin-Staudenknoterich, 
Reynoutria sachalinensis, eine Resistenzinduktion 

gegentiber Echten Mehltaupilzen an verschiedenen 
Pflanzen erzielt wird. Dieser Effekt wurde paten
tiert und wird heute in einem kommerziellen Pro
dukt genutzt. Ankntipfend an die dabei erzielten 
guten Ergebnisse konnte nun mit anderen Pflanzen
extrakten eine Resistenzinduktion auch gegentiber 
Phytophthora infestans erreicht werden. Viele der 
prophylaktisch angewandten Extrakte zeigten im 
Laborversuch Wirkungsgrade von bis zu 100 %. 
Gewachshaus- und Freilandversuche sind geplant. 

Seit einigen Jahren treten Maikafer und Junikafer 
wieder vermehrt auf und verursachen durch ihre 

Institut fiir biologischen Pflanzenschutz 

in Darmstadt 

Engerlinge teilweise schwere Schaden im Forst und 
in Obstanlagen, auf Wiesen und Sportplatzen. Aus 
diesem Grund hat das Institut im Berichtszeitraum 
Forschungen zur biologischen Bekampfung dieser 
Schadlinge aufgenommen. Im Rahmen einer 
deutsch-neuseelandischen Zusammenarbeit wurde 
begonnen, nach nattirlich vorkommenden Antago

nisten in Engerlings-Populationen des Junikafers 
zu suchen, die mit dem Auffinden von entomopa
thogenen Nematoden und des Bakteriums Bacillus 

popi/liae auch schon zu ersten Erfolgen gefiihrt ha
ben. 

Im Rahmen eines Projekts zur biologischen Be
kampfung der afrikanischen Wtistenheuschrecken 
mit Insektenpathogenen wurden im Labor zahlrei
che Stamme der Pilzgattung Metarhizium getestet; 
im Mittelpunkt standen dabei das Wachstum bei 
hohen Temperaturen und die Infektiositat gegen
iiber Heuschrecken. Erste Versuche unter Freiland
bedingungen im Sudan verliefen erfolgreich: Drei 
ausgewahlte Metarhizium-Stamme erwiesen sich 
als wirksam und toteten die Larven der W iistenheu
schrecke Schistocerca gregaria innerhalb einer 
Woche ab. 

Im Januar 1992 fand im hiesigen Institut ein erstes 
Expertentreffen iiber Bacillus thuringiensis (B.t.) 

statt, an dem Wissenschaftler und Firmenvertreter 
aus Deutschland teilnahmen. Der Einsatz von B .t.

im Pflanzenschutz stieg in Deutschland in den 
letzten Jahren zwar beachtlich, doch ist er mit ea. 
10 t (vor allem im Weinbau) gemessen am Welt
verbrauch nach wie vor sehr gering. 

Die anhaltende Diskussion um die Berechtigung ei
ner Wasserschutzgebietsauflage fiir Bacillus thu

ringiensis (B .t.)-Praparate war AnlaB fur eine Un
tersuchung iiber das natiirliche Vorkommen von B.

t., und zusiitzlich auch von entomopathogenen Pil-
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zen in Bodenproben aus Wasserschutzgebieten. Die 
Ergebnisse der Studie )assen den SchluB zu, daB B.

t., und entomopathogene Pilze (Beauveria 

bassiana, B. brongniartii, Metarhizium anisopliae) 

in den untersuchten Wasserschutzgebieten zur na
tiirlichen Bodenflora gehoren. 

Im Berichtsjahr weitete das Institut seine schon be
stehenden intemationalen Kontakte im Rahmen von 
vier EG- und zwei GTZ-Projekten aus. Schwer
punkte dieser Aktivitaten waren Risikoforschung 
in der Gentechnik und Entwicklungshilfe im Be
reich biologischer Pflanzenschutz. 

Ftir die pathologisch ausgerichteten Arbeiten am 
lnstitut hatte die XXV. Jahrestagung der "Society 
for Invertebrate Pathology" (SIP) im August 1992 
in Heidelberg besondere Bedeutung. Dieses erste 
Jahrestreffen der SIP auBerhalb Nordamerikas, an 
dem etwa 400 Wissenschaftler aus aller Welt teil
nahmen, wurde unter Federfiihrung des Institutes in 
Zusammenarbeit mit dem Zoologischen Institut der 
Universitat Heidelberg und der Kommunalen Akti
onsgemeinschaft zur Bekampfung der Schnaken
plage (KABS) in Ludwigshafeil ausgerichtet. Auf 
dem sehr erfolgreichen Treffen wurden die welt
weite Entwicklung und der derzeitige Stand der mi
krobiologischen Schadlingsbekampfung vorgetra
gen und diskutiert. 

Das Institut betreute auch wieder zahlreiche Prakti
kanten, Diplomanden, Doktoranden und Gastwis
senschaftler. Im Berichtsjahr wurden am Institut 
zwei Doktorarbeiten und vier Diplomarbeiten zu 
Themen des biologischen Pflanzenschutzes erfolg
reich abgeschlossen. 

Bekampfung des Pflaumenwicklers Cydia f une
brana Tr. durch Freilassungen von in Massen 
geziichteten Eiparasiten der Gattung Tricho
gramma (Hym.,Trichogrammatidae) - Releasing 
egg parasites of the genus Trichogramma (Hym., 
Trichogrammatidae) to control the plum fruit 
moth Cydia funebrana Tr. (Hassan, S. A., und 
Rost, W. M.) 

In Ortenberg (Ortenaukreis) wurden von 1989 bis 
1992 Freilassungen von Eiparasiten zur Bekfunp
fung des Pflaumenwicklers Cydia funebrana Tr. in 
kommerziell genutzten Zwetschenanlagen erprobt. 
Bei zwei bis fiinf Trichogramma-Behandlungen 
von Juni bis August gelangten pro Baum jeweils ea. 
9000 Parasiten zum Einsatz, damit standig aktive 
Erzwespen vorhanden waren. In alien Parzellen 
wurden drei Baume total abgeemtet. Die Anzahl 
der ausgewerteten Friichte variierte zwischen 703 
und 9712. T.dendrolimi (Stamm 22) erzielte in ei
nem Versuch bei 'Ortenauer' einen Wirkungsgrad 
von 36,4 %; T.embryophagum (42) 60,5 % (bei 
'Ortenauer'); T.embryophagum (41) 64,9 % (bei 

'Ortenauer'), 81,8 % (bei 'Ersinger') und 92,5 % (bei 
'Fellenberg'); T.cacoeciae (39) 80,2 % (bei 
'Ortenauer'), 70,7 % (bei 'Ersinger') und 94,4 % (bei 
'Fellenberg'); T. sp. Geisenheim (43) 62,6 % (bei 
'Ersinger') und 83,5 % (bei 'Fellenberg'). Aufgrund 
der vorliegenden Ergebnisse wird empfohlen, zur 
wirksamen Bekfunpfung der zweiten Generation 
des Pflaumenwicklers den kommerziell verfiigba
ren Stamm T. cacoeciae (39) einzusetzen. Bei 
'Ortenauer' und 'Fellenberg' sowie anderen mittel
spaten und spaten Sorten geniigen drei Freilassun
gen ab Anfang Juli in Abstanden von drei Wochen, 
bei 'Ersinger' und anderen Friihsorten hingegen 
zwei Behandlungen ab Mitte Juni im Abstand von 
drei Wochen, um den Pflaumenwickler wirksam 
niederzuhalten. 

Auswahl wirksamer Trichogramma-Arten/
Stamme zur Bekampfung von Schadlepidopte
ren im tropischen Gemiisebau - Selection of ef
fective Trichogramma species and strains to con
trol lepidopteran pests in tropical vegetable 
crops (Hassan, S. A., und Wiihrer, B.) 

Der erfolgreiche Einsatz von Trichogramina hangt 
stark von der Eignung der verwendeten Art ab. We
sentliche Kriterien sind Wirtspraferenz, Suchver
halten und Toleranz gegeniiber Umweltfaktoren. 
Zur Bekampfung wichtiger tropischer Schadlinge, 
wie Plutella xylostel/a (Kohlschabe) und Heliothis 

armigera (Baumwollkapselwurm), wurden in ei
nem Praferenztest 49 verschiedene Eiparasiten
Stamme untersucht. Die sechs besten dieser 
Stamme wurden einem Suchleistungstest mit Plu

tella-Eiem in Flugkafigen unterzogen. Bei dieser 
Priifung zeigten Trichogrammatoidea bactrae, Tri

chogramma ostriniae und Trichogramma chilonis 

die hochste Parasitierungsleistung (55,8; 40,3 und 
28,7 % bei einem Wirt-Parasit-Verhaltnis von 20: l) 
und groBte Larvenreduktion (84,6; 89,3 und 74,7 % 
bei einem Wirt-Parasit-Verhaltnis von 1: 1). In La
borversuchen wurden Heliothis-Eier von alien bis
her getesteten Trichogramma-Arten sehr gut und 
im Vergleich zu Sitotroga cerealella-Eiem bevor
zugt angenommen. 

Simulierte Freisetzung von gentechnisch veran
derten Kernpolyederviren von Autographa cali

fornica in einem Modell-Okosystem - Simulated 
field release of genetically modified Nuclear 
Polyhedrosis Viruses of Autographa californica 
in a model-ecosystem (Huber, J., und Undorf
Spahn, Karin) 

Im Rahmen eines EG-Projektes zur biologischen 
Sicherheit von gentechnisch modifizierten Baculo
viren in der Schadlingsbekampfung wurden mit 
zwei verschiedenen Deletionsmutanten des Kem
polyedervirus von Autographa californica 

(AcNPV) Infektiositatstests und Untersuchungen 
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zur Vennehrung und Ausbreitung der Viren in ei
nem geschlossenen Modell-Okosystem durchge
fiihrt. Bei der Herstellung der Rekombinante 
Ac/AS3 war aus dem Virusgenom das plO-Gen ent
fernt warden, das vennutlich bei der Lyse der 
Wirtszelle eine Rolle spielt. Bei der Rekombinante 
van Ac/025 ist durch Insertion des bakteriellen 
Gens (lacZ) das virale pp34-Gen inaktiviert wor
den, weshalb die rekombinierten Viren keine Poly
ederhiillmembran mehr ausbilden. 

Fiir die Rekombinante Ac/AS3 konnte sowohl bei 
der Aktivitatsbestimmung im Biotest als auch im 
Sirnulationsexperiment im Mikrokosmos kein si
gnifi.kanter Unterschied irn Vergleich zu den natiir
lichen Viren (AcNPV /E2) festgestellt werden. Fiir 
beide Viren zeigte sich nach einer dreiwochigen 
Versuchszeit eine Zunahme der Gesamtvimsmenge, 
die um einen Faktor van 2000 bis 2500 hoher war 
als die ausgebrachte Spritzmenge. 

Vergleichende Untersuchungen zwischen dem 
Wildtyp (Ac/E2) und der Rekombinante (Ac/DZ5) 
ergaben jedoch geringe Unterschiede beziiglich der 
Infektiositat und der Verteilung der Viren im Sy
stem. Im 6-Tage-Biotest mit Eilarven van Autogra

pha gamma erwies sich die Rekombinante Ac/DZ5 
etwa um den Faktor 1,6 virulenter als der Wildtyp. 
Durch simulierten Regen wurden die natiirlichen 
Viren in das gesamte Bodenprofil van etwa 15 cm 
Tiefe eingewaschen und lieBen sich auch im Sik
kerwasser nachweisen. Die rekombinanten Viren 
(Ac/DZ5) waren dagegen nur irn Oberboden bis zu 
einer Tiefe van 6 cm zu finden. 

Vergleich der UV-Empflndlichkeit eines Kern

polyedervirus von Autographa californica in sei

ner Wildform und als genetiscbe Rekombinante 

. Comparison of the uv-susceptibility of a wild

type and a recombinant Nuclear Polyhedrosis 

Virus of Autographa californica (Huber, J., Un
dorf-Spahn, Karin, und Gloger, Ulrike) 

Fiir eine Risikobeurteilung des Einsatzes gentech
nisch veranderter Baculoviren stellen Kenntnisse 
iiber die Inaktivierung der Viren durch natiirliche 
UV-Strahlung ein wichtiges Kriterium dar. Das 
gentechnisch veranderte Virus zeichnet sich ge
genilber dem Wildtyp durch das Vorhandensein 
eines bakteriellen beta-Galactosidasegens und das 
Fehlen einer Polyedennembran aus. Neben Be
strahlungsversuchen des Wildtyps irn Freiland wur
de mit kiinstlichen UV-Lampen im Labor die na
turliche Sonnenstrahlung simuliert. Zur 
Bestimmung der verbleibenden aktiven Virusparti
kel diente ein Biotest mit Eilarven van Spodoptera 

exigua und Autographa gamma. 

Die Ergebnisse zeigten sowohl beim Wildtyp als 
auch bei der genetischen Rekombinante eine signi
fikante Inaktivierung in Abhangigkeit van der Be
strahlungsdauer. Die beiden Viren unterschieden 

sich hingegen nicht wesentlich in bezug auf ihre 
UV-Persistenz. Das Fehlen der Polyedennembran 
bei der genetischen Rekombinante erhohte also 
nicht die UV-Sensitivitat. 

Erfassung von Insekten an Pappeln und Einsatz 
von Bacillus thuringiensis im Biotest gegen Pap

pelschadlinge . Monitoring of insects on poplars 

and bioassay with Bacillus thuringiensis against 
poplar pests. (Keller, Brigitte, und Vriesen, Silvia) 

Zu den Zielen des EG-Projektes "Bacillus thurin

giensis Protoxinexpression in transgenen Pappeln" 
gehorte zunachst die Bestandsaufnahme van In
sekten an Schwarzpappelhybriden in geographisch 
verschiedenen Regionen Deutschlands und Unter
suchungen zur Empfindlichkeit der lnsekten gegen
iiber Bacillus thuringiensis (B. t.) mit Schwerpunkt 
auf die coleopterenspezifisch wirkende Subspecies 
B. t. tenebrionis.

Die Pappelflachen befanden sich in der Nahe van 
Karlsruhe, Darmstadt und am unteren Niederrhein. 
Die Insekten wurden direkt und mittels Klopftech
nik abgesammelt. In der Ordnung der Coleopteren 
wurden haufig verschiedene Arten der Familie Cur
culionidae (Mai und Juni), die Gattung Chalcoides 

der Familie Chrysomelidae (in Mai, Juni sowie 
Juli), die Chrysomelide Phyllodecta vitellinae (Juni 
bis September) und verschiedene Arten der Familie 
Coccinellidae, besonders Adalia bipunctata (Mai 
bis September), entdeckt. Als Lepidopteren wurden 
vor allem Blattminierer wie Lithocolletis populifo
liella (Lithocolletidae), die Gattung Gypsonoma 

(Tortricidae), Stigmella trimaculella (Stigmellidae) 
und Phyl/ocnistis sujfusella (Phylocnistidae) beob
achtet. Das Spektrum der Insektenarten zeigt zwi
schen den verschiedenen Regionen bisher keine 
auffallenden Unterschiede. Weitere lnsektenauf
nahmen in der kommenden Vegetationsperiode 
werden einen genaueren Vergleich ennoglichen. 

Die Chrysomeliden Melasoma populi, Phyllodecta 

vitellinae und Plagiodera versicolor wurden in 
Zucht genommen. Die ersten Sensibilitatstests mit 
B. t. subspecies tenebrionis waren positiv. In der
weiteren Phase des Projektes sollen Biotests mit
transgenen Pappeln durchgefilhrt werden. So kann
die Expressionsrate van B. t.-Protoxinen und die
eventuelle Veranderung der Sensibilitat van lnsek
ten gegeniiber den transgenen Pappeln erfaBt wer
den.

Untersuchungen zur Persistenz von Bacillus thu

ringiensis-Praparaten in der Phyllosphare . In

vestigations on persistence of Bacillus thurin

giensis-preparations in the phyllosphere (Keller, 
Brigitte, und Weiland, Anja, in Zusammenarbeit 
mit Smolka, Silvia, Institut fiir Pflanzenschutz im 
Gartenbau der BBA in Braunschweig) 
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Als Ursachen ftir die geringe Wirkungsdauer von B.

t.-Sporen-Endotoxin-Praparaten im Freiland wer
den zum einen die Abwaschung des Spritzbelages 
<lurch Regen und zum anderen die Schadigung der 
Sporen von B. t. <lurch die UV-Strahlung der Sonne 
genannt. Aber auch die Persistenz der Endotoxin
Kristalle ist begrenzt. Dies kann sowohl auf UV
Licht, welches Veranderungen der Endotoxin-Kri
stalle hervorrufen kann, als auch auf epiphytisch 
vorkommende Bakterien zurtickgeftihrt werden. In 
unseren Arbeiten soil die Persistenz der Endotoxin
Kristalle von B. t. subspecies tenebrionis unter Be
rticksichtigung der Bakterienflora der Phyllosphare 
der Kartoffelpflanze untersucht werden. Im ersten 
Schritt wurde die gesamte Bakterienflora wahrend 
einer Vegetationsperiode erfa£t. Hierzu wurden bei 
ausgewahlten Kartoffelpflanzen, 'Ukama', von drei 
verschiedenen Standorten in einer Zeitspanne von 
drei Monaten in wochentlichem Abstand Blatter 
von derselben Blattetage entnommen. Die ftinf je 
Feld entnommenen Blatter wurden anschlieBend in 
jeweils 100 ml Saline 1 h bei 4 ·c geschtittelt. Zur 
Gesamtkeimzahlbestimmung wurde auf Standard
Keimzahlagar ausplattiert, wovon dann tiber 100 
verschiedene Bakterienisolate gewonnen wurden. 
Parallel dazu wurden die Witterungsbedingungen 
(Regen, Temperatur) und die Spritzungen aufge
zeichnet, um einen eventuellen EinfluB festzustel
len. In den folgenden Untersuchungen sollen nun 
zum einen die davon isolierten Reinkulturen cha
rakterisiert und zum anderen in in vitro-Untersu
chungen die Wechselwirkungen der erhaltenen 
Reinkulturen mit den reinen Endotoxin-Kristallen 
von B. t. subspecies tenebrionis untersucht werden. 

lsolierung und Charakterisierung von Bacillus 

thuringiensis und entomopathogenen Pilzen aus 
verschiedenen Bodenproben von Wasserschutz
gebieten - Isolation and characterization of Ba

cillus thuringiensis and entomopathogenic fungi 

from different soil samples of water protection 
areas (Keller, Brigitte, Wolf, Martina, und Zim
mermann, G.) 

Die anhaltende Diskussion um die Berechtigung ei
ner Wasserschutzgebietsauflage ftir Bacillus thu

ringiensis (B. t.)-Praparate gab AnlaB ftir die vorlie
gende Untersuchung, das nattirliche Vorkommen 
von B. t., und zusatzlich auch von entomopathoge
nen Pilzen direkt in Wasserschutzgebieten zu iiber
prtifen. Dazu wurden 10 Bodenproben aus Wasser
schutzgebieten der Zonen I und II im Hessischen 
Ried auf ihren Gehalt an B. t.-Sporen untersucht. 
Die Isolierung erfolgte nach der variierten Methode 
nach Aizawa. Der Nachweis von B. t. konnte in al
ien Boden gemacht werden. lnsgesamt wurden 77 
B. t.-Isolate erhalten. Die Konzentration in den Bo
den betrug 2,54 - 11,6 x 103 B. t.-Sporen pro
Gramm normiertem Boden. Die 77 B. t.-lsolate
konnten aufgrund ihrer Kristallmorphologie in drei

Gruppen eingeteilt werden. Die Mehrzahl der Iso
late (33) wies eine plattenformige Kristallstruktur 
auf, weitere eine spharische (27) und bipyramidale 
(17). 22 Isolate wurden biochemisch charakterisiert. 
Nach den Ergebnissen der Bunten Reihe konnten 
den Isolaten 17 verschiedene, wahrscheinliche Sub
species zugeordnet werden, wobei die haufigsten 
Subspecies wuhanensis und.finitimus waren. 

Aufgrund der in der SOS-PAGE erhaltenen Werte 
ftir die Proteinuntereinheiten handelt es sich bei 
zwei dieser Isolate wahrscheinlich um B. t. subsp. 
tenebrionis und bei einem Isolat wahrscheinlich um 
B. t. subsp. kurstaki. Die iibrigen elektrophoretisch
charakterisierten Isolate konnten auch im Vergleich
mit Literaturwerten von Proteinbandenmustem der
Kristallproteine verschiedener Subspecies nicht ge
nauer klassifiziert werden.
Im Rahmen dieser Untersuchung wurden auch 22
Bodenproben aus den gleichen Wasserschutzge
bieten auf das Vorkommen entomopathogener Pilze
untersucht. Die lsolierung erfolgte mit Hilfe des
Platten-Verdiinnungsverfahrens und eines Selek
tivmediums. Auf diese Weise gelang es, Beauveria

bassiana in ftinf Proben, B .brongniartii in einer
Probe und Metarhizium anisop/iae ebenfalls in ei
ner Probe bei der Verdiinnungsstufe 10-3 nachzu
weisen. Dies entspricht etwa einem Titer von 103 

Konidien in 1 g Erde.

Die Untersuchungen lassen somit den SchluB zu, 
da£ B. t., und teilweise auch die genannten 
Pilzarten in den untersuchten Wasserschutzgebieten 
zur nattirlichen Bodenflora gehoren. 

Untersuchungen zur Empfindlichkeit von Was

serschnecken gegen ein kommerzielles Bacillus 

thuringiensis-Priiparat - Investigations on the
susceptibility of water snails to a Bacillus thurin

giensis preparation (Langenbruch, G. A.) 

Wasserschnecken konnen u. a. bei der Dberwin
terung tropischer Wasserpflanzen in Gewachshau
sem schadlich werden. Auf Grund von Versuchser
gebnissen in Saudi-Arabien wurde die Wirkung ei
nes amerikanischen Produktes auf der Basis von 
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki in Laborver
suchen getestet. Ausgewachsene Schnecken · der 
Gattung Lymnaea wurden erst bei einer hohen 
Konzentration von 0,2 % geschadigt. Bei Behand
lung von Laich reichte eine Konzentration von 0,02 
% aus, um Jungtiere zu fast 100 % abzutoten bzw. 
deren Schliipfen zu verhindem. Die Bakterienspo
ren scheinen ftir diese Wirkung nicht verantwort
lich zu sein, vielmehr soil es sich nach tschechi
schen Ergebnissen um einen bei der Fermentation 
entstehenden Metaboliten handeln. Ob hier eine 
schneckenspezifische Wirkung vorliegt, sollte vor 
einer Nutzbarmachung geklart werden. 
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Untersuchungen zur biologischen Bekampfung 

schadlicher Tipuliden-Arten · Investigations on 
the biological control of noxious species of Tipu

lidae (Szewczyk, Dorota, und Langenbruch G. A.) 

Einige Tipuliden-Arten konnen vor allem im 
Griinland Nordwestdeutschlands, aber auch lokal 
begrenzt in anderen Teilen Deutschlands, beachtli-
che Schaden anrichten. Bisher stehen zur Bekamp
fung nur breitwirksame chemische Priiparate zur 
Verftigung. Umweltfreundliche Altemativen sind 
sehr erwUnscht. Vor einigen Jahren wurde in unse-
rem Institut eine gewisse Empfindlichkeit der Jung
larven gegen Bacillus thuringiensis subsp. is
raelensis (B. t. i.) festgestellt. Eine einfache Aus
bringung derartiger Produkte als Spritzmittel ist 
aber unwirtschaftlich, spezielle Anwendungsver
fahren z. B. in Form von Koderformulierungen 
dtirften gUnstiger sein. 
Ftir eingehendere Untersuchungen wurden die 
Zuchtverfahren ftir Tipula paludosa und T. olera
cea verbessert und rationeller gestaltet. Im Wahl
versuch mit Uber 100 Pflanzenarten wurden FraB
prliferenzen ftir Stella.ria media, Polygonum avicu
lare und einige Euphorobien-, Compositen- und 
Leguminosenarten ermittelt. Einige dieser Pflanzen 
wurden auch getrocknet und pulverisiert bevorzugt 
angenommen. Sie sind in der Lage, den stets vor
handenen Repellenteffekt der bakteriellen Praparate 
zu maskieren. Probleme bereitete im ersten Ge
wachshausversuch die geringe Haltbarkeit der Ko
der. 
Auf der Suche nach verbesserter Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit wurden auch verschiedene B. t. 
i.-Handelsprodukte und neue B. t.-Isolate getestet. 
20 Isolate mit B. t. i.-ahnlichen Kristallen aus 
afrikanischen Boden erwiesen sich als wirksam, 
wobei ein quantitativer Vergleich mit dem kom
merziell genutzten Stamm A 60 noch aussteht. 

Vorkommen von Bacillus popilliae und entomo
pathogenen Nematoden in Engerlingen des Juni

kafers Amphimallon solstitialis - Occurrence of 

Bacillus popillwe and entomopathogenic nema
todes in white grubs of the June chafer, Amphi

mallon solstitialis (Zimmermann, G., und Klee
spies, Regina, in Zusammenarbeit mit Glare, T. R., 
und Jackson, T. A., New Zealand Pastoral Agric. 
Res. Institute, Lincoln/Neuseeland) 

Neben dem Maikafer hat sich in den letzten Jahren 
auch zunehmend der Juniklifer mit seinen Engerlin
gcn in Stiddcutschland und verschiedenen Gebieten 
Westeuropas zu einem emsten Schadling entwik
kelt. Fehlende, unzureichend wirksame oder aus 
Grunden des Umweltschutzes abzulehnende chemi
sche BekampfungsmaBnahmen waren der AnlaB, 
nach nattirlich vorkommenden Gegenspielem zu 
suchen, um wirksame biologische Verfahren zu 
entwickeln. Im Laufe des Sommers wurden im 
Raum Darmstadt mehrere Hundert Engerlinge aus 

Wiesengelande und von Sportplatzen gesammelt 
und im Labor auf Krankheitsbefall untersucht. In 
zwei Populationen waren bis zu 5 %, in einer drit
ten sogar Uber 10% der Larven mit dem sporenbil
denden Bakterium Bacillus popilliae infiziert, das 
in Nordamerika bereits zur Bekampfung des Japan
kafers eingesetzt wird. In ersten orientierenden 
Biotests konnte nach peroraler Gabe eine Mortalitat 
bei gesunden Engerlingen von mehr als 50 % er
reicht werden. Neben B. popilliae wurden in kran
ken oder toten Larven noch zwei Nematodenarten 
nachgewiesen: (1) eine unbekannte Mermithiden
Art und (2) Heterorhabditis sp .. 

