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�bba 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

Vorwort 

ich freue mich sehr, Ihnen den Jahresbericht der Biologischen Bun

desanstalt fUr Land- und Forstwirtschaft (BBA) Uberreichen zu dUrfen 

und hoffe, dass wir Ihnen damit wieder interessante Informationen 

und Anregungen bieten konnen. Wir mochten Ihnen mit diesem 

Bericht einen Eindruck von den gesetzlichen Aufgaben und den For

schungsarbeiten der Biologischen Bundesanstalt vermitteln. NatUr

lich ist es nicht moglich, die gesamte Breite und Vielfalt aller Tatig

keiten detailliert darzustellen; daher werden aktuelle Ergebnisse aus 

der Forschung und Beispiele fUr die verschiedenen Aufgaben im Be

richtsjahr prasentiert. Auch in diesem Jahr haben wir zwei Ubergrei

fende Schwerpunktthemen ausgewahlt. Das erste Thema behandelt 

eine gesetzliche Aufgabe der BBA, die Untersuchung von Bienenver

giftungen. Das zweite Thema widmet sich der Diagnose von Schad

organismen; diese Ubergreifende Aufgabe ist sowohl fUr die gesetz

lichen Aufgaben als auch fUr die Forschung der BBA unverzichtbar. 

Seit Jahrhunderten ist die Honigbiene ein unentbehrliches Nutz

tier. Beliebt und bekannt ist sie zweifellos wegen des fleilsig von 

ihr gesammelten Honigs. Aufgrund ihrer Bestaubungstatigkeit ist 

sie auch fUr die Landwirtschaft vor allem im Obst-, Beeren- und 

Samenanbau unersetzbar und leistet darUber hinaus ganze Arbeit 

bei der Bestaubung wilder Bli.itenpflanzen. Die eigens zum Schutz 

der Honigbiene erlassene Bienenschutzverordnung schreibt u. a. 

vor, dass Pflanzenschutzmittel hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 

Bienen obligatorisch zu prUfen sind, bevor sie zugelassen werden. 

Trotz dieser PrUfung und Kennzeichnung und obwohl Verstolse gegen 

die Bienenschutzverordnung als Ordnungswidrigkeiten teilweise 

mit hohen Bulsgeldern geahndet werden, kommt es alljahrlich zu 

Vergiftungen von Bienenvolkern. Diese zu untersuchen, ist ge

m a ls Pflanzenschutzgesetz § 33 Absatz 2 Nr. 8 eine bedeutende 

Aufgabe der Untersuchungsstelle fUr Bienenvergiftungen der BBA. 

Da die Untersuchungsstelle in der BBA die einzige Einrichtung 

dieser Art in der Bundesrepublik Deutsch land ist, werden hier alle 

gemeldeten Bienenschaden bearbeitet. Es wird der Frage nach

gegangen, ob Vergiftungen gezielt erfolgt sind, also ein Frevel 

vorliegt, oder auf Verstolse gegen die Bienenschutzverordnung 

durch Anwendung von nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln 

oder die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln unter Missachtung 

der Anwendungsbestimmungen zurUckzufUhren sind. Die langjah

rigen Ergebnisse der BBA zeigen, dass der Schutz der Honigbie

ne bei der Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel nach 

den Grundsatzen der guten fachlichen Praxis gewahrleistet ist. 

Das Erkennen von Schadensursachen an kranken und geschadigten 

Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen ist Aufgabe der Diagnose. FUr die 

Entwicklung der Bekampfungs- und Vermeidungsstrategien gegen 

Pflanzenkrankheiten und Schadlingsbefall und die hierfUr erforder

lichen biologischen und epidemiologischen Kenntnisse isteine sichere 

Diagnose unerlasslich. Diagnostische Verfahren sind daher integraler 

Bestandteil vieler Arbeiten an Schadorganismen von Pflanzen in der 

BBA. Wie alle wissenschaftlichen Untersuchungen sind auch die di

agnostischen Arbeiten ein wichtiges Element fUr eine sachgerechte 

Beratung des Bundesministeriums fUr Ernahrung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz. Zurn Schutz vor einer Einschleppung von uner

wUnschten Schadorganismen Uberwacht der Pflanzenschutzdienst der 

Lander die Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen. Dabei ar

beiten die diagnostischen Labore in den Landern haufig eng mit den 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der BBA zusammen, 

besonders wenn neue Methoden in der Praxis erprobt und etabliert 

werden sollen oder wenn sich im Einzelfallder Nachweis oder die Iden

tifizierung eines Schadorganismus als besonders schwierig erweist. 

Die Erfahrungen derWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der BBA 

flielsen auch in die verbindliche Harmonisierung der Nachweisverfah

ren fUr bestimmte Schadorganismen in der Europaischen Union ein. 

Wir hoffen, mit unserem Jahresbericht Ihr Interesse und vielleicht 

auch das Verstandnis fUr die Probleme der Landwirtschaft, des Gar

tenhaus und der Forstwirtschaft, und insbesondere fUr den Pflanzen

schutz, zu wecken. WeiterfUhrende Informationen Uber uns finden 

Sie auf der Homepage der BBA unter http://www.bba.bund.de. Spe

zielle Anfragen wird Ihnen unsere Pressestelle gem beantworten. 

Und nun wUnsche ich Ihnen viel Spals beim Lesen. 

Dr. Georg Friedrich Backhaus 

7 



�bba Aufgaben 

Die Biologische Bundesanstalt fiir Land- und 

Forstwirtschaft (BBA) ist eine selbstandige 

Bundesoberbehorde und Forschungsanstalt 

im Geschaftsbereich des Bundesministe

riums fUr Ernahrung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz (BMELV). Ihre gesetz

lichen Aufgaben leiten sich aus dem Pflan

zenschutz- und dem Gentechnikgesetz 

einschlie!slich dazu erlassener Rechtsver

ordnungen ab. Hauptaufgabe ist, die Bun

desregierung bzw. das BMELV zu Fragen des 

Pflanzenschutzes und der Pflanzengesund

heit sowie der biologischen Sicherheit zu 

beraten. Der Auftrag umfasst den Schutz der 

Pflanzen und der Pflanzenerzeugnisse vor 

parasitaren und nichtparasitaren Schadens

faktoren und Beeintrachtigungen, aber auch 

gleicherma!sen die Abwehr von Gefahren, die 

durch Pflanzenschutzverfahren fUr die Ge

sundheit von Mensch, Tier oder Naturhaus

halt entstehen konnen, die Bewertung von 

Pflanzenschutzgeraten und die biologische 

Sicherheitsforschung. Damit leistet die BBA 

einen gesellschaftspolitischen Beitrag zur 

nachhaltigen Sicherung der Kulturland

schaft und der Lebensqualitat der Menschen. 

Als Bundesforschungsanstalt betreibt die 

BBA Forschung auf dem Gesamtgebiet des 

Pflanzenschutzes. Mit ihren vielfaltigen 

Forschungen werden die wissenschaftlichen 

Grundlagen fUr die ihr gesetzlich zugewie

senen Aufgaben und fUr Entscheidungen 

der Bundesregierung bzw. des Bundesmi

nisteriums fUr Ernahrung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz, insbesondere in 

den Politikbereichen Land- und Forstwirt

schaft, Verbraucherschutz und Umwelt

schutz, erarbeitet. Die Ergebnisse ihrer 

Forschungsarbeiten werden Administration 

und Wissenschaft in Bund und Landern 

sowie der landwirtschaftlichen Praxis und 

den Verbrauchern zur VerfUgung gestellt. Im 

Mittelpunkt der Forschung steht die Erar

beitung der Grundlagen der Phytomedizin, 

die Entwicklung nachhaltiger Verfahren und 

innovativer technischer Losungen fUr den 

Pflanzenschutz sowie die Analyse und Be

wertung von Risiken im Pflanzenschutz. 

Beschreibungen der vielfaltigen Aufgaben 

der BBA und der damit verbundenen Ar

beitsschwerpunkte finden sich in den Ein

zelberichten der wissenschaftlichen und 

gemeinschaftlichen Einrichtungen. Die Be

wertung von Pflanzenschutzmitteln ist eine 

institutsUbergreifende Aufgabe der BBA und 

wird daher in diesem Kapitel dargestellt. 

Die wissenschaftliche Risiko

bewertung von Pflanzen

schutzmitteln in der BBA 

Die BBA fUhrt im Rahmen des PrUfungs- und 

Zulassungsverfahrens fUr Pflanzenschutz

mittel sowie der EU-WirkstoffprUfung die 

wissenschaftliche Risikobewertung der 

Pflanzenschutzmittel und Wirkstoffe in fol

genden PrUfbereichen durch: 

• Wirksamkeit, notwendige Dosierung und

Wi rku ngsweise

• unerwUnschte Auswirkungen auf die zu

schUtzenden Pflanzen und Pflanzen

erzeugnisse

• Auswirkungen auf Bodenorganismen (Bo

denfruchtbarkeit), Bienen, Nutzorganis

men (NUtzlinge)

• Wirkstoffresistenz von Schadorganis

men

• Nutzen von Pflanzenschutzmitteln.

Beschreibung des Verfahrens 

Die wissenschaftliche Bewertung wird in den 

Instituten der BBA geleistet. Koordiniert 

werden diese Arbeiten in der BBA durch 

eine Koordinierungsstelle, die auch fUr die 

Kommunikation mit den am Zulassungsver

fahren beteiligten Behorden zustandig ist. 

Nach PrUfung und Bewertung der Pflan

zenschutzmittel erstellt die BBA einen Be

wertungsbericht. Bei positiver Bewertung 

werden der Zulassungsbehorde, dem Bun

desamt fUr Verbraucherschutz und Lebens

mittelsicherheit (BVL), die erforderlichen 

Anwendungsbestimmungen und Auflagen 

mitgeteilt. Dieses Benehmen Ubersendet 

die BBA dem BVL mit einem Bewertungs

bericht. Damit das Umweltbundesamt (UBA) 

und das Bundesinstitut fUr Risikobewertung 

(BfR) die Bewertungsberichte fUr die ih

nen gesetzlich zugewiesenen PrUfbereiche 

erstellen konnen, erarbeitet die BBA fUr 

diese Einrichtungen frUhzeitig einen Infor

mationsbericht. Anschlielsend legen das BfR 

und das UBA dem BVL fUr ihre PrUfbereiche 

entsprechende Berichte und ein Benehmen 

(BfR) bzw. ein Einvernehmen (UBA) vor. 

Wirksamkeit 

Bei der wissenschaftlichen PrUfung der Wirk

samkeit eines Pflanzenschutzmittels muss 

der Antragsteller belegen, dass das Mittel 

gegen den beantragten Schadorganismus 

hinreichend wirksam ist. Die PrUfungen 

werden nach einheitlichen Richtlinien der 

European and Mediterranean Plant Protec

tion Organisation (EPPO) durchgefUhrt. 

Diese EPPO-Richtlinien zur Wirksamkeit 

werden haufig unter FederfUhrung von Wis

senschaftlerinnen und Wissenschaftlern der 

BBA in Kooperation mit Kollegen aus den 

EPPO-Mitgliedsstaaten erarbeitet. 

Bei der Priifung der Wirksamkeit gegen 

Schadorganismen stehen auch die Anwen

dungsbedingungen (z. B. Anzahl der An

wendungen, Anwendungskonzentration) fUr 

das Pflanzenschutzmittel zur Bewertung an. 

Ziel ist es, so wenig Mittel wie moglich und 
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nur die tatsachlich fUr die Wirksamkeit er

forderliche Mittelmenge zur Zulassung zu 

empfehlen, um jedes unni:itige Ausbringen 

von Pflanzenschutzmitteln und damit jede 

unni:itige Belastung fUr Verbraucher und 

Umwelt zu vermeiden. Dieser so genannte 

Grenzaufwand ist also der niedrigste, gerade 

noch hinreichend wirksame Mittelaufwand, 

bei dem eine erfolgreiche Regulierung der 

Schadorganismen sicher gestellt ist. Er ist 

damit ein wesentlicher Malsstab fUr eine 

wirksame umwelt- und verbraucherschutz

orientierte Anwendung von Pflanzenschutz

mitteln und steht im Zentrum der Bewertung 

eines Pflanzenschutzmittels in der BBA. Da 

Risiken nie vi:illig ausgeschlossen werden 

ki:innen, werden von der BBA aus Grunden 

der Vorsorge risikoreduzierende Auflagen 

empfohlen, die in der Gebrauchsanleitung 

stehen ml.issen und die der Anwender der 

Mittel in der Praxis zu beachten hat. 

Vermeidung von unerwiinschten Auswir

kungen auf die zu schiitzenden Pflanzen 

und Pflanzenerzeugnisse 

Bei der Bewertung der Kulturpflanzenver

traglichkeit von Pflanzenschutzmitteln wird 

geprUft, ob unter praxisrelevanten Bedin

gungen ertragsbeeinflussende Pflanzenscha

den vorkommen ki:innen. Falls tolerierbare 

Pflanzenschaden zu erwarten sind, emp

fiehlt die BBA risikoreduzierende Auflagen. 

Pflanzenschutzmittel ki:innen sowohl einen 

erheblichen Einfluss auf die Qualitatseigen

schaften von Erntegl.itern als auch auf die 

Qualitat von Verarbeitungsprozessen ha

ben. So ml.issen beispielsweise spezifische 

Fungizide angewendet werden, um den 

Verbraucher vor giftigen Staffen mancher 

Schadpilze (Mykotoxine von Fusarium-Ar

ten oder Mutterkorn) zu schUtzen, die die 

Gesundheit erheblich schadigen ki:innen. 

Ferner dUrfen Pflanzenschutzmittel auch 

keinen negativen Einfluss auf den Verar

beitungsprozess der Erntegl.iter haben. So 

werden z. B. die Pflanzenschutzmittel fUr 

den Weinbau dahingehend geprUft, ob sie 

einen Einfluss auf das Garverhalten und den 

Geschmack von Wein haben, und bei Mitteln 

fUr Brotgetreide wird der Einfluss auf die 

Backqualitat untersucht. 

Folgekulturen und auf nUtzliche Organismen 

werden von der BBA unter den Gesichts

punkten einer nachhaltigen Produktion, 

der Risikoreduzierung und der Reduktion 

der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

geprl.ift und bewertet. 

Die mi:iglichen Einfll.isse von Pflanzenschutz

mitteln auf Gegenspieler von Schadorganis

men und auf die Lebewesen im Boden muss 

die BBA ebenfalls erkennen und bewerten. 

Auch diese PrUfungen werden auf der Grund

Lage international abgesti m mter Richtli

nien/Normen aus Arbeitsgruppen der OECD 

oder ISO durchgefUhrt. Bei der Bewertung 

der Auswirkungen auf Gegenspieler erfolgt 

eine Klassifizierung in ,,nichtschadigend", 

,,schwachschadigend" oder ,,schadigend" 

fUr die jeweilige Art des Gegenspielers. 

Dieses Vorgehen erlaubt RUckschll.isse auf 

die Eignung des Pflanzenschutzmittels im 

Rahmen von integrierten bzw. biologischen 

Pflanzenschutzmalsnahmen. Der Bewer

tungsbereich Bodenfruchtbarkeit gliedert 

sich in die Teilbereiche ,,Auswirkungen auf 

relevante Bodenmakroorganismen" (z. B. 

RegenwUrmer) und ,,Auswirkungen auf rele

vante Bodenmikroorganismen" (Bodenpilze 

und Bakterien). Ziel dieser Bewertungen ist 

die Vergabe von Hinweisen und Auflagen zur 

Wirkung des Mittels auf Nutz- und andere 

Nichtzielorganismen auf der Zielflache, die 

vom Anwender bei der Mittelwahl berUck

sichtigt werden sollen. 

Die Honigbiene hat aufgrund ihrer Bestau

bungsleistung im Obst-, Beeren- und Acker

bau eine herausragende ertragsbeeinflus

sende Bedeutung; daher hat der Gesetzgeber 

die Honigbiene schon seit 1950 unter be

sonderen Schutz gestellt. Dern entsprechend 

werden alle Pflanzenschutzmittel, mit de

nen Bienen bei der praktischen Anwendung 

in Kontakt kommen ki:innen, hinsichtlich der 

Auswirkungen auf Bienen von der BBA auf 

der Grundlage international abgestimmter 

Richtlinien/Normen der OECD oder EPPO ge

prUft. Weitere Informationen zu diesem The

ma finden sich in einem Schwerpunktthema 

in diesem Jahresbericht. 

Wirkstoffresistenz 

Die Resistenz oder Unempfindlichkeit von 

Auswirkungen auf Nichtzielorganismen Schadorganismen gegenUber Pflanzen-

schutzmitteln kann erhebliche Auswirkungen 

Die mi:iglichen Auswirkungen von Pflanzen- auf den Bekampfungserfolg haben. Ein ak

schutzmitteln, insbesondere Herbiziden, auf tuelles Beispiel ist die Minderwirkung von 

Insektiziden gegen Rapsschadlinge. Die BBA 

prl.ift daher die aktuelle Resistenzsituation 

und die mi:igliche Resistenzentwicklung von 

Schadorganismen gegen Pflanzenschutzmit

tel schon wahrend des Zulassungsverfahrens. 

Aufgrund der Bedeutung der Thematik hat 

die BBA nationale Arbeitskreise initiiert, 

in denen Fragen zur mi:iglichen Resisten

zentwicklung, zu Resistenznachweisver

fahren und zu Resistenzvermeidungsstra

tegien zwischen Vertretern der Industrie, 

der Forschung, der Beratung und der am 

Zulassungsverfahren beteiligten Behi:irden 

diskutiert und abgestimmte Strategien zur 

Resistenzvermeidung erarbeitet werden. 

Nutzen 

Eine Bewertung des Nutzens eines Pflanzen

schutzmittels wird erforderlich, wenn von 

diesem ein erhi:ihtes Risiko auf den Natur

haushalt ausgeht. Die Nutzensbewertung 

umfasst zum Beispiel den Anbauumfang der 

Kultur, die Ersetzbarkeit des Mittels, auch 

unter BerUcksichtigung alternativer Mals

nahmen, die Haufigkeit und Intensitat des 

Auftretens des Schadorganismus, die Scha

denswahrscheinlichkeit und die Gefahren fUr 

Umwelt- und Verbraucherschutz, die vom 

Schadorganismus ausgehen ki:innen. Ferner 

wird auch der Nutzen fUr den Verbraucher 

und fUr die Kulturlandschaft bewertet. 

Liickenindikation 

FUr viele Kulturen und deren Schadorganis

men sind weder Pflanzenschutzmittel zuge

lassen, noch gibt es praktikable alternative 

Bekampfungsverfahren. Diese Bekampfungs

LUcken oder Ll.ickenindikationen bereiten 

der Praxis oft erhebliche Probleme, da sie zu 

Ertrags- und Qualitatseinbulsen fUhren. Die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

der BBA arbeiten deshalb seit vielen Jahren 

an alternativen nichtchemischen Verfahren 

und wirken federfUhrend am Genehmigungs

verfahren fUr Pflanzenschutzmittel nach §§ 

18, 18 a des Pflanzenschutzgesetzes mit. 

Dazu gehi:irt auch das Ermitteln und Schlie

lsen von BekampfungslUcken (unverzicht

bare Anwendungen), die durch den Wegfall 

von Wirkstoffen im Rahmen des EU-Verfah

rens entstehen. 



�bba Organisation und Haushalt 

Organisation 

Die BBA hat ihren Sitz in Berlin und Braun

schweig und unterhalt an sechs weiteren 

Orten Institute bzw. Aulsenstellen: in Klein

machnow/Brandenburg, Bernkastel-Kues, 

Darmstadt, Dossenheim bei Heidelberg, 

Miinster und Elsdorf/Rheinland. Dariiber 

hinaus befinden sich Versuchsstandorte in 

Sickte bei Braunschweig und in Dahnsdorf/ 

Brandenburg. Die Biologische Bundesan

stalt gliedert sich in eine Abteilung, eine 

Fachgruppe, 13 Institute und in gemein

schaftliche Einrichtungen. Braunschweig 

Organisation der BBA 

--- ------ ·-----·-· ------, 

BRAUNSCHWEIG 

Abteilung fiir nationale und 
internationale Angelegenheiten 
der Pflanzengesundheit 

Institut fiir Pflanzenschutz in 
Ackerbau und Griinland 

Institut fiir Pflanzenschutz im 
Forst 

Institut fiir Pflanzenschutz im 
Gartenbau 

Institut fiir Unkrautforschung 

Institut fiir Pflanzenvirologie, 
Mikrobiologie und biologische 
Sicherheit 

Fachgruppe Anwendungstechnik 

Zentrale EDV-Gruppe 

Informationszentrum 
Phytomedizin und Bibliothek 

I 

I 

ist standiger Sitz des Prasidenten und der 

Hauptverwaltung. 

Der Prasident leitet die Anstalt im wissen

schaftlichen und administ,ativen Bereich, 

er ist Reprasentant der Anstalt und Vorsit

zender des Anstaltskollegiums, das ihn berat 

und ggf. Empfehlungen ausspricht. Neben 

dem Prasidenten und dem Vizeprasidenten 

als seinem standigen Vertreter gehoren 

dem Anstaltskollegium die Abteilungs- und 

Institutsleiter, der Leiter des Informati

onszentrums Phytomedizin und Bibliothek, 

sechs zugewahlte Wissenschaftlerinnen und 

Prasident 

Vizeprasident 
Verwaltung 

�---·-------- --------, 

!_8._�R�N. � -�L�IN�A�H�.?�- j 

Institut fiir Okotoxikologie und 
Okochemle im Pflanzenschutz 

lnstitut fiir Vorratsschutz 

Institut fiir Pflanzenvirologie, 
Mikrobiologie und biologische 
Sicherheit, FG Mikrobiologle 

Institut fiir integrierten 
Pflanzenschutz 

Institut fiir Folgenabschatzung 
im Pflanzenschutz 

Informationszentrum 
Phytomedizin und Bibliothek 

I 

l_. 

Wissenschaftler sowie der Verwaltungsleiter 

- als standiges beratendes Mitglied - an. Im

Jahr 2005 fanden zwei ordentliche Kollegi

umssitzungen statt.

In Fragen der Forschung sowie der weiteren 

ihr iibertragenen Aufgaben wird die BBA 

durch einen Wissenschaftlichen Beirat be

raten, der dariiber hinaus die Verbindung der 

BBA zu Wissenschaftlern und Forschungs

einrichtungen gleicher und verwandter Wis

sensgebiete sowie zur Praxis fordern soll. 

Pressestelle 

AUSSENINSTITUTE 

Institut fiir Nematologie und 
Wirbeltierkunde 
Munster 
(mit AuBenstelle Elsdorf/Rhld.) 

Institut fiir Pflanzenschutz im 
Weinbau 
Bernkastel-Kues 

Institut fiir biologischen 
Pflanzenschutz 
Darmstadt 

Institut fiir Pflanzenschutz im 
Obstbau 
Dossenheim 
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BRAUNSCHWEIG BERLIN 

• 

Munster 

• 

• Bernkastel-Kues 

.•

Kleinmachnow 

• Darmstadt

• Dossenheim

\ 

Standorte der BBA Versuchsfeld der BBA in Dahnsdorf 

Personal 

Zurn Ende des Berichtszeitraumes wurden 

in der BBA 479,5 Planstellen und Stellen 

fUr Arbeiter, Angestellte und Beamte Uber 

Haushaltsmittel finanziert. Darin enthal

ten sind 121,75 Wissenschaftlerstellen. 

Einschlielslich aller Teilzeitkrafte und Per

sonen, die aus Drittmitteln finanziert wur

den, gehi:irten der BBA Ende 2005 insgesamt 

628 Mitarbeiter an. Zusatzlich wurden 27 

Auszubildende beschaftigt. 

Haushalt 

Der Etat der BBA aus dem Bundeshaushalt 

umfasste 2005 insgesamt 31,6 Mio. Euro, 

davon: 

• 22,3 Mio. Euro Personalausgaben

Zusatzlich standen insgesamt 2,3 Mio. 

Euro als Drittmittel (einschlielslich Per

sonalmittel) fUr Forschungsvorhaben zur 

VerfUgung. 

Der Gesamthaushalt der BBA im Jahr 2005 

betrug damit insgesamt rund 34 Mio. 

Euro. 

Gebaude und Flachen 

Im Berichtsjahr wurde das Gebaude des 

Instituts fUr Unkrautforschung von Grund 

auf renoviert und hinsichtlich Brand- und 

Arbeitsschutz auf den neusten technischen 

Stand gebracht. 

Neben Dienst- und Laborraumen nutzt die 

BBA fUr Versuche Gewachshauser und zahl

reiche technische Einrichtungen, wie z. B. 

eine GerateprUfhalle, Begasungs- und Kli-

• 6,9 Mio. Euro Sachausgaben (konsumtive maraume. In Braunschweig steht der BBA

Ausgaben) seit 2003 eine L2-Gewachshausanlage zur

• 2,4 Mio. Euro Investitionen. VerfUgung. Die drei neuen Gewachshauser

und die dazugehi:irigen Labore mit einer

Gesamtflache von 1.600 m' dienen der bio

logischen Sicherheitsforschung. 

FUr Freilandversuche unterhalt die BBA an 

ihren verschiedenen Standorten insgesamt 

339 ha Versuchsflachen, einschlielslich ea. 

70 ha Wald. Als gemeinschaftliche Einrich

tung stehen die Versuchsfelder grundsatzlich 

allen Instituten zurVerfUgung. Feldversuche 

sind eine wesentliche Grundlage fUr die For

schungen, aber auch fUr die Wahrnehmung 

der gesetzlichen Aufgaben der BBA. Hier

zu zahlt eine auf eigene Untersuchungen 

gestUtzte Politikberatung. Nur wenn neue 

Pflanzenschutzverfahren, Prognosemodelle, 

Resistenzeigenschaften etc. unter Praxisbe

dingungen untersucht oder geprUft werden, 

sind fundierte Aussagen und Empfehlungen 

fUr Politik und Praxis mi:iglich. FUr die Un

tersuchung langfristiger Auswirkungen von 

Pflanzenschutzmalsnahmen sind Dauerver

suche unverzichtbar. 



�bba Biologische und chemische Untersuchungen 

an Bienen 

Der okonornische Nutzen unserer Honig

biene (Apis me/lifera L.) wird haufig nur 

an den von ihr direkt erzeugten Produkten 

Honig und Wachs gemessen. Durch ihre Be

staubungstatigkeit schafft sie aber fUr die 

Landwirtschaft vor allern irn Obst-, Beeren

und Sarnenanbau Werte, die den Gesarnt

wert der Honig- und Wachserzeugung urn 

das 10-12fache Ubersteigen. Bezieht man in 

einen derartigen Vergleich die Bestaubung 

wilder BlUtenpflanzen rnit ein, die wegen 

des dadurch bewirkten Fruchtansatzes zur 

Nahrungsgrundlage einer Vielzahl von Tie

ren werden, so ist von einern noch weit ho

heren okonornischen Nutzen auszugehen. 

Es ist zwar nicht zu bestreiten, dass in der 

Praxis neben der Honigbiene auch zahlreiche 

andere Insekten, vor allern Wildbienen, an 

der BLUtenbestaubung beteiligt sind, doch 

nirnrnt die Honigbiene diesbezUglich eine 

Sonderstellung ein, die durch die folgenden 

drei Eigenschaften bedingt ist: 

• Nur die Honigbiene ist irn FrUhjahr,

wenn es die Bliitezeit der Kulturpflanzen

erfordert, in groBen Individuenzahlen

verfUgbar.

• Sie verfUgt Uber eine Verhaltenseigen

schaft, die sie irn Hinblick auf den Be

staubungserfolg - die Befruchtung - Uber

die rneisten Ubrigen Bestauberinsekten

hinaushebt: sie ist in hochstern MaBe

blUtenstet, d. h. eine Sarnrnlerin befliegt

auf einern Trachtflug in der Regel nur die

BlUten einer Pflanzenart.

• Die Honigbiene ist dadurch rnanipulierbar,

dass die Volker in kUnstlichen Behausun

gen (Beuten) gehalten werden, die bei

Bedarf in eine ,,Lohnende" Trachtregion

transportiert werden konnen.

Aufgrund ihrer okonomischen Bedeutung 

wird dern Schutz der Bienen innerhalb des 

Pflanzenschutzes schon irnrner besondere 

Aufrnerksarnkeit geschenkt. Ausdruck hier

fUr ist die eigens zurn Schutz der Bienen 

erlassene Bienenschutzverordnung, deren 

erster Entwurf bereits aus dern Jahre 1938 

starnrnt und deren erste Fassung 1950 in 

Kraft trat. Bedingt durch die Definition des 

Begriffs ,,bienengefahrliche Pflanzenschutz

rnittel" in der derzeitigen Fassung der Ver

ordnung ist eine obligatorische PrUfung von 

Pflanzenschutzrnitteln hinsichtlich der Aus

wirkungen auf Bienen erforderlich. In der 

Bundesrepublik Deutschland gibt es heute 

etwa 82.000 Irnker die annahernd 750.000 

Bienenvolker betreuen. Bedauerlich ist, 

dass sowohl die Zahl der Irnker als auch die 

der von ihnen betreuten Bienenvolker seit 

Jahren abnehrnen. 