Von Mermithiden befallene Larven, die in einer 
Population bis zu 10 % ausmachten, enthielten 
meist 1 bis 4 Individuen mit einer Gesamtlange von 
tiber einem Meter. Interessanterweise wurden pilz
liche Erkrankungen nur selten beobachtet. In weite
ren Studien soil die Wirksamkeit dieser und anderer 
Pathogene gegen die Juniklifer-Engerlinge naher 
untersucht werden. 

Labor- und Freilanduntersuchungen an Meta

rhizium spp. im Hinblick auf Temperaturtole
ranz und auf Infektiositat fiir die Wiistenheu

schrecke Schistocerca gregaria - Laboratory and 

field trials on Metarhizium spp. regarding 

temperature tolerance and efficacy against the 
desert locust Schistocerca gregaria. (Welling, M., 
und Zimmermann, G.) 

Insektenpathogene Pilze der Gattung Metarhizium 
sind in der Lage, WUsten- und Wanderheuschrek
ken zu infizieren und abzutoten. Im Hinblick auf ih
ren moglichen Einsatz unter afrikanischen Bedin
gungen wurde das Wachstumsverhalten zahlreicher 
Isolate der beiden Metarhizium-Arten M. anisopliae 
und M. flavoviride mit einem Agarplattentest im 
Brutschrank bei Temperaturen zwischen 25 ·c und 
40 ·c untersucht. Von 23 getesteten Stammen 
wuchsen 15 vorwiegend aus warmeren Uindem 
stammende Isolate noch bei einer Dauertemperatur 
von 36 ·c, drei Stamme sogar bei 40 ·c. In OJ
emulsion formulierte Blastosporen der warmetole
rantesten Stamme wurden unter Laborbedingungen 
bei 30/25 °C und 36/25 °C Wechseltemperatur ge
gen Schistocerca gregaria und Locusta migratoria 
getestet. Die Infektiositat der drei wirksamsten Iso
late wurde anschlieBend im Sudan gegen S. grega
ria-Larven in deren Winterbrutgebiet am Roten 
Meer in Freilandklifigen geprtift. Alie drei Stamme 
waren in der Lage, innerhalb von sieben Tagen Uber 
90 % der Versuchstiere (L4-L6) abzutoten. 

Moglichkeiten der effektiveren Blastosporenpro

duktion von Metarhizium anisopliJze in Fliissig

kulturen mit Hilfe von chemischen Zusatzen und 
der Einflu6 letzterer auf Keimung, Lagerstabi

litat und Virulenz des Pilzes · Possibilities of a 
more effective blastospore production of 
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Metarhi:lium anisopliae in submerged cultures by 
adding chemical compounds, and the influence 

of the latter on viability and virulence of the 

fungus (Kleespies, Regina) 

Im AnschluB an die Untersuchungen zur Produk
tion Heuschrecken-virulenter Metarhizium aniso

pliae-Stamme in Fliissigkultur unter Optimierung 
der Parameter: Kohlenstoff- und Stickstoffquelle, 
pH-Wert und Temperatur wurde versucht, die Aus
beute der unter diesen Bedingungen . vom Pilz ge
bildeten Blastosporen zu erhohen und gleichzeitig 
Zahl und GroBe der auch von M. anisopliae in 
Fliissigkultur gebildeten Myzelpellets (dichte My
zelverflechtungen mit bis zu 2 mm 1 nach 72 h Pro
duktionszeit) zu reduzieren. Im Hinblick auf eine 
groBflachige Anwendung dieses entomopathogenen 
Pilzes gegen Heuschrecken mit der fiir chemische 
Insektizide iiblichen Ultra-Low-Volume-(UL V)
Applikationstechnik ist die Produktion groBer 
Pilzmengen erforderlich, die keine applikationshin
derlichen Myzelpellets enthalten diirfen. Ein An
stieg der Blastosporenzahl darf sich jedoch nicht 
negativ auf Lagerstabilitlit und Virulenz des Pilzes 
auswirken. Der Zusatz verschiedener Konzentratio
nen von Milchsliure, des Phospholipids Lezithin 
oder des Bindegewebsproteins Kollagen fiihrten zu 
einer signifikant hoheren Blastosporenzahl in Ver
bindung mit einer Unterdriickung der Myzelpellet
bildung im Vergleich zu Standardmedium ohne 
diese Zugaben (3 % Comsteep, 4 % Hefeextrakt, 4 
% Glucose, 0,4 % Tween 80). 1,5 % Milchsliurezu
satz fiihrte fast zu einer Verdoppelung der Bla
stosporenzahl (von 2,75 x 107/ml auf 5,1 x 107/ml), 
3% Lecithin sogar fast zur Steigerun..g einer Zeh
nerpotenz (1,9 x 107/ml auf 1,88 x 108/ml) und mit 
3 % Kollagenzusatz konnte die Blastosporenaus
beute 3,7fach erhoht werden (von 1,93 x 107/ml auf 
7,07 X 107/mJ). 
Die getesteten Produktionsmedienzuslitze hatten 
einen negativen (Milchsaure) oder indifferenten 
EinfluB (Lezithin und Kollagen) auf Lagerungs
stabilitlit und Virulenz der Blastosporen von M.

anisopliae. Die Blastosporen aus der Produktion 
mit 1,5 % Milchsliurezusatz, gelagert bei 4, 25 oder 
40 ·c, waren nach wesentlich kiirzerer Zeit nicht 
mehr keimungsaktiv im Vergleich zu den Sporen 
aus Standardmedium. So keimten z. B. nach sechs
monatiger Lagerung bei 4 ·c noch 40 % der Stan
dardblastosporen, wahrend die Milchsliureblasto
sporen schon vollstandig inaktiviert waren. 
In Biotests gegen L3-Stadien der Heuschrecke Lo

custa migratoria (R. & F.) konnte mit Milchsaure
blastosporen in einer Konzentration von 1,0 x 10 7 

Blastosporen/ml nicht die 100%ige Mortalitat er
reicht werden, die mit Blastosporen aus Standard
medium und aus Standardmedium mit 3 % Lezi
thin- oder 3 % Kollagenzusatz erhalten wurden. 
Die Ergebnisse haben gezeigt, daB eine erhohte 
Blastosporenausbeute durch Nahrmedienzusatze 

wie Lezithin oder Kollagen in Fltissigkulturen unter 
Reduktion der Myzelpelletbildung ohne Abschwa
chung der Lagerstabilitat oder Virulenz erzielt wer
den kann. 

Der Einflu8 des Losungsmittels auf die Wir

kungsentfaltung von Pflanzenextrakten am Bei

spiel der Bleichen Getreideblattlaus (Metopolo
phium dirhodum) - Influence of solvents on the 
efficiency of plant extracts tested in the system 

Metopolophium dirhodum on wheat (Kowalewski, 
Anne) 

In langjahrigen Versuchen mit Pflanzenextrakten 
zeigten viele Alkoholausziige eine gute Wirkung 
gegen unterschiedliche Blattlausarten. Alkoholex
trakte konnen in der Praxis jedoch nicht eingesetzt 
werden, da sie in der Herstellung zu teuer waren 
und im Freiland phytotoxische Schaden auftreten 
konnen. Die waBrigen Auszlige der jeweiligen 
Pflanzen zeigten aber nur wenig Wirkung. Es wur
de daher untersucht, ob die wirksamen Substanzen 
in Wasser unloslich sind oder ob die wirksamen 
Stoffe im Wasserextrakt zwar gelost vorliegen, der 
Alkohol aber zur Wirkungsentfaltung notwendig 
ist. 
Mit einigen ausgewahlten Extrakten (Eichen-, Ka
stanien-, WalnuB-, Rizinus- und Essigbaumblattex
trakt) sowie einem Auszug aus Dicken Bohnen (Vi

cia faba) wurde folgender Versuch durchgefiihrt: 
Von dem primaren Alkoholextrakt (Alkoholextrakt 
1) wurde das LMungsmittel abgedampft und der
Riickstand in Wasser aufgenommen. Von diesem
"Wasserextrakt" wurden die unloslichen Sub
stanzen abzentrifugiert. Der Uberstand (Wasser
extrakt 1) wurde wiederum eingedampft und der
Riickstand in Alkohol aufgenommen (Alkoholex
trakt 2). Das Pellet wurde geteilt und in Alkohol
gelost (Pellet in Alkohol) bzw. in Wasser suspen
diert (Pellet in Wasser). Die so erhaltenen Extrakte
wurden im Testsystem Bleiche Getreideblattlaus
auf Weizen untersucht.
Bis auf den Extrakt aus Dicken Bohnen zeigten alle
untersuchten Extrakte ein sehr ahnliches Verhalten.
Beispielhaft sind hier die Wirkungsgrade von Es
sigbaumblattextrakt aufgefiihrt. Es wurde nach ei
nem und nach drei Tagen ausgewertet:

Extrakt 

Alkoholextrakt 1 
Wasserextrakt 1 
Alkoholextrakt 2 
Pellet in Alkohol 
Pellet in Wasser 

Wirkungsgrad 
nach 1. Tag 

64% 
19% 
60% 
61% 
9% 

nach 3. Tag 

58% 
0% 

32% 
52% 
0% 

Wie aus den Zahlen hervorgeht, zeigten nur die Al
koholausziige eine deutliche Wirkung. Da nach 
dem Umlosen des (unwirksamen) Wasserextraktes 
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in Alkohol die Wirkung wieder hergestellt wurde, 
muB gefolgert werden, daB die aktiven Substanzen 
nur in alkoholischer Losung wirksam werden. 
Auch die wasserunloslichen Stoffe (Pellet) zeigten 
nur in Alkohol ihre voile Wirksamkeit. Da Alkohol 
allein nur eine zu vernachlassigende Wirkung auf 
die Lliuse hat, muB ihm offenbar eine Art "Kataly
satorwirkung", z. B. bei der Aufnahme in die Laus, 
zukommen. Fiir eine Anwendung in der Praxis ware 
es daher erforderlich, eine Formulierung zu finden, 
die die "Katalysatorrolle" des Alkohols iiberneh
men kann. 

Qualitatssicherung von feldma8ig angebautem 

Pflanzenmaterial aus Reynoutria sachalinensis 

unter besonderer Beriicksichtigung der resi

stenzinduzierenden Eigenschaften - Quality se

curing of field grown plant material of 

Reynoutria sachalinensis with particular consi

deration of its resistance inducing properties 

(Schmitt, Annegret) 

Der Extrakt aus dem Sachalinstaudenknoterich, 
Reynoutria sachalinensis, induziert in unterschied
lichen Wirtspflanzen eine Resistenz gegeniiber Pa
thogenen, insbesondere gegeniiber Echten Mehl
taupilzen. Fiir die Herstellung eines Pflanzenstar
kungsmittels, das seit 1991 auf dem Markt ist, ist 
die feldmaBige Produktion von Knoterichpflanzen 
notwendig. Es wurden daher Fragestellungen zum 
Anbau, zu den Nahrstoffbediirfnissen und zur Phy
siologie des Knoterichs bearbeitet: 

In Freilandversuchen wurde das Nahrstoffbediirfnis 
des Staudenknoterichs untersucht. Dabei wurde ne
ben dem EinfluB der Diingung auf den Ertrag der 
EinfluB der Diingung auf die Wirkung des Extrak
tes im Biotest gegeniiber Echtem Mehltau an Gur
ken iiberpriift. Nach dem ersten Versuchsjahr 
konnte kein EinfluB der Diingung auf die resi
stenzinduzierende Wirkung gegeniiber Mehltau an 
Gurken festgestellt werden. 

In Gewachshausversuchen zeigte der Staudenknote
rich eine groBe pH-Toleranz. Gravierende Wachs
tumsbeeintrachtigungen konnten nicht beobachtet 
werden. 1 %ige Extrakte aus Pflanzen, die in Sub
straten mit pH-Werten zwischen pH 3 und pH 7 
kultiviert wurden, zeigten im Biotest keine unter
schiedliche Wirkung gegeniiber Mehltaupilzen. An 
Gewachshauspflanzen wurden Gaswechselmes
sungen durchgefiihrt, die grundlegende Oaten iiber 
den Wasser- und C02-Haushalt der Pflanzen liefer
ten. Zusammenfassend zeigte sich, daB es sich bei 
R. sachalinensis um eine C3-Pflanze handelt, die
auBerordentlich stark transpiriert und die Offnung
der Stomata zur C02-Aufnahme auf Kosten des
Wasserhaushaltes aufrechterhalt. R. sachalinensis

kann bei niedrigen Temperaturen und niedrigen
Lichtwerten im Friihjahr bereits maximale C02-
Aufnahmeraten erreichen. Fiir den Anbau laBt sich
folgem, daB auch an teilweise beschatteten Stand
orten bei guter Nahrstoff- und Wasserversorgung
mit keiner Wachstumsbeeintrachtigung des Knote
richs zu rechnen ist.
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Das Institut verlieB mit Ablauf des Jahres 1992 die 

Biologische Bundesanstalt und wechselte unter 
Beibehaltung der Institutsstruktur und des Namens 
als 13. Institut in die im Januar 1992 gegrilndete 
neue Bundesanstalt fiir Ziichtungsforschung an 
Kulturpflanzen (BAZ) iiber. 

In der 12jiihrigen Zugehorigkeit zur Biologischen 

Bundesanstalt vertrat Grtinbach im Pflanzenschutz 
die genetisch-ziichterische Komponente. Ziel der 
Arbeiten war es, dem Pflanzenziichter und damit 
letztendlich dem Landwirt Ausgangsmaterial fiir 
dauerhaft gesunde Kulturpflanzen bereitzustellen. 
Im Anbau dauerhaft gesunder Sorten wird die beste 
Moglichkeit fiir die umweltschonende Pflanzenpro
duktion gesehen. Hierzu werden zwei Wege be
schritten: 1. Die Ziichtung von krankheitsresi
stentem Basismaterial, das in den privaten Ziich
tungsfirmen zu Sorten entwickelt werden kann, die 
weniger chemischen Pflanzenschutz benotigen und 

2. die Erarbeitung von Methoden, mit denen sich
Resistenzen in Pflanzen analysieren und in Kul

turformen einlagern lassen. Dabei werden vor

zugsweise Resistenzen untersucht, die auf einer
quantitativ genetischen Grundlage beruhen und
folglich weniger schnell ihre Wirkung verlieren.

Die Suche nach Verfahren zur ziichterischen Kom
bination solcher quantitativ vererbten Genkomplexe 
steht im Zentrum der Forschung, die exemplarisch 
an den wichtigen landwirtschaftlichen Fruchtarten 
Gerste, Weizen und Kartoffel durchgefiihrt wird. 

Im Verlauf der letzten 12 Jahre wurden daneben 
Roggen, das Futtergras Lolium und neben der Kar
toffel einige andere Solanaceen bearbeitet. 

Methodisch wird neben der Technik der Kombina

tionsziichtung mit klassischer Kreuzung die Bio

technologie in die V ariabilitatserstellung und die 
Selektion einbezogen. Es gelang, im Bereich der 
Zellkultur fiir alle bearbeiteten Fruchtarten die 
Haploidmethode und bei der Kartoffel die Zellfu
sion bis zur Anwendungsreife zu entwickeln. Seit 

Institut fiir Resistenzgenetik 

in Griinbach 

ea. sechs Jahren sind neben die Zellkultur mole

kulargenetische Verfahren getreten, wobei der 
Schwerpunkt der Arbeiten heute auf der Entwick
lung von markergestiitzter Selektion bei der Gerste 
liegt. Zunachst wurden aber mit molekularer Hy
bridisierung Pathogene wie PSTV (Viroid), PVY 
(Virus), Erwinia (Bakterium) und Pseudocercospo

rel/a (Schadpilz) diagnostiziert. Alle diese metho

dischen Arbeiten waren stets so ausgerichtet, daB 
sie sich im Feldversuch bewahren muBten. Es steht 
eine 10 ha groBe Feldversuchsflache zur Verfii
gung, auf der sich klassisch geziichtete, in vitro se
lektierte und/oder molekular diagnostizierte Linien 
bzw. Kl one neben den besten Zuchtstammen be
wahren. So ist es gelungen, die Praxis fiir manche 
zunachst skeptisch beurteilte neue Methode einzu
nehmen. Im Rahmen der Genomdiagnose fand im 
Februar 1992 ein Ziichterkurs statt, auf dem den 
Saatzuchtleitern der Privatwirtschaft der Nutzen 

von RFLP-Karten und der Einsatz von DNA-Son

den zur Genomdiagnose praktisch vorgefiihrt 
wurde. 

Nicht zuletzt die starken Restriktionen beim chemi
schen Pflanzenschutz und die damit zunehmende 
Bedeutung der Resistenzziichtung haben dazu ge

fiihrt, die nach der Vereinigung in Ostdeutschland 
vorhandene Kapazitat an guter Pflanzenziichtung so 
zu strukturieren, daB die Ziichtungsforschung den 
Belangen der umweltschonenden Pflanzenproduk
tion gewachsen bleibt. Es ist somit ein logischer 
Schritt, daB nach Einrichtung einer auf Qualitats
und Resistenzziichtung ausgerichteten neuen Bun
desanstalt das Grtinbacher Institut unter dieses 
ziichtungsorientierte Dach wechselt. Aufgrund der 
starken phytopathologischen Verflechtung und der 
Stellung der Ziichtung als zentraler Teil im inte
grierten Pflanzenschutzes bleibt das Institut fiir Re
sistenzgenetik der Biologischen Bundesanstalt eng 
verbunden. 
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Insgesamt wurden in Grtinbach 59 Einzelprojekte 
bearbeitet, von denen 1992 27 noch nicht abge
schlossen waren. Im folgenden werden davon ei
nige schwerpunktmaBig vorgestellt. 

A Ziichtungsforschung zur Kombination quan
titativ vererbter Resistenzen mit klassischen 
Kreuzungen 

Ziichterischer Aufbau von quantitativen Resi
stenztragern bei Weizen gegen Blatt- und Ah
renseptoria (Septoria nodorum, S. tritici) und ge
gen Ahrenfusariose (Fusarium culmorum, F. 
graminearum) - Breeding for quantitative re
sistance in wheat to Septoria nodorum, S. tritici, 
and ear scab (Fusarium culmorum, F. graminea
rum) (Walther, H.) 

Dauerhafte Resistenzen werden meist quantitativ 
und damit durch mehrere Gene vererbt. Fiir die Re
sistenzauslese bei derartigen Wirt-Parasit-Wechsel
beziehungen liegt die Schwierigkeit vor allem in 
der Erfassung der nutzbaren Gesamtresistenz bzw. 
in einzelnen Teilkomponenten davon. Wlihrend die 
genetische Variabilitlit der Resistenz bei Weizen 
ausreichend dokumentiert erscheint, ist iiber die 
Aggressivitlitsvarianz der Pathogene nur wenig be
kannt. Aber gerade dieser, die Pathogenitlit be
stimmende genetische Aufbau der Erregerpopula
tion, entscheidet iiber den langfristigen Erfolg. 

An einer Stichprobe von 113 Septoria nodorum

Isolaten und 106 Fusarium culmorum-Isolaten

wurde dieses Aggressivitlitsverhalten beider Erre
ger durch einen 5-Sorten-Test untersucht. Gemes
sen wurde bei Septoria nodorum (SN) dabei die 
Auspragung der Blattlasionen und bei Fusarium

culmorum (FC) die Trockensubstanzminderung 
beim Wachstum von Jungpflanzen in infiziertem 
Substrat. Fiir beide Pathogene wurde eine breite, 
linksschiefe Haufigkeitsverteilung gefunden, die 
eine Klassifizierung in Aggressivitlitsstufen von 1 
bis 9 ennoglichte. 

In einem nachfolgenden Feldtest wurde die Wech
selwirkung beider Pathogene bei simultaner Ent
wicklung der Befallssymptome auf getrennten und 
gemeinsam infizierten Parzellen ermittelt. Das sehr 
breit angelegte Testsortiment mit 168 Genotypen 
zeigte im Ergebnis eine leicht negative aber signifi
kante Abhangigkeit beider Erreger: FC dominiert 
bei stlirkerem Befall iiber die epidemiologische 
Entwicklung von SN, was insofem iiberraschend 
ist, als bei unabhangiger Prtifung beide Erreger 
einen sehr stark negativen EinfluB auf die Ertrags
leistung ausiiben. So wurde bei SN im Mittel iiber 
alle Sorten ein Ertragsverlust von etwa 30 % und 
bei FC von etwa 24 % ermittelt. Beide Schadwir
kungen zusammen fiihrten zu einem mittleren Er-

tragsverlust von 46 %, gemessen als Differenz zu 
den Kontrollparzellen derselben Sorte. Fiir diese 
"ertragsbezogene Differenzmethode" wurde ein 
Feldtest entwickelt, der ahnlich einer Split-plot
Anlage einzelne oder kombinierte Resistenz
wertermittlungen ermoglicht. 

Bei der Suche nach Resistenztragem wurden die 
Testsortimente (fiir SN = 105, fiir FC = 168 Wei
zengenotypen) mehrjahrig geprtift. Die Befalls
werte korrelierten bei SN mit r = 0.85** und bei FC 
mit r = 0,86** sehr gut mit dem Ertragsverlust. Bei 
simultaner Prtifung der Effekte beider Erreger 
durch einen multiplen Befallswert ergab sich eine 
Befalls-Ertragsverlust-Korrelation von r = 0.93**. 
Diese integrierende Resistenzwertennittlung be
riicksichtigt unter aktuellen, teilgesteuerten Feldin
fektionsbedingungen sowohl die Wechselwirkung 
der beteiligten Pathogene untereinander als auch 
die Wechselwirkungen der Erreger mit der Er
tragsminderung. Fiir dieses integrative Verfahren 
wurde ein multiples Regressionsmodell entwickelt, 
welches auBerdem die stark iiberlagemden Ein
fliisse von Halmlange und Frtihreife berticksichtigt. 

B Resistenzziichtung unter Einsatz von Zellkul
turmethoden 

Regeneration von Mikrosporcn praxisrelevanter 
Roggensorten - Microspore regeneration of 
agronomic important rye varieties (Foroughi
Wehr, Barbel) 

Die Erzeugung Haploider bzw. Doppelhaploider ist 
bei Roggen nach wie vor ein ungelostes Problem. 
Methodische Verbesserungen fiihrten zwar zu einer 
Erhohung der Regenerationsrate in der Antheren
kultur, jedoch )assen sich die Erkennnisse noch 
immer nicht fiir ein breites Genotypenspektrum 
einsetzen. Sehr groBe genotypische Unterschiede 
und die Fremdbefruchtereigenschaft scheinen die 
Ursache dafiir zu sein. 

Nachdem in den Vorjahren Sorten und Ziichterli
nien intensiv untersucht wurden, konnten besonders 
gewebekulturtaugliche Typen ausgelesen, unterein
ander gekreuzt und als F i-Hybriden wieder in der 
Antherenkultur eingesetzt werden. Gekreuzt wurde 
eine DH-Linie der Sorte 'Danko' mit zwei DH
Ziichterlinien. In der giinstigsten Kombination, 
'Danko' x V230 wuchsen insgesamt 175 grtine 
Pflanzen, durchschnittlich 7 pro 1000 aufgelegte 
Antheren gegeniiber den Ausgangseltem mit nur 
einer Pflanze pro 1000 kultivierten Antheren. Da
mit zeigt sich, daB der bisher einzig gangbare Weg 
zur Erzeugung homozygoter Linien aus Mikrospo
ren die Einlagerung der Gewebekulturtauglichkeit 
in praxisrelevantes Material ist. 
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Dariiber hinaus wurde an der Kultur isolierter Rog
genmikrosporen gearbeitet. Erste Regenerate ent
standen nach mechanischer Isolierung und einer 
Vorkultur in Mannit. 

Stand der Ziichtung auf Gelbmosaikvirus 

(BaYMV; BaYMV-2; BaMMV)-Resistenz in der 

Wintergerste - Situation for breeding of 

BaYMV- resistance in winter barley (Foroughi
Wehr, Barbel) 

Das bodenbtirtige Gelbmosaikvirus wird augen
blicklich als die wichtigste Krankheit der Winter
gerste angesehen, zumal neue Virustypen aufgetre
ten sind, die die bisher aus der Landsorte 'Ragusa' 
stammende Resistenz durchbrechen. Im Institut fur 
Resistenzgenetik wurde deshalb bereits vor Jahren 
mit der Einlagerung asiatischer Resistenzquellen 
(yml) begonnen (siehe Jahresbericht 1990, H 54; 
1991, G 95). Hierbei wurde die Methode der rekur-

OH-Stamm/ 
Sorte 

'Danilo' 
'Romanze' 
'Trixi' 

W 549 688.4 
W 549 62.1 
W 550 710.1 

Bonitur 1-9 

BaMMV 

anfal. 
res. 
anfal. 

res. 
res. 
res. 

BaYmV-2 

anfal. 
anfal. 
anfal. 

res. 
res. 
res. 

Hier liegt also erstmalig Resistenz gegen Ba YMV-
2 in adaptiertem Wintergerstenmaterial vor. Den
noch soll auch die genetische Basis der Resistenz 
erweitert werden. Dazu wurden bereits im Vorjahr 
die Kreuzungen mit exotischen Gersten erstellt und 
doppelhaploide Linien gewonnen. Die ersten 230 
Linien stehen 1992/93 zur Evaluierung im 
BaYMV-2 infizierten Feld. 

Zellfusion zur Verbesserung der Qualitats- und 
Resistenzeigenschaften von So/anum-Arten 

Cell fusion to improve quality and resistance of 

So/anum-species (Stattmann, Marietta, und Wen
zel, G., in Zusammenarbeit mit Priyanto, B., BPP
Technologi, Serpong/Indonesien) 

Durch Zellfusion lassen sich komplexe Eigenschaf
ten von zwei Eltem ohne Durchmischung des Ge
noms addieren, was zu einer hohen Zielgerichtet
heit bei der Variabilitatserstellung fiihrt. Neben den 
Arbeiten zur somatischen Protoplastenfusion bei 
der Kulturkartoffel (Solanum tuberosum) konzen
trierten sich die Versuche im Rahmen der Deutsch-

renten Selektion mit wiederholten Haploidschritten 
angewendet. Der neue Virustyp BaYMV-2 IaBt sich 
mechanisch nicht iibertragen, so daB Resistenztests 
bisher nur auf infizierten Flachen moglich sind. Die 
DH-Linien wurden zunachst im Gewachshaus auf 
die Reaktion gegenuber dem BaMMV getestet, an
schlieBend Standen die resistenten Linien in zwei
jahriger Wiederholung auf einem BaYMV-2 ver
seuchten Feld. Dabei traten sowohl anfallige als 
auch resistente Linien auf. Damit hat sich die An
nahme, es wiirde sich bei der ymJ-Resistenz um das 
gleiche Resistenzgen wie bei der 'Ragusa'-Resistenz 
handeln glticklicherweise nicht bestatigt. Obwohl 
die an dieser Resistenz beteiligten Gene noch nicht 
lokalisiert sind, konnen die Linien fiir weitere 
Ziichtungsarbeit genutzt werden. Ein Vergleich der 
agronomischen Leistungsmerkmale der drei besten 
Stamme mit Standardsorten in zweijahriger Wie
derholung zeigt, daB diese durchaus mit den Sorten 
konkurrieren konnen: 

Rhyncho-
. * 

sponum 

6,5 
3,5 
3,0 

5,0 
2,0 
3,5 

Ertrag 
dt/ha 

56 
52 
53 

55 
55 
55 

Indonesischen-B iotechnologie-Kooperation (B TIG) 
auf die Nutzung der Fusion zur besseren Einbezie
hung anderer Solanum-Arten. Hierbei standen Pro
toplastenfusionen von unterschiedlichen Solanum

Spezies mit dem Ziel, den Gehalt an dem pharma
zeutisch wichtigen Steroid Solasodin zu ethohen 
und die Stachligkeit der Pflanzen zu reduzieren, im 
Mittelpunkt der Arbeit. Es gelang, Hybriden zwi
schen den Spezies S. khasianum und S. aculeatissi

mum herzustellen und ihre Hybridnatur sowohl mit 
Isoenzymanalyse als auch iiber molekulare Marker 
in der Fingerprint-Methode zu beweisen. Die inter
spezifischen Hybriden bildeten Frtichte mit fertilen 
Samen aus, von denen mehr als 50 % keimten. 

Im methodischen Bereich wurde deutlich, daB die 
Elektrofusion der chemischen Technik unter Ein
satz von Polyethylenglycoll iiberlegen ist. Als Kon
sequenz wird jetzt auch in Serpong, dem kooperie
renden Institut in Indonesien, nur noch die Elek
trofusion eingesetzt. 
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Untersuchungen zur somatischen Genetik bei 
der Kartoffel - Investigations on the somatic ge
netics of potato (Frei, Ursula, Lossl, A., Thach, N. 
Q., und Wenzel G.) 

In den inzwischen recht umfangreich gewordenen 
Populationen somatiseher Kartoffelhybriden fiillt 
auf, daB Hybridklone mit gleichen Eltem phanoty
pisehe Variabilitat aufweisen. Dies gilt sowohl ftir 
morphologische Merkmale als aueh ftir Resisten
zen. So besaBen bis zu 40 % der Hybriden, bei 
denen in den Eltern jeweils das Resistenzgen ftir 
Kartoffel-X-Virus oder Y-Virus-Resistenz vorlag, 
nicht die erwartete Kombination beider Resisten
zen. Als Grund kommen Genom- oder Chromoso
menmutationen, Gendosiseffekte oder der EinfluB 
des untersehiedlichen Cytoplasmas in Betracht. Es 
zeigte sieh, daB ein Teil der neuen Variabilitat auf 
protoklonale Variation wiihrend der Gewebekultur 
zuruekzuftihren ist, wobei Unterschiede im Kern
genom mit DNA-Sanden sichtbar gemacht werden 
konnten. Die molekulare Analyse der Mitoehon
drien mit DNA-Sanden erbrachte erste Hinweise, 
daB Rekombination stattfindet. Zur weiteren Absi
cherung wurde eine Mitochondrien-DNA-Bank an
gelegt, um den Befund mit flankierenden Sanden 
zu untermauem. Die Chloroplasten segregieren da
gegen in den Hybridklonen, ohne daB bisher Re
kombination gefunden wurde. 

Die bisherigen Ergebnisse machen bereits deutlich, 
daB es nach einer Fusion nicht gentigt, nur einen 
Hybridklon weiter zu bearbeiten. Es wird empfoh
len, eine GroBenordnung von 30 euploiden Klonen 
pro Fusion im Feld auf agronomische Merkmale zu 
testen. In dieser Hybridklonpopulation mtiBte die 
nutzbare Variabilitat hinreichend ausgepriigt sein. 

C Eiltwicklung von immunulogischen und mo-
lekularen Resistenz-Diagnosetechniken 

Einsatz von DNA-Sonden zur Diagnose von Er

winia bei der Kartoffel - Ap�lication of DNA
probes for the detection of Erwinia in potatoes 
(Ztiehner, S., Frei, Ursula, und Brtining H.) 

Im Rahmen der Arbeiten zur besseren Nutzung von 
Kartoffelstiirke als Naehwaehsender Rohstoff ergibt 
sich unter anderem das Problem, daB wiihrend der 
Lagerung groBe Verluste durch den Erreger der 
NaBfiiule, Erwinia carotovora, auftreten. Eine 
ehemisehe Bekiimpfung dieser Bakterien ist prak
tiseh nicht moglieh, so daB als gtinstiger Losungs
weg die Verarbeitung Erwinia-resistenter Sorten 
angestrebt wird. Die Resistenzztiehtung konnte ent
spreehende Sorten allerdings nur sehr begrenzt 
entwickeln, da es derzeit keinen wirklieh reprodu
zierbar einsetzbaren Resistenztest gibt. Deshalb 
wurden nach Aufbau einer Erwinia-DNA-Bank 

Sanden isoliert, die Gensequenzen ftir pektinoly
tiseh wirksame Gene enthalten. Ein Teil der klo
nierten Erwinia-DNA im Subklon pAS 111 (aus der 
Sonde pAS 110) wurde inzwisehen sequenziert und 
nach Leserastem, synthetisierbaren Proteinen und 
Restriktionssehnittstellen untersueht. Insgesamt 
steht ein Bereich von ea. 300 bp zur Nutzung ftir 
den niehtradioaktiven Nachweis mit der PCR 
Technik zur Verftigung. 

Es gelang, entsprechend der Erwinia-Konzentration 

bei der Inokulation, naeh Ausbreitung der Bakterien 
untersehiedliche Konzentrationen zu messen, ob
wohl visuell bis zu einer Konzentration von 106 

Bakterien pro ml kein Untersehied festgestellt wer
den konnte. Die MeBwerte sind bei Inokulation mit 
E. carotovora ssp. carotovora geringer als bei In
okulation mit E. carotovora ssp. atroseptica. Ein
konstantes sortentypisehes Verhalten ist bisher nur
bei hohen Bakterienkonzentrationen zu ermitteln.

Entwicklung eines Resistenztests gegen Rhyn

chosporium secalis in Wintergerste - Develop
ment of a test for resistance against Rhyncho

sporium secalis in winter barley (Foroughi-Wehr, 
Barbel, in Zusammenarbeit mit Rabenstein, F., In
stitut fur Pathogendiagnostik der BAZ, Aschersle
ben) 

Die Erfassung quantitativer Befallsuntersehiede ist 
bei der Blattfleekenkrankheit der Gerste (Rhyncho

sporium secalis) die Voraussetzung ftir eine erfolg
reiehe Resistenzztiehtung. Es ist zunaehst versueht 
warden, Uber die Messung der Hyphenliinge der auf 
den Bliittern auskeimenden Sporen Untersehiede zu 
erhalten. Jedoeh lieBen sieh auf resistenten und an
fiilligen Sorten keine Waehstumsuntersehiede fest
stellen. So wurde die Infekt:ionsteehnik an jungen 
Pflanzen soweit verbessert und standardisiert, daB 
mit mehrfaeher Bonitur quantitative Resistenzun
tersehiede erfaBt werden konnen. Dazu werden die 
Pflanzen im 3-4-Blattstadium mit einer Sporenlo
sung (ea. l Mio. Sporen/ml) besprtiht und an
schlieBend bei 10 'C inokuliert. Naeh 14 Tagen be
ginnt sieh das Mycel auf dem Blatt zu entwiekeln 
und wird als grauer Belag siehtbar. Die Entwick
lung des Pilzes wird in den folgenden 10 bis 12 
Tagen mehrfaeh bonitiert, so daB aus dem Infek
tionsverlauf und der Infektionsintensitat quantita
tive Untersehiede erfaBt werden konnen. 

Zur Testentwieklung wurden 60 Doppelhaploide
Linien (DH) erstellt, in denen die Reaktion auf das 
Pathogen homozygot vorliegt, so daB eindeutige 
Aussagen moglich sind. Diese DH-Linien standen 
1992 auch das erste Mai in kleinen Parzellen auf 
dem Feld. Es besteht eine gute Ubereinstimmung 
zwischen den Felddaten an der erwaehsenen 
Pflanze und den Tests in Klimakammer und Ge
wachshaus. 
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Gleichzeitig wurde in Zusammenarbeit mit dem In
stitut fiir Pathogendiagnostik der BAZ ein ELISA 
zur Erfassung quantitativer Resistenzunterschiede 
entwickelt. Dazu wurde gegen Gesamtprotein von 
sechs aktuellen Rhynchosporium seca/is-Isolaten 
e.in Antiserum hergestellt. Kreuzreaktionen mit den
Pflanzenproteinen und den Proteinen anderer para
sitarer Pilze wurden ausgeschlossen. Die Tester
gebnisse an den infizierten DH-Linien zeigen gut
reproduzierbare Obereinstimmung mit den Boni
turdaten, so daB zukiinftig ein ELISA zur Ermitt
lung quantitativer Resistenzunterschiede nach
ktinstlicher Infektion zur Verftigung steht. Ob sich
dieser Test auch bei nattirlicher Infektion einsetzen
laBt, muB in der kommenden Vegetationsperiode
untersucht werden.

Entwicklung von Testmethoden zur Selektion in 

Weizen auf Resistenz gegen Pseudocercosporella 
herpotrichoides, dem Erreger der Halmbruch

krankheit - Development of test procedures for 

the selection in wheat for resistance against 

Pseudocercosporella herpotrichoides causing 

eyespot (Lind, V., und Poupard, P.) 

Mit Hilfe des ELISA wurde die Entwicklung von 
Pseudocercosporella herpotrichoides var. herpotri
choides und var. acuformis in einer anfiUligen 
Winterweizensorte sowohl im Gewachshaus als 
auch im Feld nach ktinstlicher Inokulation vergli
chen. Im Gewachshaus wuchs var. acuformis weni
ger schnell und durchdrang deshalb spater als var. 
herpotrichoides Koleoptile und Blattscheiden und 
besiedelte zeitlich verzogert das Halmgewebe. Der 
Feldversuch bestatigte diese Beobachtungen auf 
den letzten Blattscheiden und dem Halm. Zur Rei
fezeit wurden jedoch letztlich von beiden Pilzva
rietaten die gleichen ELISA-Werte gemessen. 
Durch die hohe Sporulationskapazitat gelingt es 
var. acuformis im Laufe der Vegetationsperiode, 
einen hoheren Anteil an der Pseudocercosporella
Population zu erringen. Die einzelnen Isolate der 
beiden Varietaten zeichneten sich <lurch signifikant 
unterschiedliche Effekte aus, so daB mit ihnen un
terschiedliche Resultate erhalten wurden. Bei der 
Durchftihrung von Resistenzprtifungen sollten des
halb zur Erzielung wiederholbarer Ergebnisse kom
plexe Gemische aus sehr virulenten lsolaten ver
wendet werden. Vergleiche der Effekte der beiden 
Varietaten von P. herpotrichoides bei 20 Weizen
sorten mit unterschiedlichem Resistenzniveau erga
ben signifikante Interaktionen. Unabhangig davon 
waren die Genotypen, die das Gen Pch-1 besitzen, 
stets am wenigsten befallen. 

Die Identifizierung der Pilzisolate erfolgte mit Son
den pilzlicher DNA, die spezifisch ftir die beiden 
P seudocercospore/la-V arietaten sind. Im Gegen
satz zu frtiheren Sonden wurde zu ihrer Herstellung 
genomische DNA von einzelnen Pilz-Isolaten ver-

wendet, die eine extrem hohe V ariabilitat beziiglich 
ihrer Herkunft und Sensibilitat gegeniiber Fungizi
den (Benzimidazole, Triazole und Imidazole) auf
weisen. Die Clusteranalyse mit 44 RFLPs zeigte bis 
jetzt eine wesentlich hohere genetische Variabilitat 
bei var. herpotrichoides als bei var. acuformis. 

Wirt-Pathogen-Interaktion bei Pseudocercospo

rella herpotrichoides in Weizen - Host-pathogen 

interaction of Pseudocercosporella herpotrichoi

des in wheat (Bruning, H., und Lind, V.) 

Bei Arbeiten mit dem Ziel, das Gen fiir die Pseudo
cercosporella-Resistenz physikalisch zu fassen, 
wurden iiber einen langeren Zeitraum in Abstanden 
von 10-14 Tagen infizierte Pflanzen der Sorten 
'Jubilar' und 'Rendezvous' gesammelt und nach 
Blatt und SproS getrennt die RNA isoliert. Aus der 
Gesamt-RNA lieS sich mit unterschiedlicher Me
thodik die mRNA abtrennen. Mit der in vitro-Pro
teinsynthese, bei der die Information der gereinig
ten mRNA's in Proteine umgesetzt wird, sollte ei
nerseits gezeigt werden,. in welcher Menge und 
Qualitat die verschiedenen mRNA's isoliert worden 
waren, andererseits sollte diese Methode die Aus
pragung der Wirt-Pathogen-W echselbeziehung auf 
der Ebene des RNA-Haushalts sichtbar machen. 
Anhand von Fluorogrammen der synthetisierten 
35s-markierten Proteine zeigte sich, dail die iso
lierten RNA's zwar von recht unterschiedlicher 
Qualitat waren. Unterschiede im Proteinbandenmu
ster lieBen sich allerdings noch nicht nachweisen. 
Der Versuch, immunologisch (Western-Blot) ein 
bestimmtes PR-Protein (75 OOO d, pi bei pH3,8), 
gegen das polyklonale Antikorper vorhanden wa
ren, aufzuspiiren, fiihrte vorerst nicht zum Ziel, da 
der Antikorper mit einer Vielzahl von Proteinen des 
benutzten W eizenkeimextraktes der in vitro-Syn
these reagierte. 

Genomanalyse der Gerste fur markergestiitzte 
Selektion - Genome analysis of barley for mar

ker assisted selection (Graner, A., Bauer, Eva, 
Kellermann, A., Mohler, V., und Muraya, K. J., in 
Zusammenarbeit mit Herrmann, R. G., Institut fiir 
Botanik, Ludwig-Maximilians-Universitat, Mtin
chen, und Fischbeck, G., Institut ftir Pflanzenbau 
und Pflanzenztichtung, TU Miinchen-Weihenste
phan) 

Im Gegensatz zur Selektion auf phanotypischer 
Ebene werden bei der direkten Analyse der Erbsub
stanz auf DNA-Ebene mit Hilfe von Restriktions
Fragment-Langen-Polymorphismen (RFLP) Um
welteffekte ausgeschlossen. Entsprechende Ban
denmuster werden nach den Mendel'schen Regeln 
an die Nachkommen weitergegeben. Dartiber hin
aus ermoglicht die RFLP-Technik eine Selektion 
auf Merkmale, die zum Zeitpunkt der Selektions
entscheidung noch gar nicht exprimiert werden. So 
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kOnnte z. B. die Resistenz gegen eine Ahrenkrank-
heit bereits im Samlingsstadium erfaBt werden. 

Vorbedingung fur den Einsatz der Technik in der 
praktischen Zilchtung ist die Identifikation von sol
chen RFLP-Markem, die eine enge genetische 
Kopplung zu dem interessierenden Gen aufweisen 
und Allele desselben differenzieren kOnnen. Derar-
tige niltzliche Marker milssen durch schrittweise 
Priifung der auf einer RFLP-Karte bereits lokali
sierten Sonden identifiziert werden, wobei gilt: je 
dichter die RFLP Karte ist, desto hOher ist die 
Wahrscheinlichkeit, einen Marker filr ein wichtiges 
Merkmal zu finden. Die RFLP-Kartierung des Ger
stengenoms erfolgt an zwei unterschiedlichen 
Kreuzungsnachkommenschaften: Zurn einen in F3-
Familien einer interspezifischen Kreuzung zwi
schen der Sommergerste 'Vada' und Hordeum 

spontaneum, zum anderen an androgenetisch er
zeugten Doppelhaploiden aus einer Kreuzung der 
beiden Wintergerstensorten 'Igri' und 'Franka'. Die 
aus der Analyse der beiden Nachkommenschaften 
hervorgegangenen Karten enthalten zum gegen
wlirtigen Zeitpunkt ea. 450 RFLP-Marker und um
fassen 1450 centiMorgan. Die Tatsache, daB die 
Karte in den Telomerbereichen nach Analyse der 
letzten 100 RFLP Marker nur um 30 cM gewachsen 
ist, kann als Indiz filr den hohen Abslittigungsgrad 
gewertet werden. 

Die Integration beider Karten ilber gemeinsame 
RFLP-Marker ergibt einen durchschnittlichen Mar
kerabstand von etwa 3,5 centiMorgan. Zur weiteren 
Erhohung der Markerdichte ist gegenwlirtig die 
Kombination der vorliegenden RFLP-Karte mit der 
RFLP-Karte des North American Barley Genome 
Mapping Project in Bearbeitung. Erste Ergebnisse 
zeigen eine gute Ubereinstimmung der Kartenposi-

tionen gemeinsamer, in den jeweiligen Populatio
nen kartierter Marker. 

Durch Korrelation phlinotypischer Resistenzdaten 
mit RFLP-Mustem konnte das rezessive ym4 Gen, 
welches Resistenz gegen den Befall der Gerste 
durch das Gelbmosaikvirus bewirlct, auf dem Ian
gen Arm von Chromosom 3H kartiert werden. Dort 
wird es von zwei eng gekoppelten RFLP-Marlcem 
im Abstand von jeweils 1,2 centiMorgan flankiert. 
Die weitere Verwendung eines der beiden Marker 
zur RFLP-Analyse von 26 Gerstensorten ergab eine 
vollstandige Ubereinstimmung zwischen dem Auf
treten eines bestimmten Restriktionsfragmentes und 
der Virusresistenz. Dies erlaubt den Verzicht von 
Feld- oder Gewlichshaustests zur Resistenzpriifung 
und ermOglicht die eindeutige Identifizierung ein
zelner, auch heterozygoter Resistenztrager. Filr die 
weitere molekulare Charakterisierung des Resi
stenzgens ist der Abstand der flarikierenden RFLP
Marker allerdings noch zu groB. Zur Absattigung 
des entsprechenden Chromosomenabschnitts mit 
weiteren Markem wurde daher mit dem Screening 
einer filr den langen Arm von Chromosom 3H spe
zifischen, subgenomischen Sondenbank begonnen. 

Am Institut wurde eine RFLP-Sondenbank mit dem 
Ziel eingerichtet, der praktischen Zilchtung Sonden 
zur Verfilgung zu stellen. Die Bank umfaBt zum 
gegenwartigen Zeitpunkt 651 eingehend charakteri
sierte DNA-Sonden, die in Form von Plasmid-DNA 
zur Versendung gelangen. Bisher wurden 40 An
fragen aus 11 Llindem beantwortet und rund 1250 
RFLP-Klone zu wissenschaftlichen Zwecken abge
geben. Im Gegenzug wurden ea. 200 verschiedene 
RFLP-Marker von anderen Gruppen erhalten, die 
nun weiter auf ihre Eignung zur Kartierung in den 
angegebenen Populationen gepriift werden. 
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Der Einsatz inerter Gase im Vorrats- und Material
schutz lost immer mehr die Verwendung toxischer 
Gase ab. Einzelne Getreidesiloanlagen sind bereits 
mit Kohlenstoffdioxidtanks ausgestattet, aus denen 
bei Bedarf der Wirkstoff "vom Hahn" entnommen 
wird. Mit einem MeSgerat und einem geregelten 
Magnetventil wird eine sauerstoffarme Atmosphare 
zur vollstandigen Insektenabtotung im Getreide 
tiber zwei bis sechs Wochen, je nach Temperatur, 
aufrechterhalten. 

Zur Inertgasanwendung gehort auch der kombi
nierte Einsatz von Phosphorwasserstoff und Koh
lenstoffdioxid zur Entseuchung von Silogetreide, 
ohne daB das befallene Getreide gewfilzt werden 
muS. Die Vorversuche mit dieser Technik sind 
vielversprechend. 

Pirimiphosmethyl ist zur Zeit das einzige Kontakt
insektizid zum Lagerschutz von Konsumgetreide. 
Mit Intensitat wird daran gearbeitet, dieses Mittel 
auch nach der Einlagerung effektiv gegen lokalen 
Kaferbefall in Schtittgetreide einsetzen zu konnen. 

Im Berichtszeitraum meldeten mehrere Firmen aus 
den neuen Bundeslandem Begasungsmittel-Prtif

versuche an, da ab 1993 Altzulassungen in den 
neuen Bundeslandem entfallen. Den Verantwortli
chen der Lagerhauser der neuen Bundeslander, die 
Getreide der Bundesanstalt fur Landwirtschaftiche 
Marktordnung (BALM) bevorraten, wurden in Se

minaren des Instituts neue Erkenntnisse auf dem 
Gebiet des Vorratsschutzes fur Lagergetreide ver
mittelt. 

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens mit dem 
Forschungskreis der Emahrungsindustrie gelang die 
Aufdeckung und Formulierung der technischen 
Kriterien fur eine insektendichte Beutelverpak
kung fur Produkte der Lebensmittelindustrie. An 
der Vervollkommnung des Verschlusses von 

Institut fiir Vorratsschutz in 

Berlin-Dahlem 

Faltschachteln wird gearbeitet. Das Vorhaben be
schrankt sich schwerpunktmaBig bewuSt auf Papier 
als Werkstoff, da Kunststoffe im Verpackungsbe
reich mehr und mehr zurtickgedrangt werden. 

Fur die Lander der Dritten Welt konnte die Lage

rung von Hiilsenfriichten bearbeitet werden. 
Erstrnals liegen umfangreiche Oaten zur wirksamen 
Bekampfung der wirtschaftlich bedeutenden, auf 
Bohnen vorratsschadlichen Kafer mit inerten Gasen 
vor. In Zukunft wird sich der weitgehende Verzicht 
auf riickstandsbildende Mittel im Nachemteschutz 
in Afrika etablieren. 

Zur Gewahrleistung der allgemeinen Sicherheit bei 
der Schadlingsbekampfung mit giftigen Gasen liegt 
nun das Merkblatt 71 der BBA vor. Im Verbund 
mit anderen Merkblattem und Richtlinien ist damit 
der § 25 der Gefahrstoffverordnung (Begasungen} 
soweit interpretiert und ausgelegt, daB gesundheit
liche Beeintrachtigungen von Mensch und Umwelt 
bei ordungsgemaBer Anwendung der wenigen zu
gelassenen Substanzen ausgeschlossen werden kon
nen. 

Fur die Anwendung von Kalte an Stelle riick

standsbildender Insektizide zur Schadlingsbekamp
fung in Lebensmitteln steht ein Verfahren fur die 
industrielle Nutzung bereit, <lessen Wirksamkeit 
<lurch das Institut belegt wurde. In einer mit fltissi
gem Stickstoff gektihlten Forderschnecke konnen 
kornige Gtiter und Produkte, wie z. B. pflanzliche 
Drogen und Mtisli, in wenigen Minuten Verweilzeit 
sicher und schonend von allen Arten und Stadien 
vorratsschadlicher Arthropoden entseucht werden. 

Im Berichtsjahr vollzog sich in der Institutsleitung 
ein Wechsel. Zurn 31. Juli schied Dr. R. Wohlge
muth aus dem aktiven Dienst aus. Zu <lessen Nach
folger wurde Dr. Ch. Reichmuth emannt. 
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Entwicklung neuer Methoden zur Anwendung 

von Pirimiphos-methyl in Getreideschiittlagern -
Development of new methods for the application 
of pirimiphos-methyl in grain stores (Wudtke, A., 

und Reichmuth, Ch., in Zusammenarbeit mit Kle

mentz, Dagmar, Institut fiir okologische Chemie 

der BBA, Berlin-Dahlem, und den Firmen ICI und 
PulsFOG) 

Pirimiphos-methyl (PM) ist das einzige zugelassene 

Spritzmittel gegen Schadinsekten in Konsumge
treide. Bisher ist PM nur fiir die Leerraumbehand

lung und das Verspriihen auf den Fordergutstrom 
zugelassen. Hierbei wird die groBere, gewohnlich 
nicht mit Insekten befallene Getreidemenge mitbe
handelt. Weil sich in den Sommermonaten die 
obere Schicht des Lagergetreides aufwarmt, bietet 

sich eine Oberflachenbehandlung an, da meist nur 
die obersten 50 bis 100 cm mit Kafem befallen 
sind. 

Bei vorangegangenen Versuchen mit Kaltnebelge
raten hat sich gezeigt, daB die iiber der Getrei
deoberflache vemebelten PM-Tropfchen sich nicht 

ausreichend lange iiber der Getreidescheibe hielten, 

um sich gleichmaBig im tiberstehenden Luftraum 
zu verteilen und mehr als 10 cm tief in das Getreide 
zu gelangen. Dies unzureichende Ergebnis fiihrte zu 

Versuchen mit einem HeiBnebelgerat und der zu

satzlichen Installation eines Rohrsystems, durch das 

der Wirkstoff in das Getreide hineingesogen wurde. 

Zurn Einsaugen des Nebels durch das Rohrsystem 
kam ein handelstiblicher Staubsauger mit 360 m3/h

DurchfluB zum Einsatz. 

Die zu behandelnden zwei Getreideschiittboden be
standen aus je zwei Flachen mit insgesamt rund 
1000 m2. Das Getreide war 1,80 m hoch geschtittet,
und die Rohe des iiberstehenden Luftraums betrug 
1,50 m. 

Vor Beginn der Anwendung wurden ProbengefaBe 

mit Versuchstieren und andere mit Versuchsge-

treide fiir die Riickstandsanalysen in drei verschie

denen Tiefen und an der Oberflache ausgebracht. 
Nur in den Oberflachenproben starben alle Kafer. 
Schon in 15 cm Getreidetiefe iiberlebten in beiden 

Versuchen 90 % der Tiere; in Proben aus 30 cm 

Tiefe alle. 

Bei den Riickstandsanalysen zeigte sich, daB mit 
Hilfe des Rohrsystems der Wirkstoff zum Teil in 
das Getreide gesogen wurde. Der Maximalwert in 

15 cm Tiefe betrug 33 % der an der Oberflache ge
fundenen Menge. Die Wiederfindungsrate auf der 
Getreideoberflache betrug nach Ausbringen mit 

dem HeiBnebelgerat trotz der niedrigen Luftfeuchte 
noch 64,3 %. Bei vorangegangenen Versuchen mit 
Kaltnebelgeraten wurden durchschnittlich nur 45,5 
% des Wirkstoffs zwei Tage nach Applikation an 
der Oberflache bestimmt. 