Obwohl alle Pflanzenschutzrnittel hin

sichtlich ihrer Auswirkungen auf Bienen 

obligatorisch geprUft und gekennzeichnet 

und VerstoBe gegen die Bienenschutzver-

Die Honigbiene (Apis mellifera L.) 

ordnung als Ordnungswidrigkeiten teilwei

se rnit hohen BuBgeldern geahndet werden, 

kornrnt es alljahrlich zu Vergiftungen von 

Bienenvolkern. Diese zu untersuchen ist 

gernaB Pflanzenschutzgeset.: § 33 Absatz 2 

Nr. 8 Aufgabe der Untersuchungsstelle fUr 

Bienenvergiftungen der Biologischen Bun

desanstalt fUr Land- und Forstwirtschaft. Da 

die Untersuchungsstelle fUr Bienenvergif

tungen die einzige Einrichtung dieser Art in 

der Bundesrepublik Deutschland ist, werden 

hier sarntliche gerneldeten Bienenschaden 

bearbeitet; also auch solche, die nicht auf 

die Anwendung von Pflanzenschutzrnitteln 

zurUckzufUhren sind, wie z. B. die so ge

nannten Frevelfalle. Als Frevelfalle werden 

Schaden an Bienenvolkern bezeichnet, bei 

denen - haufig im Zusarnrnenhang rnit nach

barschaftlichen Auseinandersetzungen -

Bienenvolker absichtlich vergiftet wurden. 

13 
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Durchfiihrung der 

Untersuchungen auf 

Bienenvergiftungen 

Probenahme 

Die Voraussetzungen fUr eine sachgerechte 

und reprasentative Probenahme sind in den 

,,Richtlinien fi.ir die Entnahme van Bienen

und Pflanzenproben bei Verdacht der Ver

giftung van Bienen durch Pflanzenbehand

Lungsmittel" festgelegt, die in den Amtlichen 

Pflanzenschutzbestimmungen veroffentlicht 

wurden. Das wichtigste Anliegen an die 

Einsender ist dabei, moglichst umfassende 

Informationen zum Schadensablauf und 

zur moglichen S::hadensursache zu Liefern, 

die gegebenenfalls eine gezielte chemische 

Untersuchung der Proben ermoglichen und 

damit die Schadensklarung erheblich er

Leichtern konnen. 

Ablauf der Bienenuntersuchungen 

Untersuchungsmethoden 

Die Untersuchungen sind in einen biolo

gischen und einen chemischen Teil geglie

dert. Der biologische Teil umfasst einen Bi

otest mit den Larven der Gelbfiebermi.icke 

van den aufwandigen chemischen Untersu

chungen ausgeschlossen werden. Mit Hilfe 

der Analyse des im Haarkleid der Bienen 

an haftenden Pollens ist es moglich, den Ort 

naher zu Lokalisieren, an dem sich die Bie

nen kurz vor ihrem Tod aufgehalten haben. 

Aedes aegypti L., eine Analyse des den Bie- Lasst sich der hauptsachlich vorgefundene 

nen anhaftenden Pollens und eine Untersu

chung der Bienen auf wichtige Krankheiten, 

vor allem Nosema apis Zander und Parasiten. 

Die chemischen Untersuchungen wurden im 

Laufe der Jahre immer wieder dem jeweiligen 

Stand der Methodenentwicklung angepasst. 

Sie werden heute vor allem mit Hilfe der 

Geratekopplung Gaschromatographie/Mas

senspektrometrie durchgefi.ihrt. 

Mit Hilfe des einfach durchzufi.ihrenden, 

aber empfindlichen Aedes-Tests wird rasch 

ermittelt, ob das eingeschickte Probenma

terial (tote Bienen und Pflanzen) fi.ir Bienen 

giftige Stoffe enthalt oder nicht. Proben, 

Pollen aus dem Haarkleid der Bienen einer 

beigefi.igten Pflanzenprobe zuordnen, so 

ergibt sich hieraus eventuell die Moglich

keit, den Schadensverursacher, d. h. den 

Anwender eines bienengefahrlichen Pflan

zenschutzmittels, zu ermitteln. 

Die Nosematose ist eine allgemein verbrei

tete und haufig Latent vorhandene Bienen

krankheit. Nosema-kranke Bienen reagieren 

bei Kantakt mit Pflanzenschutzmitteln er

heblich empfindlicher als gesunde Bienen. 

Nach neueren Untersuchungen kann bei 

Nosema-kranken Bienen sogar der Kontakt 

mit eigentlich fi.ir gesunde Bienen unge-

bei denen im Aedes-Test keine Kontaktgift- fahrlichen Praparaten zum Tade fi.ihren. 

wirkung nachgewiesen wurde, konnen so Starker Nosema-Befall deutet darauf hin, 

Untersuchungen van Bienenvergiftungen 

Bienenproben Pflanzenproben 

[ Aedes-Test ) Nosemaanalyse Pollenanalyse [ 
l 

] Aedes-Test 

unspezifischer Lokalisierung Ausschluss dieser unspezifischer 
Nachweis von der Schadensursache ubiquitaren Krankheit Nachweis von 

bienengiftigen Stoffen als Schadensursache bienengiftigen Stoffen 

I I I I 

Befund der biologischen Untersuchung 
zur Information an: 

- Pflanzenschutzdienst 
bei positivem Befund und Nachweis einer � - Imkerverband 

Kontaktgiftwirkung in Bienen- und Pflanzenproben - Imker-Versicherung 

l 
Chemische Untersuchung 

von Bienen- und Pflanzenproben mit Hilfe der 
Geratekopplung Gaschromatographie/ 

Massenspeki:rometrie zum spezifischen Nachweis von 
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen und Metaboliten 

zur Information an: 

l- Pflanzenschutzdienst 

- Imkerverband 

l'-1 - Imker-Versicherung Befund der chemischen Untersuchung 



dass nicht unbedingt die Anwendung des 

Pflanzenschutzmittels allein die Ursache des 

Bienenschadens sein muss. 

Beim Nachweis einer Kontaktgiftwirkung 

mittels des Aedes-Tests bei Bienen und 

Pflanzen erfolgt anschliel?,end eine che

mische Untersuchung der Bienen- und 

dazugehiirigen Pfl.anzen-, Wachs-, Honig

und sonstigen Proben auf RUckstande von 

Pflanzenschutzmitteln. Ziel der Untersu

chungen ist es festzustellen, ob ein stoff

lich-ursachlicher Zusammenhang zwischen 

dem Bienenschaden und einer bestimmten 

Pflanzenschutzmar?,nahme hergestellt wer

den kann. Zu beachten ist, dass bei Pflan

zenschutzmal?,nahmen gleichzeitig mehrere 

Wirkstoffe ausgebracht werden kiinnen. Bei 

der Bestimmung muss die gesamte Wirk

stoffpalette erfasst werden, damit Uber die 

in den Proben gefundenen Wirkstoffe und 

Metabolite auf die vorausgegangenen Pflan

zenschutzmal?,nahmen geschlossen werden 

kann. 

Die chromatographisch-massenspektrome

trisch vorgenommenen Untersuchungen 

gliedern sich in folgende Schritte: 

, Extraktion der Wirkstoffe aus den Sub

straten Bienen, Pflanzen, Honig, Wachs, 

Pollen und Wasser 

, Bestimmung der RUckstande mittels der 

Geratekopplung Gaschromatographie/ 

Massenspektrometrie in den Ionisations

arten ,,Negative Chemische Ionisation", 

,,Positive Chemische Ionisation" und 

,, Elektra ne nstol?,-lo nisati on" 

, Auswertung der Spektren mittels Spektren

bibliotheken und Referenzsubstanzen 

, Erstellung von Untersuchungsbefunden 

Sammlung der Untersuchungsdaten in 

einer zentralen Datei. 

Fur zahlreiche Proben sind Sonderunter

suchungen erforderlich. Dazu gehiirt der 

Nachweis von Wirkstoffen und Metabo

liten, die aus verschiedenen Grunden der 

gasch romatographischen Untersuchungs

tech nik nicht zuganglich sind und daher 

zunachst in entsprechende Derivate Uber

fUhrt werden mUssen. Neben der Gaschro

matographie/Massenspektrometrie (GC/MS) 

wird bei einigen thermisch instabilen und 

polaren Wirkstoffen auch die massenspek

trometrische HPLC-Detektion (HPLC/MS-MS) 

eingesetzt. Dies erfolgt insbesondere bei 

dem insektiziden Wirkstoff Imidacloprid, 

der wegen seiner hohen Toxizitat und aus

gepragten systemischen Wirkungsweise als 

bienentoxisch eingestuft ist. 

Bienenschutz in 

verschiedenen Kulturarten 

In einigen Kulturen hat es zwischen Pflan

zenschutz und Bienenschutz von jeher 

Konfliktpunkte gegeben, z. B. bei Raps, 

Ackerbohne und verschiedenen Obstarten. 

Bei diesen Kulturen, die zum grolsen Teil 

sogar wegen der grol?,en Attraktivitat fUr 

Bienen das Ziel von Wander-Imkern sind, 

entsteht der Konflikt aus der Notwendigkeit, 

Schadorganismen auch wahrend der BlUte zu 

bekampfen, d. h. zu einem Zeitpunkt, in dem 

die Kulturen intensiv von Bienen beflogen 

werden. In diesen Kulturen treten Bienen

schaden haufiger als in anderen Kulturarten 

auf. Jedoch sind die Miiglichkeiten fUr die 

Entstehung von Schaden unterschiedlich 

gelagert. 

Raps 

Die Hauptanbaugebiete des Rapses befin

den sich in Norddeutschland, besonders 

in Schleswig-Holstein und Mecklenburg

Vorpommern. Die RapsblUte liegt in der 

Regel in den Monaten April bis Mai. Hau

fig befinden sich Bienenviilker gerade zu 

dieser Zeit in einer anfalligen Phase, weil 

die alten Winterbienen absterben und die 

jungen Sommerbienen noch nicht in der 

Lage sind, das Volk mit allem Niitigen zu 

versorgen. Alte Winterbienen reagieren auf 

den Kontakt mit Pflanzenschutzmitteln er

heblich empfindlicher als mit Eiweil?, gut 

ernahrte Sommerbienen und kiinnen durch 

normalerweise nicht bienengefahrliche 

Praparate geschadigt werden. Trotz strikter 

Einhaltung der Bienenschutzverordnung, 

d. h. die ausschlielsliche Anwendung von

nicht bienengefahrlichen Pflanzenschutz

mitteln zur RapsblUte, kiinnen Bienenscha

den nicht viillig ausgeschlossen werden.

Obst 

Bei den meisten Obstarten ergibt sich ge

rade zur BlUtezeit haufig die Notwendig

keit einer Schadlingsbekampfung. Viele 

Obstsorten blUhen recht frUh, so dass bei 

BlUtenbehandlungen noch alte Winterbie-

nen anzutreffen sind. Die Bienenschaden 

in den Obstbaugebieten des Alten Landes 

bei Hamburg sind in frUheren Jahren Uber

wiegend durch die Anwendung von solchen 

Pflanzenschutzmitteln entstanden, die nach 

der Bienenschutzverordnung als ,,bienen

gefahrlich, ausgenommen bei Anwendung 

nach dem taglichen Bienenflug bis 23.00 

Uhr" gekennzeichnet waren. Die Bienenun

tersuchungen belegten, dass die Pflanzen

schutzmittel vorschriftsmal?,ig abends nach 

dem Bienenflug angewendet warden waren. 

In erneuten PrUfungen der BBA zeigte sich, 

dass die besonderen klimatischen Bedin

gungen Norddeutschlands die Ursache fUr 

die Schaden waren. Durch Taubildung, wie 

sie besonders im kUstennahen Alten Land 

auftreten kann, kiinnen Spritzbelage reak

tiviert und fUr Bienen verfUgbar gemacht 

werden. Aufgrund dieser Erkenntnis mussten 

die meisten der ehemals in der Indikation 

,,Einsatz in blUhenden Kulturen abends nach 

dem taglichen Bienenflug bis 23.00 Uhr" 

zugelassenen Praparate als bienengefahr

lich eingestuft werden (z. B. Demeton-S-me

thyl). Die PrUfung auf Bienengefahrlichkeit 

fUr Pflanzenschutzmittel, die neu in die 

oben genannte Indikation aufgenommen 

werden sollen, tragt dem geschilderten 

Taufall Rechnung. Die Bienenschaden im 

Obstbau konnten durch diese Mal?,nahmen 

deutlich verri ngert werden. 

Ackerbohne 

Die Ackerbohne ist aus vielen Grunden eine 

besonders attraktive Trachtpflanze. Sie hat 

eine besonders lange BlUhdauer, und sie 

liefert Nektar nicht nur Uber Nektarien der 

BlUte, sondern auch Uber offen liegende, so 

genannte extraflorale Nektarien der Blatt

achseln. Sie ist fUr Blattlause attraktiv und 

bietet bei starkem Befall ergiebige Honig

tauvorkommen. Schlielslich ist sie auch ein 

guter Pollenlieferant. Die lange Blilhdauer 

und das Auftreten der extrafloralen Nekta

rien gestalten die Bekampfung von Blatt

lausen, den Hauptschadlingen, besonders 

schwierig. FrUher gab es zahlreiche Bienen

vergiftungen in Ackerbohnen aufgrund der 

Anwendung bienengefahrlicher Mittel. Da 

der Anbau von Ackerbohnen stark zurUck

gegangen ist, treten in dieser Kultur kaum 

noch Bienenschaden auf. 
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Wein 

Lange Zeit wurde angenommen, dass Wein 
van Bienen nicht beflogen wird, da er eine 
sehr schlechte Trachtpflanze ist; ein Ge
schein liefert nur etwa 1 mg Pollen. Der 
Beflug van Rebanlagen zum Pollensammeln 
konnte jedoch 1971/1972 nachgewiesen 
werden. Der Wein ist fUr Bienen attraktiv 
geworden, da in vielen Anbaugebieten die 
eigentlichen Bienentrachtpflanzen, z. B. 
bliihender Unterwuchs zwischen den Rebzei
len, entfernt werden. Die Bekampfung der 
Traubenwickler zur Zeit der RebblUte fUhrte 
dann in den siebziger Jahren zu den umfang
reichsten Schaden an Bienenvolkern, die 
bisher in der Bundesrepublik Deutschland 
zu verzeichnen waren. Als Schadensursache 
wurde die Anwendung Carbaryl-haltiger In
sektizide ermittelt, deren Anwendung dar
aufhin durch die Aufnahme in die Anlage 2 
der Verordnung Uber Anwendungsverbote fUr 
Pflanzenschutzmittel stark eingeschrankt 
wurde. 1982 wurde der Wirkstoff Carbary[ in 
die Anlage 1 der Verordnung aufgenommen 
und die Anwendung Carbaryl-haltiger Prapa
rate verboten, wodurch ein deutlicher RUck
gang der Bienenschaden bewirkt wurde. 

Getreide 

FUr viele Landwirte und Pflanzenschiitzer 
war es lange Zeit unbekannt, dass Getreide 
auch van Bienen beflogen werden kann. Es 
gibt verschiedene GrUnde, weshalb Bienen 
Getreidefelder als Trachtquellen anfliegen, 
so z. B. wegen der Honigtauvorkommen als 
Falge starken Blattlausbefalles, wegen der 
Pollentracht oder um eine dart vorhandene 
BlUtentracht an Unkrautern zu nutzen. In 
friiheren Jahren wurde der Bienenschutz 
in Getreide haufig nicht beachtet und mit 
bienengefahrlichen Pflanzenschutzmitteln 
behandelt. Ende der siebziger Jahre traten 
beinahe im gesamten Bundesgebiet, vor 
allem aber in Hessen, Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen, Schaden an Bienen
volkern als Falge van Blattlausbekamp
fungen im Getreide auf und nahmen bis 
Anfang der achtziger Jahre stark zu. Bei 
den meisten Schaden wurde der Beflug van 
kontaminierten Honigtauvorkommen als 
Schadensursache festgestellt. Dies war der 
Anlass, den Schutz des Honigtaus bei einer 
Neufassung der Bienenschutzverordnung 
vorzusehen, da er neben der BlUtentracht 
die zweite grolse Trachtquelle fUr Bienen 
ist. 

Auch im Getreide ist die Pollentracht durch 
die Bienenschutzverordnung vor einer Be
handlung mit bienengefahrlichen Pflanzen
schutzmitteln zwar geschUtzt, doch wirft 
die Einhaltung der Verordnung in der Pflan
zenschutzpraxis Probleme auf. Der Einsatz 
bienengefahrlicher Pflanzenschutzmittel ist 
gemals Verordnung erst ab BlUhbeginn ver
boten. Dies entspricht nach internationa
ler Obereinkunft dem Entwicklungsstadium 
BBCH 60. Die allgemein Ubliche Definition 
der Entwicklungsstadien besagt aber auch, 
dass zu diesem Zeitpunkt bereits 25 % der 
Pflanzen eines Getreidebestandes in BlUte 
stehen kiinnen. DemgegenUber wird gemals 
Bienenschutzverordnung ein Pflanzenbe
stand dann als blUhend eingestuft, wenn 
sich die erstc geoffnete BlUte zeigt. Da sich 
in einem Pflanzenbestand nie alle BlUten 
gleichzeitig offnen, ist davon auszugehen, 
dass der tatsachliche BlUhbeginn des Ge
treides etwa im BBCH 55 - Mitte des Ah
renschiebens - liegt. Auf diesen Zeitpunkt 
sollten demnach die Anwendungen bienen
gefahrlicher Pflanzenschutzmittel termi
niert werden, damit Bienenschaden sicher 
ausgeschlossen werden kiinnen. Dieser Be
handlungszeitpunkt ist jedoch haufig nicht 
sinnvoll, da der Blattlausbefall noch unter 
der Schadensschwelle liegt. Durch inten
sive Beratung durch den Amtlichen Pflan
zenschutzdienst sind die Bienenschaden, 
die als Falge van Getreidebehandlungen 
mit bienengefahrlichen Mitteln entstanden 

waren, so weit zuriickgegangen, dass sie nur 
noch einen unbedeutenden Anteil haben. 
Die immer wieder van geschadigten Imkern 
angefUhrte Unkrautbekampfung scheidet als 
Ursache fUr Bienenschaden im Getreide aus, 
da die meisten Herbizide als nicht bienen
gefahrlich eingestuft sind. 

Kartoffeln 

Auch die Kartoffel zahlt zu den Kulturen, 
in denen nicht unbedingt die Entstehung 
van umfangreichen Bienenschaden erwartet 
werden sollte, zumal sie in § 1 der Bie
nenschutzverordnung als eine der Kulturen 
genannt wird, die auch zur BlUtezeit als 
nicht blUhend eingestuft wird, weil die 
KartoffelblUte nicht van Bienen beflogen 
wird. Dennoch hat es in den vergangenen 
Jahren, vor allem im Jahr 2003, Bienenver
giftungen in Kartoffelbestanden gegeben. 
Die Schaden waren die Falge des Zusam
mentreffens mehrerer widriger Umstande. 
Lang anhaltende Hitze und nachfolgende 
Trockenheit hatten im Sommer nach dem 
AbblUhen der Haupttrachten (Obst und 
Raps) die so genannten Nebentrachten fUr 
Bienen unattraktiv gemacht, da diese keinen 
Nektar mehr lieferten. Gleichzeitig hatten 
sich die Blattlauspopulationen in Kartoffel
bestanden explosionsartig vermehrt. Diese 
umfangreichen Honigtauvorkommen wurden 
in Ermangelung einer BlUtentracht van den 
Bienen beflogen. Der hohe Blattlausbefall 

Durchschnittlicher Anteil der Bienenschaden in verschiedenen Kulturen in den Jahren 
1995 bis 2005 

ohne Angaben 
27% 

Ubrige Kulturen 
11% 

16% 

Raps 
12% 

Ackerbohne 
1% 

Getreide 
2% 

* ohne Schlden aus 2003: 3 0/o 
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bedrohte die Kartoffelbestande massiv, so 

dass eine Bekampfung erforderlich wurde. 

Durch die Insektizidanwendung wurde der 

Honigtau kontaminiert und dadurch Scha

den an Bienenvolkern bewirkt. Das intensive 

Zusammenwirken der zustandigen Pflanzen

schutzamter, dem Institut fUr Bienenkunde 

in Celle, der Pfl.anzenschutzmittelindustrie 

und der BBA verhinderte die Entstehung 

weiterer Schaden. 

Fazit 

Betrachtet man zusammenfassend den 

durchschnittlichen Anteil der Bienenscha

den in verschiedenen Kulturen im Zeitraum 

van 1995 bis 2005, so wird deutlich, dass 

es sich jahrlich bei etwa 15 bis 20 % aller 

Schaden um so genannte Frevelfalle (mut

willige Vergiftung) handelt und ea. 30 % 

als in der Untersuchungsstelle nicht klarbar 

einzustufen sind. Die Schaden bei Kartof

feln reduzieren sich bei Herausnahme der 

Schadensfalle des Jahres 2003 van 16 auf 

3 %. In der Rubrik ,,sonstige Kulturen" sind 

Kleingarten, offentliches GrUn, Spargel, Ge

wUrzkulturen, Zierpfl.anzen etc. erfasst. 

Chemische Untersuchungen 

Im Zeitraum van 1985 bis 2004 wurden in 

der BBA jahrlich bis zu 382 Bienen- und 

Pfl.anzenproben auf RUckstande van Pflan

zenschutzmittel-Wirkstoffen und deren 

Metabolite untersucht, wobei i nsgesamt 

238 Wirkstoffe und Metabolite ermittelt 

wurden. Bis auf zwei Ausnahmen in den 

Jahren 1994 und 1996 wurden bei Bienen 

durchschnittlich 1 bis 5 Wirkstoffe mehr 

detektiert als in Pfl.anzen. Dies ist auf das 

Sammelverhalten der Bienen und auf die 

Anwendung van Bienen-Arzneimitteln, z. B. 

gegen die Varroamilbe, zurUckzufUhren. Die 

durchschnittliche Anzahl der in den Proben 

bestimmten Wirkstoffe verminderte sich im 

Zeitraum dieser zehn Jahre bei Bienen van 

8 auf 5 und bei Pflanzen van 5 auf 3. 

Ergebnisse des Jahres 2003 

Im Jahr 2003 gingen in der Bienenunter

suchungsstelle 217 Einsendungen zu 178 

Schaden van 222 betroffenen Imkern mit 

insgesamt 645 Proben ein. Davon wurden 

382 Proben, die im Biotest einen posi-

Wirkstoffe und Metabolite festgestellt. Die 

durchschnittliche Anzahl der Wirkstoffe pro 

Einzelprobe betrug bei Bienen 5,2 und bei 

Pflanzen 3 ,7. 

Im Vergleich zu den Ubrigen Jahren wurde 

im Jahr 2003 eine deutlich gro�ere Zahl 

van Schaden an Bienen beobachtet, die, 

wie bereits erlautert, hauptsachlich auf 

die Anwendung van bienengefahrlichen 

Pfl.anzenschutzmitteln in Speisekartoffeln 

zurUckzufUhren ist. 

Ergebnisse des Jahres 2004 

Nach den erheb�chen Bienenschaden des 

Jahres 2003 sind die Schaden im Jahre 2004 

wieder auf ein niedriges Niveau zurUckge

gangen. In der Bienenuntersuchungsstelle 

gingen 74 Einsendungen zu 67 Schaden mit 

insgesamt 158 Proben ein. Davon wurden 

82 Proben, die im Biotest einen positiven 

Befund aufwiesen, chemisch untersucht. 

In den geprUften 36 Bienen-, 41 Pflanzen

und 5 Wabenproben wurden insgesamt 60 

Wirkstoffe und Metabolite festgestellt. 

Durchschnittlich wurden pro Einzelprobe 

tiven Befund aufwiesen, chemisch unter- bei Bienen 4,4, bei Pfl.anzen 3,0 und bei 

sucht. In den geprUften 151 Bienen- und Waben 6 ,0 Wirkstoffe nachgewiesen. 

231 Pfl.anzenproben wurden insgesamt 64 
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Vorkommen der am haufigsten ermittelten Wirkstoffe bei Schadensfallen mit Kartoffeln in 
Niedersachsen im Jahre 2003 {334 Proben von insgesamt 382 chemisch zu untersuchenden 
Proben, davon 132 8ienenproben und 202 PA.anzenproben) 
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1) Bienengefahrdung der Wirkstoffe, abgeleitet von den Auswirkungen der zugehorigen PA.an

zenschutzmittel auf Bienen 

Die Hauptkontaminanten stellten im Jahr 

2004 Schwefel, Pyrethroid-Insektizide und 

phosphororganische Insektizide dar. 

Haufigkeit des Nachweises von Pflanzen

schutzmittel-Wirkstoffen in Pflanzen und 

Bienen in den Jahren 1985 bis 2004 

Im Untersuchungszeitraum der letzten 20 

Jahre wurden insgesamt 238 Pflanzenschutz

mittel-Wirkstoffe, Metabolite und Tierarz

neimittel festgestellt. Zu den am haufigsten 

detektierten Wirkstoffen gehoren Schwefel, 

Lindan, Vinclozolin, Coumaphos, Parathion, 

Fluazinam, Dimethoat, Hexachlorbenzol, Pa

rathion-methyl, Cypermethrin, Brompropy

lat, Phosalon, Dichlofluanid, Captan, Flu

valinat, alpha-Cypermethrin, lambda-Cyha

lothrin und Fenoxycarb. Als bienentoxisch 

sind van diesen Substanzen die phosphor

organischen Wirkstoffe Dimethoat, Parathi

on, Parathion-methyl und Chlorpyrifos sowie 

die Pyrethroid-Insektizide Cypermethrin, al

pha-Cypermethrin, lambda-Cyhalothrin ein

gestuft. Die Azol-Fungizide Propiconazol, 

Metconazol, Difenoconazol und Tebuconazol 

aus der Gruppe der Ergosterol-Synthesehem

mer sind als einzeln ausgebrachte Wirkstoffe 

nicht bienengefahrlich. In der Kombinati

on mit Pyrethroid-Insektiziden bewirken 

sie eine Verlangerung der Wirkungsdauer 

der Pyrethroide und steigern somit deren 

Toxizitat gegenuber Bienen. Die weiteren 

Fungizide sind als nicht bienengefahrlich 

eingestuft. Die hohen Anteile von Schwefel 

in Bienen und Pflanzen sind bei den Bienen 

auf das Schwefeln der Waben und bei den 

Pflanzen auf den breiten Einsatz van Schwe

felpraparaten in der Landwirtschaft sowie 

auch auf den naturlichen Schwefel-Gehalt 

der Substrate zuruckzufuhren. 

Trends bei ausgewahlten Pflanzenschutz

mittel-Wirkstoffen im Zeitraum von 1985 

bis 2004 

Anhand des in Gruppen van je funf Jahren 

zusammengefassten zeitlichen Verlaufes der 

Analyseergebnisse ist zu erkennen, dass im 

Untersuchungszeitraum der letzten 20 Jahre 

die Wirkstoffe Dimethoat, Methamidophos, 

Cypermethrin, Fluvalinat, alpha-Cyperme

thrin und lambda-Cyhalothrin haufiger 

gefunden wurden, wahrend die Wirkstoffe 

Parathion, Azinphos-methyl, Methidathion, 

Lindan, Hexachlorbenzol, Pentachlorben-

zol und Endosulfan einen fallenden Trend 

zeigen. 

Unterschiede zeigten sich auch hinsichtlich 

des Kontaminationsgrads und dessen zeit

lichen Verlaufs. Bei den Fungiziden wurde 

der hochste Anteil an kontaminierten Pro

ben fur Schwefel ermittelt. Der Kontami na

tionsgrad liegt bei Bienen im Bereich van 20 

bis 96 %, bei Pflanzen im Bereich von 31 bis 

92 % und ist im Zeitraum der letzten 20 Jah

re konstant. Sehr haufig, bis zu 41 % in Bie

nen, wurde das gegen die Varroamilbe einge

setzte Akarizid Brompropylat ermittelt. Bei 

diesem Wirkstoff ist in den letzten 20 Jahren 

ein deutlicher Ruckgang zu verzeichnen. Bei 

den phosphororganischen Wirkstoffen weist 

das als Varroabekampfungsmittel ve�wende

te Coumaphos in Bienen mit Anteilen van 16 

bis 61 % den hochsten Kontaminationsgrad 

auf. Coumaphos ist kein Pflanzenschutzmit

tel-Wirkstoff und in Pflanzenproben nicht 

nachweisbar. 

Von den stark bienengefahrlichen Wirkstof

fen wurden Parathion-methyl im Bereich 

van 7 bis 50 %, Parathion im Bereich van 

4 bis 25 % und Dimethoat vorwiegend in 

den letzten fiinf Jahren mit Anteilen van 

17 bis 52 % kontaminierter Proben in den 

vergifteten Bienen ermittelt. Dimethoat 

wird zunehmend gefunden, wahrend die 

Wirkstoffe Parathion, Parathion-methyl 

und Coumaphos einen abnehmenden Trend 

zeigen. Der bis 2001 zugelassene Wirkstoff 

Parathion war in den Jahren 2003 und 2004 

in Bienen nicht mehr nachweisbar. Bei den 

Wirkstoffen Parathion-methyl, Dimethoat 

und Coumaphos wurde in Bienen ein hoherer 

Anteil als in den Pflanzen ermittelt. 