Bekampfung des vierfleckigen Bohnenkafers 

Callosobruchus ma,culatus FABRICIUS sowie 
des Speisebohnenkafers Acanthoscelides obtectus 

SAY (Coleoptera: Bruchidae) mit inerten Gasen 
- Studies on the control of the Cowpea Bruchid,

Callosobruchus maculatus, and the Bean
Bruchid, Acanthoscelides obtectus, in controlled
atmospheres (Ofuya, Th., und Reichmuth, Ch.)

Hiilsenfriichte sind in Landem der Dritten Welt 
eine der wichtigsten Proteinnahrungsquellen. Boh

nenkafer verursachen dart schwerwiegende Scha

den am Lagergut. Die vorliegenden Untersuchun
gen sollten die Anwendbarkeit inerter Gase gegen 
Bohnenkafer unter Beweis stellen. Diese Technik 
gewinnt auch in Afrika an Verbreitung. Bisher 
wurden folgende Gasmischungen bei alien Stadien 
der beiden Bohnenkafer Callosobruchus maculatus 

FABRICIUS und Acanthoscelides obtectus SAY

auf ihre abtotende Wirkung bei 25 ·c und 30 ·c

und 70 % rel. Feuchte getestet: 

Tabelle: Zur abtotenden Wirkung verschiedener Inertgasmischungen auf alle Stadien der Bohnenkafer Calloso

bruchus maculatus und Acanthoscelides obtectus bei 25 ·c und 32 °C 

Gehalt in Volumenprozent Einwirkzeit zur vollstandigen 
der Gasmischung an : Abtotung in Tagen bei 

co2 N2 02 25 oc 32 oc 

100 --- -- 6 4 
88 9,6 2,4 5 3 
70 24 6 10 7 
60 32 8 12 7 
50 40 10 12 7 
40 48 12 15 12 
30 56 14 18 12 

--- 100 -- 9 5 
--- 99 1 9 5 
--- 98 2 11 9 
--- 97 3 11 9 
--- 96 4 16 12 
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Neue Methoden zur ungiftigen Bekampfung der 
Kleidermotte Tineo/a bisselliella HUMMEL (Le

pidoptera: Tineidae) mit inerten Gasen - New 

methods for nontoxic control of the Common 
Cloth Moth Tineola bisselliella with controlled 

and modified atmospheres (Wudtke, A., und 
Reichmuth, Ch., in Zusammenarbeit mit Korge, H., 
Technische Universitiit Berlin) 

Zahlreiche Produktewie Wollstoffe, Pelze und an
dere .Tierhaare sowie Vogelfedem, aber auch Le
bensmittel werden van der Kleidermotte befallen. 
GroBe wirtschaftliche Schaden entstehen in Lligem, 
Transportcontainem sowie in Museen und auch in 
groBem MaBe im Haushalt. Im Rahmen einer Pro
motionsarbeit steht die Bekampfung des Schadlings 
mit Hilfe van Stickstoff und Kohlenstoffdioxid im 
Vordergrund, da die bisher eingesetzten toxischen 
Stoffe im Textilschutz auf Grund ihrer schJechten 
Umweltvertraglichkeit ersetzt werden sollen. 

Die Versuche werden zum einen Teil in Zusamc 
menarbeit mit Museen durchgefiihrt. Es werden 
dart vorhandene Begasungsanlagen genutzt, die 
bisher mit toxischen Gasen betrieben wurden. Par
allel dazu werden in Laborversuchen verschiedene 
Mischungen inerter Gase getestet, die sich zum Teil 
schon bei der Begasung gegen Getreideschadlinge 
bewahrt haben. Die besten Ergebnisse wurden bis
her mit Mischungen aus 10 Vol.-% bis 30 Vol.-% 
Kohlenstoffdioxid, 0,5 Vol.-% bis 2,6 Vol.
% Sauerstoff und Stickstoff als Rest erzielt. Fiir die 
Behandlung empfindlicher Exponate und Giiter in 
Museen ist jedoch der Einsatz van S tickstoffatmo
spharen (99 Vol.-% Stickstoff, Rest Sauerstoff) 
sinnvoller, da hierbei gewahrleistet ist, daB keine 
Reaktion mit den Werkstoffen stattfinden kann. 

Neue Bekampfungsmethoden von Museums

schadlingen mit Stickstoff - New methods to con
trol museum-pests with nitrogen (Wudtke, A., 
und Reichmuth, Ch., in Zusammenarbeit mit 
Unger, A., Stiftung PreuBischer Kulturbesitz, 
Bode-Museum, Berlin, und Unger, W., 
Bundesanstalt fiir Materialforschung und Priifung, 
Zweigstelle Eberswalde, in Wahmehmung van 
Materialpriifungsaufgaben fiir das Land 
Brandenburg sowie Kiihn, T., Stiftung Schlosser 
und Garten, Potsdam Sanssouci, Abt. Re
staurierung) 

Im Museumsbereich ist die wichtigste Vorausset
zung bei der Bekampfung materialschadlicher In
sekten wie Kleidermotte, Teppich-und Holzkafer 
die Schonung der wertvollen Exponate. Die bisher 
eingesetzten toxischen Gase und Kontaktinsektizide 
sind chemisch reaktiv. Eine objektschonende Be
kampfung kann mit diesen Stoffen nie vollstandig 
erftillt werden. Zusatzlich wird die Riickstandspro
blematik bei Freisetzung dieser Substanzen in zu
nehmendem MaBe kritisiert. 

Zur Entwicklung riickstandsfreier Bekampfungs
methoden wurden in zwei Museen Stickstoffbe
gasungen mit verschiedenen Methoden durchge
fiihrt. 

Beim 1. Versuch erfolgte die Begasung eines ai;iµ
ken Holzschrankes, der mit dem Splintholzkafer 
Lyctus brunneus STEPHENS befallen war. Zu die
sem Zweck wurde der Schrank mit PVC-Folie luft
dicht eingeschweiBt und iiber ein Ventil befeucl:ite
ter Stickstoff zugefiihrt, bis ein leichter Uberdruck 
van 0,0002 bar (20 Pa) erreicht war. Die Begasung 
erfolgte zunachst vier Wochen lang. Der Stickstoff
verlust konnte mit der installierten MeB- und Re
geltechnik ausgeglichen werden, indem sich bei ei
nem Druckabfall unter 0,0001 bar automatisch ein 
Magnetventil zur weiteren Stickstoffversorgung 
offnete. Auf Grund eii'ler unvorhergesehenen zwi
schenzeitlichen Offnung der PVC-Umhiillung 
wurde die Behandlungszeit um zwei Wochen ver
langert. Die Holzkafer waren nach der gesamten 
Behandlungszeit zu 100 Prozent abgetotet. 

Beim 2. Versuch erfolgte die Begasung verschiede
ner Exponate in einem handelsiiblichen, 30 m3 

groBen PVC-Zelt einer Schadlingsbekampfungs
finna. Durch ein Ventil wurde Stickstoff eingelei
tet. Durch ein zweites Ventil konnte Luft oder 
Gas/Luftmischung abgesaugt werden. Die Pinna 
hatte die Behandlung ohne MeB- und Regeltechnik 
durchgefiihrt, so daB der Sauerstoffrestgehalt nicht 
kontinuierlich kontrolliert werden konnte. Leider 
wurde auch keine Befeuchtung des Gases durchge
fiihrt, so daB die Exponate den Luftfeuchtigkeitsan
derungen durch das Einblasen des trockenen Stick
stoffs voll ausgesetzt waren. Bei einer zwischen
z�itlichen Messung wurde ein Sauerstoffrestgehalt 
van 7,4 Vol.-% ermittelt. Die Begasung wurde nach 
sechs Wochen abgebrochen. Fast alle eingesetzten 
Testtiere wie Kleidermotten und Speckkafer iiber
lebten. 

Der Versuch zeigt, daB die Begasung mit einem 
kommerziellen PVC-Zelt zwar sehr einfach er
scheint und durch <lessen gute Transportfahigkeit 
iiberall durchzufiihren ist, aber ohne MeB- und Re
geltechnik, wie z. B. im 1. Versuch beschrieben, 
nicht wirksam einsetzbar ist. 

Schadlingsbekampfung mit fliissigem Stickstoff -
Pest control with liquid nitrogen (Rassmann, W.) 

Vorratsschadliche Insekten und Milben konnen 
auch Drogen und Gewiirze sowie hochwertige, ge
trocknete Rohstoffe fiir die Lebensmittelherstellung 
befallen und verursachen dann einen betrachtlichen 
wirtschaftlichen Schaden. Wirksamstes Bekamp
fungsverfahren bei diesen Produkten war bisher der 
Einsatz toxischer Gase, deren Anwendung jedoch 
heute immer mehr in Frage gestellt wird. 
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Auf der Suche nach altemativen Methoden wurde 
in Zusammenarbeit mit der Firma Sauerstoffwerk 
Friedrich Guttroff GmbH, Wertheim, die Moglich
keit geprtift, ein von der Pinna entwickeltes Kiihl
verfahren zur Erhaltung der Frische und Haltbarkeit 
von Produkten wie Obst, Gemiise und Fleisch, das 
in den VerpackungsprozeB eingebunden ist, auch 
fiir die Scha.dlingsbekampfung in getrockneten Vor
ratsgiitem zu nutzen. Bei diesem Verfahren durch
laufen die Produkte vor ihrer Abpackung eine luft
dicht verkapselte, mit fliissigem Stickstoff gekiihlte 
Forderschnecke (Schragkiihler), in der sie in Ab
hangigkeit der Durchlaufgeschwindigkeit entspre
chend lange tiefgekiihlt werden. 

In mehreren Praxisversuchen mit Wacholderbeeren, 
Baldrianwurzeln, Johannis- und Bohnenkraut, ge
trockneten Butterpilzen, Zwiebel- und Apfelschei
ben konnte nachgewiesen werden, daB samtliche 
Entwicklungsstadien des Tabakkafers (Lasioderma 
serricorne FABRICIUS), des Rotbraunen Reis
mehlkafers (Tribolium castaneum HERBST), des 
Kapuzenkugelkafers (Mezium affine BOIELDIEU), 
der Dorrobstmotte (Plodia interpunctella HUB
NER) sowie der Mehlmilbe (Acarus siro LINNE) 
Durchlaufzeiten von funf Minuten durch den 
Schragkiihler bei Schneckentemperaturen zwischen 
- 100 ·c und - 140 °C nicht iiberlebten.

Fiir die Bekampfung vorratsschadlicher Insekten 
und Milben in hochwertigen trockenen Produkten 
steht somit neben der Druckbehandlung mit Koh
lendioxid ein weiteres insektizidfreies, umwelt- und 
produktschonendes, in den Verarbeitungsablauf in
tegrierbares Bekampfungsverfahren zur Verfiigung. 

Verbesserter Einsatz von Prallmaschinen zur 
Bekampfung des Miihlenschadlings Ephestia 

kuehniella ZELLER (Lepidoptera: Pyralidae) · 

Improved use of impact machines to control the 
mill pest Ephestia kuehniella. (Plarre, R., Rass
mann, W., und Wohlgemuth, R., in Zusammen
arbeit mit der Biihler AG, Schweiz) 

Der Einsatz von Prallmaschinen in Miillereibetrie
ben zur Bekampfung vorratsschlidlicher Insekten in 
Mahlprodukten war iiber mehrere Jahrzehnte um
stritten. Dabei stand vor allem die Produktverande
rung beim Prallvorgang im Mittelpunkt der Diskus
sion. Der Bekampfungserfolg gegen Schadlinge, 
die sich zwischen den Produktpartikeln befanden, 
war jedoch unumstritten. Bei der Prallung von 
Mehl lag die obere Leistungsgrenze mit vollstandi
ger Abtotung von Eiem der Mehlmotte Ephestia 

kuehniella ZELLER bei 7 t/h. Auch durch Erho
hung der Umlaufgeschwindigkeit der Bolzenringe 
konnte diese Grenze nicht iiberschritten werden. 
Durch den Einsatz eines Doppelrotors mit Kopp
lung zweier Einzelrotorscheiben auf einer Achse 
sowie der Teilung des Produktstromes konnte der 
Durchsatz beim Prallvorgang von Mehl ohne Ein
buBe des Bekampfungserfolgs auf 12 t/h gesteigert 
werden. 

Bei der Prallung von GrieBen in konventionellen 
Prallmaschinen unterblieb die unerwtinschte wei
tere Zerkleinerung des Prallgutes, nachdem die 
Umlaufgeschwindigkeit der Prallbolzen verringert 
wurde. Die Abtotung von Mehlmotteneiern war bei 
Leistungen von mindestens 12 t/h weiterhin ge
wahrleistet. 

Prallmaschinen ermoglichen eine rtickstandsfreie 
und okologisch vertretbare Schadlingsbekampfung 
bei der Herstellung und Verpackung von Mehl und 
GrieB. Produkt, Herstellungs- und Lagerraume 
werden nicht chemisch belastet und die Umwelt 
durch Minimierung des Energiebedarfs geschont. 
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Das Institut ftir Chemikalienprufung hat die Auf
gabe, die Wirkungen van Staffen im Sinne des 
Chemikaliengesetzes auf Mikraarganismen, Pflan
zen, Tiere und den Naturhaushalt zu prtifen und sie 
unter dem Aspekt des Schutzes der land- und 
forstwirtschaftlichen Erzeugung zu beurteilen. 
Nach der Allgemeinen Verwaltungsvarschrift zur 
Durchfiihrung der Bewertung nach § 12 Abs. 2 des 
Chemikaliengesetzes ist das Institut in bestimmten 
Fallen an der Bewertung neuer Stoffe zu beteili
gen. Es beriit den BML zum Vallzug des Chemika
liengesetzes und zu anderen chemikalienbezogenen 
Varschriften und wirkt bei der Entwicklung von 
Richtlinien fiir die Prtifung van Staffen im terre
strischen Bereich mit. 

Wissenschaftler des Instituts arbeiten in verschie
denen Gremien mit, z. B. im AusschuB fiir Gefahr
stoffe (AGS) nach der Gefahrstoffverordnung, im 
AusschuB StoffeNerpackungen (ASV) des Gefahr
gut-Verkehrsbeirats, in der Arbeitsgruppe Gefah
renbewertung bei Altlasten des Bundesministers fiir 
Umwelt, Naturschutz und Reaktarsicherheit und in 
dem Normungsprojekt der International Standards 
Organisation "Soil Qualiti'. 

Durch die experimentellen Arbeiten im Institut sol
len die Entwicklung okotoxikologischer Prtifmetho
den unterstiitzt und die Basis fiir die wissenschaft
liche Bewertung der okotoxischen Wirkungen von 
Stoffen verbreitert werden. AuBerdem wird im Rah
men der Bewertung des Gefahrdungspotentials das 
Verhalten ausgewahlter Stoffe im Boden unter
sucht. Dabei zeigte sich, daB es unter ungiinstigen 
Bedingungen (z. B. geringer Sauerstoffgehalt des 
Badens, geringe mikrobielle Aktivitiit) bis zu 15 
Monaten dauem kann, bis Lineare Alkylbezolsulfo
nate (LAS), als Hauptbestandteile von Waschmit
teln, zu 90 % im Boden abgebaut sind. Auf Fla
chen, auf denen wiederholt Klarschlamm ausge 

lnstitut fiir Chemikalienpriifung in 

Berlin-Dahlem 

bracht wird, konnte dies dazu fiihren, daB das mit 
dem Klarschlamm in den Boden eingebrachte LAS 
nicht vallstiindig abgebaut ist, bevor der nachste 
Eintrag erfolgt. 

Fiir die Falle, in denen gepruft werden sollte, ob 
Substanzen wegen bestimmter Eigenschaften iiber 
die Nahrungskette bodenlebender Organismen an
gereichert werden und somit eine mogliche Gefahr 
fiir rauberisch lebende Badentiere darstellen kon
nen, hat sich die Bodenraubmilbe Hypoaspis acu

leifer als sensibler und praktikabler Testorganismus 
erwiesen. 

Entwicklung von Richtlinien fiir die okotoxi
kologische Priifung von Chemikalien - De
velopment of guidelines for ecological testing of 
chemicals (Riepert, F.) 

Zu den im Berichtsjahr ausgefiihrten Arbeiten ge
horen auch solche, die sich aus dem Fortgang der 
Normenentwicklung des Unterauschusses "Biologi
sche Methoden" des ISO/fC 190 "Bodenbeschaf
fenheit" ergeben. Im Vordergrund stand die Vor
bereitung eines intemationalen Ringtests zur Dber
prtifung der Durchfiihrbarkeit des Normenentwurfs 
"Effects of soil pollutants on Collembola: Determi
nation of the inhibition of reproduction". Auswer
tung und Prasentation der Ringtestergebnisse er
folgt 1993. 

Aufbauend auf einem von Schlosser 1991 vorge
stellten Forschungsbericht (BMU I 06 03 051/02) 
iiber die "Entwicklung eines Reproduktionstests an 
Bodenraubmilben (Gamasina)" und zwei Veroffent
lichungen von Schlosser und Riepert wurde ein 
Standardprtifverfahren fiir Stufe II des Chemikali
engesetzes entworfen und mit der experimentellen 
Oberpriifung seiner Eignung begonnen. 
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Bestimmung von polycyclischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PAK) im Boden - Analyti
cal method for the determination of residues of 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in soil 
(Pflugmacher, J.) 

Im Rahmen der Untersuchungen des Verhaltens 
umweltrelevanter Altstoffe wurde fur die Bestim
mung von Rtickstanden polycyclischer aromati
scher Kohlenwasserstoffe (PAK) eine hochdruck
fltissigkeitschromatographische Trennmethode mit 
anschlie8ender Fluoreszenzdetektion entwickelt. 
Die PAK-Rtickstande wurden durch ftinfsttindige 
Extraktion der Bodenproben in einer Soxhlet-Appa
ratur mit Toluol in Losung gebracht. Der Extrakt 
wurde zur Trockne eingeengt, mit 2-Propanol auf
genommen und durch Festphasenextraktion gerei
nigt. Die anschlieBende analytische Trennung er
folgte an einer Vydax-201-TPS-4-Saule mit einem 
Elutionsgemisch aus Acetonitril/Wasser (80 : 20). 
Die quantitative Bestimmung erfolgte durch an
schlie8ende Fluoreszenzmessung (Anregungswel
lenlange 250 nm, Emissionswellenlange 370 nm). 
Der unterste Konzentrationsbereich, ftir den die Be
stimmung von PAK-Rtickstanden bisher durchge
ftihrt wurde, liegt bei 0,01 mg/kg je Einzelkompo
nente. 

Untersuchung des Abbauverhaltens von linearen 
Alkylbenzolsulfonaten in einem kiinstlichen Bo
densubstrat ("artificial soil" nacb OECD) und 
Speyer-Testboden - Comparison of degradation 
of Linaer Alkylbenzolsulfonates in artificial soil 
(OECD) and natural Speyer test soils 
(Pflugmacher, J.) 

Ftir einige im Rahmen des Chemikaliengesetzes 
vorgeschriebene Testmethoden wird ein ktinstliches 
Bodensubstrat verwendet. Aus diesem Grund ergab 
sich die Notwendigkeit, das Abbauverhalten von li
nearen Alkylbenzolsulfonaten (LAS) in diesem 
Substrat mit dem in Testboden der Landesuntersu
chungsanstalt Speyer zu vergleichen. Dabei zeigte 
sich, daB der Abbau im ktinstlichen Bodensubstrat 
(Anfangskonzentration 100 mg/kg) wesentlich 
langsamer ablauft. Wahrend die Halbwertszeiten 
fur den Abbau des LAS in den Testboden 2.1, 2.2, 
2.3 im Bereich von sechs bis sieben Tagen liegen, 
betragt die Halbwertszeit fur den artificial soil 14 
Tage. Ftihrt man die Abbauversuche mit dem 
ktinstlichen Boden allerdings nach einer Adaptati
onsphase von 10 Tagen durch, liegt die Halbwerts
zeit bei sechs Tagen, d. h. gegentiber den nattirli
chen Testboden sind keine Unterschiede mehr fest
stellbar. 

Okochemisches Verhalten von Tensiden und ihr 
Einflu8 auf umweltrelevante Chemikalien im 
Boden - Ecochemical behaviour of tensides and 
their influence on environmental chemicals in 
soil (Banasiak, L.) 

Spezielle Stoffgruppen von Tensiden (nichtioni
sche, kationische, anionische) sind als Alte Stoffe 
im Sinne des Chemikaliengesetzes zu betrachten. 
Durch ihren Eintrag mit Klarschlammen und Pflan
zenschutzmitteln auf land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Flachen werden Agrarokosysteme bela
stet. 

Aus Literatur- und Datenbank-Recherchen (CA, 
HSDB, ECDIN) sind Eintragsmengen, physika
Iisch-chemische Oaten und Untersuchungsergeb
nisse zum okochemischen Verhalten (Mobilitat, 
Persistenz, Akkumulierbarkeit) von Tensiden im 
Boden erfaBt, bewertet und in einer speziellen Ten
sid-Datei mit ea. 450 Eintragen aufbereitet worden. 

Aus Literaturdaten ist abzuleiten, daB die grenzfla
chenaktiven Tenside in Abhangigkeit vom Tensid
typ und den vorhandenen Konzentrationen in der 
Lage sind, synergistisch oder antagonistisch bei der 
Immobilisierung, Remobilisierung oder Akkumu
lation von in den Boden eingetragenen organischen 
Umweltchemikalien, Pflanzenschutzmittel-Wirk
stoffen und Schwermetallen zu wirken. Diese Ef
fekte sind einerseits wegen der sich verandemden 
biologischen Verftigbarkeit von umweltrelevanten 
Stoffen und ihrer okotoxischen Auswirkung zu be
achten. Durch das Zusammenwirken mit Tensiden 
wird andererseits die Mobilitat von Umweltchemi
kalien im Boden signifikant beeinfluBt, wodurch 
ein verandertes V ersickerungsverhalten festzustel
len ist. Daraus ist eine Folgenabschatzung zur 
Grund- und Trinkwassergefahrdung vorzunehmen. 

Sachstandsbericht zur Okotoxikologie von 
Pflanzenschutzmitteln - Report on ecotoxicologi
cal effects of pesticides (Schlosser, H. J., und 
Becker, H.) 

Die Arbeitsgruppe "Okotoxikologie" der DFG-Se
natskommission zur Beurteilung von Stoffen in der 
Landwirtschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Arbeit der drei ad hoc-Gruppen "Eintrag, Ver
teilung und Verbleib", "Wirkungen auf terrestrische 
Systeme" und "Wirkungen auf aquatische Systeme" 
in einem "Sachstandsbericht zur Okotoxikologie 
von Pflanzenschutzmitteln" zu veroffentlichen. Aus 
Drittmitteln der DFG wird die redaktionelle Dber
arbeitung des Gesamtberichts finanziert. Des weite
ren werden die Kapitel "Einleitung", "Rechtlicher 
Rahmen", "Prtifkonzepte und -verfahren" sowie die 
Kapitel "Risikoabschatzung und -bewertung", 
"SchluBbetrachtung" und "Empfehlungen" verfaBt. 
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Voruntersuchungen zur Wirkung von Chemika

lien auf Bodenmikroorganismen · Preliminary 
assays testing the effects of chemicals on soil 

microorganisms (Felgentreu, D.) 

Neben Pflanzenschutzmitteln konnen auch andere 
Chemikalien vorwiegend iiber Klarschlamm auf 
land- und forstwirtschaftlich genutzte Boden gelan
gen. Eventuelle Auswirkungen u. a. auf Bodenmi
kroorganismen miissen gepriift und okotoxikolo

gisch bewertet werden. Fur die Priifung der Wir-

kung auf Mikroorganismen liegen fur die Pflanzen
schutzmittelzulassung Richtlinien vor, die sich vor 
allem auf die Bestimmung der Gesamtaktivitat der 
Mikroorganismen konzentrieren. 

Bisher wurde wenig untersucht, ob bestimmte Bo
denmikroorganismengruppen beeinfluBt werden 
und welche. Bedingungen zu einem verbesserten 
und schnelleren Abbau bestimmter Chemikalien 
beitragen. Deshalb wurden methodische Vorversu

che mit Bodenpilzen durchgefuhrt. 
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Grundlage der Bewertung der Belastung von 

Agrarokosystemen mit restlichen Pflanzenschutz
mitteln und Schadstoffen sind chemisch-analytische 
Untersuchungen mit hochsensitiven physikalischen 
MeBmethoden. Somit hatte die Beteiligung an ent
sprechenden Ringuntersuchungen (Ausrichtung und 
Teilnahme) in der Analysenzentrale des Instituts 
auch dieses Jahr einen hohen Stellenwert. Auf der 
Basis der abgesicherten Werte wurden die aufwen
digen Ermittlungen von Bienenintoxikationen 
durch evtl. Pflanzenschutzwirkstoffe fortgesetzt. 
Ostdeutsche Pflanzenschutzmittelpraparate wurden 
auf phenolische Verunreinigungen iiberpriift und 
als im Rahmen der Zulassungsspezifikationen lie
gend befunden. Bei 115 gartnerisch und landwirt
schaftlich genutzten Boden iiberschritten die Thal
liumgehalte den diskutierten Richtwert von 1 mg/ 
kg nicht, wohl aber 10 % der Proben den Richtwert 
fiir Arsen von 20 mg/kg. 

Huminstoffe des Bodens verandem Mobilitat und 
Persistenz von Wirkstoffen und Schadstoffen. Zur 
besseren Beurteilung konjugierter Riickstande im 
Boden wurde ein Standard-Boden-Humin-Komplex 
entwickelt und charakterisiert, woran sich die Ent
wicklung eines standardisierten Verfahrens an
schlieBen soil. Damit sollen vergleichende Untersu
chungen zur Ermittlung des Belastungsrisikos 
durch konjugierte Riickstande von Pflanzenschutz
mitteln und Schadstoffen moglich und durchgefiihrt 
werden. 

Studien iiber die Nahr- und Schadstoffgehalte bei 

Parkbaumen fiihrten zu der Erkenntnis, da8 Nahr
stoffmangel an einem schlechten Vitalitatszustand 
wesentlich beteiligt ist, aber nicht die einzige Ursa
che dafiir darstellt. Zahlreiche Messungen ergaben, 
da8 viele Standorte von StraBenbaumen auch in den 
Ostbezirken Berlins Schaden durch erheblichen 
Sauerstoffmangel im Wurzelbereich erleiden, wel
cher durch friihere oder noch bestehende Leeks am 
Stadtgasversorgungsnetz verursacht wird. 

Institut fiir okologische Chemie in 

Berlin-Dahlem 

Die Aufnahme von Schadstoffen (Schwermetalle) 
in Pflanzen kann durch Zusatze zu den Boden wirk
sam vermindert werden. Nach unseren Versuchen 
bei Raps, Bohnen, Sellerie und Tomaten eigneten 
sich Kalk, Bentonit, Kaliummagnesiumphosphat, 
Calciumsulfat, Superphosphat und der lone�ustau
scher "Lewatit" besonders aber in bestimmten 
Kombinationen zusammen mit Humusgehaltserho
hungen iiber mehrere Vegetationsperioden hinweg. 
Schnelle Information iiber solche Belastungen, 
denen Kulturpflanzen ausgesetzt sind, erhalt man 
iiber die direkte chemische Analyse der Bodenlo
sungen. Man bekommt Sofortauskunft, inwieweit 
eine Bodensanierungs( wasch-)maBnahme oder eine 
kiinstliche Beregnung zu einer erhohten oder ver
minderten Verfiigbarkeit von Schadstoffen fiir 
Kulturpflanzen und fiir das Grundwasser fiihren 
wird. Das Institut hat sich durch Bodenlosungsun
tersuchungen fiir treffsichere Schnellgutachten auf 
solchen Gebieten qualifiziert. 

Das Institut entwickelte femer eine Apparatur, mit 
der die Verfliichtigung organisch-chemischer 

Stoffe von Blatt- und Bodenoberflachen unter pra
xisnahen, standardisierten Bedingungen gemessen 
wird, und kann somit Aussagen zur Austragung 
dieser Stoffe in die Atmosphare machen. 

Da8 nicht nur auf okotoxikologische Nebenwirkun
gen von Pflanzenschutzmitteln geachtet werden 
mu8, sondem auch auf solche von Metaboliten, er
gab sich aus einer Studie, derzufolge Metabolitefi 
aus Harnstoffherbiziden die Reproduktionsrate des 
Collembolen Folsomia candida verminderten. 

Die schnellen Fortschritte aus den Versuchen mit 
einer Flut von Rohdaten sind nicht zuletzt der In
stallation und dem Ausbau eines PC-Netzwerkes zu 
danken, was im Berichtsjahr durch Programme un
ter Windows erganzt wurde und institutsiibergrei
fend ausgeweitet wird. 
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Chemische Untersuchungen von Bienenschaden 
durch Pflanzenschutzmittel - Chemical investi

gations on the damage to honey-bees possibly 
caused by plant protection products (KoBmann, 
A.) 

Als Auftrag gemaB § 32 (2) 8 Pflanzenschutzgesetz 
wurden 105 Proben (48 Bienen- und 54 Pflanzen
proben sowie 3 andere Materialien) mit kombi
nierter Gas-Chromatographie/Massenspektrometrie 
unter Anwendung verschiedener lonisierungstech
niken auf die Anwesenheit von 369 Pflanzen
schutzmittelwirkstoffen und relevanten Verbindun
gen untersucht. 

Die Belastung von Boden und Komposten mit 
Thallium und Arsen im Ballungsgebiet Berlin -
The load of soils and composts with thallium and 
arsenic in the densely populated area of Berlin 

(Schonhard, G., und von Laar, Claudia) 

Uber die Belastung von Boden und Komposten mit 
Arsen und Thallium aus dem Stadtgebiet West
Berlins liegen nur wenige Untersuchungen vor. Die 
hohe Toxizitat beider Elemente erfordert weiterge
hende Kenntnisse iiber ihr Vorkommen, zumindest 
auf Standorten, die fiir den Anbau pflanzlicher 
Nahrung genutzt werden. 

Deshalb wurden insgesamt 115 Bodenproben (85 
Standorte in Kleingarten und 30 Standorte land
wirtschaftlich genutzter Flachen) sowie 10 Kom
postproben aus Kleingarten auf ihre Gehalte an Ar
sen und Thallium untersucht. Bei der analytischen 
Bestimmung beider Elemente muBten bisher iibli
che AufschluB- und MeBverfahren modifiziert wer
den. Die Untersuchung des Thalliums erfolgte mit 
der Graphitrohr-Atomabsorptionsspektrometrie. 
Hierbei wurde insbesondere der EinfluB von Halo
genen als Storionen untersucht. Arsen wurde mit 
der Methode der Atomemissionspektrometrie mit
tels ICP bestimmt. AufschluB- und MeBverfahren 
fiir Arsen sind anhand von Standardreferenzmate
rialien iiberpriift warden und wiesen eine gute 
Ubereinstimmung auf. Fiir Arsen wurde bei ea. 10 
% der Bodenproben eine Uberschreitung des 
Richtwertes von 20 mg/kg festgestellt. Die gemes
senen Gehalte reichten von 1 bis 180 mg/kg. Die 
Thalliumgehalte iiberschritten den diskutierten 
Richtwert von 1 mg/kg fiir Boden nicht. Bei einem 
Vergleich lagen die Gehalte im Boden im Mittel 
mit 216 ng/kg und im Kompost mit 241 ng/kg sehr 
ahnlich und lassen keine signifikante Anreichenmg 
von Thallium im Kompost erkennen. 

Untersuchung von ostdeutschen Pflanzenschutz

mittelpraparaten auf phenolisch� Verunreini
gungen - Examination of East-German pesticide 
formulations for their contents of phenolic 
impurities (Klementz, Dagmar, und Ebing, W.) 

In einer Stichprobenkampagne mittels Hochlei
stungsfliissigkeitschromatographie wurden 11 ost
deutsche Pflanzenschutzmittelpraparate des ehema
ligen Synthesewerkes Schwarzheide auf phenoli
sche Verunreinigungen untersucht. Die Phenole 
wurden aus den Praparaten mittels Wasserdampf 
destilliert. In die Palette der zu untersuchenden 
Phenole wurden zwei Monochlor-, drei Dichlor
und zwei Trichlorphenole sowie ein Monochlormo
nomethylphenol aufgenommen. In keinem der Pra
parate konnten 2-Chlorphenol, 4-Chlorphenol so
wie 2,4,5-Trichlorphenol nachgewiesen werden. 
Die nachgewiesene Summe an phenolischen Verun
reinigungen lag zwischen 0,5 g/kg und 2,7 g/kg. 
Alle ermittelten Konzentrationen an phenolischen 
Verunreinigungen befanden sich deutlich unter den 
Werten, die in den Zulassungsunterlagen der Pflan
zenschutzmittelpraparate der ehemaligen DDR als 
Hochstgehalte registriert sind. 

Physiko-chemische Wechselwirkungen zwischen 
Kontaminanten und Boden-Humin-Komplexen 
und deren Einflu8 auf Mobilitat und Persistenz 
¥OD Schadstoffen im Kompartiment Boden
Physico-chemical interactions between contami

nants and soil-humic complexes and their influ
ence on mobility and persistence of pollutants in
the compartment soil (Strumpf, T., und Ebing,
W.)

Die begonnenen Arbeiten verfolgen das Ziel, ein 
standardisiertes Verfahren zu erarbeiten, welches 
eine Abschatzung iiber Art und Starke der Bindung 
zwischen dem Boden-Humin-Komplex und anthro
pogenen Stoffen, wie Pflanzenschutzmittel, mit der 
Absicht ermoglicht, Aussagen zu deren Bodenmo
bilitat und/oder Persistenz treffen zu konnen. 

Dazu ist zunachst eine Charakterisierung der Pri
marstruktur des Boden-Humin-Komplexes erfor
derlich, da dieser aus einer Vielzahl von Humin
stoffen (Fraktionen) besteht, deren detaillierter 
chemischer Aufbau und ihre Zusammensetzung bis
her nicht bekannt sind. Daraus resultierende feh
lende Kenntnisse iiber die Reaktionsmechanismen 
des letzteren behindem jedoch wesentlich die Inter
pretation des weiteren Schicksals und moglicher 
Funktionen von nichtextrahierbaren Riickstanden. 

Von drei Versuchsstandorten der Biologischen 
Bundesanstalt (Berlin-Dahlem, Ahlum und Giiter
felde) wurden unbehandelte Proben zweier Boden
horizonte (0 bis 15 cm, 16 bis 30 cm) entnommen 
und nach einer bei J.A.RICE und P.McCARTHY 
[Environ. Sci. Technol. 24, (1990) 1875-77] be
schriebenen und von uns validierten Methode der 
Boden-Humin-Komplex mit Methyl-iso-butylketon 
aufgetrennt. Parallel dazu wurde als Standard ein 
Boden Speyer 2.2. (gemaB Richtlinie der Biologi
schen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 



- 122 -

fiir die amtliche Prtifung von PSM Teil IV, 4-1) in 
die Untersuchungen einbezogen. 

Die isolierten Humin-Fraktionen, Huminsauren 

und Humin, wurden mit Kationen-Austauscher 
DOWEX 50WX8 lyophilisiert und anschlieBend 
gefriergetrocknet. Die erhaltenen Fulvinsauren 

wurden nach adsorptionschromatographischer Rei
nigung an Amberlite XAD-8 ebenfalls mit DO
WEX 50WX8 lyophilisiert und dann gefrierge
trocknet. 

Eine erste strukturanalytische Charakterisierung der 
isolierten Huminsauren aus dem Dahlemer Boden 
erfolgte mittels GC/MS. Dazu wurde die Humin
saure-Fraktion sowohl vor als auch nach dreimali
ger Methylierung mit Diaiomethan auf charakteri
stische Strukturbestandteile untersucht. Weitere 
Methylierungen fiihrten zu keinen Veranderungen 
in den nach Summierung der Massen ermittelten 
charakteristischen "Finger-Print-Systemen". 

ErwartungsgemaB variiert die chemische Zusam0 

mensetzung der Huminsauren beider Bodenhori
zonte. Wahrend in dem oberen Horizont aliphati
sche und alicyclische Alkane und Alkene dominie
ren, sind im unteren Horizont verstarkt hydrophile 
Verbindungen (Hydroxyphenole, Hydroxybenzoe
sauren, Hydroxybenzaldehyde, Hydroxyphenylal
kanone und Hydroxyphenylalkansauren) nachweis
bar, die jeweils durch das Vorhandensein von Hy
droxyl-Gruppen in 4-, 3.4- und 3.4.5-Position des 
Benzen in charakteristischen homologen Reihen 
vorliegen. 

Sowohl aliphatische Carbonsauren (C10-C20) als 
auch (mehrfach) methylierte Benzencarbonsauren 
sowie Benzendicarbonsauren waren in beiden Bo
denhorizonten nachweisbar. Gleiches gilt fiir ali
phatische und alicyclische Mono- und Diketone. 
Stickstoff und Schwefel sind vorrangig in aromati
sche Systeme eingebunden. 

Untersuchungen iiber mineralische Nahr- und 

Schadstoffgehalte in Parkbaumen und deren Be

deutung fiir das Zustandekommen von Baum• 

schaden - Investigations into the occurance of 

nutrient and phytotoxic elements in park trees 

and their re!ation to tree vitality (Leh, H.-0., und 
Kraeft, Corinna) 

In Erganzung der Bodenuntersuchungen in einer 
Berliner Parkanlage, tiber die im Jahresbericht 
1991, Seite G 130, berichtet warden ist, wurden 
Untersuchungen auf die Gehalte an den Pflanzen
nahrstoffen Calcium, Magnesium, Kalium, Stick
stoff, Phosphat, Zink und Kupfer sowie die umwelt
relevanten Schwermetalle Blei und Cadmium in 
Biattem und Zweigholz von vier verschiedenen 
Geholzen vorgenommen, wobei auch geprtift wer
den sollte, ob zwischen den Mineralstoffgehalten 
und dem visuellen Schadigungsgrad der Baume 

Beziehungen herzustellen sind. Fiir die Bewertung 
des Schadigungsgrades wurde der auf der Kronen
struktur basierende Vitalitatsschltissel nach Roloff 
in modifizierter Form angewendet. 

Wegen der im wesentlichen auf kleinraumige Bo
denunterschiede zurtickzufiihrenden, individuell z. 
T. erheblichen Abweichungen in den Mineralstoff
gehalten der untersuchten Baume konnten eindeu
tige Beziehungen zwischen diesen und dem jewei
ligen Schadigungsgrad nicht hergeleitet werden.
Aufgrund der Blatt- und Zweigholzanalysen war
indessen eine Unterversorgung der Parkbaume mit
Kalium und Magnesium - auf Kalkregosol deutli
cher als auf Regosol - zu konstatieren; somit wur
den die entsprechenden SchluBfolgerungen aus den 
Bodenuntersuchungen bestatigt.

Bei Fichten machte sich Mg-Mangel durch Gelb
spitzigkeit der Nadeln bemerkbar. Birken und 
Fichten wiesen eine Unterversorgung auch mit 
Stickstoff auf und besaBen im Vergleich zu Buchen 
und Eichen deutlich hohere Zink- und Cadmiumge
halte, die jedoch noch unterhalb der als phytoto
xisch anzusehenden Werte blieben. 

Die Ergebnisse sind als Indiz dafiir zu werten, daB 
Nahrstoffmangel an dem schlechten Zustand der 
Baume wesentlich beteiligt ist, aber nicht die ein
zige Ursache darstellt. 

Apparatur zur Messung der Verfliichtigung von 

Pflanzenschutzmitteln · Experimental device to 

measure the volatility of pesticides (Frost, M.) 

Das Verhalten von Pflanzenschutzmitteln nach dem 
Ausbringen in die Umwelt muB zur Abschatzung 
der aus ihnen erwachsenden Gefahrdungen mog
lichst gut bekannt sein. Eine groBraumige Vertei
lung der Wirkstoffe in und mit der Atmosphare ist 
durch deren Verfltichtigung nach der Applikation 
zu befiirchten. Eine Abschatzung des hieraus er
wachsenden Risikos wird im Zulassungsverfahren 
fiir Pflanzenschutzmittel durchgefiihrt. Grundlage 
fiir diese Abschatzung mtissen modellhafte Unter
suchungen zur Bestimmung der Verfltichtigungs
neigung sein. Sie konnen in geschlossenen Kam
mern durchgefiihrt werden. 

Folgende Anforderungen mtissen an eine solche 
Kammer gestellt werden: (a) Zumindest ein kleiner 
(geschlossener) Pflanzenbestand und nicht einzelne 
Pflanzen sollen behandelt werden (Flache > ea. 0,5 
m2); (b) praxisnahe Applikation auf den Pflan
zenbestand oder den Boden; (c) Variationsmoglich
keit fiir die Versuchsbedingungen wie Temperatur, 
relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Pflan
zen- und Bodenart; (d) Moglichkeit zur Verwen
dung radioaktiv markierter Substanzen; (e) Analy
senmoglichkeiten zur Erstellung einer vollstandigen 
Bilanz tiber den Verbleib der eingesetzten Sub
stanz. 
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Eine Apparatur, die diese Voraussetzungen erftillt, 
wurde in einem klimatisierten Raum zusammenge-

stellt. Die schematische Zeichnung gibt die wich
tigsten Bestandteile wieder: 

Druckluft und 
elektr. Steuerung 

Abluftsammler mit 
Applikations
apparatur 

� 
(,. - ·- ,.,, 

r--F a_h_rt� ri�ch_t _un __ _,_.:_PU-Schaumstoffstopfen

d ...----.. 

Zu
luft 

- ...... -
Applikations

Kam mer 

SpritzdOse 

Pflanzenbestand oder 
Bodenoberflache 

Gas
durch-

C> fluB-
zahler

Saug
C> geblase 

Ab
luft 

Adsorptionsfallen for COi und 
flOchtige organische Verbindungen 

Mit der Apparatur werden routinemaBig Verfliich
tigungsmessungen durchgefiihrt. Beispielhaft seien 

einige Ergebnisse dargestellt (Summe gefundene 
Radioaktivitat = 100 % ): 

Versuch Nr. 1 Versuch Nr. 2 Versuch Nr. 3 

Art der Oberflache Zuckerriiben Zuckerriiben Sandboden 

Wirkstoff-Formulierung Lindan 800 SC Lindan 800 SC Lindan 800 SC 

Temperatur, Tag/Nacht 20/16 ·c 20116 ·c 20116 ·c

rel. Luftfeuchte ( 5%) 50% 60% 60% 

Luftwechsel in der Kammer 2,7 pro min 2,7 pro min 2,7 pro min 

Windgeschwindigkeit 0,19 km/h 0,19 km/h 0,19 km/h 

Verfliichtigter Anteil in % der 
wiedergefundenen Radioaktivitat: 

nach lb 18,9 % 23,2 % 5,1 % 

nach 3h 33,2 % 32,1 % 12,8 % 

nach 6h 40,8 % 37,4 % 16,5 % 

nach 24h 52,8 % 48,6% 27,6% 
·i 

nach 48h 71,4 % 57,8 % 37,0% 

Restaktivitat auf den Pflanzen 26,5 % 39,2% entfallt 

Restaktivitat auf dem Boden 2,1 % 3,0% 63,0% 

Summe 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Die V erfliichtigung von der Bodenoberflliche ist 
geringer als die von Bllittem, da der Boden eine 
groBere Adsorptionsfahigkeit besitzt. Eine Ursache 
fiir den Unterschied zwischen den beiden Versu
chen 1 und 2 (gleiche Bedingungen) ist aus den 
vorliegenden Oaten nicht ableitbar. Weitere Versu-
che und Wiederholungen werden einer Aufkliirung 
der kausalen Zusammenhlinge dienen. 

Metabolismus von Parathion-methyl in Weizen

und Sojazellkulturen - Metabolism of parathion 
methyl in wheat and soybean cell cultures (Frost, 
M., und Abo-El-Seoud, M.) 

Steril gehaltene Zellkulturen von Weizen oder Soja 
geben die Moglichkeit, die metabolische Leistung 
dieser Pflanzen unabhlingig von exogenen Einfliis
sen zu untersuchen. Nach einer am Institut fiir 
okologische Chemie entwickelten Standardmethode 
werden Suspensionskulturen iiber 48 Stunden mit 
radioaktiv markiertem Pflanzenschutzmittel-Wirk
stoff inkubiert. 

Metabolisierungsergebnis: 

Parathion-methyl 
Polare Metaboliten 
Weniger polare Metabol. 

Parathion-methyl 
Polare Metaboliten 
Weniger polare Metabol. 

Nichtextrahierbare Riickstlinde 

Umsatzrate 

Nach dem Versuchszeitraum von zwei Tagen wer
den das Nlihrmedium und die Zellen voneinander 
getrennt und die Radioaktivitlit in beiden Kompar
timenten sowohl quantitativ als auch qualitativ 
analysiert. Hierzu werden die Zellen homogenisiert 
und mit einem organischen Losungsmittel extra
hiert. Nicht extrahierbare Anteile·der Radioaktivitlit 
in dee Zellbestandteilen werden durch Verbrennung 
quantitativ erfaBt. 

Die Umsatzrate teilt mit, welcher Anteil des einge
setzten Wirkstoffes nach 48 Stunden nicht mehr als 
solcher vorliegt. 

Die qualitative Analyse der Fraktionen der polaren 
Metabolite ergibt, daB neben Paraoxon-methyl und 
p-Nitrophenol (beides seit langem bekannte Meta
bolite des Parathion-methyl) ein groBer Anteil p
Nitrophenyl-8-glukosid entsteht. Glykosidierungen
werden von vielen Organismen zur Entgiftung ver
wendet, da Glykoside erstens meist unwirksam und
zweitens leicht ausscheidbar sind.

Schwermetallbelastungen: Weitere Untersu

chungen iiber Moglichkeiten zur Verminderung 
der Pflanzenverfiigbarkeit von Schwermetallen 
im Boden, insbesondere iiber die Wirkungs
dauer von Bodenbehandlungma6nahmen 
Heavy metal contaminations: Furtber studies on 

possibilities to reduce the bioavailability of 
heavy metals in soil, especially on the duration of 
effect of soil treatments (Leh, H.-0.) 

Bei der Fortsetzung der GefliBversuche iiber Mog
lichkeiten zur Minderung der durch iiberhohte 
Schwermetallgehalte irn Boden verursachten Pflan-

% der eingesetzten Radioaktivitlit 
Sojabohnen Weizen 

9.3 ±1.9 
51.7 ±5.7 

1.8 ±0.3 

0.9 ±0.1 
29.5 ±2.6 

0.6±0.2 

7.5 ±0.8 

89,9 ±2,0 

15.8 ±1.7 

33.6 ±1.8 
0.7 ±0.2 

13.1 ±1.7 
26.6 ±1.3 
0.6±0.2 

10.4 ±0.9 

71,4 ±3,4 

zenschliden und zur Reduzierung der Schwerme
tallaufnahme mittels verschiedener Bodenbehand
lungsmaBnahmen (vgl. Jahresbericht 1990, H 114) 
riickte die Frage nach der Wirkungsdauer der MaB
nahmen in den Vordergrund. Daher wurde jeweils 
die Hlilfte der zu einem Versuchsglied gehorenden 
GefliBe mit jeweils 50 % der fiinf Jahre zuvor ap
plizierten Mengen der verschiedenen Bodenzuslitze 
und -kombinationen (vgl. Jahresbericht 1989, H 
118) nachbehandelt.

Mit Ausnahme der Versuchsglieder, bei denen frii
her eine Anhebung des Humus- bzw. Humus -plus 
Tongehaltes vorgenommen worden war, bewirkte 
die Nachbehandlung mit mineralischen Zuschlag-
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stoffen bei Sommerraps und Ackerbohnen eine 
deutliche, in den einzelnen Versuchsvarianten al
lerdings unterschiedlich stark ausgepragte Zu
wachsverbesserung gegeniiber den nicht nachbe
handelten Versuchsgliedem. Besonders markante 
Verbesserungen des Wachstums infolge der Nach
behandlung ergaben sich durch Kaliummagnesium
phosphat (KMgP) sowie durch Lewatit in halber 
"Sollmenge" + Superphosphat, gefolgt von Lewatit 
allein und KMgP + CaS04. Nachbehandlungen mit
Superphosphat und CaS04 jeweils allein und in
Kombination ergaben keine Verbesserung. 

Bei Ackerbohnen wirkten sich die Nachbehandlun
gen auf den Bliiten- und . Fruchtansatz wesentlich 
starker im Sinne einer Ertragssteigerung aus als auf 
die vegetative Entwicklung. 

Die Ergebnisse zeigen, daJ3 die Aufrechterhaltung 
der im Sinne der Versuchsfragestellung positiven 
Auswirkungen von Bodenbehandlungen mit mine
ralischen Verbindungen einer wiederholten Nach
behandlung bedarf. Die Anhebung des Humus
bzw. Humus- plus Tongehaltes scheint hingegen 
iiber einen langeren Zeitraum hinweg effektiv zu 
sein. 

Cd-Gehalte 1992 (in mg/kg Trockensubstanz) 

Probe Kontrolle* Kalk 

Sellerie 
Blatter 48,50 20,20 
Knolle 26,40 20,60 

Tomaten 
Blatter 35,80 22,20 
Friichte 2,92 2,07 

Bohnen 
Blatter 2,77 2,59 
Friichte 0,53 0,47 

*Kontrolle: Rinderdung

Die Cd-Gehalte in den kultivierten Pflanzenarten 
konnten durch die MeliorationsmaBnahmen in der 
2. Vegetationsperiode um bis zu 60 % vermindert
werden. Der einbezogene Sortenvergleich bei To
maten ergab, daB die Sorte "Elena" bei alien Ver
suchsvarianten mit 1,47 bis 1,87 mg/kg TS die nie
drigsten Cadmiumgehalte in den Friichten aufwies.

Melioration eines mit Cadmium belasteten 
Standortes - Melioration of a cadmium contami
nated field (Traulsen, B.-D.) 

Eine Cadmiumbelastung von 5 bis 11 mg/kg Boden 
fiihrte bei Tomatenfriichten mit 0,2 bis 0,36 mg 
Cd/kg Frischgewicht (FG) zu deutlichen Ober
schreitungen des BGA-Richtwertes von 0,1 mg/kg 
FG; ein Verzehr war daher nicht zulassig. Ver
schiedene Meliorationsmaf3nahmen wie Kalkung, 
Erhohung des Ton- und Humusgehaltes und Kom
binationen davon werden beziiglich ihrer Wirksam

keit einer verminderten Cd-Aufnahme durch die 
Pflanzen untersucht. Gleichzeitig wird durch die 
Entnahme von Bodenlosung mit Saugkerzen die 
Beziehung zwischen den Gehalten in der Bodenlo
sung und in verschiedenen Pflanzenarten gepriift. 
Erste Wirkungen konnten schon in der Kulturperi
ode 1991 (Durchfiihrung der MaBnahmen Mai 
1991) bei Sellerie, Sonnenblumen, Tomaten, Boh
nen und Mais festgestellt werden. Trotz Einarbei
tung der belasteten Emteprodukte waren die Melio
rationsmaf3nahrnen 1992 bei den gleichen Pflanzen
arten noch wirksamer. 

Bewertung der Wirkung von Bodensanierungs
metboden - Assessment of effects of soil sani
tation methods (Traulsen, B.-D.) 

Bentonit Bentonit+ Kalk 

20,20 25,10 
17,90 16,90 

19,50 17,30 
2,12 1,80 

1,87 1,60 
0,29 0,42 

An mehreren Boden mit hohen Zinkkonzentratio
nen wurden Mobilitatsuntersuchungen vor und nach 
der Sanierung in einer Hochdruckwaschanlage vor
genommen. Die Gesamtgehalte wurden durch die 
Bodenwasche von 648 mg/kg Boden auf 125 mg/kg 
gesenkt. Die verfiigbaren Anteile in der Bodenlo
sung lagen ohne weitere Behandlungsmaf3nahrnen 
bei 47 bzw. 4,5 mg/l. Eine Senkung des pH-Wertes 
mit einem GieBwasser pH 3,5 fiihrte bei dem gewa
schenen Boden zu einer Erhohung der Verfiigbar
keit auf 8,2 mg/l. Wesentliche Grundlage der zu
satzlich angewendeten Meliorationsmaf3nahmen ist 
eine Verbesserung der die Schwermetallmobilitat 
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Zinkverftigbarkeit in ungereinigten und gereinigten Boden 

Boden Bodenlosung 
(mg Zn/1) 

ungereinigt 47,00 
pH-Senkung 85,20 
+Kompost 12,78 
+ Bentonit 14,00 
+ Kompost + pH-Senkung 20,41 

gereinigt 4,5 
pH-Senkung 8,2 
+Kompost 2,0 
+ Bentonit 3,4 
+ Kompost + pH-Senkung 3,3 

beeinflussenden physikalischen und chemischen 
Bodenparameter. Die Uberprtifung der MaBnahmen 
erfolgte anhand der SM-Gehalte in der Bodenlo
sung und den daraus resultierenden SM-Gehalten in 
den untersuchten Pflanzen. 