Fur die chlororganischen Insektizide Lindan 

und Endosulfan wurde im Untersuchungs

zeitraum eine abnehmende Tendenz festge

stellt (Ausnahme bei Lindan, 2000, 2001). 

Der hochste Kontaminationsgrad wurde bei 

Lindan in Bienen 1986 mit einem Anteil 

von 92 % ermittelt. Endosulfan wurde in 

Bienen mit Anteilen bis zu 11 % bestimmt 

und konnte seit 2000 nicht mehr nach

gewiesen werden. In den Pflanzenproben 

wurde bei Endosulfan generell ein hoherer 

Kontaminationsgrad als in den Bienenpro

ben ermittelt. 

Bei den Pyrethroid-Insektiziden wurden bei 

Cypermethrin im Jahre 2003 Maxima van 

46 % in Bienen und 66 % in Pflanzen fest-



Vorkommen der am haufigsten in 8ienen, Pflanzen und anderen Substraten ermittelten Wirkstoffe im Zeitraum van 1985 bis 2004 

Wirkstoff-
Bienen- 1985 

1990 bis 
1995 2000 

Wirkstoff gefahr- Rang Somme bis bis bis 
gruppe dung l) 1989 

1994 
1999 2004 

Parathion 81 5 341 8 

Dimethoat B1 7 307 25 197 

B1 10 286 113 83 25 

Phosalon 84 13 256 88 105 12 
Phosphor- Chlorpyrifos 83 28 91 15 23 25 
organische 

Azinphos-methyl 81 36 64 50 11 3 0 Inselctfzfde 
Methamidophos 81 39 56 0 (l 0 56 

Methidathion 81 57 27 15 10 2 0 

Dkhlorvos B3 74 20 8 2 8 2 

Cxydemeton-methyl B1 88 14 8 0 

Lindan 81 2 580 318 59 

Chlororganlsche Hexachlorbenzol 9 288 158 34 

Insektlzide Pent�chlorphenol 22 159 102 27 

Endosulfan 84 25 111 20 

Cypermethrin 81,82 12 12 

Fluvalinat 84 20 66 

Pyrethrofd- alpha-Cypermethrin 82 27 102 0 63 

Inselctizlde lambda-Cyhalothrin 82,B3.B4 21 168 0 12 

Deltamethrin B2 38 58 24 13 

Fenvalerat 82 46 39 10 8 

Fenoxycarb 81 23 152 1 95 

Pirimicarb B4 48 37 10 

Vinclozolin 84 3 473 108 

Iprcdic.:r; 8( 33 72 34 

Captan 84 16 208 34 

Folpet 84 31 80 60 3 

Procloraz 84 34 70 26 

Tebuconazol 84 37 64 42 

Epoxiconazol 84 40 48 0 27 

Azol- Penconazol 84 41 47 1 16 

Fungmcle Propiconazol B4 50 33 8 10 

Difenoconazol 84 56 28 0 3 

Fluquinconazol B4 95 12 0 8 

Metconazol 84 112 g 

Schwefel B4 1 1488 417 336 

Huazinam 84 6 308 20 

Dichlofluanid 84 15 209 62 68 

Triadimefon 84 30 83 49 4 

Chlorthalonil B4 32 32 15 4 

Fenarimol B4 52 32 14 4 
Funglzlde 

Dimethomorph B4 55 29 0 8 

Azoxystrobi n B4 59 26 0 7 19 

Tolylfluanid 84 60 26 2 2 18 

Fenpropimorph 84 64 24 6 2 13 

Pyrazophos B1 81 16 9 4 0 

Coumaphos 4 382 68 126 90 
Tterarznef-

Brom propylat 11 284 117 53 37 
mittel 

Benzylbenzoat 24 129 8 28 90 

1) Bienengefahrdung der Wirkstoffe, abgeleitet van den Auswirkungen der zugehi:irigen Pflanzenschutzmittel auf Bienen. Wirkstoffe, die nicht in

Pflanzenschutzmitteln auftreten, sind nicht entsprechend gekennzeichnet.
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Schaden an Bienenvolkern in Deutschland im Zeitraum von 1960 bis 2005 

gestellt. Lambda-Cyhalothrin wird seit 1998 

in Bienen und Pflanzen mit steigender Ten

denz ermittelt und zeigte im Jahre 2003 bei 

Bienen ein Maximum mit einem Anteil von 

25 %. Der in der Diskussion um die Bienen

verluste von Seiten der Imkerschaft vor allem 

gen an nte Pflanzenschutzmittelwirkstoff 

Imidacloprid, der als insektizider Wirkstoff 

in einer Reihe von Pflanzenschutzmitteln 

enthalten ist, die zur Saatgutbehandlung 

und Spritzanwendung zugelassen sind, war 

bei einer Nachweisgrenze von 0,003 mg/kg 

in keiner der untersuchten Bienen- und 

Pflanzenproben nachweisbar. 

Ausblick 

Die Biologische Bundesanstalt nimmt gemal?, 

Pflanzenschutzgesetz § 33 Absatz 2 Nr. 8 

die Aufgaben der Untersuchungsstelle fUr 

Bienenvergiftungen in der Bundesrepublik 

wahr. Untersucht werden alle Bienenscha

den, die auf Vergiftungen zurUckzufUhren 

sind. Zu unterscheiden ist dabei in erster 

Linie, ob Vergiftungen gezielt erfolgt sind 

{Frevel) oder ob sie auf VerstoBe gegen die 

Bienenschutzverordnung durch Anwendung 

von nicht zugelassenen Pflanzenschutzmit

teln oder aber die Anwendung von Pflan

zenschutzmitteln unter Missachtung der 

Anwendungsbestimmungen zurUckzufUhren 

sind. 

Dank der langfristigen Untersuchungen in 

der BBA ist es moglich, die tatsachliche 

Belastung von Bienen durch den che

mischen Pflanzenschutz fachlich bewerten 

zu konnen. Die Ergebnisse zeigen, dass der 

Schutz der Honigbiene bei der Anwendung 

chemischer Pflanzenschutzmittel nach guter 

fachlicher Praxis gewahrleistet ist. Durch die 

Arbeiten der Bienenuntersuchungsstelle der 

BBA wurde dazu beigetragen, dass in den 

letzten 30 Jahren die auf den chemischen 

Pflanzenschutz zurUckzufUhrenden Bienen

schaden mehr als halbiert wurden. 

Allerdings besteht nach wie vor die Sorge, 

dass Volkerverluste, wie sie nach der Aus

winterung im FrUhjahr 2003 zu verzeichnen 

waren, ungerechtfertigter Weise pauschal 

dem Einfluss von Pflanzenschutzmal?,nahmen 

zugeschrieben werden, obwohl dafUr nicht 

die geringsten Belege vorhanden sind. Hier 

konnte Abhilfe geschaffen werden, wenn bei 

Schaden, die keiner Verursachung durch die 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu

geschrieben werden konnen, intensivere 

Krankheitsuntersuchungen (Virosen, Bak

teriosen) durchgefUhrt und die Umstande 

der VolkerfUhrung bei betroffenen Imkern 

mit einbezogen werden wUrden. 



�bba Diagnose und Nachweisverfahren 

Gesunde, qualitativ hochwertige Pflanzen 
sind eine wichtige Voraussetzung fur eine 
erfolgreiche Pflanzenproduktion. Dies gilt 
sowohl fur Pflanzen, die direkt als Nahrungs
und Futtermittel sowie Zierpflanzen Verwen
dung finden oder als Rohstofflieferanten 
vermarktet werden, als auch fur Pflanzen, 
die vielfaltige Funktionen in unserer Kul
turlandschaft erfi.illen. In vielen Fallen be
eintrachtigen Schadorganismen, wie z. B. 
Viren, Bakterien, Pilze, Milben, Insekten 
und Nematoden, das Pflanzenwachstum. 
Diese Schaderreger konnen neben hohen 
Ernteverlusten - bis hin zum Totalausfall 
- auch starke Qualitatsminderungen der
Ernteprodukte verursachen.

Das Erkennen von Schadursachen an kran
ken und geschadigten Pflanzen und Pflan
zenerzeugnissen ist Aufgabe der Diagnose 
(griechisch: dia = durch, gnosein = kennen). 
Auch in der Phytomedizin erfolgt das erste 
Erkennen einer Krankheit oder Verletzung 
oft aufgrund van Symptomen, die bei ei
nigen Schadorganismen sehr typisch sind. 
In der BBA verstehen wir unter Diagnose 
nicht nur Routineuntersuchungen, sondern 
auch die Entwicklung und Weiterentwick
lung geeigneter Methoden und Verfahren. 
Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten 
werden Dritten zur Verfi.igung gestellt und 
finden Anwendung bei der Wahrnehmung 
unserer gesetzlichen Aufgaben. 

Fi.ir die Entwicklung der Bekampfungs- und 
Vermeidungsstrategien gegen Pflanzen
krankheiten und Schadlingsbefall und die 
hierfi.ir erforderlichen biologischen und 
epidemiologischen Kenntnisse ist eine 
verlassliche Diagnose unverzichtbar. Fi.ir 
die Quantifizierung des Befalls sowie ver
schiedener Begrenzungsfaktoren und deren 
Auswirkungen auf Schadlingsgradationen ist 
die Diagnose eine wesentliche Aufgabe in 
der Pflanzenschutzpraxis. Nicht selten wei-

sen Populationen, die aufgrund ihrer Dich
te eine Bekampfung notwendig erscheinen 
Lassen, bereits einen Verseuchungsgrad auf, 
der zu ihrem nati.irlichen Zusammenbruch 
fi.ihrt und damit chemische oder andere 
Bekampfungsmal?,nahmen eri.ibrigt. Die 
Diagnose hat also oft eine wichtige Funk
tion bei der Erstellung qualifizierter Ent
scheidungshilfen fi.ir die Durchfi.ihrung von 
Pflanzenschutzmal?,nahmen. 

Die Diagnose ist auch eine wichtige Grundla
ge fi.ir die Durchfi.ihrung gesetzlicher Aufga
ben der BBA, wie z. B. im Bereich der Pflan
zengesundheit zur Vermeidung der Ein- und 
Verschleppung geregelter Schadorganismen, 
der Uberpri.ifung der Widerstandsfahigkeit 
von Sorten gegeni.iber Schadorganismen und 
der Bewertung der Wirksamkeit von Pflan
zenschutzmitteln. Sie ist auch ein wichtiges 
Element fi.ir eine sachgerechte Beratung des 
Bundesministeriums fi.ir Ernahrung, Land
wirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV). 

Beulenbrand des Maises, Ustilago maydis (DC) Corda, ein weltweit verbreitetes Pathogen mit 

sehr typischen Symptomen 
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Tulpenvirus (Tulip breaking virus) 

Die Pflanzenschutzdienste der Lander arbei
ten im Rahmen der regelmalsigen Oberwa
chung von Pflanzen und Pflanzenprodukten 
haufig oft eng mit der BBA zusammen, ins
besondere, wenn neue Methoden in der Pra
xis erprobt und etabliert werden sollen oder 
wenn sich im Einzelfall der Nachweis oder 
die Identifizierung eines Schadorganismus 
als besonders schwierig erweist oder Zweifel 
an der Identitat bestehen. Im letzteren Fall 
sind teilweise mehrere Wissenschaftler der 
BBA an der Aufklarung des Einzelfalls be
teiligt, da besonders aufwandige Verfahren 
und Gerate fiir die Identifizierung benotigt 
werden oder taxonomisches Spezialwissen 
erforderlich ist. 

Dariiber hinaus gestalten Wissenschaftler 
der BBA aufgrund ihrer Erfahrung mit der 
Entwicklung und Anwendung diagnostischer 
Methoden aktiv die EU-weite verbindliche 
Harmonisierung der Nachweisverfahren be
stimmter geregelter Schadorganismen mit 

Schadbild des pflanzenparasitaren Nematoden Dity/enchus dipsaci 

an Zuckerri.Jbe (Faule und Pusteln) 

und tragen durch die Durchfiihrung von 
Ringtests und Workshops mit den verant
wortlichen Stellen der Lander zur Sicherung 
der Qualitat und Verlasslichkeit der diagnos
tischen Arbeiten in besonders kritischen 
Fallen bei. Fiir eine Vielzahl weiterer ge
regelter Schadorganismen werden sowohl 
im europaischen Raum (EPPO) als auch auf 
globaler Ebene (IPPC) Standards fiir Dia
gnoseverfahren (Diagnoseprotokolle) unter 
aktiver Mitarbeit der BBA erarbeitet. In den 
letzten beiden Jahren wurden beispielswei
se auf EG-Ebene die Nachweisverfahren fiir 
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

und Ralstonia solanacearum grundlegend 
iiberarbeitet und um neue Testverfahren 
(Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) und die 
Fluoreszenz-in situ-Hybridisierung (FISH)) 
erganzt, die sich auch in Routineuntersu
chungen als sicher und empfindlich fiir den 
Nachweis bewahrt haben. Auf EPPO-Ebene 
waren dies in den letzten Jahren umfassende 
Diagnoseprotokolle fiir Bakterien (14), 

Pilze (24), Viren (10), Nematoden (5), In
sekten und Milben (36). 

Nachfolgend werden Arbeitsfelder der BBA 
aufgezeigt, in denen die Diagnostik von 
besonderer Bedeutung ist, und einige aus
gewahlte Beispiele naher vorgestellt. 

Grundlagen der Diagnose 

Methoden der Diagnose umfassen mikrobi
ologische und mikroskopische Techniken, 
einschlielslich der Nutzung von Wirtspflan
zenspektren und Bioindikatoren. Fiir die 
Spezialdiagnostik steht dariiber hinaus 
die Elektronenmikroskopie zur Verfiigung. 
Moderne Techniken der Diagnose fiir alle 
Bereiche umfassen serologische Techniken 
(Immunfluoreszenz-Test, ELISA, Immuno
Colony-Staining) sowie Nachweismethoden 
iiber Nukleinsauren (PCR, Real-Time-PCR, 



Im munfluoreszenz-in situ-Hybridisierung). 

Fiir nahezu alle genutzten Techniken ist 

das Vorhandensein lebender Referenzor

ganismen eine unverzichtbare Grundlage. 

Bei der Diagnose van Insekten, Milben und 

Spinnentieren stellen Dauerpraparate eine 

wesentliche Grundlage fiir deren Identifi

zierung dar. 

Klassische Methoden 

Klassische Methoden werden besonders zur 

habituellen und morphologischen Charak

terisierung der Schadorganismen heran

gezogen. Bei vielen Mikroorganismen ist 

der Zugang zu morphologischen und auch 

physiologischen Eigenschaften mit der in

vitro-Kultivierung rier Pathogene veri:mn

den. Diese Isolate konnen dann auch fiir 

Infektionsversuche eingesetzt werden. Sie 

bilden die Grundlage fiir die Klarung des 

Wi rts pfla nzens pektru ms. 

Elektronenmikroskopie 

Die Elektronenmikroskopie erlaubt insbe

sondere fiir Pflanzenviren die schnellste 

Primardiagnose, da diese mehr als 30 mor

phologisch unterscheidbare Partikeltypen 

mit einer Gro�e van ea. 2 bis 2.000 nm 

ausbilden, die alle lichtmikroskopisch nicht 

darstellbar sind. 

Die Praparation erfolgt sehr schnell, indem 

zwei runde Blattstiicke mit einem Durch

messer van ea. 0,5 cm aus dem infizierten 

Gewebe ausgestochen und in einem Puffer 

mazeriert werden. Aus diesem Extrakt an 

Objekttragernetze adsorbierte Partikel wer

den nach Schwermetallkontrastierung als 

,, Schattenwurf" darstellbar. Im Vergleich 

zu molekularbiologischen Methoden bietet 

die Transmissionelektronenmikroskopie den 

Vorteil, dass ein hochempfindlicher direkter 

Partikelnachweis innerhalb von ea. 10 Mi

nuten erfolgen kann. Mittels immunelek

tronenmikroskopischer Methoden kann an

schlie�end innerhalb von 24 Stunden eine 

erste serologische Charakterisierung bzw. 

Identifizierung erfolgen. Zudem konnen 

Mischinfektionen von Viren direkt erkannt 

werden. Die Immunelektronenmikroskopie 

bietet damit Vorteile gegeniiber anderen 

serologischen Methoden, wie dem ELISA 

oder dem Western blotting. Einerseits muss 

nur sehr wenig spezifisches Antiserum zum 

Nachweis eingesetzt werden, andererseits 

wird die Reaktion der Antikorper mit den 

200 nm 

Mit Antikorpern dekorierte Partikel des Barley yellow mosaic virus im Gemisch mit den 

(undekorierten) Partikeln des Barley mild mosaic virus 

Partikeln direkt visualisiert, wodurch unspe

zifische Reaktionen mit PRanzeninhaltsstof

fen ausgeschlossen werden konnen. 

In aufwandigeren Verfahren ist es durch die 

Transmissionselektronenmi kroskopie mog

lich, zytopathologische Untersuchungen 

durchzufiihren und so krankhafte Verande

rungen der Pflanzenzelle in Falge einer Vi

rusinfektion zu visualisieren. Damit werden 

Riickschliisse auf Wechselbeziehungen zwi

schen dem infizierenden Virus und der Pflan-

zenzelle ermoglicht. Die Empfindlichkeit 

und Spezifitat des Nachweises van Viren in 

Pflanzenextrakten und Ultradiinnschnitten 

durch Elektronenmikroskopie konnte durch 

den Einsatz virusspezifischer Antikorper und 

Nukleinsauresonden in Verbindung mit Gold

markierungstechniken erheblich verbessert 

werden. Im Zusammenwirken mit moleku

larbiologisch arbeitenden Arbeitsgruppen 

milssen in Zukunft Methoden entwickelt 

werden, mit denen die Nachweisempfind

lichkeit der Elektronenmikroskopie weiter 

gesteigert werden kann, um z. B. Produkte 

van viralen und anderen Transformations

genen innerhalb der Zellfeinstrukturen exakt 

lokalisieren zu konnen. 

Sero Logie 

Die Serologie hat mit der Einfiihrung des En

zyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) 

fiir den Nachweis nicht nur van Pflanzenvi

ren, sondern auch von Pilzen und Bakterien 

seit Uber 25 Jahren eine besondere Bedeu-

tung erlangt. Heute werden diese Verfah

ren vor allem fiir Routineuntersuchungen 

genutzt. In den letzten Jahren wurden mit 

modernen Verfahren Antikorper gegen Viren 

produziert, die mit den traditionellen Ver

fahren nicht erzielt werden konnten. Dafiir 

wurde neben der Technik der Erzeugung mo

noklonaler Antikorper (Mabs) die molekular

biologische Methodik zur Erzeugung van so 

genannten ,,rekombinanten" Antiseren oder 

Mabs erfolgreich eingesetzt. 

Neben den unterschiedlichen ELISA-For

maten, die in Mikrotiterplatten durchge

fiihrt werden, kommen auch noch andere 

vom ELISA abgeleitete Testverfahren, 

wie Tissue Blot Immunoassay (TBIA) und 

Electro Blot Immunoassay (EBIA), zur An

wendung. Nicht ohne Bedeutung ist die 

Serologie auch filr die Immunocapture

PCR und die Immunelektronenmikroskopie 

(IEM). Die Hauptaufgabe wird zukilnftig 

darin bestehen, das Spektrum qualitativ 

hochwertiger Antiseren und Antikorper zu 

erweitern, um den serologischen Nachweis 

aller wirtschaftlich wichtigen Pflanzenviren 

zu gewahrleisten. 

Nukleinsauretechniken 

Nukleinsauretechniken haben in den letz

ten Jahren filr alle Diagnoseaufgaben eine 

enorm hohe Bedeutung erlangt und ersetzen 

die serologischen Techniken zunehmend. 

Im Mittelpunkt stehen hierbei Polymera

se Chain Reaction (PCR)-Techniken. Diese 
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Fumonisine, Zeralenon oder Deoxynivalenol, 
zu produzieren. Im Bereich der Schadorga
nismen im Forst stehen Uber 700 Stamme 
in Kultur; ea. 3.000 Herbarexponate und 
Bildsammlungen mit ea. 10.000 Bildern 
van Schaden und Erregern im Bereich der 
Geholzpathologie stehen zur VerfUgung. 

Referenzuntersuchungen 

Zur Bestatigung einer ersten, eventuell 
unsicheren Diagnose im Falle van Quaran
taneschadorganismen werden in der BBA 
Referenzuntersuchungen auf Befall mit 
Phytophthora ramorum, Bursaphelenchus 

xylophilus, Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus, Ralstonia solanacearum und 
mit Pantoea stewartii subsp. stewa,tii 

durchgefUhrt. Solche Untersuchungen sind 
vor allem dann erforderlich, wenn besondere 
Auswirkungen im Falle eines Erregernach-

Serologischer Nachweis eines phloemburtigen Virus im Tissue Blot Immunoassay (links nicht weises zu befUrchten sind, die weit Uber 
die konkrete Schadwirkung des Erregers vor 
Ort hinausgehen. Untersucht werden z. B. 
Verdachtsproben aus Importkontrollen van 

Holz sowie Proben aus EU-weit vorgeschrie-

infizierte, rechts infizierte Pflanze) 

zeichnen sich durch eine hohe Empfind
lichkeit aus und ermoglichen damit einen 
zuverlassigen Nachweis van extrem nied
rigen Pathogenkonzentrationen, wie z. B. in 
Holzgewachsen und dormanten Pflanzenge
weben. Nur mit dieserTechnik konnen die an 
Bedeutung zunehmenden Phytoplasmen und 

arbeiten in der BBA. Sie werden aber auch benen Erhebungen in heimischen Waldern 
durch die Pflanzenschutzdienste der Lander auf Bursaphelenchus xylophilus. Auch im 
bzw. Institute und Universitaten im Ausland Rahmen van Beanstandungen van Kartof-
fUr gemeinsame hoheitliche Untersuchungen felsendungen van oder nach Deutschland 
und wissenschaftliche Arbeiten genutzt. wegen Befall mit C. michiganensis ssp. se-

Ihre Bedeutung als genetische Ressourcen pedonicus und R. solanacearum sind Refe-
kann heute noch nicht in vollem Umfang renzuntersuchungen unerlasslich. 

Viroide nachgewiesen werden. Des Weiteren eingeschatzt werden. 
ist die enorme Variationsmoglichkeit dieser 
Techniken hervorzuheben, da durch Auswahl 
geeigneter Oligonukleotidprimer die Spezifi
tat der PCR den jeweiligen Fragestellungen 
angepasst werden kann. Eine Differenzie
rung und Identifizierung van PCR-Produkten 
erfolgt auch durch Kombination mit anderen 
Techniken, wie RFLP-, SSCP-, Heteroduplex
und/oder Sequenz-Analysen. Insbesondere 
zur Identifizierung und Quantifizierung des 
PCR-Produkts werden neuerdings unter
schiedlich gestaltete, mit Fluoreszenzfarb
stoffen markierte Hybridisierungssonden 
(z. B. ,,Molecular Beacons") verwendet. 

Referenzsammlungen 

In den Instituten und der Abteilung der BBA 
sind diverse Sammlungen van Schad- und 
Nutzorganismen, Viren, Schadlingen und 
NUtzlingen vorhanden. Diese sind als Re
ferenzen fUr die Diagnose unerlasslich und 
bilden eine wesentliche Grundlage fUr die 
DurchfUhrung der vielfaltigen Forschungs-

Die fUr Deutsch land nur in der BBA vorhan-
denen Lebendsammlungen van Viren und 
Phytoplasmen im Gewachshaus und Freiland 
sowie Pathogene in Form van in vitro-Kul
turen im Labor und im tiefgefrorenen Zu
stand bilden in vielen Fallen die Grundlage 
der Diagnose. Die in ihrem Umfang weltweit 
grol?,te Sammlung lebender Bursaphelen

chus-Kulturen umfasst 32 unterschiedliche 
Arten mit insgesamt 254 Stammen. Sie re
prasentiert damit 45 % aller beschriebenen 
Arten dieser Gattung. Die rund 1.650 Antise
rum-Proben gegen ea. 550 Virusarten erlau
ben den serologischen Nachweis van mehr 
als der Halfte aller beschriebenen Pflanzen-
viren. Die Sammlungen pflanzenassoziier
ter Bakterien und Pilze umfassen gut 8.000 
Isolate. Insbesondere die Arten der Gattung 
Fusarium bilden einen zentralen Schwer
punkt. Diese Pilzverwandtschaft kann nahe
zu alle angebauten Pflanzen infizieren. Eine 
erhebliche Anzahl der Arten ist au13,erdem in 
der Lage Mykotoxine, wie z. B. Ochratoxin, 

FUr die beiden bakteriellen Quarantane
krankheiten der Kartoffel (C. michiganensis 

ssp. sepedonicus und R. solanacearum) wer
den in regelmal?,igen Abstanden Ringtests 
koordiniert und ausgewertet, an denen alle 
Labore der Pflanzenschutzdienste der Bun
deslander teilnehmen. Um die sachgerechte 
Oberwachung van Pflanzen und Pflanzenpro
dukten in Deutschland entsprechend inter
nationalen Standards sicherzustellen, wur
den die diagnostischen Moglichkeiten der 
Lander und der BBA hinsichtlich geregelter 
Schadorganismen erfasst, LUcken aufgezeigt 
und Losungsvarianten, wie z. B. die Bil
dung eines Diagnosenetzwerks, analysiert. 

Ausgewahlte Arbeiten zur 

Diagnose in der BBA 

Diagnostische Arbeiten werden in der BBA 
zu Bakterien-, Pilz-, Phytoplasma- und Vi-



ruskrankheiten, Nematoden sowie Schad

lingen und Ni.itzlingen durchgefi.ihrt. Eini

ge Beispiele aktueller Arbeiten werden im 

Folgenden vorgestellt. 

Phytophthora-Arten 

In der BBA werden seit vielen Jahren in

tensiv Untersuchungen zur Diagnose und 

zur Bestimmung von Phytophthora-Arten 

durchgefi.ihrt. Die zu den Oomyceten ge

horenden Mikroorganismen enthalten zahl

reiche Arten, die wirtschaftlich bedeutende 

Schaden in vielen Sparten des Pflanzenbaus, 

in der freien Landschaft und in Waldgebie

ten verursachen konnen. Eine umfangreiche 

Stammsammlung dokumentiert die Auswei

tung und Veranderung des Phyiophthora

Spektrums in den vergangenen Jahren. 

Schwerpunkte der Untersuchungen lagen 

vor allem auf der Bestimmung und dem 

Nachweis dieser Erreger, aber auch auf epi

demiologischen Untersuchungen und Ver

suchen zur Bekampfung. Als Beispiel sei 

Phytophthora ramorum aufgefi.ihrt. Dieser 

Erreger wurde 1993 als Ursache fi.ir ein unbe

kanntes Triebsterben an Rhododendronkul

turen isoliert und bestimmt. Vergleichende 

morphologische Untersuchungen ergaben, 

dass der zunachst nur in Deutschland und 

den Niederlanden nachgewiesene Erreger 

identisch mit dem etwa zeitgleich aufge

tretenen Erreger des Sudden Oak Death 

in Kalifornien (USA) ist, in Europa in den 

neunziger Jahren allerdings ein anderer Ge

schlechtstyp (mating type) als in den USA 

vorkam. Vergleichende Dokumentationen der 

Krankheitssymptome und intensive Untersu

chungen zum Nachweis aus Pflanzengewe

be, Boden- und Wasserproben ermiiglichten 

die Erstellung eines Diagnoseprotokolls fi.ir 

die Pflanzenschutzdienststellen und die Mit

arbeit an einem EPPO-Diagnostic-Protocol 

fi.ir diesen Schaderreger. In Amtshilfe fi.ir 

die Pflanzenschutzdienste konnte in vielen 

Fallen mit Hilfe der PCR eine erste Diagnose 

abgesichert werden. 

Mit der Einzel-Nukleotid-Polymorphismus 

Technik (SNP) Lassen sich bei Phytophthora 

infestans, dem Erreger der Kraut- und Knol

lenfaule der Kartoffel, Populationsverande

rungen von Isolaten i.iber langere Zeitraume 

verfolgen. So war i.iber einen Zeitraum von 

vier Jahren eine Zunahme von Punktmuta

tionen bei P. infestans mit der SNP-Ana

lyse nachweisbar. Dieses Ergebnis spricht 

fi.ir eine rasche Adaption des Pilzes an die 

sich jahrlich verandernden Bedingungen. 

Zudem scheinen einzelne mit Pilzmyzel be

deckte Blattflecken in den meisten Fallen 

aus einem heterogenen P. infestans-Popu

lationsgemisch zu bestehen. Es setzte sich 

immer eine andere Population durch, wenn 

das Pilzmyzel auf anfallige oder resistente

re Kartoffelsorten aufgebracht wurde, dies 

lasst auf Selektionsprozesse schlielsen. 