Orientierende Untersuchungen iiber Ursachen 
von Schaden an Stra6enbaumen in Ost-Berliner 

Bezirken - Orientating investigations on causes 

of damage of street trees within districts of East 

Berlin (Leh, H.-0.) 

In den Ost-Berliner Bezirken sind in sehr erhebli
chem Umfange Schaden und Abgange an Stra&n
baumen zu verzeichnen, fur die in der Hauptsache 
Gasaustritte aus undichten Rohrleitungen, auBer
dem Belastungen <lurch Tausalz verantwortlich ge
macht werden. Um die Schadigungsursachen zu ve
rifizieren, wurden in verscbiedenen StraBen neben 
Zustandsbonitierungen Messungen der Gebalte an 
Sauerstoff, Koblendioxid und Methan im Boden
/Wurzelbereicb der Baume vorgenommen sowie die 
Akkumulation von Tausalzkomponenten anband 
von Blattanalysen untersucbt. 

An Standorten, an denen nocb akute Leckagen der 
Gasleitungen vorbanden waren (n = 72), lagen die 
02-Gebalte im Mittel (iM) bei 4,8 Vol.-% (Streu
breite 0,2-12 %, wobei 94 % aller gemessenen 
Werte <10 % 02 lagen!), die C02-Gehalte iM bei
8,6 Vol.-% (Streubreite 1,9-12 %). Gleicbzeitig 
wurden bier CH4-Gebalte zwiscben 4 und >5 Vol.
% gemessen. 
Im Wurzelbereicb geschadigter Baume an Stand
orten, wo die Leckagen bereits beboben waren und 
CH4 nur nocb in Spuren (0,1 - max. 0,3 % ) nacb
weisbar war (n = 46), betrugen die 02-Gebalte der
Bodenluft iM 10,1 Vol.-% (Streubreite 1,4-16 %), 
die C02-Gebalte iM 8,65 Vol.-% (Streubreite 5-14
%!). Zurn Vergleicb: An nicbt gasbeeinfluBten, 

Pflanzen 
(mg Zn/kg TS) 

483,60 
528,70 
270,20 
335,70 
343,30 

228,50 
266,00 
116,00 
173,20 
150,10 

straBenfernen Standorten wurden iM 17 ,2 Vol.-% 
02 und 2,8 Vol.-% C02 gemessen.

An einem anderen Standort mit z. T. scbwer ge
scbadigten Kastanien, an dem infolge Parkens von 
Kraftfahrzeugen auf dem Mittelstreifen eine ex
treme Bodenverdicbtung vorlag und eine Ein
scbleppung und Akkumulation von Tausalz stattge
funden batte, wurden ebenfalls erbobte C02-Ge
balte im Boden gemessen, die jedocb nicbt das 
AusmaB wie an von Gasaustritten betroffenen 
Standorten erreicbten: iM 5,2 Vol.-% (Streubreite 
2,8-8,9 %). Die 02-Gebalte betrugen bier iM knapp
17 Vol.-% (Streubreite 13,3-18,6 %). In den 
Blattern der beprobten Baume (n = 26) fanden sicb 
iM 16,1 mg CVg Trockensubstanz (TS) (6,5-27,3 
mg/g) und 2,0 mg Na/g TS. (0,3-5,1 mg/g!). 
Zwiscben dem Schadigungsgrad der einzelnen 
Baume und der Akkumulation von Chlorid und 
Natrium in den Blattern bestanden enge 
Korrelationen. 

Die Ergebnisse dienen als Grundlage fur ktinftige 
MaBnabmenempfeblungen. 

Priifung ausgewahlter Herbizidmetabolite hin

sichtlich ihrer Nebenwirkungen auf Folsomia

candida im Boden mittels eines Biotestverfah

rens - Examination of distinct herbicide metabo. 

lites towards their sideeffects on Folsomia

candida in soil using a bioassay (Meyer, Barbara, 
undEbing, W.) 

Im Rahmen der Prtifung von Pflanzenschutzmitteln 
auf den Naturbausbalt werden aucb Einfltisse auf 
verscbiedene "Nicbt-Ziel"-Organismen erfaBt. Bei 
den bier vorgestellten Untersuchungen wurden vor 
allem die Auswirkungen von Pflanzenscbutzmit
telmetaboliten auf die im Boden lebende Collem
bolenart F olsomia candida tiberprtift. 
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In einem Biotestverfahren wurden die Hauptmeta
bolite verschiedener Harnstoffherbizide, Triazine 
und Phenoxyalkancarbonsauren in zwei Versuchs
bMen eingearbeitet und der EinfluB auf die Repro
duktionsrate von F olsomia candida nach 28 Tagen 
ennittelt. Die Testsubstanzen wurden in praxistibli
chen Konzentrationen eingesetzt. Ftir die Berech
nungen der Applikationsmengen wurden empfohle
ne Aufwandmengen · fiir Pflanzenschutzmittel 
(Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis der BBA) zu
grunde gelegt. Hypothetisch wurde eine hundert
prozentige Metabolisierung der Wirksubstanzen an
genommen. 

Die Untersuchungen zeigten, daB die Applikation 
der Hauptmetabolite der Triazine und Phenoxyal
kancarbonsauren im Boden keine Auswirkungen 
auf die Reproduktionsrate austibte. Eine signifi
kante Reduktion der Reproduktionsrate bei praxis
tiblichen Aufwandmengen wurde nach Applikation 
von zwei Metaboliten der Harnstoffherbizide Di
uron und Metobromuron ennittelt. In den Versu
chen mit 4-Bromanilin war die Reproduktionsrate 
im schluffigen Sand nach Applikation von 7 ,5 mg 
4-Bromanilin/kg Boden signifikant vennindert. In
den Versuchen mit lehmigem Ton wurde dagegen
erst nach Applikation von 12,5 mg 4-Bromanilin/kg
Boden eine signifikante Reduktion der Reprodukti
onsrate ennittelt. Im Biotestverfahren mit 3,4-Di
chloranilin erfolgte eine Reduktion der Reprodukti
onsrate nach App1ilcation von 6 mg 3,4-Dichlorani
lin/kg Boden, unabhangig vom verwendeten Bo
dentyp ..

Um die beobachteten Einfltisse mit meBbaren Kon
zentrationen im Boden korrelieren zu konnen, wur
den Kinetikstudien durchgeftihrt. Dazu wurde das 
Verhalten von 4-Bromanilin und 3,4-Dichloranilin 
in beiden Boden wahrend eines vierwochtigen Ver
suchszeitraumes untersucht. Der Anteil an extra
hierbarem 4-Bromanilin im schluffigen Sand war 
vor allem in den ersten 10 Versuchstagen deutlich 
hoher als im lehmigen Ton. Vennutlich war 4-
Bromanilin im lehmigen Ton daher fur Folsomia

candida in geringerem MaBe verftigbar als im 
schluffigen Sand. In den Kinetikuntersuchungen 
mit 3,4-Dichloranilin wurde festgestellt, daB 3,4-
Dichloranilin in beiden Boden unterschiedlich stark 
sorbiert wurde. Da Collembolen zur Nahrungsauf
nahme unter anderem auch Humus zu sich nehmen, 
konnen an Humus gebundene Rtickstande durchaus 
Nebenwirkungen auf diese Oganismen austiben. 

In einer anschlieBend durchgeftihrten radiochemi
schen Untersuchung wurden die Verteilung·und der 
Verbleib von 14c-3,4-Dichloranilin im schluffigen 
Sand untersucht. Arn Versuchsende betrug der An
teil der gebundenen Rtickstande im Boden 67, 10 % 
der eingesetzten Gesamtradioaktivitat, der Anteil 
der extrahierbaren 3,4-Dichloranilin-Rtickstande im 
Boden 31,78 %. 0,11 % der Gesamtradioaktivitat 
wurde in den Testorganismen wiedergefunden. Der 
Anteil an mineralisiertem 14C-3I4-Dichloranilin
betrug 0,75 % und an fltichtigem 4c-3,4-Dichlo
ranilin 0,26 %. 
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Das Institut fur Okotoxikologie im Pflanzenschutz 
ist in den Aufgabenfeldem 

- Nachzulassungsmonitoring zur Erfassung der
Grundbelastung ausgewahlter limnischer und ter
restrischer Okosysteme mit bestimmten Pflan
zenschutzmitteln,

- Ermittlung van Schaden an Pflanzen- und

Tierarten und van Storungen des Wirkungsge
fuges des Naturhaushalts nach MaBnahmen des
Pflanzenschutzes,

- Erarbeitung van Grundlagen fiir die okotoxiko

logische Risikobewertung im aquatischen und
terrestrischen Bereich

tatig. 

Beispielhaft leiten sich daraus die folgenden For
schungsarbeiten ab: 

Im Auftrag des Ministeriums fiir Umwelt, Natur
schutz und Raumordnung des Landes Brandenburg 
(MUNR) wurde in 37 ehemaligen Agrochemischen 
Zentren eine Ubersicht iiber die durch Pflanzen
schutzmittel verursachten Altlasten erarbeitet. 
Schwerpunkte fiir die Kontaminationen waren die 
Technik-Waschplatze, regelmaBig benutzte Befiill
stellen, Leergutlager sowie Grund- und Feldflug
platze, insbesondere, wenn Leistungen fiir die 
Forstwirtschaft erbracht wurden. Von 32 Agroche
mischen Zentren wurden Boden und Grundwasser
proben auf Pflanzenschutzmittel-Riickstande analy
siert. Am haufigsten traten Prometryn, Nitrofen, 
Simazin, DDT und Atrazin auf, wobei Nitrofen und 
DDT als die okotoxikologisch bedeutsamsten Ver
bindungen anzusehen sind, weil sie im Boden sehr 
lange Halbwertzeiten haben. 
Die Erfassung und Bewertung der Behandlung ein
zelner Schlage mit Pflanzenschutzmitteln ergab, 
daB die praktische Anwendung grundsatzlich den 
Regeln der guten landwirtschaftlichen Praxis ent
sprach. Die gelegentlichen Oberdosierungen oder 

Institut fiir Okotoxikologie im 

Pflanzenschutz in Kleinmachnow 

nicht erlaubten Anwendungen bewegten sich in 
einem Rahmen, der zu keinen Anreicherungen bzw. 
flachenhaften Altlasten fiihrte. Nebenwirkungen 
wie Herausbildung van Resistenzerscheinungen bei 
Unkrautem, Phytotoxizitat, Beeintrachtigung der 
Bodenmikroflora und -mesofauna konnten nicht 
ermittelt werden, sind aber nicht auszuschlieBen. 
Ebenfalls im Auftrag des MUNR wurde unter Ein
beziehung unterschiedlicher Gebiete (unter an° 

derem intensive Landwirtschaft, Havellandischer 
Obstbau, Naturschutzgebiet am Stechlinsee 
(Background)) ein Oberwachungssystem fiir be
stimmte Pflanzenschutzmittel aufgebaut, wobei de
ren Gehalte im Boden bis 20 cm Tiefe, in Oberfla
chen-, Grund- und Regenwasser sowie in Moos er
mittelt wurden. Analysiert wurden DDT und seine 
Metaboliten, HCH-Isomere (Lindan), Triazine und 
Phenoxyalkansauren. 

Auf dem Gebiet der aquatischen Okotoxikologie 
wurden Untersuchungen zu den Auswirkungen von 
KELTHANE NEU (Wirkstoff Dicofol) auf Klein
gewasser durchgefiihrt, wobei die biologischen Be
funde durch Messung der Riickstande in Wasser 
und Sediment erganzt wurden. Die Halbwertzeit 
van Dicofol in einem nahrstoffreichen natiirlichen 
Gewasser liegt bei fiinf Stunden. Bei praxisiiblicher 
Anwendung van KEL THANE NEU lieBen sich 
keine toxischen Effekte auf das Zooplankton si
chem. Die nachweisbaren Konzentrationen im Ge
wasser nach Applikation in Hopfen erreichten 1 
mg/I und liegen damit deutlich niedriger als die 
Konzentrationen ohne Wirkung (NOEC) fiir die im 
Zulassungsverfahren gepriiften Wasserorganismen. 

Im Boden sind die Auswirkungen van Pflanzen
schutzmitteln auf Bodenalgen im Vergleich zu 
denen auf Bakterien und Pilze weniger gut unter
sucht, obwohl sie aufgrund ihrer Artenvielfalt, ho
her Populationsdichten und Empfindlichkeit ge
eignete Indikatoren zur Erfassung okotoxischer 
Wirkungen sind. Deshalb wurde eine Methode zur 
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Bestimmung der Anzahl eukaryotischer Algen im 
Boden entwickelt. 

Autbau und Betrieb eines Uberwachungssystems 
auf Pflanzenschutzmittel-Riickstande im Boden, 
Moos, Grund-, Oberflachen- und Regenwasser 
im Hinblick auf mogliche Grenzwertiiberschrei
tungen unter besonderer Beriicksichtigung des 
Havellandischen Obstanbaugebietes, Oder
bruchs und von Niedermoorgebieten - A monito
ring system for the determination of pesticide 
residues in soil, moss, ground-, surface-, and 
rainwater regarding exceed limiting values in 
special areas (Schenke, D., Schmidt, H., und Stah
ler, M.) 

Es wurde das im Jahr 1991 aufgebaute Oberwa
chungssystem im Land Brandenburg 1992 weiter
betrieben. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zu
sammenfassen: 

Im Grundwasser konnten Grenzwertiiberschreitun
gen (> 0,1 µy/1) an den Standorten Damsdorf 
(Simazin 0,3 mg/I, Atrazin 0,4 mg/I, Propazin 0,2 
mg/I und Prometryn 0,1 mg/I), Dreetz (Simazin 0,2 
mg/I, Atrazin 0;3 mg/I) sowie Neuburxdorf (Atrazin 
0,4 mg/I) festgestellt werden. Die Ergebnisse der 
bisher vorliegenden Bodenuntersuchungen zeigten, 
daB man besonders bei persistenten Wirkstoffen (z. 
B. DDT) bereits mit einer gewissen Hintergrund
konzentration rechnen muB. Dies wird besonders
am Standort Neuglobsow (Background) deutlich
(43 mg/kg p,p'-DDT, 12 mg/kg p,p'-DDE und 18
mg/kg p,p'-DDD im Mai 1991 oder 26 mg/kg p,p'
DDT, 12 mg/kg p,p'-DDE und 12 mg/kg p,p'-DDD
im September 1991; Angaben bezogen auf luft
trockenen Boden).

An Standorten, an denen chlororganische Insekti
zide friiher groBflachig eingesetzt wurden, konnten 
in Zackeriker Loose bis 1,4 mg/kg p,p'-DDT, 0,3 
mg/kg p,p'-DDE und 0,2 mg/kg p,p'-DDD bzw. im 
ea. 3 km entfernten Neuriidnitz bis 0,2 p,p'-DDT, 
0,2 mg/kg p,p'-DDE und 0,4 mg/kg p,p'-DDD be
stimmt werden. Andere Wirkstoffe traten im Ver
gleich zu den chlororganischen Verbindungen nur 
sporadisch auf. 

Im Moos konnten an alien Probenahmestandorten 
HCB, die Lindan-Isomeren a-HCH und Y-HCH,

o,p'-DDT und die p,p'-DDT-Metabolite p,p'-DDD 
und p,p'-DDE unterhalb der unteren Grenze des 
praktischen Arbeitsbereiches nachgewiesen wer
den. Unterschiede im Kontaminationsgrad zwi
schen Gebieten, in denen eine intensive Landwirt
schaft betrieben wird, dem S tadtrandgebiet und 
Biospharenreservaten konnten nicht festgestellt 
werden. 

Die Niederschlagsuntersuchungen 1992 bestatigten, 
daB Pflanzenschutzmittel im wesentlichen in den 
Hauptanwendungszeiten gefunden werden. Unter-

schiede hinsichtlich der Wirkstoffdeposition 
zwischen den Untersuchungsstandorten (intensive 
Landwirtschaft, Background bzw. Stadtrandgebiet) 
sind bei den Phenoxyalkansauren erkennbar. Von 
Januar bis September trat eine maximale Deposi
tion des Bodens durch Niederschlag von 0,3 g/ha 
Lindan, 1,4 g/ha Dichlorprop bzw. 2,6 g/ha Simazin 
auf. 

Erfassung der durch Pflanzenschutzmittel ver
ursachten Altlasten und Erarbeitung von Sanie
rungsma8nahmen im Land Brandenburg - Re
cording of pesticide-contaminated sreas and 
development of sanitation measures in Branden
burg Land (Beitz, H., Blumrich, H., Buhr, Lise
lotte, und Riebel, Anja) 

Die ehemaligen Agrochemischen Zentren (ACZ) 
waren bis zum Jahre 1990 Dienstleistungseinrich
tungen der Landwirtschaftsbetriebe (LPG) fiir die. 
Diingung und Behandlung der Kulturen mit Pflan
zenschutzmitteln mit einer Betreuungsflache zwi
schen 10.000 und SO.OOO ha je ACZ. Der mit der 
Zwischenlagerung der Pflanzenschutzmittel, dem 
.Anriihren der Spritzbriihen und Beftillen sowie 
Reinigen der Pflanzenschutzmaschinen und Trans
portfahrzeuge verbundene Umschlag von groBen 
Mengen an Praparaten fiihrte zu lokal begrenzter 
Kontamination von Boden und Grundwasser - soge
nannte punktformige Pflanzenschutzmittel-Alt
lasten. 

Nach Erstellen einer Verdachtsflacheniibersicht 
wurden von 37 ehemaligen ACZ 40 Grundwasser
und 227 Bodenproben gezogen und hinsichtlich der 
Pflanzenschutzmittel-Riickstande analysiert. Die 
Ergebnisse wurden anhand der in der "Brandenbur
ger Liste" enthaltenen Eingreifwerte fiir Pflanzen
schutzmittel (2,0 mg/kg im Boden bzw. 2,0 mg/I im 
Grundwasser) als hochstzulassige Richtwerte beur
teilt. 

In 12 von 27 Betrieben waren die Wirkstoffgehalte 
im Grundwasser groBer als 2,0 µy/1. Am haufigsten 
wurden in der aufgezeigten Reihenfolge gefunden: 
Prometryn, 2,4-D, Atrazin, Simazin, Dichlorvos. 
59 % der Bodenproben aus 24 Betrieben wiesen 
Wirkstoffgehalte oberhalb des Eingreifwertes von 
2,0 mg/kg Boden auf. Am haufigsten traten im Bo
den Prometryn, Nitrofen, Simazin, DDT und Atra
zin auf. 

Hinsichtlich der Verteilung der Altlasten haben die 
chemischen Analysen die vorab aufgestellte Ver
dachtsflacheniibersicht mit den Schwerpunkten 
Leergutlagerplatze, Waschplatze fiir Applikations
technik, Misch- und Befiillstellen, Randbereiche 
der Abwassersammelbecken sowie sichtbare stan
dige Versickerungsstellen fiir Pflanzenschutzmittel
Briihen oder -Abwasser bestatigt. 
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Anhand der Oaten zur Versorgung der Landwirt
schaft mit Pflanzenschutzmitteln wurde an Bei
spielen ermittelt, daB in drei Lagem des Handels
kontors fiir materiell-technische Versorgung 
(MTV) jahrlich zwischen 1.000 und 3.500 t Pflan
zenschutzmittel umgeschlagen wurden. Es wurden 
95 bis 160 Praparate/Jahr gehandelt, was etwa 1/4 
bis 1/3 der zugelassenen Anzahl Praparate ent
sprach. 

Die mehrjahrige schlagbezogene Auswertung des 
Pflanzenschutzmittel-Einsatzes bestatigte, daB 
grundsatzlich nach den Regeln der guten landwirt
schaftlichen Praxis gearbeitet wurde. Bei einem 
Spezialbetrieb fur Kartoffelvermehrung lag die 
jfihrliche durchschnittliche Anzahl der Behandlun
gen bei 3,4 (zwischen 2,0 und 7 ,2) Behandlun
gen/Schlag. Ledig!ich in einer von 30 LPG wurde 
eine groBere Anzahl von Oberdosierungen (20 % 
bzw. 100 % der zulassigen Aufwandmenge) festge
stellt. 

Altlastensanierung (Erarbeitung einer spezifi
schen chemischen Pestizidanalytik und fachwis
senschaftlichen Beratung bei der Abbaubarkeit 
der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe) . Develop
ment of specific chemical pesticides analytics 
and special guidance for the biodegradation of 
pesticides (Kordts, B.) 

Das Forschungsvorhaben wird in enger Koopera
tion mit der Fa. UMESA (Umweltsanierung, Boden 
und Grundwasser) realisiert. 

Seit Januar 1992 wurden von 11 Standorten im 
Land Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen 
Voruntersuchungen zur Kontamination mit Pflan
zenschutzmittel-Wirkstoffen gemacht. Neben den 
Routineuntersuchungen an Pflanzenschutzmittel
Wirkstoffen wurden Gehaltsbestimmungen von 
Chloral und Pentachlorphenol in Bodenproben vor
genommen. 

Zur Zeit lauft an einem Standort eine MaBnahme 
zur mikrobiellen Bodensanierung einer mit chloror
ganischen Insektiziden und Triazinen kontaminier
ten Flache. Voruntersuchungen zur Boden- und 
Grundwasserkontamination mit Pflanzenschutz
mitteln wurden durchgeffihrt. Die SanierungsmaB
nahme wird durch regelmaBige Rfickstandsbestim
mungen begleitet. 

Zur besseren Bewertung der Moglichkeiten einer 
biologischen Dekontamination laufen zur Zeit vier 
Laborversuche mit Bodenproben und eine Untersu
chung zum Abbau von Triazinen und Dichlorprop 
in Grundwasser. In den Versuchen wird jeweils der 
EinfluB unterschiedlicher Parameter (Nahrstoffzu
satze fur die Mikroorganismen, Zugabe standort
spezifischer Mikroorganismen, Sauerstoffversor
gung) auf den Abbau getestet. Weiterhin sollen er-

ste Aussagen fiber die voraussichtliche Dauer eines 
Sanierungsvorhabens gemacht werden. 

BBA/IV A-Arbeitsgruppe "Sediment Toxicity 
Tests" zur Erarbeitung eines Sedimenttests un
ter Verwendung der Zuckmiicke Chironomus ri

parius - BBA/IVA working group "Sediment 
Toxicity Tests" for the development of a test 
with the chironomid Chironomus riparius 

(Mueller, A., und Buhr, Liselotte) 

Der zu entwickelnde Sedimenttest hat die Aufgabe, 
die Gefahrdung aquatischer Lebensgemeinschaften 
durch persistente hydrophobe Pflanzenschutzmittel 
besser abschatzen zu konnen. Diese Mittel werden 
wegen ihrer chemischen Eigenschaften in der 
Grenzschicht des Sedimentes gebunden, wo sich 
Gleichgewichte von Staffen in geloster und gebun
dener Form aufbauen. Durch Verwendung der 
Zuckmficke Chironomus riparius, deren Entwick
lung von der Larve bis zur Imago verfolgt wird, 
konnen die Auswirkungen von derartigen Stoffen 
im Wasser-Sediment-System erfaBt und wahr
scheinlich aussagekraftig bewertet werden. 

Zunachst werden Vergleichssubstanzen eingesetzt, 
deren Wirkung in einem akuten 48-Stunden-Test in 
Elendt-Medium und einem 30-Tage-Test in einem 
Wasser-Sediment-System untersucht werden. Erste 
Ergebnisse liegen vor, die gemeinsam mit den an
deren Partnem als Ringversuch validiert werden 
sollen. Neben der BBA arbeiten an dem Programm 
die Bayer AG, als Koordinator, die Schering Agro
chemicals, BASF, die Hoechst AG, das Fraunhofer
Institut fur Umweltchemie und Umwelttoxikologie 
sowie das Umweltbundesamt, Rhone Poulenc und 
ICI Agrochemicals. 

Zu den Auswirkungen von Dicofol (KEL
THANE NEU) auf das Zooplankton in Mikro
kosmen und Kleingewassern und zum Riick
standsverhalten von Dicofol in Wasser und 
Sediment - The action of KEL THANE NEU on 
zooplancton in microcosms and ponds and the 
fate of dicofol in water and sediment (Mueller, 
A., und Seefeld, F.) 

Im Hopfen der Hallertau tritt alljahrlich ein starker 
Befall durch Spinnmilben (Tetranychus urticae) 
auf. Da im Hopfen keine Akarizide auBer MIT AC -
und dies erst seit Mai 1992 - zugelassen sind, 
wurde in der Vergangenheit fiir KELTHANE NEU 
(Wirkstoff p,p'- und o,p'-Dicofol) eine Ausnahme
regelung erwirkt, um die Ertragsverluste zu begren
zen. Es gibt nur wenige Angaben zu den Auswir
kungen von KEL THANE NEU auf den Naturhaus
halt. Durch Labor-, Mikrokosmos- und Feldver
suche sollten deshalb die Auswirkungeh moglicher 
Abtriftmengen und praxisfiblicher Aufwandmengen 
von KELTHANE NEU auf die Lebensgemeinschaft 
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stehender Gewasser und auf das Abbauverhalten in 
Wasser und Sediment untersucht werden. 

Unter den Bedingungen eines nahrstoffreichen Ge
wassers wird Dicofol innerhalb weniger Stunden 
abgebaut. Die Halbwertzeit liegt im Bereich von 
1,5 bis 8,1 Stunden bei verschiedenen Dosierungen 
fiir alle drei Versuchsebenen. Als Hauptmetabolit 
entsteht p,p'-Dichlorbenzophenon, das nach 24 
Stunden sein Maximum im waBrigen System er
reicht. Im nattirlichen Sediment aus dem Hopfen
anbaugebiet konnte kein Wirkstoff nachgewiesen 
werden. 

Nach Behandlung eines 150-1-Mikrokosmos mit der 
einfachen (7 ,5 kg/ha KELTHANE NEU) und der 
doppelten praxistiblichen Aufwandmenge wird die 
Anfangskonzentration von 135 mg/I bzw. 229 mg/I 
Dicofol binnen 16 Tagen auf 0,51 bzw. 0,26 mg/I 
abgebaut, wobei Riickstande von 4,4 bzw. 10,7 
mg/I p,p'-Dichlorbenzophenon im Wasser enthalten 
sind. Durch eine praxisiibliche Applikation von 7 ,5 
kg/ha KEL THANE NEU wurden keine signifikan
ten Auswirkungen auf die Individuendichte an 
Krebstieren (W asserflohe, Htipferlinge) festgestellt. 
Durch Applikation von 15 kg/ha KELTHANE NEU 
(das Doppelte der zugelassenen Aufwandmenge) 
auf einen Mikrokosmos wird die Population der 
Krustazeen ftir mehrere Wochen stark reduziert, er
holt sich jedoch langsam. Die Beobachtungen im 
Freiland nach Anwendung von KEL THANE NEU 
in einem Hopfengarten in unmittelbarer Gewasser
nahe zeigten, daB durch Abtrift 1,2 mg/I p,p-Dico
fol erreicht wurden. Diese Konzentration ist etwa 
lOOfach kleiner als der NOEC fiir Daphnia magna. 