Kiefernholznematode Bursaphelenc:hus 

xylophilus 

Die Diagnose des Kiefern holznematoden 

Bursaphelenchus xylophilus, einem Qua

rantaneschadorganismus, ist unerlasslich, 

um Verstolse gegen Schutzvorschriften der 

EG bei Holzeinfuhren nachzuweisen und 

entsprechende Gegenmalsnahmen ergrei

fen zu konnen. In diesem Rahmen sind 

auch taxonomische Arbeiten zur Abgren

zung verwandter Bursaphelenchus-Arten 

unerlasslich. Die Diagnose ist auch fi.ir die 

Risikoanalyse zur Frage einer moglichen Eta

blierungsfahigkeit des Kiefernholznemato

den in Deutsch land und Europa erforderlich. 

Dies beinhaltet vertiefte wissenschaftliche 

Untersuchungen zur Epidemiologie von B. 

xylophilus sowie der Wirtseignung hei

mischer Baumarten. Eine wesentliche Grund

lage dieser diagnostischen Arbeit bildet die 

an der BBA vorhandene Sammlung lebender 

Bursaphelenchus-Arten. 

Viren 

Aufgrund der fehlenden Bekampfungsmog

lichkeiten von Viren und oftmals nicht vor

handenen spezifischen Symptomen hat eine 

zuverlassige und schnelle Diagnose eine 

zentrale Funktion bei Kontrollen im Rah

men der Anzucht und Verbringung gesun

den Anbaumaterials. Neben Bioindikatoren 

und serologischen Techniken kommen bei 

der Diagnose von Viren an Obstarten vor 

allem moderne Nukleinsaure-basierende 

Methoden wie die PCR zum Einsatz. Grund

lage dieser Arbeiten war eine molekulare 

Charakterisierung der Erreger mit der Klonie

rung und Sequenzierung der genomischen 

Nukleinsauren. Intensive diagnostische Ar

beiten erfolgten an der Kleinfri.ichtigkeit der 

Si.ilskirsche (Little cherry), die in Deutsch

land seit Anfang der 80er Jahre besondere 

Probleme hervorgerufen hat. Die Infektion 

von sensitiven Si.ilskirschsorten resultiert 

in kantigen, bitter oder wassrig schme

ckenden, zu kleinen und nicht vollstandig 

abreifenden Fri.ichten. Die Pflanzen sind in 

ihrem Wachstum erheblich beeintrachtigt. 

Hohe Ernteverluste sind zu verzeichnen, da 

die Fri.ichte nicht mehr vermarktet werden 

konnen. In langjahrigen Arbeiten konnten 

zwei mit der Krankheit assoziierte Closte

roviren, das Little cherry virus -1 und -2

(LChV-1, -2), molekular charakterisiert wer

den. Die Arbeiten fi.ihrten zur Entwicklung 

diagnostischer Verfahren mittels Polymera

se-Kettenreaktion. Neuere Untersuchungen 

zur Variabilitat der beiden Viren wurden an 

Befall von Rhododendron mit Phytophthora ramorum 
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KleinfrUchtigkeit der SU!skirsche (Little cherry) 

einer grofl>en Anzahl van Virusisolaten aus 
verschiedenen Kontinenten durchgeflihrt. 
Als Resultat konnte eine Real-Time-PCR 
entwickelt werden, die Isolate beider Viren 
zuverlassig und gleichzeitig in einem Test 
nachweisen kann. 

Clavibacter michiganensis ssp. sepe

donicus 

Der Quarantaneerreger der bakteriellen Ring
faule der Kartoffel Clavibacter michiganensis 

ssp. sepedonicus kann im Boden iiberdauern 
und van hier aus unerkannt in die Kartof
felproduktion gelangen. Im Rahmen eines 
EU-Forschungsprojektes wurde ein neues 
immunologisches Verfahren (Immuno-Flu
oreszenz-Colony-Staining/IFC) zum Nach
weis des Erregers in Boden weiterentwickelt 
und flir umfangreiche Untersuchungen zur 
Epidemiologie verwendet. Hierbei wird der 
Erreger auf semi-selektiven Nahrmedien an
gereichert. Nachdem die Bakterien auf dem 
Agar Kolonien gebildet haben, werden die
se direkt mit Antikorpern angefarbt, unter 
dem Mikroskop sichtbar gemacht, isoliert 
und durch anschliefl>ende weitere Tests (PCR 
und Pathogenitatstest) identifiziert. 

Globodera spp. 

Bei den Kartoffelzytennematoden Globodera 

spp. werden gegenwartig vor allem Fragen 
zur Virulenzsituation untersucht. Es ist be-

kannt, dass es sich bei den Populationen 
van G. pa/Iida, die zurzeit noch den bei
den Pathotypen Pa2 und Pa3 zugeordnet 
werden, um eine Virulenzgruppe handelt. 
Innerhalb dieser Virulenzgruppe ist eine 
klare Abgrenzung zwischen Pa2 und Pa3 
nicht moglich. Vor allem im Hinblick auf 
eine EU-weite Harmonisierung der Priifung 
van Kartoffelsorten auf Resistenz gegen Glo

bodera spp. ist es van entscheidender Be
deutung, welche Nematodenpopulationen 
in der Resistenzpriifung eingesetzt werden 

und wie die Virulenzsituation van Globodera 

spp. in Deutschland einzuschatzen ist. Neue 
Verfahren miissen entwickelt werden, um 
Populationen in der Virulenzgruppe Pa2/3 
van G. pa/Iida ohne aufwandigen Biotest 
differenzieren zu konnen. 

Phytoplasmen 

Phytoplasmen sind nicht kultivierbare 
zellwandlose Bakterien, die in Siebrohren 
van Pflanzen vorkommen und van Phloem
saugenden Insekten iibertragen werden. 
In Deutschland sind vor allem Kern- und 
Steinobstphytoplasmen van Bedeutung und 
verursachen hier Apfeltriebsucht, Birnen
verfall und Vergilbung des Steinobstes. Beim 
Erreger der Apfeltriebsucht (Phytoplasma 

mali), des Birnenverfalls (P. pyri) und der 
Steinobstvergilbung (P. prunorum) handelt 
es sich um Quarantaneschaderreger. Die Dia
gnose der Organismen hat eine zunehmende 
Bedeutung wegen der oft fehlenden Be
kampfungsmoglichkeiten und den Gefahren 
flir den Erwerbsanbau und insbesondere 
den Streuobstanbau. Im Laufe der Jahre 
wurde eine umfangreiche Stammsammlung 
van Phytoplasmen mit der Wirtspflanze Ca

tharanthus roseus aufgebaut. Neben den 
Obstphytoplasmen befinden sich darunter 
auch zahlreiche andere Erreger aus Europa 
und der Welt. Die Sammlung war wichtiger 
Bestandteil der umfassenden Forschungsar
beiten zur Taxonomie und Phyllogenie van 
Phytoplasmen und zur Diagnose an Pflanzen 
sowie potenziellen Ubertragern der Erreger. 

Befall von Kartoffelknollen mit Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 



Nachweis von Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus in Bodenproben mit IFC: Gelb

lich-griin-fluoreszierende Clavibacter-Kolonien und rot gefiirbte Kolonien saprophytischer 

Bakterien 

Die Diagnose der Krankheiten wird haufig 
durch das Fehlen spezifischer Symptome 
erschwert. Fluoreszenz- und elektronenmi
kroskopische Detektion sind weitestgehend 
durch das sensitivere PCR-Verfahren abge
lost. In der BBA wurden aufgrund ribosoma
ler und anderer geeigneter DNA-Sequenzen 
PCR-Primer unterschiedlicher Spezifitat fiir 
die Gruppe der Obstphytoplasmen und an
derer Phytoplasmen entwickelt. Diese Primer 
werden zur Diagnose verdachtiger Proben, 
zum Auffinden alternativer Wirte und Insek
ten als Vektoren, aber auch zur Bestimmung 
des Organismentiters im Real-Time PCR- Ver
fahren eingesetzt. 

Insekten, Milben und Spinnentiere 

Die Diagnose von Insekten, Milben und 
Spinnentieren ist aufgrund der Vielfalt der 
Arten im Obstbau von grol?.ter Wichtigkeit. 
Sekundarschadlinge oder das Auftreten in
vasiver Arten, wie die Maulbeerschildlaus 
(Pseudaulacaspsis pentagona), die Ame
rikanische Kirschfruchtfliege (Rhagoletis 

cingulata) sowie der Asiatische Marienkafer 
(Harmonia axyridis), miissen erkannt wer
den. Haufig sind nahverwandte Arten nur 
durch schwer erkennbare Merkmale zu un
terscheiden (z. B. Blattsauger, Raubmilben, 
Wanzen). Grundlage fur die Diagnose ist die 
Anfertigung geeigneter Praparate, z. B. die 

Genitalpraparationen von Blattsaugern, 
Wicklerarten und Spinnen. Eine Kooperati
on mit der Arbeitsgruppe ,,Systematik und 
Evolution der Tiere" der Freien Universitat 
Berlin beinhaltet das ,,DNA-Barcoding", 
um die bisher schwierige Bestimmung der 
verschiedenen, u. a. an Rosaceen vorkom
menden Blattsaugerarten (Cacopsylla spp.), 
einschliel?.lich ihrer Nymphen, zu vereinfa
chen. Beispiele fiir Schadlinge aus dieser 
Gruppe sind die verschiedenen Apfel- und 
Birnblattsaugerarten, von denen viele auch 
Ubertrager verschiedener Krankheiten an 
Kernobst, z. B. Apfeltriebsucht oder Bir
nenverfall, si nd. 

Diagnose von Arthropodenkrankheiten 

Neben der Diagnose von Pflanzenkrank
heiten werden in der BBA seit iiber 50 Jah
ren Diagnosen von Arthropodenkrankheiten 
durchgefuhrt. Die in der Human- und Ve
terinarmedizin bekannten Erregergruppen, 
wie Viren, Bakterien, Rickettsien, Pilze und 
Protozoen, sindjeweils auch als Krankheits
erreger bei Arthropoden vertreten. Die Di
agnose dieser Erreger ist die Grundlage 
fiir die Entwicklung biologischer Pflanzen
schutzverfahren und erfasst gleichzeitig die 
Biodiversitat mikrobieller Krankheitserreger 
von Arthropoden. 

Fur die Entwicklung biologischer Pflanzen
schutzverfahren spielen Zuchten von Schad
lingen und Niitzlingen eine besondere Rolle. 
In solchen Zuchten entwickeln sich jedoch 
haufig iiber kurz oder Lang Krankheiten, 
die sie zusammenbrechen Lassen und damit 
Forschungsvorhaben stark beeintrachtigen 
konnen. Chronisch erkrankte Insekten rea
gieren meist empfindlicher auf verabreichte 
Versuchspraparate, so dass es bei deren 
praktischer Anwendung zu einer zunachst 
unverstandlichen Diskrepanz zwischen La
bor- und Freilandergebnissen kommen kann. 
Daher miissen Arthropodenzuchten laufend 
diagnostisch auf ihren Gesundheitszustand 
untersucht und sanitar betreut werden. 

Auch in der Diagnose von Arthropoden
krankheiten sind fiir die Entdeckung und 
Beschreibung neuer Krankheitserreger 
umfangreiche Licht- und elektronenmikros
kopische Grundlagenforschungen iiber die 
Natur, Struktur und Vermehrung des Erregers 
erforderlich, um seine systematische Einord
nung zu ermoglichen. Die Ermittlung der 
pathologischen Eigenschaften sowie Wirts
kreisstudien sind notwendig, um beurteilen 
zu konnen, ob und wie der Erreger in der 
mikrobiologischen Schadlingsbekampfung 
eingesetzt werden kann. 

Biologische Schadlingsbekampfung 

Durch diagnostische Arbeiten war es mog
lich, neue mikrobiologische Pflanzenschutz
verfahren zu entwickeln, die allgemein als 
Meilensteine der biologischen Schadlings
bekampfung gelten. So gelang es, bei di
agnostischen Arbeiten in Malaysia, ein 
Virus des Palmen-Nashornkafers ( Oryctes 

rhinoceros) zu entdecken, das nach seiner 
kiinstlichen Ansiedlung diesen gefurchte
ten Palmenschadling nun schon seit vielen 
Jahren im gesamten siidpazifischen Raum 
und in anderen Gebieten in Schach halt 
und damit die Kulturen der Kokospalme si
chert. Die wirtschaftliche Tragweite dieses 
Verfahrens wird erst deutlich, wenn man be
denkt, dass die Kokospalme, der sag. ,,Tree 
of Life", eine wesentliche Lebensgrundlage 
fur diese Gebiete darstellt und der Palmen
Nashornkafer aufgrund seiner Biologie mit 
herkommlichen Methoden, also mit Insek
tiziden, nicht wirksam zu bekampfen ist. 
Einen weiteren Durchbruch brachten die di
agnostischen Arbeiten mit der Entdeckung 
des ersten kaferwirksamen Stammes von 
Bacillus thuringiensis, der sog. Subspecies 
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Der Palmen-Nashornkafer (Oryctes rhinoce

ros) und ein Zellkern mit freien Baculo

viren, den Antagonisten des Schadlings 

tenebrionis. Dieser Stamm wird heute welt

weit als kommerzielles Praparat zur Bekamp

fung des Kartoffelkafers eingesetzt, auch 

entsprechende transgene Kartoffelsorten 

wurden entwickelt. Das Praparat ist auch in 

Deutschland unter der Handelsbezeichnung 

NOVODOR FC im Einsatz. 

Nagetierbekampfung 

Zur Nagetierbekampfung im Vorratsschutz

und Hygienebereich werden heute fast 

ausschliel3,lich blutgeri nnungshemmende 

Wirkstoffe (Antikoagulantien) angewen

det. Immer haufiger tritt jedoch Resistenz 

gegenUber den alteren Wirkstoffen der Anti

koagulantien auf. Neue Untersuchungen der 

Untersuchungen zur Diagnose von Rodentizidresistenz bei Nagern 

BBA in Zusammenarbeit mit dem Institut 

fUr Humangenetik der Universitat WUrz

burg haben gezeigt, dass sich Resistenz 

bei Wanderratten mehrfach unabhangig 

voneinander in verschiedenen Gebieten 

Europas entwickelt und ausgebreitet hat. 

In Deutsch land ist ein Gebiet im Nordwesten 

des Landes van Antikoagulantienresistenz 

betroffen, das etwa vom Nordrand des Ruhr

gebietes bis ins sUdliche Emsland reicht. 

Innerhalb der Resistenzgebiete zeigen be

stimmte Wirkstoffe der Antikoagulantien 

(z. B. Warfarin, Coumatetralyl, Bromadio

lon) erhebliche Wirkungsschwachen. Bisher 

war es schwierig, das Resistenzauftreten 

rechtzeitig zu erkennen. Die Identifikation 

der molekulargenetischen Resistenzbasis 

bot die Moglichkeit, in Zusammenarbeit 

zwischen der BBA und dem Institut fUr 

Humangenetik der Universitat WUrzburg 

ein neues Resistenzdiagnoseverfahren zu 

entwickeln und in der Praxis zu erproben. 

Das neue genetische Testverfahren lasst sich 

anhand van Gewebe- oder Kotproben aus 

der betroffenen Nagerpopulation durchfUh

ren. FUr Gewebeproben sind zum Beispiel 

wenige Millimeter aus der Schwanzspitze 

der Nager ausreichend. Ein spezifischer 

Polymerase-Kettenreaktionstest (PCR) mit 

zwei Primerpaaren lasst erkennen, ob die 

Resistenz vermittelnde Punktmutation bei 

den Individuen, van denen die Proben stam

men, auftritt. 
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Stefanie Hahn (ab 26.09.) 

Arbeitsgruppe ,,Gute Laborpraxis": 

Dr. rer. nat. Lothar Banasiak 

Hauptverwaltung 

Messeweg 11/12 

38104 Braunschweig 

Telefon: 0531 299-3221 

Telefax: 0531 299-3015 

E-Mail: hauptverwaltung@bba.de

Verwaltungsleiter: RD Klaus Kasprzyk 
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Leitung 

Die Leitung der Biologischen Bundesan
stalt fUr Land- und Forstwirtschaft obliegt 
dem Prasidenten; der Vizeprasident ist sein 
standiger Vertreter. Die Leitung vertritt die 
BBA national und international in wichtigen 
Fachgremien. Auf nationaler Ebene sind hier 
beispielsweise die Sitzungen der Landerrefe
renten fUr Pflanzenschutz und die Arbeitssit
zungen des Deutschen Pflanzenschutzdiens
tes zu nennen. Der Prasident der BBA hat bis 
Oktober 2005 auch die Aufgaben des Ersten 
Vorsitzenden der Deutschen Phytomedizi
nischen Gesellschaft wahrgenommen. Der 
Vizeprasident ist europaischer Koordinator 
der International Association for the Plant 
Protection Sciences (IAPPS}. E-in Mitarbei
ter der Leitung wirkt als Vizeprasident aktiv 
im Senat der Bundesforschungsanstalten im 
Geschaftsbereich des Bundesministeriums 
fUr Ernahrung, Landwirtschaft und Verbrau
cherschutz (BMELV) mit. 

Die Aktivitaten der Pressestelle, die der Lei
tung der BBA zugeordnet ist, werden in der 
Rubrik ,,Presse- und Offentlichkeitsarbeit" 
dieses Jahresberichtes dargestellt. 

Gute Laborpraxis 

Der Leitung zugeordnet ist der Bereich ,,Gute 
Laborpraxis" (GLP). Die im Jahre 1997 re-

vidierten Grundsatze der OECD Uber die 
Gute Laborpraxis sind durch die Richtlinien 
1999/11/EG und 2004/10/EG (kodifizierte 
Fassung) als gemeinschaftliches Recht 
Ubernommen warden. In Deutschland wird 
gemaB §§ 19 a bis d Chemikaliengesetz (Ge
setz zum Schutz vor gefahrlichen Staffen, 
2002) die Einhaltung der Grundsatze der 
Guten Laborpraxis fUr nichtklinische expe
rimentelle PrUfungen von chemischen Sub
stanzen, Staffen biologischer Herkunft oder 
lebenden Organismen, deren Ergebnisse die 
behordliche Bewertung des Gefahrdungs
potenzials fUr Mensch, Tier oder Natur
haushalt ermoglichen sollen, verbindlich 
vorgeschrieben. Zugleich wird die Vorlage 
einer GLP-Bescheinigung fUr die PrUfein
richtungen gefordert. 

Drei Institute der BBA haben nach entspre
chenden GLP-Inspektionen die GLP-Beschei
nigung gemaB § 19 b Abs. 1 Chemikalien
gesetz erlangt. Sie werden in dem von der 
GLP-Bundesstelle erstellten Verzeichnis der 
PrUfeinrichtungen mit GLP-Bescheinigung 
aufgefUhrt, in dem bundesweit ea. 170 
Einrichtungen eingetragen sind, die die 
Qualitatsgrundsatze der Guten Laborpraxis 
befolgen. Das Institut fUr Nematologie und 
Wirbeltierkunde besitzt seit 1995 mit Re
Inspektionen in den Jahren 1999 und 2003 
den Status einer GLP-PrUfeinrichtung in der 
PrUfkategorie 4. Die GLP-Zertifizierung fUr 
das Institut fUr Okotoxikologie und Oko
chemie im Pflanzenschutz in der PrUfkate-

Sitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes im Marz 2005 in Bremen 

gorie 5 besteht seit 1997 und ist im Jahr 
2002 bestatigt warden. Dern Institut fUr 
Vorratsschutz ist die GLP-Bescheinigung in 
der PrUfkategorie 6 erstmals im Jahre 2005 
erteilt warden. 

Reduktionsprogramm 

chemischer Pflanzenschutz 

Im Berichtszeitraum wurden die Aktivi
taten der BBA zum ,,Reduktionsprogramm 
chemischer Pflanzenschutz" fortgefUhrt. 
In der Leitung werden die Aufgaben einer 
Bundesstelle zur Koordinierung des Pro
gramms wahrgenommen. Die BBA erstellte 
einen Entwurf fUr den ersten Jahresbericht, 
der den Landern und dem Forum ,,Redukti
onsprogramm chemischer Pflanzenschutz" 
zur Kenntnis gegeben wurde. Der Bericht 
soll Mitte des Jahres 2006 veroffentlicht 
werden. Er gibt einen Uberblick Uber die 
Methodik und die ersten Ergebnisse, so z. B. 
die Verfahren zur Berechnung des Behand
lungsindex und von SYNOPS, dem Indikator 
fUr die Bewertung der zeitlichen Trends des 
Risikopotenzials der in Deutschland ange
wandten Pflanzenschutzmittel. 

Ein wichtiger Teil des Berichts ist den 
NEPTUN-Erhebungen gewidmet; diese Er
hebungen sind Grundvoraussetzung fUr die 
Bestimmung der Intensitat des chemischen 



Pflanzenschutzes in einzelnen Kulturen und 

Regionen. Das BMELV und die BBA wurden 

bei den NEPTUN-Erhebungen von den Lan

dern und den Anbauverbanden unterstutzt. 

Durch die FortfUhrung der Erhebungen soil 

eine Datengrundlage fUr die Bewertung der 

einzelnen Malsnahmen des Reduktionspro

gramms und die Ableitung von Trends ge

schaffen werden. Im Jahr 2005 wurde die 

NEPTUN-Erhebung im Obstbau ausgewertet 

und veroffentlicht; fUr GemUse, Hopfen und 

Ackerbau wurden Erhebungen vorbereitet. 

Das im Bericht vorgestellte Konzept fUr ein 

Monitoring fUr Pflanzenschutzmittel im Um

weltbereich ist stufenweise aufgebaut. Die 

erste Stufe ist ein chemisches Monitoring. 

Im aktiven Biomonitoring, der zweiten Stu

fe, werden Organismen einer Art mit dem 

zu untersuchenden Umweltkompartiment 

zusammengebracht. Als letzte Stufe kann 

das okologische Monitoring, ein passives 

Monitoring, herangezogen werden. Es be

steht Einvernehmen, dass die Einrichtung 

eines Netzes von Vergleichsbetrieben ein 

geeigneter Weg zur Bestimmung des not

wendigen Malses sowie der Betriebe, die 

hiervon abweichen, ist. Zur Einrichtung von 

Vergleichsbetrieben wurde ein zwischen der 

BBA und den Landern abgestimmter Vor

schlag erarbeitet. 

FUr den Aufbau eines Hot Spot-Managements 

wurde ebenfalls ein Konzept erarbeitet. Die 

erste Etappe hat das Erkennen von Hot Spots 

im Umweltbereich zum Gegenstand. Das Ziel 

besteht darin, Risiken zu erkennen, bevor 

negative Wirkungen messbar sind. 

Die verstarkte EinfUhrung von Innovationen 

und Bausteinen des integrierten Pflanzen

schutzes soil zum Gelingen des Reduktions

programms beitragen. Im ersten Jahresbe

richt werden ausgewahlte Elemente, wie das 

Fachinformationssystem, die Verbesserung 

der Geratetechnik, Forschungsprojekte und 

FuE-Vorhaben, beschrieben. 

Die Aktivitaten zur Kommunikation des Pro

gramms waren vielfaltig. Das Forum ,,Reduk

tionsprogramm chemischer Pflanzenschutz" 

kam im Berichtszeitraum zweimal zusam

men. Im BMELV wurden unter Beteiligung 

der BBA zahlreiche Gesprache zur Kommu

nikation und Koordinierung des Programms 

durchgefUhrt, so z. B. zur Forschung und zur 

Forderung von Innovationen im Sinne des 

Reduktionsprogramms, zur Einrichtung einer 

Fachinformationsstelle im Pflanzenschutz 

und zur Einrichtung von Vergleichsbetrie

ben. Die BBA veranstaltete in Kleinmachnow 

ein Fachgesprach und einen Workshop. 

BundOnline 2005 

Mit dem 1999 gestarteten Reformprogramm 

,,Moderner Staat - Moderne Verwaltung" 

hat die Bundesregierung eine umfassende 

Modernisierung der Bundesverwaltung be

schlossen. Ziel der E-Government-Initiative 

BundOnline 2005 war, bis Ende 2005 alle 

onlinefahigen Dienstleistungen der Bundes

verwaltung Uber das Internet verfUgbar zu 

machen. Neue Zugangskanale zu Behorden, 

Abbau von MedienbrUchen, kiirzere Bearbei

tungszeiten und mehr Transparenz in den 

Ablaufen sind Innovationen, die durch E

Government ermoglicht wurden. 

Die Biologische Bundesanstalt hat sich an 

der BundOnline-Initiative mit mehreren Pro

jekten beteiligt, fUr deren Umsetzung der 

BBA im Bundeshaushalt zusatzlich insge

samt fast 1 Mio. Euro zur VerfUgung gestellt 

wurden bzw. werden. 

Antrage fiir die Priifung von 

Pflanzenschutzgeraten 

Die Fachgruppe Anwendungstechnik der BBA 

vollzieht das Erklarungs-, Anerkennungs

und Verlustminderungsverfahren fUr Pflan

zenschutzgerate. Ziel des Projektes ist es, 

den Herstellern und Vertriebsunternehmern 

von Pflanzenschutzgeraten die Mi:iglichkeit 

zu geben, ihre Antrage Uber das Internet 

bei der BBA einzureichen. Die Bearbeitung 

in der BBA erfolgt medienbruchfrei in einer 

elektronischen Akte. Im Berichtszeitraum 

wurde ein Vorgangsbearbeitungssystem be

schafft, konfiguriert und getestet. Weiterhin 

wurde ein Formularserver beschafft, mit dem 

die Online-Formulare erstellt und verwaltet 

werden. Inzwischen werden bereits zwei 

Antragsformulare online zur VerfUgung ge

stellt. Auch die Verbindung zur Zahlungs

verkehrsplattform wurde hergestellt, so dass 

der Zahlungsverkehr nun auch Uber das In

ternet moglich ist. 

lnformationsaustausch im Bereich 

Pflanzengesundheit 

Die Abteilung fUr nationale und internatio

nale Angelegen heiten der Pflanzengesund

heit ist als Koordinierungs- und Kontaktstel

le fUr pflanzengesundheitliche Fragen be

nannt. In dieser Funktion ist sie u. a. dafUr 

verantwortlich, die Liste der registrierten 

Behandlungsbetriebe fUr Verpackungsholz 

und die Liste der fUr die Bestimmungsort

kontrolle zugelassenen Empfanger bereit 

zu stellen. Diese Listen werden von den 

Pflanzenschutzdiensten der Bundeslander, 

dem Bundesministerium fUr Ernahrung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 

Behi:irden anderer Mitgliedstaaten und den 

Pflanzenschutzdiensten von Drittlandern 

beni:itigt. Die Pilotphase mit ausgewahl

ten Pflanzenschutzdiensten wird im Januar 

2006 starten. 

Nationale und internationale 

Bestimmungen zur Pflanzengesundheit 

Aufgrund der grol?,en Nachfrage nach nati

onalen und internationalen Bestimmungen 

zur Pflanzengesundheit wurde im Vorgriff 

auf die Umstrukturierung des Internetauf

trittes der B BA das Informationsangebot der 

Abteilung fUr nationale und internationale 

Angelegenheiten der Pflanzengesundheit 

neu aufbereitet und nutzerfreundlicher ge

staltet. Das neue Angebot wurde im Mai 

2005 im Internet zur VerfUgung gestellt. 

Datenbank iiber Alternativen zu 

chemischen PflanzenschutzmaBnahmen 

Mit der Online-Datenbank Uber Alternativen 

zu chemischen Pflanzenschutzmalsnahmen 

(ALPS) sollen Erzeugern von Pflanzen und 

Ptlanzenerzeugnissen, Beratern und interes

sierten Verbraucherinnen und Verbrauchern 

umfassende Informationen zu nichtche

mischen Pflanzenschutzmalsnahmen online 

zur VerfUgung gestellt werden. Die BBA 

leistet damit einen Beitrag zur Umsetzung 

des integrierten Pflanzenschutzes und zur 

Verminderung der Anwendung chemischer 

Pflanzenschutzmittel. Die Datenbank bie

tet eine komfortable Suche von Kultur- und 

Schaderregerkombinationen sowie die Su

che nach einzelnen moglichen Mal?,nahmen, 

nach Schlagworten oder nach Eingabe von 

Freitext an. Die Inhalte der Datenbank 

werden von Fachwissenschaftlern kontinu

ierlich erweitert und aktualisiert. Gestartet 
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Freiwillige Pflanzenschutzgeratepri..ifung 
nach § 33 der Pflanzenschutzmittel-Verordnung 

Firm a: Musterfirma 

Adreiise: Musterstrasse10 

PLZ: 12345 

Land: Deutschland 

"'' 

Ort: MusterOft 

desnadlstltlend genannten Pflm?enschutzgerates. 

HerstellerdesGerates: 

Geritteart: 

Bezeichnung des Geriites:2 

bel erklsten Geraten E-Nr.:3 

AuefOhrung:• 

Gerltebauart: 

zu prulendEe Verwendungsbereiche (jeVerwendtm'}sber.iich .,1ne Prufung) 

r Ackerbau 

r GemUSebau 

r Nichtkulturland 

r Unterglaskulb.mm 

r Zierpflanzenbau 

r Gebrauchsanleitung 

r Baumschulen 

r GrOnland 

r Obstbau 

r Vorratsschutz 

r Besctw"eibung des G«atetyps 

r bildidle Oarstell161g des Gesamtgeratn 

�bba 
Biologische Bundesanstalt 
fUr l1nd· und forstwirtschaft 

r ForBt 

r Hopfenbau 

r Sonde�UlbJren 

r Weinba1..1 

r Bestii.tigung uber de uofalh:chutztechnisch elnwandfreie Ausfuhrung des Gerates" 
r Bestitigung uber de Einhaltung <!er Strasse:nverkehrszulassungsordoong 

Der Antragsteller l5t Ober de Gera1ev.arlugun9st>erB-chu\J Er ub&rnnrmt m� � Bere11Sielh.mg ,ief Gerate 
1m Rehm en OOr 9tselzllchen tt.Jfti:tllcht die Ha'tung f(r all di.a Sct1&den. die s.ch aus M Prufmg und dem 
An- und Ablransport OOr GNatee'rgeben und die n1cht von ckr BBA ,:,oar deren Beauttragten durch Vorsatz 
Cider gobe Fah1lassi�e;t ·,erursacht ,-.;,uden 
Die �t1JF11oozens(hutzger at.-,:4irdanerl<.vint Die 68Aerhebtturd,; PliilungGEibllhren 
na.:h derPlla1zenschutzmittel-GebCihrenverordnuni;i 

Online-Antrag 
Hlnwels Z1Jm Senden des Antrags: 
B,.·,orSie Oen MtraQ s-e,nden kvrmen, mossen 8t1dlesen !'JbspeicMrn � -J fiir die Freiwillige 

Pflanzenschutz

gerateprUfung 

DO<Jurch Wlrd de Funkt1on Antrag senden aktiv1ert Zurn Send...n kreuze,n Sie t�tte 1ie Chockbo, 'An.rag 
sendt1n'oo 
Nach �rn Se-nden 1st der .Antrag 111ch! mehr �t1erb&I 

wurde mit dem Modul ,,Winterweizen und 
phytopathogene Pilze, Schadinsekten und 
Unkrauter - praventive MaBnahmen". Wei
tere landwirtschaftliche Hauptkulturen und 
direkte nichtchemische MaBnahmen werden 
folgen. 

Wirksamkeitsdatenbank ,,RibeweB" 

Das Informationssystem RibeweB soil die 
spezifischen Bewertungsaufgaben der BBA 
im Rahmen der Priifung und Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln unterstiitzen. Durch 
die elektronische Vorlage von Versuchser
gebnissen fur den Priifbereich Wirksamkeit 
soil u. a. eine schnellere und vollstandige
re Bewertung sowie die Einbeziehung aller 
VersuchsgroBen in die Gesamtbewertung er
reicht werden. Neben einer Standardisierung 
der Bewertungsberichte sollen auch weiter-

fiihrende Auswertungen ermoglicht werden. 
Im Berichtsjahr wurde fi.ir das Projekt ein 
Dokumentenmanagement-und Vorgangsbe
arbeitungssystem eingefiihrt. Damit tragt 
die BBA der Entwicklung zum papierarmen 
Buro Rechnung. Die erste Programmversion 
lag im Dezember 2005 vor, die Inbetrieb
nahme ist fur September 2006 geplant. 

Informationen aus dem Forschungs

bereich 

Aufgrund der ,,Barrierefreien Informations
technik-Verordnung" (BITV) vom 27. April 
2002 wurde es notwendig, die Internetauf
tritte der Bundesforschungsanstalten im 
Geschaftsbereich des Bundesministeriums 
fur Ernahrung, Landwirtschaft und Verbrau
cherschutz zu iiberarbeiten. Als Erganzung 
des Behindertengleichstellungsgesetzes 

sieht die BITV vor, dass samtliche offent
lich zuganglichen Webauftritte des Bundes 
ab 1. Januar 2006 barrierefrei sein miissen. 
Fur die Bundesforschungsanstalten im Ge
schaftsbereich des BMELV wurde als Infra
struktur die BundOnline Basiskomponente 
,,Government Site Builder" (GSB) gewahlt. 
Durch die Nutzung eines gemeinsamen 
Redaktionssystems und der Vorgabe von 
Gestaltungsrichtlinien <lurch den ,,Style
guide" der Bundesregierung soil auch eine 
Vereinheitlichung der Internetauftritte der 
Bundesforschungsanstalten erreicht wer
den. Die erforderliche Uberarbeitung des 
Webauftrittes hat die BBA zum Anlass ge
nommen, das Informationsangebot durch 
eine starker themenorientierte Ausrichtung 
nutzerfreundlicher zu gestalten. Die Frei
schaltung der barrierefreien Internetange
bote ist fur Mai 2006 vorgesehen. 



�bba 

Messeweg 11/12 

38104 Braunschweig 

Telefon: 0531 299-3370 

Telefax: 0531 299-3007 

E-Mail: ag.bs@bba.de

Abteilung fiir nationale und internationale 
Angelegenheiten der Pflanzengesundheit 
Braunschweig und Kleinmachnow 

Leiter: 

Dir. u. Prof. Or. sc. agr. Jens-Georg Unger 

Vertreteri n: 

WD'in Dr. rer. nat. Petra Miiller 

Wissenschaftliches Personal (planmalsig): 

WR Dr. agr. Peter Baufeld 

Dr. agr. Ernst Pfeilstetter 

Dr. rer. hort. Magdalene Pietsch 

Dr. rer. nat. Gritta Schrader (ab 01.08., 

bis 31.07. aulserplanmalsig) 

Dr. forest. Thomas Scnrocier (ab 01.07., 

bis 30.05. aulserplanmalsig) 

Richard Voigt 

WOR'in Dr. rer. nat. Elisabeth Wolf 

Wissenscr.aftliches Personal (aufserplanmalsig): 

Matthias Daub 

Susanne Gartig 

Dr. rer. hort. Hella Kehlenbeck 

Kerstin Schafer (ab 05.09.) 

Dr. Uwe Starfinger (ab 15.09.) 

Silke Steinmoller 
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Abteilung fur nationale und 

internationale Angelegenhei

ten der Pflanzengesundheit 

Pflanzengesundheitliche Regelungen und 
Ma!1nahmen haben zum Ziel, Ein- und Ver
schleppungen von Schadorganismen von 
Pflanzen soweit als moglich zu verhindern 
(Pflanzenquarantane) sowie durch gesundes 
Ausgangsmaterial eine wettbewerbsfahige 
Pflanzenproduktion sicherzustellen und den 
Verbraucher zu schUtzen (pflanzengesund
heitliche Qualitat). QuarantanemaP.,nahmen 
richten sich gegen verschiedenste Schad
organismen von Pflanzen, die, wenn sie 
die biologische Vielfalt bedrohen, auch als 
invasive gebietsfremde Arten bezeichnet 
werden. 

Die Abteilung fUr nationale und internatio
nale Angelegenheiten der Pflanzengesund
heit nimmt im Bereich der Pflanzenquaran
tane die Funktionen einer Informations-und 
Koordinationsstelle fUr Deutschland ent
sprechend der Richtlinie 2000/29/EG Art. 
1 (4) im EG-Rahmen wahr. Sie vertritt in 
pflanzengesundheitlichen Fragen fachlich 
die Bundesrepublik Deutsch land in Gremien 
der Europaischen Gemeinschaft (Standige 
AusschUsse der Kommission fUr Pflanzen
schutz, Vermehrungsmaterial von Obst- und 
von Zierpflanzen und damit verbundene Ex
pertengruppen), der Europaischen Pflanzen
schutzorganisation (EPPO) und des Inter
nationalen PflanzenschutzUberei n kom mens 
(IPPC). 

Die pflanzengesundheitlichen EG-Richtli
nien, -Entscheidungen und -Verordnungen, 
an deren Vorbereitung die Abteilung beteili
gt ist, sind verbindlich in Deutschland anzu

wenden. Die EPPO entwickelt unverbindliche, 
fachlich orientierte Richtlinien fUr den eu
ropaischen Raum, die haufig Grundlage der 
EG-Regelungen sind. Der weltweite Rahmen 
pflanzengesundheitlicher Regelungen wir 
zunehmend durch Standards des IPPC, die 
seit einigen Jahren in rasch zunehmender 
Zahl entwickelt werden, und verbindliche 
Referenzen im Rahmen des sanitaren und 
pflanzensanitaren Abkommens der Welthan
delsorganisation (WTO) gesetzt. 

Grundlage der pflanzengesundheitlichen 
Regelungen, insbesondere im Quarantane
bereich, sind Risikoanalysen fUr Schadorga
nismen gemafl, den entsprechenden Stan-

dards des IPPC und der EPPO. Sie werden 
von der Abteilung erarbeitet oder bewertet, 
wenn sie von anderen Staaten oder Organi
sationen vorgelegt werden. DarUber hinaus 
werden im Zusammenhang mit der Risiko
analyse auch wissenschaftliche Arbeiten 
durchgefUhrt, die auf drei Schwerpunkte 
ausgerichtet sind: 
• Nachweis und Identifizierung von Schad

organismen, die pflanzengesundheitli
chen Kontrollen unterliegen (Quaranta
ne- und neue Schadorganismen)

• Erarbeitung von biologischen und
epidemiologischen Daten zu diesen
Schadorganismen

• Identifizierung bzw. Entwicklung ge
eigneter Ma11nahmen gegen die Ein
schleppung oder Verbreitung solcher
Schadorganismen.

Informationsaustausch und 

Koordination in Deutschland 

und in der EU 

Die Abteilung informiert die Europaische 
Kommission, die zustandigen Behorden 
anderer Mitgliedstaaten, die zustandigen 
Behorden der Lander in Deutschland und 
die EPPO Uber das Auftreten von Quaran
taneschadorganismen und von neuen ge
bietsfremden Arten, die Risi ken fur Pflanzen 
und Pflanzenprodukte darstellen konnen. 
Des Weiteren werden die Kontrollbehorden 
der Bundeslander und anderer Mitgliedstaa
ten vor Warensendungen gewarnt, die bei 
Grenzkontrollen beanstandet wurden. FUr 
die Kommission und die anderen Mitglied
staaten werden technische Berichte Uber 
die erteilten Sondergenehmigungen for 
Ausnahmen von Einfuhrverboten und Uber 
besondere Oberwachungs- und Kontrollakti
vitaten bei NotfallmaP.,nahmen erstellt. Die 
Meldungen der zustandigen Pflanzenschutz
dienste der Lander sind Grundlage dieser 
Arbeiten. 

Seit 2005 werden Meldungen von Bean
standungen durch deutsche Pflanzenschutz
dienste an Sendungen aus Nicht-EU-Staaten 
ausschlief1lich online in das EUROPHYT-Sys
tem bei der EG-Kommission Ubermittelt. Die 
Pflanzenschutzdienste geben die Meldung 
in das System ein, und nach PrUfung und 
Autorisierung durch die BBA werden hier
Uber die EG-Kommission und die zustandi-

gen Stellen der Mitgliedstaaten automatisch 
per E-Mail anhand des Formblatts nach der 
Richtlinie 94/3/EG informiert. Die Pflan
zenschutzdienste in Deutschland konnen 
die Datenbank zu ihrer eigenen Informa
tion nutzen, sie erhalten aber von der BBA 
zusatzlich tabellarische Obersichten. Die 
Zahl der Beanstandungen deutscher Pflan
zenschutzdienste hielt sich mit ea. 370 
auf dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund 
von bilateralen Vereinbarungen wurden die 
Pflanzenschutzdienste von China, Thailand, 
Agypten und Kanada direkt Uber Beanstan
dungen an bestimmten Waren aus diesen 
Landern informiert. 

Im Jahr 2005 wurden aufgrund von EG
Regelungen folgende technische Berichte 
erstellt: 
, Auftreten von Clavibacter michiganensis 

ssp. sepedonicus und Ralstonia so/ana

cearum (Ringfaule und Schleimkrankheit 
der Kartoffel) in Deutschland sowie die 
gegen diese Schadorganismen durchge
fUhrten Mal1nahmen 
Auftreten von Diabrotica virgifera, Phy

tophthora ramorum, Bursaphelenchus 

xylophilus und Pepino mosaic virus 

, Einfuhrkontrollen von Speisekartoffeln 
aus Agypten und Bonsaipflanzen aus 
Japan 

• Importerhebung zu Verpackungsholz sowie
assoziierter Rinde und Schadorganismen

, Einfuhren isolierter Schadorganismen und 
verbotener Warenarten fur Versuchs-, For
schungs- und ZUchtungszwecke. 

Aufgrund der Meldeverpflichtung nach Art. 
16 der RL 2000/29/EG wird der Europaischen 
Kommission, der EPPO sowie den zustandi
gen Behorden in den anderen Mitgliedstaa
ten das Auftreten neuer Schadorganismen 
in Deutschland berichtet; im Berichtsjahr 
waren dies: Meloidogyne chitwoodi, Opo

gona sp. an Palmen, Fusarium foetens an 
Begonien, Plasmopara obducens an Impa

tiens sp., Phytophthora ramorum an Pieris 

floribunda, Xanthomonas arboricola pv. co

ryline an Haselnusspflanzen, Rhagoletis cin

gulata an Kirschen sowie Liriomyza trifolii. 

Festgestellt wurde auch wieder ein Fall des 
Auftretens des Asiatischen Laubholzbock
kafers Anoplophora glabripennis mit der 
Falge aufwandiger Bekampfungsaktionen. 
Dieses Auftreten war auf Einschleppung 
mit Holzverpackungsmaterial aus China 
zurUckzufUhren. 



Asiatischer Laubholzbockkafer (Anoplophora giabripennis) 

niederlandischen Ratsprasidentschaft wur

den verschiedene Aktivitaten angestoBen, 

um diesem Prozess entgegen zu steuern. 

Im Vordergrund standen dabei die Bereiche 

Schadorganismendiagnose, Zusammenarbeit 

van Diagnoselaboren und Erhalt van Schad

organismensammlungen. Im Rahmen des 6. 

Forschungsrahmenprogramms der EU wurde 

ein Antrag zur GrUndung eines phytosani

taren ERA-Nets (European Research Area) 

gestellt. An der Erstellung des Antrages war 

die BBA im Auftrag des BMELV wesentlich 

beteiligt. Der Antrag wurde im Dezember 

2005 van der Kommission als forderungs

wUrdig befunden. Nach Abschluss der Ver

tragsverhandlungen ist zum FrUhjahr 2006 

mit dem Start des Projektes zu rechnen. Ziel 

dieses phytosanitaren ERA-Net EUPHRESCO 

(European Phytosanitary Research Coor

dination) ist es, eine zukunftsgerichtete 

Abstimmung nationaler Forschungspro

gramme im Bereich Pflanzengesundheit zu 

erreichen, Doppelarbeit zu vermeiden und 

die Zusammenarbeit durch gemeinsame 

Schwerpunktsetzung zu starken. Es sind 24 

Organisationen aus 17 Landern beteiligt, 

die entweder die nationalen oder regionalen 

Forschungsprogramme finanzieren (,funder', 

i. d. R. Ministerien) oder diese im Auftrag

des Geldgebers verwalten (,manager'). Aus

Deutschland werden sich das BMELV und die

BBA an dem ERA-Net beteiligen.

Vor dem Hintergrund der moglichen Lis

tung van RNQP's (Regulated Non-Quaranti

ne Pests) wurde eine umfassende Erhebung 

Uber die Verbreitung der Schadorganismen 

des Anhangs I A II und II A II der Richtli

nie 2000/29/EG in Deutsch land koordiniert 

und der EU-Kommission als Entscheidungs

grundlage fUr die Identifizierung van RNQP's 

zugeleitet. 

Die Abteilung koordiniert die in Deutsch

land durchgefUhrten pflanzengesundheit

lichen Einfuhr- und Binnenkontrollen sowie 

die ggf. zu treffenden MaBnahmen gegen 

bestimmte Schadorganismen in regelma

Bigen und ad hoe Arbeitsgruppen mit den 

zustandigen Landesbehorden (11 teilweise 

mehrtagige Beratungen im Berichtsjahr), 

durch die Entwicklung van Leitlinien und 

die stark zunehmende Beratung der Kon

trollbehorden in zahlreichen Einzelfallen. 

Erstmals ist ein Workshop mit Inspektoren 

der Pflanzenschutzdienste zur Diskussion 

des Entwurfes einer ,,Leitlinie fUr die Aus

stellung van Pflanzengesundheitszeugnis

sen in Deutsch land" in der BBA durchgefUhrt 

warden, der bei den ea. 80 Teilnehmern eine 

sehr positive Resonanz gefunden hat. 

Das Ende 2004 begonnene Kompendium zur 

Pflanzengesundheitskontrolle in Deutsch

land soll den Pflanzenschutzdiensten der 

Bundeslander im Bereich Quarantane bei 

der Einfuhr und im Binnenmarkt als fach

liche Grundlage bei der DurchfUhrung effi

zienter Kontrollen in Deutschland dienen. 

Im Rahmen eines Projekts konzipierte die 

Abteilung in 2005 den strukturellen Aufbau 

des Kompendiums und koordinierte die Erar

beitung der Fachbeitrage durch Experten der 

Pflanzenschutzdienststellen und durch die 

eigenen Mitarbeiter. Die Fertigstellung und 

Veroffentlichung des Kompendiums ist fUr 

Anfang 2006 in Form einer Internetversion 

und einer Druckversion im Ringbuchordner 

vorgesehen. 

Aufgrund des van November 2004 bis Mai 

2005 bestehenden russischen Importver

bots fUr Pflanzen aus Deutschland wurde 

auch der Bedarf nach einheitlichen Hand

lungsanweisungen fUr phytosanitare Kon

trollen im Exportbereich deutlich. Erste Teile 

eines exportorientierten Kompendiums wur

den durch die Erstellung der Inspektions

leitlinien fUr Exportgiiter in die Russische 

Foderation bereits 2005 erarbeitet. FUr eine 

Fortsetzung der Arbeiten zum Exportkom

pendium und dessen ZusammenfUhrung 

mit dem Kompendiumsteil zu Einfuhr und 

Binnenmarkt im Jahre 2006 wurden die not

wendigen Voraussetzungen geschaffen. 

Der Bereich Pflanzengesundheit ist seit Jah

ren sowohl in Deutschland als auch in den 

Die Veroffentlichungsreihe ,, Amtliche Pflan

zenschutzbestimmungen", in der seit 1924 

Gesetze, Verordnungen und Bekanntma

chungen zu pflanzengesundheit�chen Re

gelungen aus dem In- und Ausland in deut

scher Sprache veroffentlicht wurden (164 

Seiten im Jahr 2005), ist in diesem Jahr ein

gestellt warden. Sie wird ersetzt durch ein 

Internetangebot, das seit Mai 2005 in einem 

vollig neu gestalteten Layout und wesent

lich erweitert als Datenbank ,,PGnet" auf 

der Homepage der BBA im Themenbereich 

Pflanzengesundheit zur VerfUgung steht. Es 

umfasst ein Online-Informationsportal fUr 

die Inspektoren der Pflanzenschutzdienste 

sowie zielgruppenorientierte Informationen 

fUr Wirtschaftsbeteiligte, wissenschaftliche 

anderen EU-Mitgliedstaaten einem RUck- Einrichtungen und Privatpersonen. Insbe-

gang der personellen und finanziellen Ka

pazitaten ausgesetzt. Die ErfUllung der ge

setzlich festgelegen Aufgaben insbesondere 

in den Bereichen Risikoanalyse, Diagnose 

van Schadorganismen und Bekampfung neu 

eingeschleppter Schadorganismen wird da

durch zunehmend beeintrachtigt. Von der 

sondere durch die Pflanzenschutzdienste 

und Wirtschaftsbeteiligten wird dieses An

gebot sehr intensiv als Informationsquelle 

genutzt. 
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Aktuelle pflanzengesundheit

liche MaBnahmen im Bereich 

der Pflanzenquarantane 

Die Arbeiten zur Aufhebung des Ende 2004 
van der Russischen Fi:ideration gegenilber 
Deutschland verhangten Einfuhrverbotes filr 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse waren ein 
bedeutender Schwerpunkt im Berichtsjahr. 
Innerhalb einer sehr kurzen Zeit sind unter 
Verantwortung des BMELV in enger Zusam
menarbeit mit den Pflanzenschutzdiensten 
der Lander (teilweise unter Federfilhrung der 
Abteilung) verschiedene Aktivitaten veran
lasst warden, die im Ergebnis eines zwischen 
beiden Landern erzielten ,,Memorandums of 
understanding" zu eine� Aufhebung dieses 
Verbotes ab 1. Mai 2005 gefilhrt haben: 

• Einfilhrung eines bundeseinheitlichen
amtlichen Stempels zur Verwendung bei
der Ausstellung van Pflanzengesundheits
zeugnissen (PGZ)

• Einfilhrung falschungssicherer PGZ's und
PGZ's filr die Wiederausfuhr

• Anwendung einer ,,Leitlinie filr die Aus
stellung van Pflanzengesundheitszeug
nissen", die auf der Grundlage des IPPC
Standards ISPM Nr. 12 durch die Abteilung
erarbeitet wurde.

Andere Mitgliedstaaten der EU waren und 
sind van den restriktiven Malsnahmen der 
Russischen Fi:ideration ebenfalls betrof
fen. Daher war die Abteilung in diesem 
Zusammenhang, insbesondere in der Rats
arbeitsgruppe ,,Pflanzengesundheit", an 
Beratungen zu einer abgestimmten Vorge
hensweise der Mitgliedstaaten beteiligt. 
So werden z. B. in einer Ratsarbeitsgruppe 
unter deutscher Leitung Empfehlungen filr 
die Inspektoren zur Vorgehensweise bei Aus
fuh rsendungen anderer Mitgliedstaaten in 
die Russische Fi:ideration und deren ,,Transit" 
durch andere Mitgliedstaaten erarbeitet. 

Unter Beteiligung der Abteilung wurde die 
sechste Verordnung zur Anderung der Pflan
zenbeschauverordnung umgesetzt. Neu an 
dieser ab 13. Oktober 2005 geltenden Verord
nung ist, dass die pflanzengesundheitlichen 
Anforderungen der Anhange der Richtlinie 
2000/29/EG in der jeweiligen aktuellen 
Fassung unmittelbar gelten (Umsetzung der 
RL 2004/102/EG (Holzpaket, ISPM 15-An
forderungen bei der Einfuhr)) und die Anfor
derungen an die Bestimmungsortkontrolle 

(RL 2002/89/EG und der RL 2004/103/EG) 
nun rechtlich geregelt sind. 

Im Oktober 2005 trat die 1997 revidierte 
Fassung des Internationalen Pflanzenschutz
ilbereinkommens filr alle Vertragsparteien 
und damit auch filr Deutschland endgilltig 
in Kraft. Sie enthalt unter anderem die Ver
pflichtung zur Durchfilhrung van Risikoa
nalysen filr Schadorganismen van Pflanzen 
gemals den IPPC Standards und die Aufforde
rung zur Mitarbeit bei der Entwicklung und 
fachlichen Bewertung van internationalen 
Standards. Zurzeit (Stand: Dezember 2005) 
sind 24 lnternationale Pflanzengesund
heitliche Standards in Kraft. Die Abteilung 
ist in allen der oben genannten Bereiche 
aktiv involviert und nimmt regelmalsig an 
der IPPC Mitgliedstaatenkonferenz, dem 

EU-Referenzlaboren bzw. nationalen Refe
renzlaboren diskutiert. Hintergrund hierfilr 
ist insbesondere die in den letzten Jahren 
verstarkt geforderte Gewahrleistung der 
Qualitatssicherung in der Diagnose van Qua
rantaneschadorganismen. Die Diskussionen 
werden zukilnftig auf allen Ebenen einen 
zunehmenden Raum einnehmen und es sind 
sicherlich Auswirkungen auf die diagnos
tische Laborarbeit in den Mitgliedstaaten 
zu erwarten. 

Bereits im vierten Jahr erfolgte in Deutsch
land eine bundesweite Erhebung zum Auf
treten des Schadorganismus Phytophthora 

ramorum. Gemals der aktuellen EU-Notmals
nahmen wurden dabei durch die Pflanzen
schutzdienst� der Lander unter Koordination 
der BBA neben Baumschulen auch Bereiche 

Standardsetzungskomitee, der Forstexper- des Offentlichen Griins sowie Waldbestande 
tengruppe und weiteren themenbezogenen 
Einzelarbeitsgruppen teil. 

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 
35 Rechtsvorschriften der Kommission im 
Rahmen der Standigen Ausschiisse Pflanzen
schutz und filr Zierpflanzen und Obstarten 
zum Schutz der Pflanzen filr die Pflanzen
produktion und filr den Handel im EU-Raum 
und mit Drittlandern verabschiedet. 

In der seit 2003 bestehenden Kommissions
arbeitsgruppe zu den Anhangen der Pflan
zenquarantanerichtlinie 2000/29/EG des 
Rates wurde die Aufnahme der invasiven 
Pflanzenart Hydrocotyle ranunculoides 

(Grolser Wassernabel) in die Anhange disku
tiert, filr die die Abteilung die Risikoanalyse 
zur Verfilgung gestellt hat. 

Die bakterielle Ringfaule der Kartoffel ( Cla

vibacter michiganensis ssp. sepedonicus) 

und die Schleimkrankheit der Kartoffel (Ral

stonia solanacearum) stellen nach wie vor 
in der EU Schwerpunktthemen dar. lnsbe
sondere die Befallssituation mit der bakte
riellen Ringfaule ist EU-weit gesehen nicht 
zufriedenstellend, obwohl in Deutschland 
seit Jahren eine durchaus positive Tendenz 
zu verzeichnen ist. Die EU-Kommission 
plant aber weitere Schritte mit dem Ziel, 
eine Harmonisierung der Malsnahmen in den 
Mitgliedstaaten zu erreichen. 

Auf EU-Ratsebene wurde intensiv die 
Problematik der drohenden rilcklaufigen 
fachlichen Kompetenz auf pflanzengesund
heitlichem Gebiet und die Etablierung von 

inspiziert. Wie im vergangenen Jahr wurde P. 

ramorum in vier Bundeslandern nachgewie
sen, allerdings erhohte sich die Anzahl der 
betroffenen Baumschulen bzw. Gartencenter 
um 8 auf nunmehr 14 Betriebe. Waldbestan
de waren bis auf das bekannte Vorkommen 
in einem Mischbestand mit Rhododendren 
im Unterwuchs in Schleswig-Holstein nicht 
betroffen. Allerdings beschrankte sich der 
Befall auch dart auf Rhododendren und 
Pieris-Pflanzen. 

Trotz intensiver Monitoringarbeit in den 
EU-Mitgliedstaaten wurden verschiedentlich 
Sendungen wegen des Nachweises von P.

ramorum bei lmportkontrollen beanstan
det, obwohl die Produktionsbestande als frei 
von P. ramorum eingestuft wurden. Damit 
kommt der Frage nach einer latenten Infek
tion eine erneute Bedeutung zu, der u. a. 
in einem EU-Forschungsprojekt unter Betei
ligung der Abteilung nachgegangen wird. 
Die positiven Funde im Zuge der Erhebung 
als auch im Rahmen van Importkontrollen 
zeigen, dass weiterhin keine Entwarnung 
gegeben werden kann, auch wenn bisher 
ein Befall van Waldbaumen in Europa aus
geblieben ist. 

Eine weitere langfristig ausgelegte Erhebung 
bezieht sich auf das Auftreten des Kiefern
holznematoden Bursaphelenchus xylophi

lus, die bereits im sechsten Jahr erfolgte. 
lnsgesamt wurden unter Koordination der 
Abteilung van den Pflanzenschutzdiensten 
der Bundeslander 335 Proben vorwiegend 
aus potenziell gefahrdeten Gebieten un
tersucht. Der Kiefernholznematode wurde 



dabei, wie in den anderen EU-Mitglieds
staaten, mit Ausnahme Portugals, nicht 
entdeckt. In Europa ist das Auftreten van 
Bursaphelenchus xylophilus somit weiterhin 
auf das bekannte Befallsgebiet in Portugal 
si.idlich von Lissabon beschrankt, dass sich 
in seiner geographischen Dimension jedoch 
ausgeweitet hat. In importiertem Verpa
ckungsholz wurden auch in diesem Jahr in 
den EU-Mitgliedsstaaten lebende Kiefern
holznematoden und Vektorkafer nachgewie
sen. Damit bleibt das Risiko einer Einschlep
pung dieses gefahrlichen Quarantaneschad
organismus weiterhin bestehen. 