Im Gewasser traten Veranderungen der Populati
onsdichte bzw. der Verteilung auf verschiedene 
Gewassertiefen auf, die aufgrund des einge
schrankten Versuchsansatzes nicht statistisch gesi
chert werden konnten. 

Um die Auswirkungen von Dicofol - und dies be
trifft Xenobiotika ganz allgemein - im Konzentrati
onsbereich der no observed effect concentration 
(NOEC) sicher nachzuweisen, sind umfangreiche 
Voruntersuchungen zur Populationsdynamik von 
Organismengruppen der Lebensgemeinschaft Wei
her notwendig, die einen ausreichenden Datenfun
dus ftir multifaktorielle Analysenverfahren liefem 
konnen. 

Zur Bestimmung der Dicofolrtickstande wurde eine 
Methode entwickelt, die die getrennte Erfassung 
von p,p'-Dicofol, o,p'-Dicofol und des Hauptmeta
boliten p,p'-Dichlorbenzophenon in Wasser und in 
Sediment errnoglicht. Der Wirkstoff wird dabei mit 
n-Hexan aus Wasser bzw. Sediment extrahiert, iiber
eine Celite-Schwefelsaure-Saule gereinigt und an
schlieBend gaschromatographisch mit einem Elek
troneneinfangdetektor bzw. mit der Geratekopp
lung Gaschromatographie/Massenspektrometrie be
stimmt. Die Bestimungsgrenze fiir p,p'- und o,p'-

Dicofol' in Wasser betragt 0,05 mg/I. Die Wieder
findungsraten liegen bei 71 bis 101 %. 

Erarbeituog eioer Methode fiir Nachzulassuogs

untersuchungen voo Pflanzenschutzmitteln mit 

Bodenalgen - Development of a method with soil 

algae for post-registration of pesticides (Neu
haus, W.) 

Bodenalgen sind aufgrund ihrer allgemeinen Ver
breitung, ihrer hohen Dichte im Boden (zum Teil 
iiber I Mio. Algen/g Boden-Trockensubstanz) und 
ihrer Sensibilitat gegeniiber Pflanzenschutzmitteln 
als Indikatoren geeignet. Ihr Stoffwechsel ist dem 
hoherer Pflanzen ahnlich, so daB Pflanzenschutz
mittel in vergleichbarer Weise einwirken. Zur Er
fassung dieser Wirkungen wurde eine Methode er
arbeitet, mit deren Hilfe die Anzahl eukaryotischer 
Algen im Boden unter dem EinfluB von Pflanzen
schutzmitteln in Labor- und Feldversuchen be
stimmt werden kann. Sie basiert auf einer Kultivie
rung der behandelten Erde in Petrischalen mit fe
stem Nahrmedium, auf dem nach vier Wochen eine 
Auszahlung der Algenkolonien erfolgt. Erste Er
gebnisse mit verschiedenen Herbiziden und Insekti
ziden unter Labor- und Freilandbedingungen liegen 
var. Eine Einbeziehung von Blaualgen sowie ein
zelner eukaryotischer Algenspezies ist vorgesehen. 
Die Ergebnisse sollen zusammen mit den Erkennt
nissen anderer Versuchsansteller genutzt werden, 
um negative Auswirkungen einer Pflanzenschutz
mittel-Anwendung auf die Bodenfruchtbarkeit zu 
vermeiden. 

Untersuchungen zur Auswirkuog von Ptlaozen

schutzmittelo auf Collembolen - Investigations 

on the effect of pesticides on collembola (SiiB, 
Angelika) 

Im Rahmen von Nachzulassungsuntersuchungen 
sollen u. a. die Auswirkungen von Pflanzenschutz
mitteln auf Organismen der Bodenmesofauna unter 
besonderer Beriicksichtigung der Collembolen er
faBt werden. Hauptkriterium fiir die Bewertung 
miissen letztlich die Ergebnisse im Feldversuch 
sein, bei dem jedoch zahlreiche Faktoren die Wir
kung beeinflussen. Durch Labor- und Modellunter
suchungen sollte zunachst eine Grundlage sowohl 
fiir eine gezieltere Auswahl potentiell toxischer 
Praparate als auch ftir die Interpretation von Effek
ten im Freiland geschaffen werden. Daher wurden 
in Anlehnung an eine entsprechende Richtlinie fur 
die Chemikalienpriifung mit 12 Pflanzenschutzmit
teln Laborversuche mit der Collembolenart Folso

mia candida in "artificial soil" durchgefiihrt. 

Die untersuchten phosphororganischen und chlor
organischen Insektizide erwiesen sich dabei als die 
Praparate mit der hochsten Toxizitat. Sowohl die 
LC50-Werte als auch die EC50-Werte fiir die Min
derung der Reproduktionsrate lagen im Bereich von 
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0,1 bis 10 ppm. Dagegen trat bei den getesteten Py
rethroiden, Fungiziden und Herbiziden eine geringe 
bis mittlere Mortalitat auf. In jedem Fall war jedoch 
die Reproduktionsrate starker beeintriichtigt. Wei
terhin wurde in Versuchen mit natiirlichen Boden 
ein starker EinfluB der Bodenart auf die Wirkung 
der Pflanzenschutzmittel nachgewiesen. Die erhal
tenen Werte zur direkten Wirkung der in den Boden 
eingemischten Priiparate konnen den Ergebnissen 
aus ersten Modell- und Feldversuchen gegeniiber
gestellt werden, bei denen einzelne Taxa der Bo
denmesofauna determiniert wurden. Weiterfiih
rende Untersuchungen u. a. zur Artspezifitat der Ef
fekte und zum EinfluB abiotischer Parameter sollen 
zur Erweiterung der Kenntnisse iiber mogliche 
Wirkungen auf die Bodenmesofauna im C>kosystem 
dienen. 

Auswirkungen einer E-605-FORTE-Anwendung 

in Johannisbeeren auf Schad- und Nutzorganis
men einschlie81ich riickstandsanalytischer Un
tersuchungen - Effects of an E 605 FORTE 

application on pest and benefical arthropods in 
currants including determination of residues 
(Baier, Barbara, und Schenke, D.) 

Ah Mai kommt es in Johannisbeeren oft zum ver
stiirkten Auftreten saugender Schaderreger. das eine 
PflanzenschutzmaBnahme erforderlich macht. Da
her wurden Versuche zur Wirkung einer E-605-
FORTE-Applikation durchgefiihrt, wo neben den 

Schadorganismen vor allem der EinfluB auf die 
Nutzarthropoden Raubmilben und Spinnen im 
Mittelpunkt stand Die Behandlung erfolgte Mitte 
Juni mit einer Aufwandmenge von 0,35 I/ha. Der 
nach dem Antrocknen des Spritzbelages bestimmte 
Mittelwert der Initialkonzentration auf der Blatt
oberfliiche lag bei durchschnittlich 10,6 mg/kg 
Blattmasse. Zwei Tage naci1 der Applikation waren 
im Mittel 0,14 mg/kg Parathion-ethyl auf den Jo
hannisbeerbliittem zu finden. 

Gegeniiber Aphiden und Thysanopteren wurde eine 
I00%ige Wirkung erzielt, wobei die Wirkungs
dauer kurz war. Eine Neubesiedlung <lurch Aphiden 
erfolgte bereits nach einer Woche, wiihrend die er
sten Thysanopteren zwei Wochen nach der Appli
kation beobachtet wurden. Eine Dezimierung der 
vorhandenen Spinnmilbenpopulation durch E 605 
FORTE trat nicht ein. 

Bei den Nutzarthropoden wurde die domiruerende 
Raubmilbenart Zetzellia mali nicht beeintriichtigt. 

· Raubmilben aus der Familie Phytoseiidae waren
nur ganz vereinzelt vertreten, so daB dazu keine
Aussagen moglich sind. Bei den Spinnen war dage
gen am 2. Tag nach der Behandlung ein deutlicher
Riickgang der Population zu verzeichnen. Danach
nahm die Anzahl Spinnen/Strauch in der E-605-
FORTE-Variante wieder deutlich zu, so daB zwei
Wochen nach der Applikation kein Unterschied zur
Kontrolle mehr erkennbar war.
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RW 

Der Schwerpunkt der Arbeiten der Dienststelle lag 
in der fachlichen Beratung des BML und Mitarbeit 
bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften fur 
den Pflanzenschutz im Bereich der Pflanzenbe
schau. und der Qualitiitsrichtlinien fur "Pflanzen und 
Vermehrungsmaterial von Obst, Gemuse und Zier
pflanzen" auf der Ebene der Europaischen Gemein
schaft. Insgesamt 43 Richtlinien und Entscheidun
gen wurden im Berichtszeitraum verhandelt, wovon 
23 verabschiedet werden konnten. Die im folgen
den genannten Themengebiete standen besonders 
im Vordergrund: 

1. Dberarbeitung und Verabschiedung der An
Minge I - V der EG-Richtlinie (RL) 77 /93/
EWG ("Pflanzenquarantiinerichtlinie"), wo
rin samtliche Schadorganismen sowie Pflanzen,
Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstiinde,
die im Geltungsbereich dieser Richtlinie liegen,
aufgefiihrt sind. Eine besonders intensive Be
treuung war hier bei den Punkten Schutzgebiete,
Zitruspflanzen und -obst sowie Koniferenholz
aus Nordamerika erforderlich, wobei die beiden
letzteren Problembereiche noch nicht abge
schlossen werden konnten.

2. Die Richtlinienkorper tiber Qualitiitsanforde
rungen fiir Pflanzen und Vermehrungsmate
rial von Obst und Gemiise (RL 92/33/EWG,
RL 92/34/EWG) konnten verabschiedet werden.
Die Beratungen der Anhange und Durchfiih
rungsbestimmungen in diesem Bereich, ein
schlieBlich Zierpflanzen, (insgesamt 11 Richt
linien) dauem trotz intensiver Bearbeitung in
den entsprechenden neu eingerichteten Standi
gen Ausschiissen, an denen die Dienststelle be
ratend teilnimmt, weiterhin an.

Im Rahmen der Anpassung vorhandener Pflan
zenschutzbestimmungen im Bereich der Pflan
zengesundheit an die Erfordemisse des Binnen
marktes wurden die EG-Bekampfungsrichtlinien 
zur "Bakteriellen Ringfaule der Kartoffel" (RL 

Dienststelle fiir wirtschaftliche 

Fragen und Rechtsangelegenheiten im 

Pflanzenschutz in Braunschweig mit 

Au6enstelle in Kleinmachnow 

80/665/EWG) und zur "Bekampfung des Kartoffel
nematoden" (RL 69/465/EWG) eingehend beraten 
(noch nicht verabschiedet). 

Im Rahmen der weiteren Ausarbeitung der neuen 
EG-Strategie im Pflanzenbeschaubereich war die 
intensive Mitarbeit der Dienststelle bei verschie
denen neu erarbeiteten Richtlinien und in neu ein
gerichteten Arbeitsgruppen erforderlich. So konn
ten die Beratungen zu Durchfiihrungsbestim
m ungen wie der Richtlinie zur "Verfahrensweise 
und den Bedingungen bei der Registrierung von 
Produzenten und Importeuren" (RL 92/90/EWG) 
sowie der Richtlinie zur "Standardisierung des 
Pflanzenpasses" (RL 92/105/EWG) abgeschlossen 
werden. Neben verschiedenen ad hoc-Arbeitsgrup
pen zur Losung besonderer Probleme (phytosani
tiire Beschrankungen fur die Einfuhr tropischer 
Friichte, Kartoffelringfaulerichtlinie) wurden fiir 
die zwei Bereiche "Phytosanitiire Information, 
EDV-gestiitzte Dateniibertragung" und "Pflanzenin
spektionsvorschriften, Vademecum" regelmaBig ta
gende Arbeitsgruppen auf Dauer durch die EG
Kommission eingerichtet, die maBgeblich von der 
Dienststelle betreut werden. 

Im Rahmen der Umsetzung der Anforderungen der 
neuen EG-Pflanzenschutzstrategie im Bereich der 
Pflanzengesundheit (Pflanzenbeschau und "Quali
tatsrichtlinien") in deutsches Recht war die Dienst
stelle sowohl bei dem Gesetz zur Anderung pflan
zenschutzrechtlicher und saatgutrechtlicher Vor
schriften als auch bei der noch nicht abge
schlossenen Dberarbeitung der Pflanzenbeschau
verordnung, welche in Inhalt und Umfang wesent
lich zu erweitem ist, beteiligt. 

Dariiber hinaus wurden in Begleitung der Beratun
gen bei der EG sowie zur Vorbereitung zur Umset
zung der neuen Bestimmungen in die Praxis ver
stiirkt auBerordentliche Beratungen mit dem Pflan
zenschutzdienst der Lander auf Fachreferentene
bene sowie im Rahmen der von seiten des BML 
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eingerichteten Arbeitskreise zur "Registrierung/ 
PflanzenpaB/lokaler Markt", "EinlaBstellen/Dritt
landware" und "Zertifizierung/Qualitatsrichtlinien" 
durchgeftihrt. 

Im Rahmen der Arbeiten in der EUROPEAN AND 
MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION OR
GANIZATION wurde neben der iiblichen Betreu
ung von Arbeitsgruppen Datenmaterial iiber ea. 
500 Schadorganismen, insbesondere hinsichtlich ih
rer geographischen Verbreitung in Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Wissenschaftlem anderer Institute 
der BBA, gepruft und iiberarbeitet. 

Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachun
gen, die im In- und Ausland sowie von der EG zum 
Pflanzenschutz, insbesondere zum Schutz gegen 
das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen 
oder Ptlanzenerzeugnisse, erlassen wurden, werden 
gesammelt. Soweit sie fiir die Ptlanzenschutz
dienste der Lander von besonderer Bedeutung sind, 
wurden sie in den von der Dienststelle bearbeiteten 
"Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen" verof
fentlicht (1992, 285 Seiten). Dabei wurden umfang
reiche fremdsprachliche Texte ins Deutsche iiber
setzt. 

Informations- und Datenblatter zur Unterstiitzung 
des Pflanzenschutzdienstes der Lander sind zu fol
genden Schadorganismen erarbeitet worden: Bli

thoperta orientalis, Oligonychus perditus, Nacco

bus aberrans (Falsches Wurzelgallenalchen), Di

tylenchus destructor (Kartoffelkratzealchen), Cry

phonectria parasitica (Kastanienkrebs), Gefahrli
che Nematoden (Ubersicht auBereuropaischer Ar
ten). 

Inter- und intraspezifische Kreuzungsexperi

mente mit einem deutschen und russischen lso
lat von Bursaphelenchus mucrona,tus mit B. xy

lophilus - lnterspecific and intraspecific cross 

hybridization with a German and Russian iso

late of Bursaphelenchus mucronatus with B. xy

lophilus (Braasch, Helen) 

Zurn besseren Verstandnis der taxonomischen Be
ziehungen zwischen dem Quarantaneschadling 
Bursaphelenchus .xylophilus (Kiefemholznematode) 
und der in Europa und Asien vorkommenden, 
schwach pathogenen verwandten Art B. mucronatus 

und der durch Einkreuzung von Pathogenitatsgenen 
bestehenden Gefahren wurden intra- und interspezi
fische Kreuzungsexperimente mit deutschen und 
sibirischen Herkiinften von B. mucronatus durchge
fiihrt. Nach bisherigen Ergebnissen kreuzt sich das 
deutsche Isolat von B. mucronatus sehr gut mit dem 
franzosischen und sibirischen lsolat und weniger 
gut mit dem japanischen. Das sibirische lsolat 
kreuzt sich weniger gut mit dem franzosischen und 
japanischen Isolat. Die Kreuzung des deutschen 
und sibirischen Isolates von B. mucronatus mit B. 

.xylophilus ist schwierig, war jedoch in geringem 
Umfang mit dem deutschen lsolat moglich. 

Untersuchungen zur Pathogenitat eines deut

schen Isolates von Bursaphelenchus mucronatus 

- Investigations on pathogenicity of the German

isolate of Bursaphelenchus mucronatus (Braasch,
Helen)

Ebenso wie bei B. xylophilus weisen verschiedene 
Herkiinfte von B. mucronatus Pathogenitatsunter
schiede auf. Deshalb sind neu entdeckte Herkiinfte 
in bisher nicht untersuchten Gebieten entsprechend 
zu charakterisieren. Im Friihsommer 1992 wurden 
Inokulationsversuche mit dem deutschen Isolat von 
B. mucronatus an dreijahrigen Sarnlingen von Pi

nus sylvestris im Freiland begonnen. Bereits ein
Monat nach der Inokulation zeigten 11 von 20 Ver
suchspflanzen im Gegensatz zur Kontrolle ein Ab
welken des Spitzentriebes. Die Welke schritt bis
zum Winter nicht wesentlich fort.

Massives Auftreten von Holzwespen mit parasi

tiscben Nematoden der Gattung Deladenus 

Massive occurrence of wood wasps with parasi

tic nematodes of the genus Deladenus (Braasch, 
Helen) 

Im Marz 1992 wurden aus einem ea. 40jahrigen 
Kiefernholzbestand in Sachsen-Anhalt Stamm
stiicke von Pinus sylvestris gewonnen und zur Be
obachtung der ausschliipfenden Insekten eingeka
figt. Im J uni/Juli schliipften daraus fast ausschlieB
lich in groBer Anzahl Holzwespen der Art Sirex ju

vencus L., die zu 83 % (60 untersuchte Exemplare) 
bei beiden Geschlechtem in der Leibeshohle Weib
chen und Larvenpakete des Nematoden Deladenus 

spec. enthielten. In Australien wird der Nematode 
zur biologischen Bekarnpfung von Siriciden einge
setzt. 

Untersuchungen zur Optimierung des Immuno

Fluoreszenz-Testes (IF -Test) als Nachweisme
thode fiir Xanthomonas campestris pv. pelargonii 

- Investigation into the optimization of the im

muno-fluorescence test (IF test) as detection

method for Xanthomonas campestris pv. pelargo

nii (Muller, Petra)

Der IF-Test wird zum sicheren Nachweis wichtiger 
Schadorganismen bei der Zertifizierung von Ver
mehrungsmaterial und Pflanzen von Zierpflanzen
arten eingesetzt, wobei Hintergrundreaktionen des 
Pflanzenmaterials und somit falsch-positive Ergeb
nisse ein Problem darstellen. Mehrere IF-Arbeits
methoden und Antiseren wurden verglichen und auf 
Handhabbarkeit und Sicherheit untersucht. Die 
Auswertbarkeit verschiedener Aufarbeitungen des 
Pflanzenmaterials wurde gepriift. Erganzend wird 
an einer Methode zur Bestatigung positiver Ergeb
nisse im IF-Test gearbeitet. 
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Bibliotheken in Berlin-Dahlem, 

JJraunschweig und Kleinmachnow 

Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin 

und Informationszentrum fiir tropi

schen Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Bibliotheken in Berlin-Dahlem, Braunschweig und Kleinmachnow 

Die Bibliotheken gehoren mit 120.000 Banden und 
mehr als 2.500 laufenden Zeitschriften zu den be
deutendsten Spezialsammlungen wissenschaftli
cher Literatur auf dem Gebiet der Phytomedizin in 
Mitteleuropa. Sie sind dem Leihverkehr der deut
schen Bibliotheken direkt angeschlossen. Die 
Handbuchereien der fiinf AuBeninstitute bilden Pra
senzbibliotheken. 

Die Zeitschriftenbestande der Bibliotheken stehen 
in der Zeitschriftendatenbank des Deutschen Bi
bliotheksinstituts online zur Verfugung. 

Die Bibliotheken gehoren als "AGLINET Subject 
Centre" dem von der FAQ in Rom und der IAALD 
getragenen AGLINET-System (Agricultural Li
brary Network) an. 

Die Bibliotheken wurden im Berichtszeitraum un
mittelbar und iiber den Leihverkehr stark in An
spruch genommen. Der internationale Litera
turaustausch der Bibliotheken wurde weiter aus
gebaut. Dafiir wurde in . Berlin eine neue Tausch
partner-/f auschgaben-Datei aufgebaut und eine 
umfassende Revision der Tauschpartner bzw. 
Tauschgaben weitgehend abgeschlossen, 

Die Arbeiten zur Vorbereitung eines Gesamtkatalo
ges der Monographien der BBA mit dem Biblio, 
theksdatenbanksystem ALLEGRO-C wurden ver
starkt fortgesetzt. 

Bei den Bibliotheken liegt die Betreuung der Verof
fentlichungen der Biologischen Bundesanstalt. Die 
Bestande der Bibliotheken bilden die Vorausset
zung ftir die Arbeit der Dokumentationsstelle fur 
Phytomedizin. 

Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin in Berlin-Dahlem 

Die Dokumentationsstelle hat die wissenschaftliche 
Literatur auf dem Gebiet der Phytopathologie und 
des Pflanzenschutzes einschlieBlich Vorratsschutz 
und deren Grenzgebiete zu erfassen, auszuwerten 
und nachzuweisen. Die Literaturdaten werden in 
Zusammenarbeit mit der Zentralstelle fiir Agrardo
kumentation und -information (ZADI) in Bonn zur 
Datenbank PHYTOMED weiterverarbeitet. Die 
"Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, Neue 
Falge", die aus der Datenbank erstellt wird, er
schlieBt die Literatur durch ein viersprachiges In
haltsverzeichnis, Autoren- und Schlagwortregister 
sowie eine "English-German Reference List to the 
Index of Descriptors". 

Die Datenbank PHYTOMED ist beim Deutschen 
Institut fur Medizinische Dokumentation und In
formation (DIMDI) in Koln unter Verantwortung 

von ZADI, bei STN Karlsruhe (Scientific Technical 
Network) unter Verantwortung des Fachinformati
onszentrums Chemie (FIZ-Chemie) aufgelegt. Ihre 
Direktnutzung aus dem In- und Ausland hat sich 
verstarkt. Umfangreiche Arbeiten galten der Ver
besserung und Korrektur der Datenbank. Die 
Nachimplementierung englischer Titel fiir die 
Freitextsuche wurde abgeschlossen. Der Einsatz der 
XENIX-Software erforderte nach wie vor Anpas
sungsarbeiten. Hierzu erfolgte ein Abgleich der 
Zeitschriftendatei der ZDB (Deutsche Zeitschriften 
Datenbank) und der Zeitschriften der BBA. 

Der "PHYTOMED Thesaurus" in deutscher und 
englischer Sprache sowie ein Benutzerhandbuch in 
englischer und deutscher Sprache stehen zur Verfti
gung. 
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Die Dokumentationsstelle ist Mitglied des Fachin
formationssystems Emahrung, Landwirtschaft und 
Forsten gemaB dem Bund-Lander-Verwaltungsab
kommen iiber die Agrardokumentation von 1983. 

Die Lieferung von Literaturdaten einschlieBlich 
Abstracts aus der Bundesrepublik Deutschland fiir 
das intemationale Agrardokumentationssystem 
AGRIS der F AO und die nationale Agrardateribank 
ELFIS wurde fortgesetzt. 

Praktika im Rahmen der Bibliothekar- und Doku
mentarausbildung an Hoch- und Fachschulen wer
den zunehmend in der Dokumentationsstelle absol
viert. 

Die Deskritorenstruktur im Fach Phytomedizin 
wurde auf Verwendbarkeit im EDV-System gepriift 
und iiberarbeitet. Ferner wurde ein Abgleich 
phytomedizinisch relevanter Thesauren 
vorgenommen. Fiir das von der Albert R. Mann 
Library der Cornell University/USA geleitete 
Projekt zur Kemliteratur der Phytomedizin wurden 
Monographien-Listen bearbeitet und Strukturdaten 
geliegert. 

Eine Strukturanalyse der Benutzungsvorgange der 
Pflanzenschutzdokumentation PHYTOMED wurde

vorbereitet. 

Informationszentrum fiir tropischen Pflanzenschutz in Berlin-Dahlem 

Mit Literaturauskiinften zu 149 Themen auf 
phytomedizinischem Gebiet konnte das Informati
onszentrurn in nahezu gleichem Umfang wie im 
Vorjahr den Informationsbedarf von Forschungs
vorhaben und praxisnahen Agrarprojekten in 21 
Landero der Tropen und Subtropen befriedigen. 

Die Anfragenfrequenz verteilte sich wie folgt: 
Hochschulunabhangige Projekte 22 %, Hochschu
len 55 % und Entwicklungshilfeprojekte 16 %. 
Damit nehmen die Hochschulen unter den Benut
zern weiterhin eine dominierende Stellung ein. In 
der Gruppe Entwicklungshilfe ist ein Riickgang von 
Anfragen aus nicht GTZ-gebundenen Projekten 
festzustellen, so daB 94 % Anfragen der Entwick
lungshilfe von GTZ-Projekten stammen. Die iib
rigen Anfragen kommen von nicht staatlich gebun
denen Einrichtungen. 

Die Themen der Anfragen betreffen iiberwiegend 
MaBnahmen, die in den Entwicklungslandern mit 
der Ein- und Durchfiihrung eines moglichst 

standortgerechten Pflanzenschutzes zusammen
hangen, bei dem iiberwiegend alternative, okolo
gisch vertretbare und okonomisch durchfiihrbare 
Methoden angewandt werden, insbesondere durch 
den Einsatz natiirlicher Pflanzenschutzmittel und 
natiirlicher Gegenspieler. Mit Abnahme der Aktua-

litat des Heuschreckenproblems haben sich auch 
die Anfragen zu diesem Thema verringert, sie ka
men our noch aus westafrikanischen Landero. 
Weitere Themen waren Riickstandsproblematik und 
Vorratsschutz. 

Das Informationszentrum arbeitet weiterhin auf 
vertraglicher Basis mit der GTZ zusammen. Es er
stellte fiir das Heuschreckenprojekt der GTZ eine 
Acrididen-Literaturdatei und erteilte an die Mitar
beiter dieses Arbeitskreises Auskiinfte. Ferner ist es 
an der Erstellung der Datenbank PHYTOMED be
teiligt. Der Literaturaustausch zwischen den 
Agrarforschungszentren ICRISAT, ICARDA, 
CIMMYT und ICIPE wird weiter aufrecht erhalten 
bzw. erweitert sowie die fiir die Arbeit wertvollen 
Kontakte zu anderen Zentren wie CIAT, CIP, IITA 
und IRRI gepflegt. Kontakte bestehen auch zur 
DSE, ATSAF und FAO. 

Mit Hilfe spezieller Software wurde aus verschie
denen bibliographischen Datenbanken die Acridi
den-Literatur ausgewahlt, in ein einheitliches For
mat gebracht und zu einer eigenen Datenbank zu
sammengestellt, um diese Literatur im Bedarfsfall 
schnell und ausreichend bereitstellen zu konnen. 
Die Datenbank umfaBt die bis Juni 1992 nach-weis-
bare intemationale Literatur. 
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IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

a) Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und Organisationen;
Lehrtiitigkeit

lnlandische Einrichtungen 

Zwischen der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft und den Universitats-, Hochschul- und 
Fachhochschulinstituten bzw. den Veitretem des Fachgebietes Phytopathologie und Pflanzenschutz besteht eine 
enge Zusammenarbeit. Die Wissenschaftler dieses Bereiches nehmen an den regelmaBig einmal im Jahr durch
gefiihrten Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes teil. Wissenschaftliche Mitarbeiter der Biolo
gischen Bundesanstalt halten Vorlesungen an Universitaten und Hochschulen und fiihren Ubungen und Semi
nare durch. 

Folgende Wissenschaftler der Bundesanstaltwirkten im Berichtsjahr 

als au8erplanma6iger Professor: 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. BUTIN 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat.CASPER 

Wiss. Dir. Prof. Dr. Renate KOENIG 

Ltd. Wiss. Dir. Prof. Dr. rer. nat. LAUX 

Wiss. Dir. Prof. Dr. agr. PESTEMER 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. WENZEL 

Wiss. Oberrat Prof. Dr. agr. ZELLER 

als Honorarprofessor 

Prasident und Professor 
Prof. Dr. rer. nat. KLINGAUF 

als Privatdozent 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. DEML 

Wiss. Dir. D.r. agr. SEEMULLER 

Universitat Gottingen 
Forstwissenschaftlicher Fachbereich 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultat 

Techn.Universitat Berlin 
Fachbereich Internationale 
Agrarentwicklung 

Techn. Universitat Berlin 
Fachbereich Internationale 
Agrarentwicklung 

Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Techn. Universitat Mtinchen 
Fakultat fiir Landwirtschaft und 
Gartenbau 

Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Techn. Hochschule Darmstadt 
Fachbereich Biologie 

Freie Universitat Berlin 
Fachbereich Biologie 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 



als Lehrbeauftragter 

Dr. rer. nat. BACKHAUS 

Dir. u. Prof. Dr. agr. DICKLER 

Dir. u. Prof. Dr.-lng. GANZELMEIER 

Dr. agr, JELKMANN 

Dr. rer. nat. KOLLAR 

Dr. rer. hort. MAISS 

Dr. agr. MOTTE 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. REICHMUTH 

Wiss. Dir. Dr. rer. nat. STURHAN 

Wiss. Oberrat Dr. agr. VETTEN 

Wiss. Oberrat Dr. forest. WULF 
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Techn. Universitiit Braunschweig, 
Fachbereich Biotechnologie 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fur Biologie 

Universitat Hannover 

Fachbereich Gartenbau 

Universitiit Heidelberg 
Fakultiit fiir Biologie 

Universitiit Heidelberg 
Fakultiit fiir Biologie 

Universitiit Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Humboldt-Universitat Berlin 
Fakultiit fiir Landwirtschaft 

und Gartenbau 

Techn. Universitiit Berlin 
Fachbereich Lebensmitteltechnologie 
und Biotechnologie 
Fachbereich Intemationale 

Agrarentwicklung, Fachgebiet 
Phytomedizin 

Universitat Munster 
Fachbereich Biologie 
seit 01.10.1992 Humboldt-Universitiit 

Universitiit Gottingen 
Fachbereich Agrarwissenschaft 

Universitiit Gottingen 
Forstwissenschaftlicher Fachbereich 

Wissenschaftler der Biologischen Bundesanstalt haben im Berichtsjahr in zahlreichen Arbeitsgruppen mitge
wirkt und waren fur Behorden und Organisationen als Sachverstandige tiitig. 

Auslandische und internationale Einrichtungen 

Fiir den wissenschaftlichen Austausch in den Bereichen Pflanzenschutz und Phytomedizin unterhalt die Biologi
sche Bundesanstalt intemationale Beziehungen zu Fachorganisationen und auslandischen Hochschulen in der 
ganzen Welt. 

Aufgrund bilateraler Absprachen besteht eine enge wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit im Bereich der 
Agrarforschung mit folgenden Uindem: Bulgarien, China, Frankreich, Iran, Israel, Kanada. Niederlande, Ruma
nien, RuBland, Spanien, Ungarn und den USA. Zahlreiche auslandische Wissenschaftler und Delegationen be
suchten die Bundesanstalt. Wissenschaftler der Biologischen Bundesanstalt beteiligten sich, wie in frtiheren Be
richtsjahren, intensiv an der Arbeit zahlreicher intemationaler Institutionen. Die Dokumentationsstelle fur Phy
tomedizin der Biologischen Bundesanstalt beteiligt sich durch Zulieferung von Oaten am intemationalen Agrar

dokumentationssystem AGRIS der FAO in Rom. 
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b) Mitgliedschafteo der BBA

Deutsche Orgaoisatiooeo 

Akademie fur Technisch-Wissenschaftliche Weiterbildung Braunschweig 
Arbeitsgemeinschaft fur Umweltfragen 
Arbeitsgemeinschaft d�r Institute fur Bienenforschung 
Bibliotheksgesellschaft Niedersachsen 
Bibliotheksregion S iidostniedersachsen 
Bundesverband Deutscher Pflanzenziichter 
Deutsche Gesellschaft fur allgemeine und angewandte Entomologie 
Deutsche Gesellschaft fur Dokumentation 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
Deutscher Bibliotheksverband 
Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 
Deutsches Maiskomitee 
Forschungskreis der Ernahrungsindustrie 
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Gesellschaft fur Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues 
Verband Deutscher Agrarjournalisten 
Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und 
Forschungsanstalten 

Auslaodische und ioteroatiooale Orgaoisatiooeo 

Aglinet-System 
European Association of Science Editors (EASE) 
Groupe Consultatif International de Recherche sur le Colza (GCIRC) 
Institute for Liquid Atomisation and Spray Systems (ILASS) 
International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants, 

West Palaearctic Regional Section (IOBC, WPRS) 
Society of Invertebrate Pathology (SIP) 
The International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE) 
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V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Biologischen Bundes
anstalt

1. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen.
NeueFolge
Sammlung intemationaler Verordnungen und
Gesetze zurn Pflanzenschutz (Erscheinen nach
Bedarf. 5 Hefte bilden einen Band. Aufl. 420)
- 1992 erschienen Band 56, Heft 1-5, Band 57,
Heft 1.

2. Bekanntmachungen der Biologischen Bundesan
stalt
Bekanntmachungen iiber die Zulassung von
Pflanzenschutzmitteln und die Anerkennung von
Pflanzenschutzgeraten und -gerateteilen (Aufl.
700) - 1992 erschienen Heft 48-53.

3. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur.
NeueFolge
Titelbibliographie des intemationalen Fach
schriftums von Phytomedizin und Pflanzen
schutz (Aufl. 750) - 1992 erschienen Band 27.
Heft 4, und Band 28, Heft 1-3.

4. Gerateprtifberichte der Biologischen Bundesan
stalt
Berichte iiber geprtifte Pflanzenschutz- und Vor
ratsschutzgerate und -gerateteile (Aufl. 500-
1000).

5. Datenbank PHYTOMED
Datenbank fiir Phytomedizin (Pflanzenkrank
heiten und Pflanzenschutz mit Vorratsschutz).
405 OOO Zitate aus der intemationalen wissen
schaftlichen Literatur. On-line-Recherchen bei
DIMDI. WeisshausstraBe 27, 5000 Koln 41, und
bei STN Karlsruhe iiber FIZ-Chemie, Steinplatz
2, 1000 Berlin 12, oder Suchauftrage an die Do
kumentationsstelle ftir Phytomedizin der BBA,
Konigin-Luise-StraBe 19, 1000 Berlin 33.

6. Jahresbericht der Biologischen Bundesanstalt
Bericht iiber Personal, Organisation, Veroffent
lichungen iiber abgeschlossene Forschungsvor
haben der BBA. Erscheint jahrlich. Sonderdruck
aus dem Jahresbericht Forschung im Geschafts
bereich des Bundesministers fiir Emahrung,
Landwirtschaft und Forsten (Aufl. des Sonder
drucks 2500). 1992 erschien Jahresbericht 1991,
160 s.

7. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt
Wissenschaftliche Veroffentlichungen aus den
Instituten der Biologischen Bundesanstalt (Er
scheinen nach Bedarf, Auflage unterschiedlich).
1992 erschienen:
Heft 275, 1992: Gaschromatographie der Pflan
zenschutzmittel. Tabellarische Literaturreferate.
XVIII. Von Dr. W. Ebing und Dr. J. Kirchhoff.
144 s.

Heft 276, 1992: Untersuchungen zum Befall der 
Gerste durch Gaeumannomyces graminis (Sacc.) 
von Arx & Olivier var. tritici Walker unter Be
riicksichtigung der Arten- und Sortenanfalligkeit. 
Von Dr. H. Mielke. 74 S., 2 Abb., 32 Tab. 
Heft 277, 1992: Einheitliche Grundsatze zur Si
cherung des Gesundheitsschutzes fiir den An
wender von Pflanzenschutzmitteln (Einheitliche 
Grundsatze (Anwenderschutz). Von J.-R. Lun
dehn, D. Westphal, H. Kieczka, B. Krebs, S. Lo
cher-Bolz, W. Maasfeld und E.-D. Pick. 112 S., 
6 Abb., 14 Tab. 
Heft 278, 1992: Integrierter Pflanzenschutz im 
Apfelanbau. Ein Leitfaden. Von Dr. B. Feier, Dr. 
R. Gottwald, Dr. P. Baufeld, Prof. Dr. W. Karg
und Dr. S. Stephan. 141 S., 106 Abb.
Heft 279, 1992: Festveranstaltung und Kollo
quium anlaBlich der Erweiterung der Biologi
schen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirt
schaft in Kleinmachnow/Land Brandenburg. 100
S., 18 Abb., 9 Tab.
Heft 280, 1992: Pflanzenschutzmittel und Vo
gelgefahrdung. Vortrage eines omithologischen
Rundgesprachs am 8. u. 9. April 1991 in Mun
ster. Bearb. von Dr. H. Gemmeke u. Dr. H. El
lenberg. 198 S., 56 Abb., 20 Tab.
Heft 281, 1992: Untersuchungen zur Bialagie,
Okolagie und Effektivitat aligaphager Raubmil
ben unter besanderer Beriicksichtigung van Am

blyseius barkeri ((HUGHES) (Acarina: Phyto
seiidae). Von Dr. B. Baier und Prof. Dr. W.
Karg. 88 S., 19 Abb., 16 Tab.
Heft 282, 1992: Wissenschaftliche Tagung iiber
den Feuerbrand, Ladenburg, 13.-14. Juni 1991.
Bearb. von Dr. habil. W. Zeller. 112 S., 13 Abb.,
22 Tab.
Heft 283, 1992: 48. Deutsche Pflanzenschutzta
gung in Gottingen, 5.-8. Oktaber 1992. Bearb.
von Prof. Dr. W. Laux, 558 S., 21 Abb., 14 Tab.
Heft 284, 1992: Bewertung van Pflanzenschutz
mitteln im Zulassungsverfahren. Bearb. van der
Abt. fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungs
technik. 141 S., 23 Abb.

8. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutz
dienstes
Wissenschaftliche Aufsatze und Nachrichten
iiber aktuelle Fragen des Pflanzenschutzes (er
scheint monatlich, Aufl. 1800). 1992 erschienen
Jahrgang 44, 272 S.

9. Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis als Teil der
"Beschreibenden Pflanzenschutzliste"
Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutz
mittel (Aufl. der Teilverzeichnisse 3000-7000).
1992 erschien die 40. Aufl. mit folgenden Teil
verzeichnissen:
Teil 1 Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hapfen
bau - Sonderkulturen - Nichtkulturland - Gewas
ser
Teil 2 Gemiisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau
Teil 5 Varratsschutz
Teil 6 Anerkannte Pflanzenschutz- und Varrats
schutzgerate
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b) Veroffentlichungen der wissenschaftlichen
Mitarbeiter

Leitung der Bundesanstalt 

GARBER, U., BEER, H., und MOTIE, G.: Unter
suchungen zum Zusammenhang zwischen Hiilsen
und Samenbefall mit Ascochyta fabae Speg. an Ak
kerbohne. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
44., 1992, 12-14. 

BRAMMEIER, H.: Veranderungen in der Biologi
schen Bundesanstalt ftir Land- m1d Forstwirtschaft 
nach AbschluB der Regelungen tiber die Herstel
lung der Einheit Deutschlands. Nachrichtenbl. 
Deut. Pflanzenschutzd. 44., 1992, 66-70. 

BRAMMEIER, H.: 48. Deutsche Pflanzenschutz
tagung vom 5. bis 8. Oktober 1992 in Gottingen. 
Nachrichtenbi. Deut. Pflanzenschutzd. 44., 1992, 
270-271.

KLINGAUF, F.: BegrtiBung. In: Festveranstaltung 
und Kolloquium. Mitt. Biol. Bundesanst. Land
Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 279., 1992, 7-14. 

KLINGAUF, F.: Prtifung und Zulassung von Pflan
zenschutzmitteln in der Bundesrepublik Deutsch
land. In: Pflanzenschutzmittel und Vogelgefahr
dung. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. 
Berlin-Dahlem 280., 1992, 15-28. 

KLINGAUF, F.: Naturstoffe ftir den Pflanzen
schutz? IV A Frankfurt, Profil 4., 1992, 7. 

KLINGAUF, F.: Die Aufgaben des Pflanzenschut
zes in einer umweltgerechten Pflanzenproduktion. 
Der Forderungsdienst 40. (7), 1992, 181-190. 

WOHLERS, P. W., NOLTING, H.-G., LUNDEHN, 
J.-R., HANS, R., WESTPHAL, D., HOFFMANN, 
G., UND KOCH, H.: Vorsicht beim Umgang mit 
Pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfungsmit
teln. AID-Heft 1042., 1992, 28 S. 

WOHLERS, P. W.: Auch im Haus- und Kleingar
ten - Vor�Jcht mit der Pflanzenschutzspritze. AID
Faltblatt. Uberarb. Aufl. 1992, 4 S. 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwen
dungstechnik in Braunschweig mit Au8enstelle 
Kleinmachnow 

BANASIAK, U., SIEBERS, J., und WILKENING, 
A.: Vergleichende Untersuchungen zum Rtick
standsverhalten von Pirimiphos-methyl an Tomaten 
und Paprika. In: 48. Deutsche Pflanzenschutz-Ta
gung. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. 
Berlin-Dahlem 283., 1992, 135. 

BEI1Z, H., SCHMIDT, H.-H., HOERNICKE, E., 
und SCHMIDT, H.: Erste Ergebnisse der Analyse 
zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und ih
ren okologisch-chemischen und toxikologischen 
Auswirkungen in der ehemaligen DDR. Mitt. Biol. 
Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 
274., 1991, 123 s.

BINNER, R., BRASSE, D., SCHINKEL, K., und 
SCHMIDT, H.-H.: Zur Einstufung der im Beitritts-

gebiet zugelassenen Pflanzenschutzmittel hinsicht
lich des Grundwasser- und Bienenschutzes. Nach
richtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 44. 1992, 49-57. 

GANZELMEIER, H., und KOPP, H.: Bewertung 
von Abtriftmessungen und deren Berticksichtigung 
im Zulassungsverfahren. In: 48. Deutsche Pflanzen
schutz-Tagung. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forst
wirtsch. Berlin-Dahlem 283., 1992, 272. 

HAMANN, W., SCHMIDT, H.-H., und BEI1Z, H.: 
Mit der Vereinigung Deutschlands eingetretene 
Veranderungen ftir Pflanzenschutzmittel in den 
neuen Bundeslandern. Feldwirtschaft 32., 1991, 
106-108.

HOERNICKE, E., und SCHMIDT, H.-H.: Zu eini
gen Auswirkungen des Pflanzenschutzmittelein
satzes in der ehemaligen DDR auf Mensch und 
Tier. In: 48. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung. 
Mitt. Biol. Rundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin
Dahlem 283., 1992, 280. 

HOHGARDT, K., WILKENING, A., LUNDEHN, 
J.-R., NOLTING, H.-G., PARNEMANN, H., 
EBING, W., FROST, M., und SCHUPHAN, I.: 
Prtifung des Rtickstandsverhaltens - Verbleib von 
Pflanzenschutzmitteln in und auf Pflanzen - Meta
bolismus, Metabolisierbarkeit und Abbau (Metabo
lismusrichtlinie-Pflanze). Richtlinie der Biologi
schen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft, 
Teil IV, 3-2, September 1992. 

JOERMANN, G., KOPP, H., und WILKENING, 
A.: Bioakkumulation. In: Bewertung von Pflanzen
schutzmitteln im Zulassungsverfahren. Mitt. Biol. 
Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 
284., 1992, 77-80. 

KOPP, H., und GANZELMEIER, H.: Abtrift von 
Pflanzenschutzmitteln in Gewasser - Grundlagen 
der Risikoabschatzung bei der Prtifung von Pflan
zenschutzmitteln im Zulassungsverfahren. In: DFG 
(Hrsg.): Beuiteilung von Pflanzenschutzmitteln in 
aquatischen Okosystemen. VCH, Weinheim, 1992, 
61-66.

KOPP, H., FORSTER, R., und KULA, C.: Bewer
tung der in Luft und Niederschlagen auftretenden 
Pflanzenschutzmittelwirkstoffe hinsichtlich ihrer 
moglichen Auswirkungen in verschiedenen Um
weltkompartimenten - Teil 2: Versuch einer Risi
koabschatzung. In: 48. Deutsche Pflanzenschutz
Tagung. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. 
Berlin-Dahlem 283., 1992, 126. 

KOPP, H.: Auswirkungen auf Gewasserorganis
men. In: Bewertung von Pflanzenschutzmitteln im 
Zulassungsverfahren. Mitt. Biol. Bundesanst. Land
Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 284., 1992, 81-93. 

KREBS, B., LUNDEHN, J.-R., und WESTPHAL, 
D.: Grundsatze des Anwenderschutzes beim Um
gang mit Pflanzenschutzmitteln. In: 48. Deutsche 
Pflanzenschutz-Tagung. Mitt. Biol. Bundesanst. 
Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 283., 1992, 271. 

LUNDEHN, J.-R.: Investigations and monitoring of 
pesticide residues in food crops in Gennany. British 
Crop Protection Council (BCPC), Food Quality and 
Crop Protection Agents, Monograph Nr. 49., Lon
don, 1991, 29 - 34. 
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LUNDEHN, J.-R., WESTPHAL, D., KIECZKA, 
H., KREBS, B., LOCHER-BOLZ, S., MAAS
FELD, W., und PICK, D.: Einheitliche Grundsatze 
zur Sicherung des Gesundheitsschutzes fiir den 
Anwender von Pflanzenschutzmitteln (Einheitliche 
Grundsatze Anwenderschutz). Mitt. Biol. Bundes
anst. Larid-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 277., 1992, 
112 s. 

OTTE, A.: Zulassung/Gesetze/Quarantane - Das 
System der Straf- und BuBgeldvorschriften des 
Pflanzenschutzgesetzes. In: 48. Deutsche Pflanzen
schutz-Tagung. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forst
wirtsch. Berlin-Dahlem 283., 1992, 270. 

SCHMIDT, H.-H.: Use of chlororganic insecticides 
and rodenticides in the former GDR. International 
east-west symposium on contaminated areas in 
Eastern Europe, Nov. 25 - 27 1991, Gosen, Interna
tional Society of Ecotoxicology and Environmental 
Safty (SECOTOX), Abstract, 28-33. 

SCHMIDT, H.-H.: Arbeiten der AuBenstelle 
Kleinmachnow der Abteilung Pflanzenschutzmittel 
und Anwendungstechnik. In: Festveranstaltung und 
Kolloquium. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forst
wirtsch. Berlin-Dahlem 279., 1992, 84-89. 

SCHMIDT, H.-H.: Zurn Einsatz von Pflanzen
schutzmitteln in landwirtschaftlichen Hauptkulturen 
der ehemaligen DDR. In: 48. Deutsche Pflanzen
schutz-Tagung. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forst
wirtsch. Berlin-Dahlem 283., 1992, 279. 

STORZER, W., und WILKENING, A.: Verfliichti
gung und Verbleib in der Luft. In: Bewertung von 
Pflanzenschutzmitteln im Zulassungsverfahren. 
Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin
Dahlem 284., 1992, 74-76. 

WILKENING, A., NOLTING, H.-G., SIEBERS, J., 
und GOTTSCHILD D.: Bewertung der in Luft und 
Niederschlagen auftretenden Pflanzenschutzmittel
wirkstoffe hinsichtlich ihrer moglichen Auswirkun
gen in verschiedenen Umweltkompartimenten -
Teil 1: Abschatzung der maximalen Exposition. In: 
48. Deutsche Pflanzenschutz-Tagung. Mitt. Biol.
Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem
283., 1992, 125.

WOHLERS, W., NOLTING, H.-G., LUNDEHN, 
J.-R., HANS, R., WESTPHAL, D., HOFFMANN, 
G., und KOCH, H.: Vorsicht beim Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln, AID-Heft 1042., 1992, 28 S. 

Fachgruppe fiir Anwendungstechnik in Braun
schweig und Kieinrnad:mow 

GANZELMEIER, H.: Neue und interessante Ent
wicklungen in der Pflanzenschutztechnik fiir Fla
chenkulturen. Gesunde Pflanzen 44. (3), 1992, 76-
82. 

GANZELMEIER, H.: Pflanzenschutz auf neuen 
Wegen. Landtechnik 47. (3), 1992, 107. 

GANZELMEIER, H., und RAUTMANN, D.: Elek
tronische Kontroll- und Regeleinrichtungen zur ge
nauen Wirkstoffdosierung. KTBL-Arbeitsblatt Nr. 
G245, 1992. 

GANZELMEIER, H.: Pflanzenschutzgerateprii
fung. In: Jahrbuch Agrartechnik 5., Maschinenbau 
Verlag, Frankfurt/Main, 1992, 204-210. 

GANZELMEIER, H., und RAUTMANN, D.: Mes
sung der direkten Abtrift beim Ausbringen von 
fliissigen Pflanzenschutzmitteln im Freiland. Richt
linie der Biologischen Bundesanstalt fiir die Prii
fung von Pflanzenschutzgeraten, Teil VII, 2-1.1, 
September 1992. 

GANZELMEIER, H.: Keine Spritze ohne Priifung. 
Bauernzeitung 33.(48), 1992, 30. 

GANZELMEIER, H., und KOPP, H.: Bewertung 
von Abtriftmessungen und deren Beriicksichtigung 
im Zulassungsverfahren. In: 48. Deutsche Pflanzen
schutz-Tagung. Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forst
wirtsch. Berlin-Dahlem 283., 1992, 272. 

HENNING, H., KAUL, P., undRIE1Z, S.: Nachrti
sten oder lieber neu kaufen? top agrar Spezial 8., 
1992, 20-24. 

HERBST, A., und GANZELMEIER, H.: Simula
tion des Bewegungsverhaltens von Feldspritzge
stangen und dessen Auswirkungen auf die Gleich
maBigkeit des Spritzbelages. In: 48. Deutsche 
Pflanzenschutz-Tagung. Mitt. Biol. Bundesanst. 
Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 283., 1992, 468. 

HERBST, A., und STENDEL, H.: Simulation von 
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KOPP, H., und GANZELMEIER, H.: Abtrift von 
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Bundesanst. Land-Forstwirtsch. Berlin-Dahlem 
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President: Professor Dr. Fred Klingauf 
Headquarter: Messeweg 11/12, D-3300 Braunschweig 

The Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry - Biologische Bundesanstalt fiir Land- und 
Forstwirtschaft (BBA) - is a crop oriented research and administrative organization under the Federal Ministry 
of Food, Agriculture and Forestry (Bundesministerium fiir Emahrung, Landwirtschaft und Forsten) in Bonn. Its 
duties are defined by the Plant Protection Act (Pflanzenschutzgesetz) dated 15. September 1986 and of which 
the two main tasks comprise research on plant diseases and pests and administrative functions. The latter include 
the examination and the licensing of plant protection chemicals and equipment used in the protection of plants 
and stored products. Further legal functions arise from the Chemicals Act (Chemikaliengesetz) of 16. September 
1980 by conducting research on and risk assessment of chemicals used in agriculture, and from the Genetech
nology Act (Gentechnikgesetz) of 20. June 1990 by its involvement in risk assessment of genetically modified 
organisms deliberately released into the environment. 

The BBA advises the Federal Ministry of Food, Agriculture and Forestry regarding all matters of plant protec
tion and related subjects in order to reach appropriate decisions. 

The headquarter of BBA is centred in Braunschweig. Besides this there are main research and administrative fa

cilities in Berlin and Kleinmachnow and five institutes or parts of them are maintained in other locations of the 
Federal Republic of Gennany: Munster, Darmstadt, Bemkastel-Kues, Dossenheim and Dresden-Pillnitz. The 
centre has about 900 employees of which 250 are scientists. The experimental fields comprise an area of 220 
hectars. 
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studies on plant pests (nematodes, insects, mites, rodents, birds etc.) and pathogens (fungi, bacteria, viruses) 
and the development of suitable methods of control, especially through crop cultivation and rotation 
development of methods of integrated pest management, including risk assessment in plant protection and 
ecotoxicology 

research on crop losses caused by non-parasitic diseases due to physiological imbalances and the effects of 
air pollution on cultivated plants 
studies on resistance, especially the testing of crop cultivars for resistance to pests and pathogens. Develop
ment and transfer of resistance to plants by employing classical and biotechnical methods 
research on the resistance of pests to pesticides 
development of methods for the diagnosis of plant diseases, including genetechnological methods 
investigations on the integration of chemical, biological and agrotechnical measures in order to minimize the 
use of pesticides 
development of suitable methods of biological control 
studies on the epidemiology of pathogens and mass fluctuations of pests as a basis for forecasting, warning 
service and plant quarantine measures, modelling and electronic data processing 
research on weeds and suitable methods and compounds for their control 
studies on problems in the protection of stored products 
research on equipment and methods of application 

investigation on the mode of action and use of pesticides and their environmental side effects 
work on residue problems arising from pestice application with a view to safeguarding the health of humans 
and animals and meeting the demands of hygiene as indicated by food legislation 
collection, evalution and infonnation on national and international scientific literature of phytomedicine and 
plant protection 
recording of relevant laws and regulations of the Federal Republic of Gennany and of foreign countries in 
the field of plant protection and plant quarantine 
participation in crop protection projects in developing countries. 