Der Westliche Maiswurzelbohrer wurde auch 
im Jahr 2005 nicht in Deutschland nach
gewiesen. lnsgesamt wurden im Jahr 2005 
zur Oberwachung van Diabrotica 1.458 
Pheromonfallen an 797 Standorten einge
setzt. Das entspricht gegeni.iber dem Vorjahr 
(2004) eine Steigerung der Anzahl der Fallen 
um 26 % und der Standorte um 45 %. Grund
lage war die nationale ,,Leitlinie zur Durch
fi.ihrung van amtlichen Mafsnahmen gegen 
Diabrotica virgifera Le Conte", die in diesem 
Jahr erstmalig zur Anwendung kam und die 
federfi.ihrend van der Abteilung entwickelt 
und abgestimmt warden ist. Auf EU-Ebene 
liefen Beratungen zur Identifizierung van 
mi:iglichen Mafsnahmen zur Verhinderung 
einer schnellen Ausbreitung van Diabrotica 

virgifera virgifera. 

Invasive gebietsfremde Arten sind in 
Deutschland und international weiter van 
grofser Bedeutu ng. Die Abtei lung beriet das 
BMELV bei einer Reihe van Stellungnahmen 
vor allem an das Bundesministerium fi.ir Um
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
die Berner Konvention und die EPPO. Als 
Pilotprojekte fur die Diskussion der Umset
zung pft.anzengesundheitlicher Mafsnahmen 
gegen invasive Pft.anzen wurden van der 
Abteilung Risikoanalysen fi.ir die beiden 
gebietsfremden Pflanzenarten Lysichiton 

americanus (Amerikanischer Stinktierkohl) 
und Hydrocotyle ranunculoides (Grofser 
Wassernabel) erstellt. Damit wurde auch 
die Arbeit der EPPO-Experten-Arbeitsgruppe 
,,Invasive gebietsfremde Arten" wesentlich 
untersti.itzt. Beide Arten wurden auf die 
neue Aktionsliste der EPPO gesetzt, mit 
der die EPPO ihre Mitgliedstaaten konkret 
auffordert, die dart gelisteten Arten in 
ihre pflanzengesundheitlichen Regelungen 
aufzunehmen. Zurn Management invasiver 
Pflanzen wurde ein EPPO-Standard entwi-

ckelt. Auch auf EU-Ebene sind van der BBA 
erneut wesentliche Beitrage zur Integrati
on invasiver gebietsfremder Pflanzen in die 
Ratsrichtlinie 2000/29/EG geleistet warden, 
die dazu fi.ihrten, dass die Leiter der Pflan
zenschutzdienste in der EU die Korn mission 
aufgefordert haben, die Listung invasiver 
Pflanzen in der Richtlinie zu veranlassen. 

Die im September 2005 verabschiedete 
Agrobiodiversitatsstrategie des BMELV 
beri.icksichtigt ausdri.icklich auch invasive 
gebietsfremde Arten im Bereich Pflanzen
gesundheit, was im wesentlichen auf die 
intensive fachliche Zuarbeit der Abteilung 
zuri.ickgeht. 

In die Arbeiten cier EPPO war ciie Abtei
lung im Jahr 2005 durch die Mitarbeit 
in folgenden Arbeitsgruppen ei ngebun
den: ,,Pflanzengesundheitliche Mafsnah
men", ,,Angelegenheiten der Kommission 
fi.ir pft.anzengesundheitliche Mafsnahmen 
(IPPC)", ,,Pflanzengesundheitliche Verfah
ren", ,,Bereitstellung van Informationen im 
!PP (IPPC)", ,,Akkreditierung van Laboren",
,,Invasive gebietsfremde Arten", ,,Informa
tionssysteme fi.ir die Pflanzenquarantane",
,,Risikoanalyse", ,,Europaische Pflanzenge
sundheitliche Mafsnahmen fi.ir Kartoffeln",
,,Bakterielle Krankheiten", ,,Diabrotica vir

gifera virgifera", ,,Quarantanenematoden"
und ,,Pflanzengesundheitliche Risiken van
kompostierten Bioabfallen':

Weitere Schwerpunkte der Arbeiten der Ab
teilung waren: 
• Basierend auf dem internetgesti.itzten

Informations- und Beratungssystem fi.ir
Ausfuhren van Verpackungsholz nach
dem IPPC-Standard ISPM Nr. 15 wurde
im Rahmen eines BundOnline-Projektes
ein passwortgeschi.itztes System fi.ir den
,,lnformationsaustausch mit den Landern"
entwickelt. Dieses System beinhaltet vor
erst die online-gesti.itzte Verwaltung van
Datenbanken zu registrierten Betrieben
fi.ir die Ausfuhr van Verpackungsholz
(ISPM Nr. 15) und die Bestimmungsort
kontrolle (Richtlinie 2004/103/EG).

• Im Zusammenhang mit Beanstandungen
van Kartoffellieferungen aus Deutschland
in andere und Kartoffellieferungen aus an
deren Mitgliedstaaten nach Deutschland
wurden Referenzuntersuchungen wegen
Clavibacter michiganensis ssp. sepedoni

cus bzw. als Untersti.itzung der fachlichen
Arbeit der Pflanzenschutzdienste der Lan-

der durchgefi.ihrt. 
• Bei Einlasskontrollen van Maissaatgutlie

ferungen aus Drittlandern nach Deutsch
land wurden Referenzuntersuchungen auf
das Vorhandensein van Pantoea stewartii

stewartii realisiert.
• Im Rahmen eines Twinning-Projektes ha

ben vier Kurzzeitexperten aus der Abtei
lung in Kroatien eine Bewertung des Stan
des der Anpassung der Rechtsgrundlagen
Kroatiens im Bereich Pflanzenquarantane
sowie gesundheitliche Qualitat van Obst
und Zierpflanzen an das EU-Recht vor
genommen und Inspektorenschulungen
zu internationalen (IPPC, EPPO, EU) und
nationalen Rahmenbedingungen (Umset
zung der RL 2000/29/EG, RL 92/33/EWG,
92/34/EWG und 98/56/EG einschliefslich
der relevanten Durchfi.ihrungsbestimmun
gen) durchgefi.ihrt.

, Die Erstellung eines Antrags zur Verstar
kung der Kontrollinfrastruktur an den 
phytosanitaren Einlassstellen (Sammel
antrag verschiedener Bundeslander) 
sowie die Teilnahme an den Kommissi
onsarbeitsgruppen zur Bewertung der Er
stattungsfahigkeit der van den Mitglied
staaten eingereichten Antrage fi.ir einen 
finanziellen Beitrag der Gemeinschaft 
zur Bekampfung neu eingeschleppter 
Schadorganismen bildete einen weiteren 
Arbeitsschwerpu n kt. 

Gesundheitliche Qualitat von 

Obst- und Zierpflanzen 

Die Abteilung war Anfang des Jahres an 
Arbeitsgruppen der EG-Kommission be
teiligt, in denen die Fortentwicklung der 
EG-Richtlinien zum Inverkehrbringen van 
Vermehrungsmaterial und Pflanzen van 
Obst und Zierpflanzen eri:irtert wurde. Im 
Falle von Obstarten (92/34/EWG und Durch
fi.ihrungsbestim mungen) soll dem EG-Rat 
Anderungsbedarf i.ibermittelt werden. Die 
Mehrzahl der Arbeitsgruppenmitglieder aus 
verschiedenen EU-Staaten sah einen Ande
rungsbedarf im Bereich der Sortenaspekte 
bei Standardmaterial van Obst (CAC). Im 
Bereich Zierpflanzen wurde i.iber das zuki.inf
tige Programm der Kommission hinsichtlich 
des Anderungsbedarfs von Durchfi.ihrungs
bestim mungen zur Richtlinie 98/56/EG 
beraten. Dabei wurde festgestellt, dass die 
Mitgliedstaaten im Wesentlichen mit den 
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Regelungen zufrieden sind und derzeit kein 
Anderungsbedarf besteht. 

Die Abteilung nahm an Besichtigungen 
von VergleichsprUfungen teil, zu denen 
sie im Vorfeld die Probenbereitstellung in 
Deutschland koordiniert hatte. Eine PrU
fung mit Chamaecyparis, Ligustrum und 
Euphorbia fu.lgens fand in den Nieder
landen statt. Erdbeeren, Calibrachoa und 
Argyranthemum wurden in Deutschland 
durch das Bundessortenamt in Wurzen, 
Marquardt und Hannover geprUft. Die PrU
fungen zeigten, dass die aul?,ere Qualitat der 
in ganz Europa gezogenen Proben meist gut 
ist. Bei Erdbeeren und Calibrachoa waren 
allerdings bei einigen Proben im Verlauf des 
ea. viermonatigen PrUfzeitraums Ausfalle 
durch Schadorganismenbefall feststellbar. 
In ei nigen Fallen bestand der Verdacht, dass 
die Schadorganismen von latent befallenen 
Proben herrUhrten. Auch formate Aspekte 
wie die Kennzeichnung, die Angabe von 
Sortenbezeichnungen oder die Verfligbarkeit 
von Sortenbeschreibungen wiesen teilweise 
Mangel auf. Die Abteilung informierte die 
Pflanzenschutzdienste der Bundeslander 
Uber das Ergebnis, verbunden mit Hinweisen 
zur Durchflihrung der Anbaumaterialverord
nung, die sich aus dem Ergebnis der PrUfung 
ableiten. Die Umsetzung der Erfahrung aus 
den VergleichsprUfungen dient auf diese 
Weise der Harmonisierung der Verfahrens
weisen in der EU. 

Risikobewertung und 

wissenschaftliche Arbeiten 

Untersuchungen zur Biologie, zur Ein- und 

Verschleppung sowie zum Vorkommen der 

BeifuBblattrigen Ambrosie (Ambrosia 

artemisiifolia L.) in Deutschland 

Im Rahmen eines von der Abteilung ini
tiierten, aus Sondermitteln des BM ELV 
finanzierten und an der TU Braunschweig 
durchgeflihrten Projektes wurden Untersu
chungen zum Vorkommen und zu Einschlep
pungswegen des BeifuBblattrigen Trauben
krautes (Ambrosia artemisiifolia) durch
geflihrt. Diese Art ist unter den invasiven 
gebietsfremden Pflanzen von besonderer 
Bedeutung, da sie neben den potenziellen 
Auswirkungen auf Landwirtschaft und Na
turschutz durch ihre Allergie auslosenden 

Pollen auch eine Gesundheitsgefahrdung 
flir den Menschen darstellt. Sie wird unter 
anderem durch Vogelfutter eingeschleppt. 
Auf Initiative der Abteilung hat sich eine 
interdisziplinare Arbeitsgruppe aus Aller
gologen, Botanikern sowie Vertretern des 
Polleninformationsdienstes und der Pflan
zenschutzdienste gebildet, die Malsnahmen 

rUckliegt, war es vor dem Hintergrund der 
aktuellen Befallsfeststellungen notwendig, 
einen Uberblick Uber den aktuellen Status 
dieses flir den europaischen Kartoffelanbau 
gefahrlichen Quaranta neschadorganism us 
zu bekommen. Im Rahmen der bundesweit 
angelegten Erhebung wurden insgesamt 
1.049 Partien aus der deutschen Pflanz-

Ambrosia artemisiijolia - Beginn der Blute Anfang Juli 
(Foto: Christian Bohren, Agroscope RAC Changins, Schweiz) 

gegen eine beginnende Invasion dieser Art 
und flir ein verbessertes Monitoring erar
beiten soll. 

Erhebung zum Vorkommen von Potato 

spindle tuber viroid (PSTVd) in 

Kartoffelzuchtmaterial in Deutschland 

Im Rahmen eines von der Abteilung ini
tiierten, aus Sondermitteln des BMELV 
finanzierten und am Landesamt flir Land-

kartoffelproduktion durch die Pflanzen
schutzdienste der Bundeslander beprobt. 
Bevorzugt wurden dabei die hochsten im 
jeweiligen Bundesland vorhandenen Anbau
stufen ausgewahlt, d. h. Vorstufenmaterial 
aus klonaler und Meristemvermehrung sowie 
in geringerem Umfang auch Basispflanzgut. 
Die Proben wurden im Gewachshaus zum 
Keimen ausgelegt und Sammelproben von 
Blattern der Stecklinge mittels Umkehr-Po
lyacrylamidgel-Elektrophorese auf Befall mit 

wirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Viroiden untersucht. PSTVd war in keiner 
Fischerei Mecklenburg-Vorpommern in Ro
stock durchgeflihrten Monitoringprojektes 
wurden im FrUhjahr 2005 Untersuchungen 
zum Vorkommen von Potato spindle tuber 

viroid (PSTVd) in Kartoffelzuchtmaterial 
durchgeflihrt. Anlass dieses Projektes wa
ren verschiedene Nachweise dieses Viroids 
in Kartoffelvermehrungsmaterial und in der 
Tomatenproduktion mehrerer EU-Mitglied
staaten in den vergangenen Jahren. Da eine 
systematische Erhebung in Kartoffelzucht
material in Deutschlarid etwa 20 Jahre zu-

der untersuchten Proben vorhanden, und 
es ergaben sich auch keinerlei Hinweise 
auf ggf. vorhandene andere Viroide. Damit 
kann festgestellt werden, dass bei weitge
hend vollstandiger UberprUfung der hochs
ten Anbaustufen von Karoffelpflanzgut des 
Erntejahres 2004 der Erreger der Spindel
knollenkrankheit in Deutsch land nicht nach
gewiesen wurde. 



Bursaphelenchus xylophilus und Wasser- Besiedlung von hitzebehandeltem Verpa- Der Vergleich der Freilandbesiedlungsraten 
haushalt von Pinus sylvestris ckungsholz mit Borkenkafern von Rundholzern und 8 cm starken Bohlen 

Im Abschlussjahr des EU-Projektes, ,,De
velopment of improved Pest Risk Analysis 
techniques for quarantine pests, using 
pinewood nematode, Bursaphelenchus xy

lophilus, in Portugal as a model system" 
beteiligte sich die Abteilung mit Untersu
chungen zur Pathogenitat des Kiefernholz
nematoden gegeniiber europaischen Kiefer
narten. Weitere Partner des Projektes sind 
neben dem Institut flir Pflanzenvirologie, 
Mikrobiologie und biologische Sicherheit 
der BBA Institutionen aus Gro�britannien, 
Frankreich, bsterreich, Spanien und Portu
gal. Das Hauptaugenmerk der im Berichts
jahr ciurchgefiihnen Forschung zur Patho-

Im Zuge der weltweiten Etablierung des 
neuen phytosanitaren Standards flir Holz
verpackungen (ISPM Nr. 15) wird die Frage 
einer Besiedlung von Holz, das zuvor mit 
Hitze phytosanitar behandelt wurde, kontro
vers diskutiert. Insbesondere bei Anhaftung 
von Rinde ist theoretisch ein Siedlungs
und Bruterfolg rinden- und holzbriitender 
Insekten vorstellbar. In den hierzu <lurch-
geflihrten Untersuchungen wurde der Fra
ge nachgegangen, welche Rindengro�e an 
sagefrischem, aber mit Hitze behandelten 
(nicht getrockneten) Fichtenholzern (Picea 

abies) noch eine Besiedlung bzw. einen 
Bruterfolg cies Kupferstechers (Pityogenes 

Nematodeninfizierte Kiefern im Fokus der Infrarot Thermokamera 

genitat von B. xylophilus richtete sich auf 
Inokulationsversuche zur Untersuchung von 

Wechselwirkungen zwischen Dichte der Ne
matodenpopulation und der Wasserphysio
logie befallener Kiefern (P. sylvestris). Durch 
den Einsatz einer Infrarot Thermokamera 
wurden erstmalig, neben Parametern wie 
Wasserpotenzialen und Transpirationsraten 
auch thermodynamische Faktoren des <lurch 
den Nematoden gestorten Wasserhaushaltes 
untersucht. Voruntersuchungen dieser inno
vativen Technik wurden in Zusammenarbeit 
mit dem Fraunhofer-Institut flir Holzfor
schung, Braunschweig, durchgeflihrt. 

chalcographus) zulassen. Alle Varianten von 

einer Rindengro�e ab 48 cm2 (ea. Scheck
kartengro�e) bis zu 1.570 cm2 wurden von 

den Kafern besiedelt. Der Bruterfolg kann 
erst nach Abschluss des Versuches und Aus
wertung moglicher Brutbilder exakt erfol
gen. Auf Grund der Ausflugdauer der Kafer 
in Abhangigkeit ihrer durchschnittlichen 
Lebensdauer und der Gesamtanzahl der aus 
den Eklektoren ausgeflogenen Kafern kann 
jedoch bereits jetzt festgehalten werden, 
dass P. chalcographus erfolgreich in hitze
behandelten Fichtenabschnitten selbst mit 
geringen Rindenanteilen brliten kann. 

mit und ohne Hitzebehandlung ergab, dass 
beide Varianten von den Borkenkafern be-
siedelt werden und ein erfolgreiches Brut
geschaft ermoglichen. Allerdings wurden 
die hitzebehandelten Varianten weniger 
stark besiedelt als die unbehandelten Kon
trollholzer. Auch wenn die Untersuchungen 
noch nicht ganzlich abgeschlossen sind, 
kann unter Einbeziehung der Vorjahreser
gebnisse festgehalten werden, dass hit
zebehandeltes, sagefrisches Fichtenholz 
mit Rindenanhaftungen von 48 cm2 und 
gro�er von dem Borkenkafer Pityogenes 

chalcographus besiedelt werden kann und 
in Abhangigkeit der Rindengro�e auch als 
bruttaugliches Material fungiert. Damit be
steht das Risiko, dass diese Borkenkaferart 
mit derartigen Fichten holzern, z. B. bei der 
Nutzung als Verpackungsholz, in befallsfreie 
Gebiete verschleppt werden kann. 

Zur Attraktivitat von Leuchtquellen und 

Kerosin auf den Westlichen Maiswurzel

bohrer (Diabrotica virgifera virgifera) 

- Untersuchungen in Ungarn 2005

Der Westliche Maiswurzelbohrer wurde hau
fig in der Nahe von Flugplatzen erstmalig 
gefunden, was auf die Einschleppung mit 
Flugzeugen aus Befallsgebieten hindeu
tet. Ungeklart ist, was auf den Flugplatzen 
eine Attraktivitat auf den Kafer ausiibt und 
wie der Kafer in die Flugzeuge gelangen 
kann. Zur Klarung dieser Fragen wurden im 
Jahr 2004 in Siidungarn erstmalig Unter
suchungen zur Attraktivitat verschiedener 
Leuchtquellen, wie sie auf europaischen 
Flugplatzen Verwendung finden, durchge
flihrt. Diese Arbeiten wurden im Jahr 2005 
fortgeflihrt und au�erdem Kerosine als mog
liche Ursache flir eine Anlockung untersucht. 
Da Leuchtquellen in 200 m Entfernung zu 
einem stark mit Diabrotica befallenen Feld 
keine gro�e Attraktivitat aufwiesen, wur
de im Folgejahr die Distanz auf 75 m ver
kiirzt. Die zweijahrigen Ergebnisse lassen 
den Schluss zu, dass Leuchtquellen, wie sie 
in Europa auf den Flugplatzen zum Einsatz 
kommen, keine besondere Attraktivitat auf 
die Kafer des Westlichen Maiswurzelbohrers 
ausliben. Der Flugzeugtreibstoff Kerosin ist 
flir die Kafer nicht attraktiv, sondern wirkt 
eher repellent. 
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Koinzidenzuntersuchungen zum mog
Lichen Auftreten des Westlichen Mais
wurzelbohrers (Diabrotica virgifera 

virgifera) in Deutschland und dem Vor
handensein von Getreide als alternative 
Nahrungsquelle fiir die Larven 

Die Mi:iglich keit, dass sich der Westliche Mais

wurzelboh rer auch auf anderen Pflanzen 

als Mais entwickeln kann, ist von groBer 

Bedeutung fiir die Risikoabschatzung und 

die Auslegung von Quarantane- und sonsti

gen GegenmaBnahmen. Im Hinblick auf die 

klimatischen BedUrfnisse wurde UberprUft, 

ob die fiir eine Entwicklung von Diabrotica 

erforderlichen Temperatursummen bei Win

tergerste und Winterweizen ausreichen. Bei 

Wintergerste hatte Diabrotica in 99,2 "lo 

der untersuchten Falle die Entwicklung im 

Beobachtungszeitraum von 1995 bis 2003 

theoretisch nicht beenden ki:innen. Bei 

Winterweizen hatten 8,2 °lo der Larven das 

Puppenstadium erreichen ki:innen; Winter

weizen ist damit als alternative Wirtspflanze 

fiir die Entwicklung der Larven unter Freiland

bedingungen nur in wenigen Jahren und an 

wenigen Standorten geeignet. 

Okonomische Auswirkungen der Ver
schleppung von Schadorganismen 

Die Bewertung i:ikonomischer und umweltre

levanter Wirkungen der Einschleppung und 

Ausbreitung von Schadorganismen als 

Element der Risikobewertung ist eine ent

scheidende Voraussetzung fiir die Beurtei

lung, BegrUndung und Rechtfertigung von 

MaBnahmen. Ein aktuelles Beispiel ist die 

Mitarbeit der Abteilung an einem EU-Pro

jekt zur Risikobewertung von Phytophtora 

ramorum. Weitere Partner neben dem Ins

titut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau der 

BBA sind Institutionen aus GroBbritannien, 

Frankreich, den Niederlanden, Spanien und 

den USA. Hauptaufgabe der Abteilung ist die 

Beschreibung und - soweit mi:iglich - Quan

tifizierung der mi:iglichen i:ikonomischen 

Auswirkungen und Umweltwirkungen von 

P. ramorum in Europa. Erste Zwischener

gebnisse deuten darauf hin, dass die zu

erwartenden Auswirkungen zumindest in

weiten Teilen Europas geringer sein dUrften

als in den USA, da in Europa bisher Schaden

schwerpunktmaBig in wenigen Baumschulen

und nur in sehr geringem AusmaB im Forst

oder anderen Landschaftselementen zu

Pflanzengesundheitliche Risiken von 
Kompost, Garresten, Klarschlamm und 
pflanzlichen Verarbeitungsriickstanden 

Die Abteilung begleitet und unterstUtzt 

fachlich ein vom BMELV gefordertes dreijah

riges Forschungsprojekt ,,Risikominderung 

der Verbreitung von Quarantaneschadorga

nismen durch hygienisierende MaBnahmen", 

das federfiihrend von der Humboldt-Univer

sitat zu Berlin bearbeitet wird. Ziel des For

schungsprojektes ist es, die inaktivierende 

Wirkung einer Kompostierung bzw. Pasteu

risierung von Abfallen aus der Kartoffelver

arbeitung auf Clavibacter michiganensis 

ssp. sepedonicus (Erreger der bakteriellen 

Ringfaule), Synchytrium endobioticum (Er

reger des Kartorrelkrebses) sowie Giobodera 

rostochiensis und G. pa/Iida (Kartoffelzys

tennematoden) zu prUfen. 

Bei der EPPO wurde eine ,,Leitlinie zum 

Management pflanzengesundheitlicher Ri

siken von pflanzlichen Bioabfallen" unter 

maBgeblicher Beteiligung der Abteilung 

erarbeitet. Sie umfasst Empfehlungen zur 

hygienisierenden Behandlung von pflanz

lichen Bioabfallen, um die Verbreitung von 

verzeichnen sind. Detaillierte i:ikonomische Schadorganismen mit unzureichend behan-

Analysen und Kosten-Nutzen-Bewertungen deltem Kompost oder GarrUckstanden aus 

der ergriffenen MaBnahmen sollen hierfUr Biogasanlagen in Land- und Forstwirtschaft 

konkrete Zahlen bereitstellen. sowie Gartenbau zu verhindern. 
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Institut fiir Pflanzenschutz in 

Ackerbau und Griinland 

Die Aufgaben des Instituts fUr Pflanzen
schutz in Ackerbau und GrUnland sind 
im Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen 
(Pflanzenschutzgesetz) festgelegt. Neben 
administrativen Aufgaben stehen For
schungen mit dem Ziel der nachhaltigen 
Gesunderhaltung ackerbaulich genutzter 
Pflanzen und des vorbeugenden gesundheit
Lichen Verbraucherschutzes im Mittelpunkt 
der Institutsarbeiten. 

Die Bewertung der Wirksamkeit, der Phy
totoxizitat und des Nutzens van Pflanzen
schutzmitteln, speziell van Insektiziden, 
Fungiziden, Bakteriziden und Wachstums
reglern in Ackerbaukulturen, wird als ho
heitliche Aufgabe im Rahmen des Zulas
sungsverfahrens fUr Pflanzenschutzmittel 
sowie im EU-Wirkstoffverfahren wahrge
nommen. Zusatzlich nimmt das Institut die 
Bewertung und Einstufung aller Pflanzen
schutzmittel hinsichtlich der Auswirkung 
auf Bienen var. In Zusammenarbeit mit 
dem Pflanzenschutzdienst der Lander wer
den PrUfmethoden fUr die Beurteilung der 
Wirksamkeit van Fungiziden, Insektiziden, 
Beizmitteln und Wachstumsregulatoren er
arbeitet. Das Institut vertritt die BBA feder
fUhrend bei der European and Mediterranean 
Plant Protection Organization (EPPO), deren 
Richtlinien bei der PrUfung der Wirksamkeit 
van Pflanzenschutzmitteln im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens umzusetzen sind. 

Nach § 33 Abs. 2 Nr. 8 Pflanzenschutzge
setz hat die BBA die Aufgabe, Bienen auf 
Schaden durch die Anwendung zugelassener 
Pflanzenschutzmittel zu untersuchen. Dieser 
Aufgabe ist ein Schwerpunktthema dieses 
Jahresberichtes gewidmet. Dern Institut 
obliegen die biologischen Untersuchungen 
des Verfahrens. 

Eine wesentliche Grundlage fUr die Zulas
sung van Sorten durch das Bundessortenamt 
ist die Einstufung der Sorten hinsichtlich 
ihrer Anfalligkeit bzw. Widerstandskraft ge
genUber wirtschaftlich bedeutenden Schad
erregern. Diese Bewertung, die nach § 33 
Absatz 2 Nr. 7 des Pflanzenschutzgesetzes 
erfolgt, wird im Institut fUr die wichtigsten 
Krankheiten und Schadlinge bei allen Ge
treidearten, Kartoffeln, Raps und ZuckerrU
ben sowie z. T. bei Mais durchgefUhrt. 

Im Berichtsjahr wurde in vielen Regionen 
Deutschlands erstmalig ein epidemisches 
Auftreten van Echtem Mehltau, Blumeria 

graminis, an Triticale beobachtet. Mit Hil
fe van Infektionsversuchen konnte geklart 
werden, dass Triticalemehltau vermutlich 
aus Weizenmehltau entstanden ist. Die 
Mehltaupopulation hat sich bereits wei
testgehend an die im Keimpflanzenstadium 
wirkenden rassenspezifischen Resistenzen 
der aktuellen Triticalesorten angepasst. Nur 
die im Feldtest beobachteten Resistenzen 
in adulten Pflanzen bieten noch einen aus
reichenden Schutz vor Mehltau. 

Monitoring untersuch ungen verschiedener 
Institutionen in Schweden, Danemark und 
Deutschland 2:eigten, dass bei Drechslera 

tritici-repentis resistente Isolate gegenUber 
Wirkstoffen aus der Gruppe der Strobilurine 
auftreten. Diese Ergebnisse konnten durch 
eigene Untersuchungen bestatigt werden. 
Die Resistenz wird durch eine Single-Site
Mutation an den Positionen 129 und 143 
im Mitochondrium des Pilzes verursacht. 
Wahrend die G 143 A-Mutation zu einem 
vollstandigen Verlust der Wirksamkeit des 
Pflanzenschutzmittels fUhrt, ist bei Auf
treten der F 129 L-Mutation eine Abnah
me der Wirkungssicherheit zu verzeichnen. 
Auch gegenUber Insektiziden wurden im 
Berichtsjahr Resistenzbildungen festge
stellt, insbesondere beim Rapsglanzkafer 
gegenUber Pyrethroiden. Diese Tatsachen 
veranlassten das Institut, Fachaussch Us
se fUr Pflanzenschutzmittelresistenz zu 
grUnden. Ziel dieser Expertenrunden aus 
Vertretern des Amtlichen Pflanzenschutz
dienstes, der Pflanzenschutzmittelfirmen, 
der Universitaten, der BBA sowie anderer 
Forschungsinstitutionen ist die Entwicklung 
van Antiresistenzstrategien fUr Fungizide 
und Insektizide. 

Voraussichtlich wird sich der Maisanbau in 
Deutsch land aufgrund seiner Bedeutung als 
Bioenergietrager weiter ausdehnen. Schon 
jetzt zeigt sich in den typischen Anbauregi
onen Deutsch lands ein verstarktes Auftreten 
der Rhizoctonia-Wurzelfaule, das zu einer 
moglichen Anreicherung des Inokulumpo
tenzials im Boden und damit zur Gefahrdung 
van Folgekulturen wie Kartoffel, ZuckerrU
ben und Getreide fUhren kann. Als weiterer 
Schaderreger mit zunehmender Bedeutung 
im Mais sind Fusariumpilze als Erreger der 
Stangel- und der Kolbenfaule zu nennen. Die 
Infektion der Kolben mit Fusariosen kann 

zur Bildung van Mykotoxinen fUhren, fUr 
die ab 1. Juli 2006 Grenzwerte gelten. Im 
Institut wird untersucht, ob im derzeitigen 
Maissortiment Resistenzen gegen Fusarien 
vorhanden sind. 

Ein langfristiger Arbeitsschwerpunkt des 
Instituts ist die Vermeidung van Fusarium
infektionen an Weizen mit dem Ziel, den 
Mykotoxingehalt im Getreidekorn zu redu
zieren. Im Berichtsjahr wurden Versuche zur 
biologischen Bekampfung der Ahrenfusario
sen durch den Endophyten Pleetosporium ta

bacinum durchgefUhrt. Unter Freilandbedin
gungen konnten der Ahrenbefall van Weizen 
mit Fusarium graminearum und Fusarium 

culmorum sowie der daraus resultierende 
DON-Gehalt um 80 % reduziert werden. Die 
Wirkungsgrade sind vergleichbar mit denen 
van zugelassenen Fungiziden. 

Mykotoxinbildung durch 

Fusariosen an landwirtschaftM 

Lichen Kulturpflanzen 

Strategien zur Verminderung des Fusari

umiihrenbefalls an Winterweizen nach der 

Vorfrucht Kornermais 

Die Anbauflache van Mais steigt u. a. auf
grund seiner Verwendung als Rohstoff in 
Biogasanlagen. Aus zahlreichen Untersu
chungen ist bekannt, dass Mais das Risiko 
des Auftretens van Fusarien in FolgefrUchten 
fordert und als Risikofaktor einzustufen ist. 
Insbesondere der Anbau van Weizen nach der 
Vorfrucht Mais in Systemen mit pflugloser 
Bodenbearbeitung oder Direktsaat birgt die 
Gefahr eines starkeren Fusariumbefalls der 
Ahren und damit potenziellen Belastungen 
des Erntegutes durch Mykotoxine. Grund 
hierfUr sind die ErnterUckstande der Mais
vorfrucht, die mit verschiedenen Fusario
sen besiedelt sein konnen. Verbleiben diese 
ErnterUckstande an der Bodenoberflache, 
weil auf eine wendende Bodenbearbeitung 
durch den Pflug verzichtet wird, sind sie 
Ausgangspunkt standiger Infektionen des 
folgenden Weizens. 

In einem Gemeinschaftsprojekt mit der 
Fachhochschule SUdwestfalen, der Sach
sischen Landesanstalt fUr Landwirtschaft 
sowie der Landwirtschaftskammer Nord
rhein-Westfalen wird versucht, das Risiko 
des Fusariumahrenbefalls durch Kombinati-



Parzellen im Herbst ohne (a) und mit (b) zusatzlichem Schlegeln des Maisstrohs 

on verschiedener Ansatzpunkte zu minimie

ren. Hierzu gehtirt neben dem Anbau von 

weniger anfalligen Weizen- und Maissorten 

sowie einer gezielten Fungizidanwendung 

die Ftirderung des Abbaus der Ernteriick

stande im Verlauf der Vegetation. So wird 

untersucht, in wieweit eine Stickstoffdiin

gung in Form von Fliissigdiinger (AHL) auf 

die Ernteriickstande und eine spezielle 

Zerkleinerung der Ernteriickstande deren 

Abbau fordern und somit das Risiko von 

Fusariuminfektionen und daraus folgender 

Mykotoxinbelastung im Erntegut reduzie

ren ktinnen. Erste Ergebnisse zeigen, dass 

die Ftirderung des Abbaus nicht in jedem 

Fall gelingt, so dass auch nach diesen Zu

satzmaE.nahmen noch grtiE.ere Mengen an 

Ernteriickstanden bis zum spaten Friihjahr 

an der Bodenoberflache verbleiben. Die 

Falge sind Belastungen des Erntegutes mit 

dem Mykotoxin Deoxynivalenol. Die Verfah

ren miissen weiter optimiert werden. 

Mykotoxine an Mais 

Beim Mais ktinnen sowohl Stangel als auch 

Kolben mit Fusarium spp. befallen werden. 

Die Stangelfaule fiihrt zur Ertragsminderung 

und erhtiht die Gefahr des Umknickens und 

Lagerns der Bestande. Von grtiE.erer Bedeu

tung fiir Mensch und Tier ist jedoch der 

Kolbenbefall, bei dem eine Kontamination 

mit gesundheitsschadlichen Mykotoxinen 

auftreten kann. Fiir Maisprodukte werden 

mit dem Inkrafttreten der veranderten EU

Verordnung EG 856/2005 ab dem 1. Juli 

2006 Grenzwerte fiir die Mykotoxine De

oxynivalenol, Zearalenon und Fumonisine 

gelten. 

Durch den Anbau von Maissorten mit ge

ringer Fusarium-Anfalligkeit kann die Be

lastung des Erntegutes mit Mykotoxinen 

mtiglicherweise deutlich verringert werden. 

Im Institut wird daher eine praxisnahe Test

methode entwickelt, mit der Maissorten auf 

ihre Resistenz gegeniiber verschiedenen Fu

sarium-Infektionen bewertet werden ktin

nen. An zwei Standorten in Braunschweig 

und in Siiddeutschland werden in Feldversu

chen unter natiirlichen Inokulationsbedin

gungen umfangreiche Tests an zahlreichen 

Maissorten durchgefiihrt. Zusatzlich werden 

verschiedene kiinstliche Inokulationsmetho

den auf ihre Praxistauglichkeit iiberpriift. 

Erste Ergebnisse zeigen die Tendenz einer 

Mit Fusarium ssp. befallener Maiskolben 

sortenspezifischen Anfalligkeit gegeniiber 

einzelnen Fusarium-lsolaten. 

Zunehmende Anfalligkeit von 

Triticale gegeniiber Mehltau 

Triticale war noch vor wenigen Jahren 

vollstandig resistent gegeniiber Echtem 

Mehltau (Blumeria graminis). Nachdem 

im Jahr 2004 erstmals ein zunehmender 

Befall einiger Triticalesorten beobachtet 

wurde, trat die Krankheit im Berichtsjahr 

in vielen Regionen Deutsch lands epidemisch 

auf und verursachte bei anfalligen Sorten 

ohne Funglzidanwendung Minderertrage. 

Diese Entwicklung verdeutlicht die enorme 

Anpassungsfahigkeit von Pathogenpopula

tionen auch an neue Fruchtarten. 

Mit Hilfe eines Infektionsversuches sollte 

geklart werden, ob der auf Triticale beob

achtete Befall durch Weizen- oder Roggen

mehltau verursacht wurde oder ob es sich 

hierbei um eine eigenstandige Mehltauart 

handelt. Ein Blattsegmenttest mit Weizen-, 

Roggen- und Triticalemehltauisolaten aus 

unterschiedlichen Regionen Deutschlands 

ergab, dass von den 61 getesteten Triti

calesorten nur wenige von Weizen- und 

Roggenmehltau befallen wurden. Der Triti

calemehltau konnte die Mehrzahl der Wei

zensorten, jedoch nur wenige Roggensor-
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ten befallen. Daraus lasst sich schlielsen, 

dass Triticalemehltau aus Weizenmehltau 

entstanden ist, der sich an diesen neuen 

Wirt angepasst hat. In einem Feldtest mit 

kUnstlicher Mehltauinokulation im Stadium 

BBCH 21 bis 23 wurde die Anfalligkeit der 

aktuellen und zur Zulassung beim Bundes

sortenamt angemeldeten Triticalesorten 

bewertet. 64 % der derzeit zugelassenen 

Winter-und Sommertriticalesorten verfUgen 

Uber eine gute bis sehr gute Adultpflan

zenresistenz. Bei den untersuchten Sorten 

der WertprUfungen waren es sogar 84 %. 

Zur Bewertung rassenspezifischer ( qualita

tiver) Resistenzeigenschaften wurden die 

aktuellen Triticalesorten im Blattsegment

test mit insgesamt 31 Triticalemehltaui

solaten aus unterschiedlichen Regionen 

Deutschlands inokuliert, fUr 12 Tage bei 

16 °C inkubiert und hinsichtlich der Be

fallstypen bonitiert. Dabei zeigten ledig

lich die Wintertriticalesorten 'Vitalis' und 

'Agrano' ein sehr hohes Resistenzniveau, 

wahrend 76 % der Sorten van mehr als 

der Halfte der getesteten Isolate befallen 

wurden und demnach nur eine geringe bzw. 

keine Mehltauresistenz besitzen. Samit hat 

sich die Mehltaupopulation bereits weitest

gehend an die im Keimpflanzenstadium wir

kenden rassenspezifischen Resistenzen der 

aktuellen Triticalesorten angepasst, und nur 

die im Feldtest beobachtete Adultpflanzen

Resistenz bietet noch einen ausreichenden 

Schutz vor Mehltau. 

Reduktion der Pflanzen

schutzmittelanwendung in 

Kartoffeln und Raps durch 

den Anbau resistenter Sorten 

An drei Kartoffelsorten mit unterschied

licher Anfalligkeit gegen Phytophthora 

infestans ('Secura': hoch-anfallig, 'Grata': 

mittel-anfallig und 'Bettina': wenig anfallig) 

wurden die Fungizide SHIRLAN und TATTOO 

mit Aufwandmengen van 100 und 30 % zur 

Bekampfung van P. infestans eingesetzt. 

Mit voller Aufwandmenge des Fungizids 

SHIRLAN wurde der Befall an der hoch-an

falligen Sorte 'Secura' auf 0,2 % reduziert, 

wahrend der Befall in der unbehandelten 

Kontrolle ea. 50 % betrug. Mit der redu

zierten Aufwandmenge van 30 % wurde der 

Befall auf 10,6 % vermindert. Das Fungizid 

TATTOO reduzierte in voller Aufwandmenge 

den Befall bis auf 1,0 %. Die Aufwandmenge 

van 30 % dieses Fungizids reichte bei der 

hoch-anfalligen Sorte 'Secura' jedoch nicht 

aus, den Befall befriedigend zu vermindern 

(21 % Befall). Insgesamt war die Wirkung 

des Fungizids TATTOO etwas schlechter als 

die des SHIRLAN. 

Bei der mittel-anfalligen Sorte 'Grata' wurde, 

bedingt durch das hohere Resistenzniveau, 

in der unbehandelten Kontrolle ein geringe

rer Befall (26 %) als bei der Sorte 'Secura' 

beobachtet. Bei Anwendung des Fungizids 

SHIRLAN mit voller Aufwandmenge wurde 

der Befall auf 0,9 %, mit reduzierter Auf

wandmenge auf 12 % reduziert. Auch hier 

zeigte TATTOO bei beiden Aufwandmen

gen eine etwas schlechtere Wirkung als 

SHIRLAN. 

Bei der resistenten Sorte 'Bettina' bewirkte 

die Anwendung beider Fungizide in voller 

Aufwandmenge, dass die Bestande befalls

frei blieben. Der Befall in der unbehandelten 

Kontrolle betrug lediglich 6 %. Aufgrund 

ihrer hohen Resistenz ware bei dieser Sorte 

noch eine weitere Reduzierung der Fungi

zidaufwandmenge auf unter 30 % moglich 

gewesen. Die Ergebnisse bestatigen, dass 

sich mit steigender Resistenz einer Kartof

felsorte gegen P. infestans die Fungizid

Aufwandmenge, die zur Kontrolle des Pilzes 

erforderlich ist, vermindert. So konnen die 

P. infestans-Populationen im Bestand re

sistenter Kartoffelsorten mit reduziertem

Fungizidaufwand weiter vermindert und

damit Selektion van neuen, virulenteren

P. infestans-Isolaten reduziert werden.

Auch an Rapssorten werden Untersuchungen 

zur Reduzierung des Pflanzenschutzmit

telaufwandes gegen Pilzkrankheiten, z. B. 

der Wurzelhals- und Stangelfaule oder 

der Weilsstangeligkeit, durchgefUhrt. Wie 

schon in den Vorjahren fUhrte der Einsatz 

van Fungiziden zu guten Bekampfungserfol

gen, wenn die Entwicklung der Rapspflanzen 

und die spezifischen AnsprUche der Schad

erreger berUcksichtigt wurden. Dies wurde 

besonders deutlich bei der Bekampfung 

des Erregers Sclerotinia sclerotiorum. Die 

Reduktion der Aufwandmengen unter das 

notwendige Mais fUhrte auch in diesem Jahr 

zu geringeren Bekampfungserfolgen und war 

okonomisch nicht vertretbar. 

Regulierung von Schad

erregern im Okologischen 

Anbau 

Einfluss einer Schwefeldiingung auf 

Schadlinge und Niitzlinge im Raps 

Die Schwefelversorgung beeinflusst den Ge

halt an sekundaren Pflanzeninhaltstoffen, 

wie z. B. Glutathion und Glucosinolaten. Von 

diesen Staffen sind sowohl Lockwirkungen 

als auch abschreckende Wirkungen gegen

Uber rapsbesuchenden Insekten bekannt. 

Im Institut wird untersucht, ob und wie 

sich das Spektrum an Insekten im Raps in 

Abhangigkeit van der Schwefelversorgung 

und den Konzentrationen an Inhaltstoffen 

in den Pflanzen verandert. Hierzu wurde der 

Einfluss der SchwefeldUngung auf die Popu

lation van LaNen und adulten Rapsglanz

kafern untersucht. Von zwei Rapsflachen in 

einer Distanz van 200 m wurde die eine 

mit 150 kg S/ha gedUngt, wahrend die an

dere keine SchwefeldUngung erhielt. Beide 

Flachen wurden einheitlich bewirtschaftet 

und erhielten eine StickstoffdUngung van 

200 kg N/ha sowie praxisUbliche Insekti

zidbehandlungen. Um die Rapsglanzkafer 

in unterschiedlichen Entwicklungsstadien 

zu erfassen, wurden verschiedene Fangme

thoden eingesetzt. Adulte Rapsglanzkafer 

wurden mit Saugfalle, Kescher, Klopfproben 

und Eklektoren gefangen, Larven mit Trich

terfallen oder direkt aus der Pflanze durch 

Zerlegen der Schoten. Zur BlUte (BBCH 64) 

war die Anzahl an Rapsglanzkafern auf der 

schwefelgedUngten Flache um das 4-fache 

hoher als auf der Flache ohne Schwefel

dUngung. Ein zweiter Peak zeigte sich zur 

Schotenreife (BBCH 81), zu der die Kaferan

zahl auf der mit Schwefel gedUngten Flache 

mehr als 10-fache betrug. Bei Rapsglanz

kaferlarven wurden keine Unterschiede in 

der Larvenanzahl in Abhangigkeit van der 

Schwefelversorgung festgestellt. 

Einfluss rauberischer Insekten auf Schad

lingspopulationen im Raps 

FUr den biologischen Pflanzenschutz im 

Ackerbau spielen rauberische Insekten, die 

auf der Bodenoberflache Beute jagen, als 

Vertilger van Schadinsekten und deren Lar

ven eine grolse Rolle. Die Erforschung und 

Einschatzung des Einflusses dieser Rauber 

auf die Schadlingspopulationen, ihrer Frals

praferenzen und ihrer Nahrungsokologie im 



Agrarokosystem sowie die Moglichkeit ihrer 
Forderung durch gezielte landwirtschaft
liche MaBnahmen und Strategien ist daher 
ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung 
und Etablierung eines effizienten Pflanzen
schutzes auf Agrarflachen. In Winterraps
und Maisfeldern werden als wichtigste 
Gruppen der flir die biologische Schadlings
bekampfung relevanten epigaischen Prada
toren vorrangig Laufkafer, Kurzfliigelkafer 
und Spinnen betrachtet. Im Jahr 2005 wur
den die Freilandversuche des EU-Projekts 
MASTER (MAnagement STrategies for Euro
pean oilseed Rape pests) abgeschlossen. 
Wie schon in den Vorjahren wurden verschie
dene Rapsanbausysteme hinsichtlich des 
Auftretens van Schadlingen (Rapserdfloh, 
KohltriebrUssler, GroBer RapsstangelrUss
ler, KohlschotenrUssler, Rapsglanzkafer und 
Kohlschotenmiicke) und epigaischen Raub
arthropoden sowie des Ertrags verglichen. 
Hierbei wurden zwei Mulchsaatsysteme mit 
unterschiedlich starker Insektizidanwen
dung sowie zwei Standardanbausysteme mit 
Pflugfurche, die ebenfalls unterschiedlich 
intensiv mit Insektiziden behandelt wurden, 
untersucht. Auch die Auswirkungen der un
terschiedlichen Bewi rtschaftu ngssysteme 
auf die Folgefrucht Weizen wurden erfasst. 

Die Freilandstudien wurden durch FraBwahl
versuche mit lebenden Laufkafern im Labor 
und moiekuiarbioiogische sowie mikrosko
pische Analysen des Verdauungstraktes van 
gesammelten Pradatoren erganzt. Mittels 
der molekularbiologischen PCR-Methodi k 
(Polymerase Chain Reaction) gelangen 

Laufkafer Poecilus cupreus auf Futtersuche 

erstmalig mehrere spezifische Nachweise 
flir den Verzehr van Rapsglanzkafer- und 
Triebriisslerlarven durch einzelne domi
nante Laufkaferarten. Mikroskopische Un
tersuchungen belegen Teile der jeweiligen 
Schadlingslarven im Verdauungssystem der 
gesammelten Laufkaferindividuen. Die Er
gebnisse der FraBwahlversuche im Labor, 
die schon in den Vorjahren eindeutige Pra
ferenzen und signifikante Unterschiede der 
Schliissel-Pradatorenarten hinsichtlich ihrer 
FraBleistung und Konsumraten aufzeigten, 
wurden unter Freilandbedingungen besta
tigt. So wurde nachgewiesen, dass der in 
Rapsfeldern haufig auftretende Laufkafer 
Poecilus cupreus Rapsglanzkaferlarven 
frisst, und im Verdauungstrakt des bislang 
als rein phytophag geltenden, im Raps 
zahlreich auftretenden Laufkafers Amara 

similata wurden Bestandteile van Kohl
schotenmiicken-Larven entdeckt. 

Drahtwurmregulierung im okologischen 

Kartoffelanbau 

Die Larven einiger Schnellkaferarten (Co
leoptera: Elateridae), allgemein auch als 
Drahtwtirmer bezeichnet, verursachen im 
Okologischen Landbau mangels geeigneter 
Pflanzenschutzmittel z. T. groBe Schaden 
durch WurzelfraB. Im Kartoffelanbau flihren 
FraBgange in den Knollen schon bei geringem 
Befall zu erheblichen Qualitatsverlusten. In 
einem Verbundprojekt in Zusammenarbeit 
mit der Landwirtschaftskammer Nordrhein
Westfalen und dem Institut flir biologischen 
Pflanzenschutz der BBA wird u. a. unter-

sucht, ob FraBschaden durch geeignete 
Untersaaten reduziert werden konnen. Zu
nachst wurden in Nahrungspraferenzversu
chen im Labor verschiedene Kulturpflanzen 
hinsichtlich ihrer Wirkung auf Drahtwtirmer 
untersucht. Im Freiland wurden im Berichts
jahr Ackerbohne, Phacelia und Winterweizen 
als Untersaaten in Kartoffeln geprUft und 
dabei eine leichte Verringerung der FraB
schaden gegeniiber der Kontrolle ohne Un
tersaat beobachtet. Um zu verhindern, dass 
mit Drahtwiirmern befallene Standorte fUr 
den Anbau empfindlicher Kulturen genutzt 
werden, sind geeignete Monitoringverfahren 
notig. Verschiedene Kodertechniken, z. B. 
auf der Basis van keimendem Getreide oder 
KartoffelstUcken, werden zurzeit erprobt 
und weiterentwickelt. 

Bekampfung pilzlicher Schaderreger im 

okologischen Kartoffelanbau mit kupfer

haltigen Mitteln 

Die wichtigste Pflanzenkrankheit im okolo
gischen Kartoffelanbau ist die Kraut- und 
Knollenfaule (Phytophthora infestans). Zur 
Bekampfung des Pilzes im okologischen 
Ackerbau wird Kupfer in verschiedenen For
mulierungen eingesetzt. In Feldversuchen 
an verschiedenen Standorten wurden unter
schiedliche Kupferformulierungen und ver
schiedene Aufwandmengen untersucht und 
dabei der Frage nachgegangen, wie weit sich 
die Kupferanwendung reduzieren lasst, ohne 
dass dadurch okonomisch nicht vertretbare 
ErtragseinbuBen eintreten. Es zeigte sich 
erwartungsgemaB, dass mit abnehmender 
Kupferaufwandmenge auch der Bekamp
fungserfolg sinkt. Unter den Bedingungen 
des Jahres 2005 reichten Kupfermengen van 
250 bis 500 g/ha zur erfolgreichen Bekamp
fung der Krautfaule aus. Entscheidend zur 
Reduzierung der Kupferaufwandmenge wah
rend der Vegetationsperiode tragt auch die 
Anzahl der Kupferapplikationen bei. Durch 
Verwendung eines Prognosesystems mit 
Verrechnung der Wetterdaten (OkoSIMPHYT) 
konnte ein genauerer Spritzstart berechnet 
und damit die ausgebrachte Kupfermenge 
reduziert werden. Die Arbeiten zur genauen 
Bestimmung der Kupferaufwandmenge miis
sen fortgefUhrt und weitere Faktoren einbe
zogen werden. So hat die Regenbestandig
keit van Kupferpraparaten groBen Einfluss 
auf ihre Wirksamkeit gegen Phytophthora 

infestans, da das Kupfer als Kontaktmittel 
wirkt. 
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Feldversuch in Rumanien zu miiglichen Wirtspflanzen von Larven des Westlichen Maiswurzelbohrers (Diabrot:Jca virgifera virgifera) 

MaBnahmen zur Reduzierung 

des Auftretens von tierischen 

Schaderregern in Ackerbau

kulturen 

Monitoring zur Insektizidresistenz bei 

Rapsschadlingen 

Bedingt durch die Einengung der Wirkstoff

palette tritt vermehrt eine Resistenz van 

Schadlingen gegenUber Insektiziden auf. So 

bestehen zurzeit akute Probleme aufgrund 

der Pyrethroid-Resistenz van Rapsglanzka

fern und Kartoffelkafern. Rapsschadlinge 

sind einem hohen Resistenzselektions-

Weizenschaden durch die Weizengall

miicke 

WeizengallmUcken sind in den letzten Jah

ren verstarkt aufgetreten. FUr eine gezielte 

Schadensanalyse ist die Erfassung der Bedin

gungen erforderlich, die das Auftreten der 

GallmUcken fordern. Erste Monitoringunter

suchungen mit Hilfe van Pheromonfallen in 

verschiedenen Teilen Deutsch lands zeigten, 

dass dieser Schadling in ganz Deutschland 

van Bedeutung sein kann. Weitere Untersu

chungen sollen dazu dienen, Vermeidungs

strategien zu entwickeln (z. B. Fruchtfolge, 

Sortenwahl) und gezielte Bekampfungsmi:ig

lichkeiten aufzuzeigen. 

druck ausgesetzt, da zu ihrer Bekampfung Integrierte Bekampfung des Westlichen 

nur Pyrethroide zugelassen sind. Unter der Maiswurzelbohrers 

Leitung der BBA wurde ein Resistenzmoni

toring an verschiedenen Rapsschadlingen 

durchgefUhrt. Mehr als 50 Rapsglanzkafer

Populationen wurden im Labor mit einem 

Adult-Vial-Test getestet. Es wurden z. T. 

starke Sensitivitatsverschiebungen festge

stellt. Bei den Rapsstangel- und Kohltrieb

rUsslern, van denen ea. 40 Populationen 

geprUft wurden, fiel nur je eine Probe mit 

verringerter Sensitivitat auf. Bei diesen 

Schaderregern ist dringend zu prUfen, ob 

die Wirkung van Pyrethroiden im Feld noch 

voll gegeben ist. 

Seit Sommer 2004 werden an drei Versuchs

standorten in Norditalien (Lombardei) Ver

suche zur Bekampfung des Westlichen Mais

wurzelbohrers (Diabrotica virgifera virgifera 

Leconte) durch Saatgutbehandlung durch

gefUhrt. Die Saatgutbehandlung bewirkte 

eine Reduktion des Wurzelschadens, eine 

Verminderung der Anzahl geschlUpfter Ka

fer und eine Verzi:igerung des Erstschlupfes 

adulter Tiere. Au�erdem wirkte sich die 

Saatgutbehandlung positiv auf das Pflan

zenwachstum aus. Eine Erhi:ihung des Ern-

teertrages bei allerdings niedrigem Befall 

konnte nicht festgestellt werden. 

In Lovrin (Rumanien) wurden Versuche zu 

mi:iglichen Wirtspflanzen fUr die Larven 

des Westlichen Maiswurzelbohrers durch

gefUhrt. In den dortigen Versuchen erwie

sen sich verschiedene Borstenhirse-Arten 

(Setaria spec.) als Wirtpflanzen, allerdings 

war die Zahl der geschlUpften Kafer in den 

Hirsearten geringer als im Kontrollmais. 

Au�erdem erfolgte der Schlupf der ersten 

Kafer mit einer 14-tagigen Verzi:igerung. 

Weitere Untersuchungen zur Bedeutung al

ternativer Wirtspflanzen for die Larven sind 

notwendig. 

Adultes Tier des 

Westlichen Maiswurzelbohrers 



Schaden an Winterraps durch Kohlfliegen 

Die Bedeutung von Kohlfliegen (Delia spp., 

Familie Anthomyiidae) als Schadinsekten im 

Winterraps hat in den letzten Jahren deutlich 

zugenommen. In frUh und spat gedrillten 

Rapsschlagen in Vogelsang (bei Gottingen) 

und Eickhorst (bei Braunschweig) wurden 

Kohlfliegen mittels Bodenphotoeklektoren 

erfasst, um den Einfluss des Drilltermins 

auf den Schlupf und die Artenzusammenset

zung von Delia spp. zu ermitteln. An beiden 

Standorten schllipften in den Parzellen mit 

frUh gedrilltem Raps deutlich mehr Kleine 

Kohlfliegen (Delia radicum) als in den Par

zellen mit der spateren Aussaat. Dagegen 

war an beiden Standorten die Anzahl der 

Bohnen- und Lupinenfliegen (Delia platura 

und D. florilega) sowie die Zahl der auch an 

Raps schadlichen ArtBotanophilafugax auf 

den Schlagen mit der frUhen Aussaat gerin

ger als auf den spat gedrillten Flachen. 

Die Bonitur der Kohlfliegenschaden im 

Herbst ergab an beiden Standorten einen 

deutlich hoheren Schaden auf den frUh ge

drillten Flachen. Im frUh gedrillten Raps in 

Vogelsang waren 31,4 % der Rapswurzeln 

befallen, in den spat gedrillten Flachen 

11 %. In Eickhorst waren im frUh gedrillten 

Raps 57,5 % Pflanzen befallen, im spat ge

drillten 15 %. Somit scheint hauptsachlich 

die Kleine Kohlfliege die Wurzelschaden an 

Raps zu verursachen. Durch eine Verschie

bung des Drilltermins um wenige Tage kann 

dieser Schaden reduziert werden. Ein signi

fikanter Einfluss der Stoppelbearbeitung auf 

den Schlupf der Kohlfliegen konnte nicht 

festgestellt werden. 

Bekampfung von Pilzkrank

heiten an landwirtschaft

Lichen Kulturpflanzen 

Untersuchungen zur Bekampfung der 

DTR-Blattdiirre des Weizens 

Das Versuchsjahr 2005 war vorrangig ge

pragt durch die zunehmenden Sensitivitats

verluste bis hin zur vollstandigen Resistenz

entwicklung des Schaderregers Drechslera 

tritici-repentis gegenUber Strobilurinen und 

Azolen. Aktuelle Studien zeigen, dass die

ser Pilz in der Lage ist, zwei verschiedene 

Formen der Punktmutation auszuflihren, die 

Sensitivitatsverluste bewirken. So haben 

sich HerkUnfte mit F 129 L- und G 143 A

Mutationen in Danemark, Schweden und 

Norddeutschland gebildet, wie erste Mo

nitoringerhebungen belegen. Wahrend die 

G 143 A-Mutation eine Unwirksamkeit der 

Strobilurine gegen den DTR-BlattdUrreerre

ger bewirkt, ist bei der F 129 L-Form mit 

verminderten Wirkungsgraden von Azolen 

zu rechnen, die vermutlich durch erhohte 

Aufwandmengen ausgeglichen werden 

konnen. 

Zu dieser Problematik durchgeflihrte in 

vitro-Fungizidtests mit G 143 A-sensi

tiven bzw. G 143 A-resistenten HerkUnften 

zeigten bei reinen QoI-Wirkstoffen (z. B. 

Azoxystrobin) kaum eine Wuchshemmung. 

Bei einer Azol-Morpholin-Kombination war 

bereits bei einer Wirkstoffkonzentration von 

1 ppm kein Erregerwachstum zu verzeich

nen. Freilanduntersuchungen an Standorten 

mit einer hohen Frequenz G 143 A-resisten

ter Isolate bestatigen die Laborstudien. Zur 

Vermeidung der Bildung von Resistenz bzw. 

der Verbreitung resistenter DTR-HerkUnfte 

muss ein geeignetes Resistenzmanagement 

erfolgen. Hierzu mUssen verschiedene Wirk

stoffe (Strobilurine, Azole, Morpholine) mit 

unterschiedlichen Wirkmechanismen und 

Wirkorten kombiniert sowie praxisgerechte 

Aufwandmengen gezielt appliziert werden. 

Die Anwendungshaufigkeit sollte auf zwei 

Behandlungen je Indikation und Jahr be

grenzt werden. 

Untersuchungen zur Regulierung pilzlicher 

Auflaufkrankheiten der Zuckerriibe durch 

Einsatz fungizider Pillierungsstoffe 

volligen Absterben des Keimlings flihren. 

Letale Schadigungen junger Pflanzen flihren 

zu Fehlstellen im Pflanzenbestand und kon

nen erhebliche Ertragsverluste verursachen. 

Zurn Schutz des jungen ZuckerrUbenkeim

lings gegenUber diesen Schadorganismen 

ist der Einsatz fungizider Pillierungsstoffe 

erforderlich, insbesondere, da keine resis

tenten RUbensorten zur Verfligung stehen. 

Mittels eines in vitro Plattentests wurden 

Fungizide gegenUber verschiedenen Schad

erregern untersucht. Wahrend es bei R. so

lani und Phoma betae bereits bei einer Kon

zentration von 10 ppm zu einer Wachstums

reduktion von 33 bzw. 72 % im Vergleich zur 

jeweiligen Kontrolle kam, zeigte gegenUber 

Pythium ultimum erst eine Konzentration 

von 100 ppm eine messbare Verminderung. 

In der Variante mit Zusatz von 100 ppm 

des Wirkstoffes lieB sich das Myzelwachs

tum im Vergleich zur jeweiligen Kontrolle 

bei allen Erregern um Uber 80 % verringern. 

Die Ergebnisse des Plattentests gaben einen 

ersten Hinweis Uber die Wirksamkeit der ge

testeten Substanzen, deren Wirkung nun im 

Gewachshaus getestet wird. 

Reduktionsprogramm 

chemischer Pflanzenschutz 

Im Rahmen des ,,Reduktionsprogramms 

chemischer Pflanzenschutz" wird in dem 

seit Herbst 2003 laufenden Dauerversuch 

auf dem Versuchsfeld in Ahlum untersucht, 

in wieweit der chemische Pflanzenschutz

mittelaufwand langfristig zu senken ist, 

ohne wirtschaftliche Verluste akzeptieren 

Dern Schutz vor Auflaufkrankheiten kommt zu mUssen. Der Versuch in Ahlum steht stell-

im ZuckerrUbenanbau eine besondere Be

deutung zu, um bei vereinzelloser Aussaat

technik eine zUgige Jugendentwicklung 

der Pflanzen zu gewahrleisten und den 

Pflanzenbestand flir einen hohen RUbener

trag zu sichern. Als Hauptverursacher von 

Auflauferkrankungen gelten die Oomyceten 

Aphanomyces cochlioides und Pythium ulti

mum sowie Rhizoctonia solani und Phoma 

betae, die zum Wurzelbranderregerkomplex 

zahlen. Mit Ausnahme des Schaderregers 

Phoma betae, der sowohl Uber den Samen 

als auch vom Boden aus Ubertragen werden 

kann, handelt es sich bei den genannten Pa

thogenen um bodenbUrtige Pilze. Der Befall 

junger RUbenpflanzen mit diesen Erregern 

kann zu EinschnUrungen und Verfarbungen 

des Hypokotyls bis hin zur Welke und einem 

vertretend flir Bewirtschaftungsformen mit 

enger Marktfruchtfolge (ZuckerrUben-Wei

zen-Gerste). Ziel ist, zu klaren, auf welche 

Art und Weise eine Reduktion der Pflanzen

schutzmittelanwendung moglich ist und in 

wieweit chemische PflanzenschutzmaBnah

men in der integrierten Landbewirtschaf

tung durch praktikable alternative Verfahren 

ersetzt werden konnen. Weiterhin soll ge

prUft werden, welche Bedeutung die Sor

tenresistenz bei der Einsparung von Pflan

zenschutzmitteln hat. Der in GroBparzellen 

angelegte Versuch wird in Zusammenarbeit 

mit dem Institut flir Unkrautforschung be

treut und mit praxisUblicher Technik des 

Versuchsgutes in Sickte bewirtschaftet. Es 

erfolgen Erhebungen zum Auftreten aller 

relevanten Schaderreger, der Entwicklung 
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der Kulturen, des Ertrages und der Qualitat 

des Erntegutes. Die Ergebnisse dieses Jahres 

bestatigen die Erkenntnis der ersten Vegeta

tionsperiode, dass der weitgehende Verzicht 

auf chemischen Pflanzenschutz zu gravie

renden wirtschaftlichen Verlusten fohrt. Be

sanders deutlich wurde dies im Fruchtfolge

feld ZuckerrUbe. Der kostenbereinigte Erli:is 

lag in diesem Versuchsglied um 35 % unter 

der Variante, die nach guter fachlicher Pra

xis behandelt wurde. Die Ursache for diesen 

Effekt war die Restverunkrautung in diesen 

Parzellen. Die Varianten mit chemischem 

Pflanzenschutzeinsatz unterschieden sich 

in der Wirtschaftlichkeit nur tendenziell 

voneinander. Der Einfluss der Sorten mit 

geringerer Anfalligkeit gegenUber Schader

regern machte sich in den Varianten mit 

geringerer Pflanzenschutzmittelanwendung 

positiv bemerkbar. Durch den Einsatz van 

,,Expertenwissen" konnte der Behandlungs

index um ein Drittel gesenkt werden. Bei 

der Interpretation der Ergebnisse ist zu be

achten, dass das Auftreten van pilzlichen 

Schaderregern im Berichtsjahr als gering bis 

mittel einzustufen war. 

Nachweis neuer 

Kartoffelkrebs-Befallsherde 

Gema� der Kartoffelschutzverordnung ist 

die BBA for die Bewertung der Resistenz van 

Kartoffelsorten gegen den Erreger des Kar

toffelkrebses, Synchytrium endobioticum, 

verantwortlich. Dazu werden die im Zulas

sungsverfahren beim Bundessortenamt ste

henden Kartoffelsorten auf Resistenz gegen 

die in Deutschland wichtigen Pathotypen 1, 

2, 6 und 18 nach der Glynne-Lemmerzahl

Methode untersucht. Von den getesteten 23 

Sorten waren 19 resistent gegen Pathotyp 1, 

5 resistent gegen Pathotyp 2, 3 resistent ge

gen Pathotyp 6 und nur eine Sorte resistent 

gegen den aggressivsten Pathotyp 18. Drei 

Sorten zeigten eine Mehrfachresistenz for 

die Pathotypen 1 und 2 bzw. 1 und 6. Eine 

Sorte reagierte sogar mit Resistenz gegen 

alle getesteten Pathotypen. 

Neue Befallsherde im Gebiet Weser-Ems ver

deutlichen, dass der Kartoffelkrebs vor allem 

in Regionen mit hoher Anbaukonzentration 

noch immer eine ernst zu nehmende Ge

fahr for den Kartoffelanbau darstellt. Der 

Anbau krebsresistenter Kartoffelsorten auf 

Oberdauerungsstadien von Synchytrium 

endobioticum, dem Erreger des Kartoffel

krebses (Foto: P. Buttner) 

befallsfreien Flachen im Sicherheitsbereich 

von Befallsherden ist eirie wichtige prophy

Laktische Bekampfungsma�nahme. Etwa die 

Halite der derzeit zugelassenen Kartoffel

sorten verfogt Uber Resistenz gegen den 

im Ausland dominierenden Pathotyp 1, aber 

nur 4 % der Sorten sind auch gegen die 

in Deutschland fast ausschlie�lich vorkom

menden Pathotypen 2, 6 und 18 resistent. 

Dies stellt insbesondere die KartoffelzUch

tung vor die Aufgabe, zusatzliche Sorten mit 

Resistenz gegen die in Deutsch land bedeu

tenden Krebspathotypen zu entwickeln. 



�bba 

Messeweg 11/12 

38104 Braunschweig 

Telefon: 0531 299-4601 

Telefax: 0531 299-3011 

E-Mail: forst@bba.de

Institut fur Pflanzenschutz im Forst 
Braunschweig 

Leiter: 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. forest. habil. Alfred Wulf 

Vertreter: 

WOR Karl-Heinz Berendes

Wissenschaftliches Personal (planmaBig): 

Dr. forest. Jorg Schumacher

Wissenschaftliches Personal (auBerplanmaBig): 

Sindy Leonhard

Mathias Niesar

49 



50 

Institut fur Pflanzenschutz 

im Forst 

Das Institut fUr Pflanzenschutz im Forst 
befasst sich mit den Ursachen sowie der 
VerhUtung und Bekampfung von Krank
heiten und Schaden an forstlich genutzten 

Baumarten. Der Baum steht dabei als ele
mentarer Bestandteil des Okosystems Wald 
im Mittelpunkt der Untersuchungen. Viele 
der an Forstbaumen gewonnenen Erkennt
nisse konnen auch auf StraBen- und Park

baume Ubertragen werden. Damit gehoren 
Fragen zu Schadensursachen an Baumen im 
offentlichen GrUn und zu deren Gesunder
haltung ebenfalls zu den Institutsaufgaben. 
Aufgrund der besonderen Erfahrungen im 

Bereich der klassischen Forstpathologie 

stehen die von Pilzen ausgehenden In
fektionskrankheiten im Vordergrund der 
wissenschaftlichen Arbeiten. So werden 
Untersuchungen zur Pathogenese und Epide
miologie von Krankheitserregern an Baumen 

durchgefUhrt, wobei insbesondere solche 
Pathogene im Vordergrund stehen, die sich 
in zunehmender Ausbreitung befinden (z. B. 
Platanenwelke) oder relativ neu im Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland etabliert 

sind (z. B. Kieferntriebsterben, Kastani
enrindenkrebs). Ebenso werden Fragen zu 
Schadverhalten und Populationsdynamik 
von Insekten und anderen Baumschadlingen 
aus dem Tierreich bearbeitet. Schwerpunkte 

werden auf neu eingewanderte Arten (z. B. 
Platanennetzwanze, Kastanienminiermotte, 
Wollige Napfschildlaus) und auf Schadlinge, 
deren Einschleppung droht (z. B. Asiatischer 
Laubholzbockkafer), gesetzt. SchlieBlich 

werden Untersuchungen zur Fortentwick
lung integrierter Forstschutztechniken 
durchgefUhrt, einschlieBlich der Suche nach 
praktikablen, geeigneten Verfahren zur Ent
seuchung von Holz. 

Zu den Aufgaben des Instituts fUr Pflanzen
schutz im Forst gehort es, neu gewonnene 
Erkenntnisse fUr eine praktische Umsetzung 
bereitzustellen, Handlungsempfehlungen 
bei vorhersehbaren phytomedizinischen 
Problemen zu erarbeiten und somit Grund
lagen zur Beratung der Bundesregierung 
und des Bundesministeriums fUr Ernahrung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu 
entwickeln. HierfUr sind im Berichtsjahr 
wiederholt Berichte zur Forstschutzsituation 
in den Landern erstellt worden. FUr den jahr
lich vom Bundesministerium fUr Ernahrung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu 
erstellenden "Bericht Uber den Zustand des 
Waldes" erarbeitet das Institut den Beitrag 
zur aktuellen Waldschutzsituation. 

Als einzige auf Bundesebene fUr den Bereich 
Waldschutz zustandige Forschungsinstitu
tion pflegt das Institut fUr Pflanzenschutz 
im Forst zu ErfUllung seiner Aufgaben eine 
sehr enge Zusammenarbeit mit den forstli
chen Versuchsanstalten der Lander. Hier sind 
2005 zu fachspezifischen Schwerpunktthe
men neue Kooperationsvereinbarungen 
getroffen warden. Beispiele dafUr sind die 
Themen: "Diagnose bei Geholzpathogenen" 
(Landesforstanstalt Eberswalde), "Fotogra
fische Darstellung von Schadlingen" (Ver
suchsanstalt Gottingen), "Erarbeitung von 
Merkblattern zu Schadorganismen" (Ver
suchsanstalt Freiburg) sowie "Bewertung 
und Beratung zum Erlensterben im Spree
wald" (Forstverwaltung Brandenburg). 

Neben der Erstellung fachlicher Publi
kationen werden die wissenschaftlichen 
Institutsarbeiten auf nationalen und in
ternationalen Kongressen vorgestellt. 
DarUber hinaus werden auch eigenstandig 
fachspezifische Veranstaltungen durchge
fUhrt. So wurden im Berichtsjahr wiederum 
die Sitzung der Arbeitsgruppe Waldschutz 
sowie das Arbeitstreffen des Fachbeirates 
Forstschutz in der BBA in Braunschweig 
organisiert. 

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens fUr 
Pflanzenschutzmittel werden nach der <lurch 
das Pflanzenschutzgesetz zugewiesenen Zu
standigkeit fUr die Bewertung der Wirksam
keit van Pflanzenschutzmitteln vom Institut 
fUr Pflanzenschutz im Forst Bewertungsbe
richte fUr Forstschutzmittel, Rodentizide und 
Repellents erstellt und an das Bundesamt 
fUr Verbraucherschutz und Lebensmittelsi
cherheit (BVL) weitergeleitet. In Einzelfal
len werden die Bewertungsberichte noch um 
Zusatzgutachten zum Nutzen der jeweiligen 
Pflanzenschutzmittel erganzt. 

Bewertung des Nutzens 

von Forstschutzmitteln 

Die Waldwirtschaft in Deutschland steht 
unter dem Leitbild einer multifunktionalen 
Forstwirtschaft. Der Wald erfULLt auf seiner 

ganzen Flache Nutz-, Schutz- und Erho
lungsfunktionen. KernstUck dieser umwelt
vertraglichen und okologisch ausgerichteten 
Waldbewirtschaftung ist das Konzept der so 
genannten "naturnahen Waldwirtschaft". 
Die Verhinderung van Waldschaden erfolgt 
nach den traditionellen Grundsatzen des 
integrierten Waldschutzes. Hierbei haben 
waldbauliche, biologische, biotechnische 
und mechanische Verfahren Vorrang vor 
der Anwendung van Pflanzenschutzmitteln, 
die auf das unabdingbare MindestmaB be
schrankt bleiben soll. 

Die Forstwirtschaft findet in einem natur
nahen Landschaftskompartiment statt, das 
van einer zunehmend urbaner lebenden Be
volkerung nicht mehr als Wirtschaftsraum, 
sondern primar als "Natur" empfunden wird. 
Daher erhalten gesellschaftliche Anforde
rungen, wie beispielsweise die Erhaltung und 
Entwicklung der biologischen Vielfalt <lurch 
die Flora-Fauna-Habitat Richtlinie der EU, 
einen anderen gesellschaftlichen Stellen
wert als bisher. Verstarkt werden solche ge
sellschaftlichen Anforderungen auch <lurch 
die forstlichen Zertifizierungsverfahren. 

Immer dann, wenn aus Umweltaspekten ein 
Risiko <lurch die Verwendung eines Pflanzen
schutzmittels prognostiziert wird, ist eine 
verfeinerte Nutzen-Risiko-Analyse fUr das 
jeweilige Forstschutzmittel durchzufUhren. 
Forstwissenschaftliches Handeln zeichnet 
sich im Vergleich zu anderen landwirt
schaftlichen Kulturen <lurch ein hohes Mais 
an Langfristigkeit aus. Im Rahmen einer 
solchen Nutzwertanalyse konnen sich Ziel
konflikte ergeben, die beispielsweise eine 
hohere Gewichtung des gesellschaftlichen 
Nutzens im Vergleich zum okologischen Nut
zen erforderlich machen konnen. Zur Be
grUndung eines Eichenmischwaldes als Be
standesziel kann es beispielsweise sinnvoll 
sein, kurzfristig auf gewisse okologische 
Vorteile zu verzichten, um langfristig im 
Laufe von rund 240 Jahren fUr nachfolgende 
Generationen einen intakten Eichenmisch
wald aufzubauen. 

Die <lurch das Institut zu erarbeitende Nut
zensbewertung erfolgt in Form eines wis
senschaftlichen Gutachtens und umfasst 
zum Beispiel den Anbauumfang der Kultur, 
die Ersetzbarkeit des Mittels - auch unter 
BerUcksichtigung alternativer MaBnah
men -, die Haufigkeit und Intensitat des 
Schaderregerauftretens, die Schadenswahr-



scheinlichkeit und die Gefahren fur Umwelt rUcklaufig, wahrend der in FraBgemeinschaft 

und Verbraucher, die vom Schadorganismus auftretende Kiefernspinner (Dendrolimus 

ausgehen ki:innen. pini) den Hi:ihepunkt seiner Massenver-

mehrung offensichtlich noch nicht Uberall 

mende Populationsdichten ab, die umfang

reiche BekampfungsmaBnahmen notwen

dig gemacht haben. Obwohl eine fundierte 

Prognose fUr 2006 noch nicht mi:iglich ist, 

erreicht hat. Insgesamt ist der Anteil der weisen erste Indizien auf einen RUckgang 

Forstschutzsituation 2005 

Abiotische Schaden 

Der Winter und das FrUhjahr 2005 waren 

weitgehend frei von gri:iBeren Sturmwurf

und Schneebruchereignissen. Das feuchte 

FrUhjahrswetter und die zeitweise nieder

schlagsreiche Vegetationsperiode haben 

Uberwiegend zu einer Verbesserung der 

Wasserversorgung in den Waldbi:iden ge

fuhrt. In den warm-trockenen Regionen 

SUddeutschlands hat sich dagegen auf

grund der eher trockenen Jahreswitterung 

die Waldschutzsituation kaum entspannt. So 

mussten in Falge der Trockenheit des Jahres 

2003 immer noch betrachtliche Mengen an 

geschadigten Baumen eingeschlagen wer

den. Allein in Baden-WUrttemberg sind bis 

August ea. 180.000 m3 DUrrholz angefallen. 

Ende Juni 2005 traten regional heftige Un

wetter auf, bei denen i:irtlich auch Sturm

und Hagelschaden zu beklagen waren. So 

kam es am 29. Juli bei den durch das Tief 

"Gerrit" ausgeli:isten Sturmereignissen zu 

einem beachtlichen Anfall von Wurf- und 

Bruchholz, z. B. 225.000 m3 im Erzgebirge, 

50.000 m3 im Hochschwarzwald und 18.000 

m3 in ThUringen. 

Schaden an Nadelbaumen 

Die vom Trockenjahr 2003 ausgegangene 

Massenvermehrung von Buchdrucker (Ips 

typographus) und Kupferstecher (Pityo

genes chalcographus) an der Fichte, die im 

Vorjahr noch weitgehend im Mittelpunkt 

des Forstschutzgeschehens stand, hat sich 

nicht fortgesetzt. Insbesondere der unge

wohnt schnelle Anstieg des Kupferstecher

Befalls ist in den meisten Regionen wieder 

zurUckgegangen. Nicht nur die konsequente 

Bekampfung, sondern auch die fUr Borken

kafer eher ungUnstige Witterung haben 

maBgeblich dazu beigetragen. Es zeichnet 

sich eine gewisse Entspannung der Lage ab, 

ohne dass vollstandige Entwarnung gegeben 

werden kann. 

Die im nordostdeutschen Tiefland insbeson

dere an Kiefer auftretende Gradation der 

Nonne (Lymantria monacha) ist deutlich 

existenziell bedrohten Kiefern kleiner ge- der Massenvermehrung hin. 

warden, so dass die zur Bekampfung ausge

wiesene Gesamtflache in Brandenburg mit 

15.800 ha kaum mehr als ein Drittel der 

Vorjahresflache ausmachte. In Niedersach

sen wurden auf 2.600 ha Hautungshemmer 

gegen beide Schadinsekten ausgebracht 

und der NadelfraB damit innerhalb von zwei 

Wochen erfolgreich reduziert. Lediglich in 

Sachsen-Anhalt ist die Bekampfungsflache 

auf 18.600 ha angestiegen und hatte damit 

in diesem Bundesland den gri:iBten Umfang 

seit zwei Jahrzehnten. Insgesamt lieB sich 

mit der auffalligen Erholung vormals stark 

befallener Areale der gute Erfolg frUherer 

Behandlungen feststellen. 

In der gesamten Bundesrepublik trat das 

Diplodia-Triebsterben verstarkt an ver

schiedenen Kiefern-Arten auf. Der dafUr 

verantwortliche thermophile Pilz ist Gegen

stand eines nachfolgend naher erlauterten 

Instituts-Projektes. 

Schaden an Laubbaumen 

Die Massenvermehrung der so genannten 

EichenfraBgesellschaft (Eichenwickler und 

Frostspannerarten) hat sich erwartungs

gemaB fortgesetzt und im FrUhjahr in den 

deutschen Eichenwaldern viele tausend 

Hektar KahlfraBflache verursacht. Vitale 

Eichen kompensieren diesen KahlfraB nor

malerweise problemlos <lurch erneuten 

Austrieb. Die Vorschadigung in Falge des 

Trockenjahres 2003 und die andauernde 

Massenvermehrung Lassen allerdings zuneh

mende Schadigungen befUrchten, so dass 

bei dieser Ublicherweise tolerierten Schad

lingsgruppe nunmehr GegenmaBnahmen in 

Erwagung gezogen werden. 

Auch die Raupen des Schwammspinners 

(Lymantria dispar) fressen neben anderen 

Laubhi:ilzern bevorzugt in der Eiche. Diese 

Art ist an warme und trockene Klimaregi

onen angepasst und kommt somit vorwie

gend in den sUdlichen Teilen Deutschlands 

vor. Nachdem die letzte spektakulare Mas

senvermehrung, die sich Uber weite Teile 

Mitteleuropas erstreckt hatte, 1994/95 

zusammengebrochen war, zeichneten sich 

infolge des Trockenjahres wieder zuneh-

Der Umstand, dass sich der Eichenprozessi

onsspinner (Thaumetopoea processionea) 

ausschlieBlich von Eichenlaub ernahrt, 

macht diese Insektenart bei Massenver

mehrung zum Eichenschadling. Von beson

derer Bedeutung ist dabei, dass die Larven 

vom dritten Stadium an Haare ausbilden, 

die starke allergische Reaktionen ausli:isen 

konnen und somit auch eine Gesundheits

gefahrdung fUr den Menschen von dem 

Schadling ausgeht. Daher sinci die im Rah

men der derzeitigen Massenvermehrung 

durchgefUhrten Bekampfungsaktionen nicht 

nur <lurch den Pflanzenschutz, sondern vor

wiegend <lurch den Gesundheitsschutz be

grUndet und finden haufig in der Nahe von 

Siedlungen, an Sport- und Freizeitanlagen 

sowie in stark frequentierten Erholungswal

dern statt. So wurden die Raupen in Baden

WUrttemberg auf 118 ha, in Bayern sogar 

auf 500 ha bekampft. Dennoch gab es ab 

Mitte Juni eine Vielzahl von Meldungen Uber 

gesundheitliche Beeintrachtigungen <lurch 

Raupenhaare und viele Menschen mussten 

mit betrachtlichen Beschwerden einen Arzt 

aufsuchen. Das Institut fUr Pflanzenschutz 

im Forst hat im FrUhjahr ein Merkblatt zum 

Thema herausgegeben. 

Bereits seit einigen Jahren haufen sich die 

Meldungen Uber Triebschaden und Abster

beerscheinungen an Eschen, insbesondere 

im Anwuchs- und Jungwuchsalter. Im Jah

re 2005 konnte an Nekrosen noch lebender 

und absterbender Triebe wiederholt der 

Pilz Diplodia mutila sowie auch Vertreter 

der Gattung Phomopsis diagnostiziert wer

den. Die verbuschenden oder absterbenden 

Pflanzen stellen ein Problem bei der Erzie

hung gesunder und Wertholz produzierender 

Bestande dar, woraus z. B. in Mecklenburg

Vorpommern ein Pflanzverbot von Eschen 

auf Kahlflachen resultiert. 

Der <lurch den Pilz Cryphonectria parasitica 

erregte Rindenkrebs der Edelkastanie ist in 

SUdwestdeutschland weiter in Ausbreitung 

begriffen. Die Einsicht, dass die bislang 

gUltigen QuarantanemaBnahmen dies of

fensichtlich nicht verhindern ki:innen, hat 

nunmehr zur Ri.icknahme der den Holzhan-
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Ceratocystis fimbriata f. platani; 

generativer Fruchtkorper (Peri

thecium) auf angeschnittenem 

Platanenholz (links), stark ge

schadigte Platanen in einem 

Stadtgebiet (rechts) 

del stark reglementierenden Vorschriften 

gefiihrt. 

Ein Zusammenbruch der Mause-Popula

tionen, der regional nach den extremen 

Dichten des vergangenen Winters erwar

tet worden war, ist nicht erfolgt. Da sich 

die Nahrungsgrundlage fiir die im Wald 

auftretenden Schadnager weiterhin giins

tig darstellt, ist auch im kommenden Jahr 

noch mit einem Anstieg der Dichten und 

zunehmenden Schaden in den Erst- und Wie

deraufforstungen sowie Naturve�iingungen 

zu rechnen . Erste Bekampfungsmar..nahmen 

sind bereits erfolgt, weitere werden notwen

dig sein, insbesondere, wenn eine Forderung 

des Laubholzes im Rahmen von Waldumbau

Programmen nicht gefahrdet werden soll. 

Untersuchungen zu Aus

wirkungen des Klimawandels 

Im Rahmen von ausgewahlten Teilprojekten 

werden Veranderungen bei Pathogenen 

(Verschiebungen im Verbreitungsareal, Er

hohung van Aggressivitat und Virulenz) 

untersucht, die mindestens teilweise auf 

Klimaanderungen, insbesondere die anstei

genden Durchschnittstemperaturen und die 

Zunahme van extremen Witterungsereignis

sen, zuriickgefiihrt werden konnen. Aus

gangspunkt ist die Hypothese, dass sich der 

globale und damit auch der in Mitteleuropa 

festzustellende Klimawandel auf das okolo-

gische Gleichgewicht und auf bestehende 

Wirt-Parasit-Beziehungen auswirkt bzw. 

zur Ausbreitung und Etablierung von neu

en Krankheitserregern fiihrt. Bei der Aus

wahl der Untersuchungsgegenstande in den 

einzelnen Teilprojekten wurden baum- oder 

waldhygienisch relevante Schadorganismen 

beriicksichtigt, deren rezente Entwicklungen 

die Arbeitshypothese erharten. 

Auftreten und Bedeutung des Diplodia

Triebsterbens an Kiefern 

Seit Mitte der 90er Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts wird der vor allem in tro

pischen und subtropischen Klimaten be

deutende Kleinpilz Sphaeropsis sapinea 

auch in Deutschland verstarkt als Pathogen 

an verschiedenen Kiefern-Arten diagnosti

ziert. Besonders in warmebegiinstigten 

Perioden kann der thermophile Pilz <lurch 

einen massiven Befall der jiingsten Nadeln 

und Triebe waldhygienische Bedeutung 

erlangen. Bisher ist von unseren forstlich 

relevanten Baumarten die Schwarz-Kiefer 

am starksten betroffen. In zunehmendem 

Mar..e werden jedoch auch Schaden bei der 

heimischen Gemeinen Kiefer festgestellt. Da 

Erkenntnisse Uber das Diplodia-Triebsterben 

in unseren Breiten bislang nur unzureichend 

vorliegen, wird die Problematik in der BBA 

in den nachsten Jahren genauer untersucht. 

Insbesondere soll der Fragestellung nachge

gangen werden, ob der Pilz bei den gegen

wartigen und prognostizierten Klimaande

rungen eine Gefahrdung fiir die heimischen 

Kiefern-Walder darstellt. 

Dazu wurden im Jahr 2005 in den Bundes

landern Brandenburg und Sachsen-Anhalt 

bisher fiinf 900 m2 gror..e Probequadrate 

in geschadigten Kiefern-Bestanden unter

schiedlichen Alters eingerichtet, in denen 

der Krankheitsverlauf in situ fiir mehrere 

Jahre verfolgt werden kann. Das Spektrum 

der Untersuchungsbestande soll im Jahr 

2006 durch die Einbeziehung Niedersach

sens noch erweitert werden. Dariiber hin

aus wird in einem Pathogenitatstest die 

Anfalligkeit bzw. Widerstandskraft unserer 

heimischen Gemeinen Kiefer anhand aus

gewahlter Herkiinfte (ostliches subkonti

nentales Tiefland, mitteldeutsches suboze

anisches bis subkontinentales Hiigelland, 

planares Oberrheinland sowie montanes bis 

subalpines Hoch land) gegeni.iber dem Krank

heitserreger gepri.ift. Als Ergebnis der Un

tersuchungen werden zum einen Prognosen 

und zum anderen Handlungsempfehlungen 

fi.ir die forstliche Praxis erwartet. 

Vorkommen und Pathogenitat von ther

mophilen Oomyceten an Eichen 

In den letzten Jahren sind an einer Reihe 

van Baumarten haufiger Feinwurzel- und 

Stammrindenschaden durch Oomyceten 

bekannt geworden. Die Klimaanderungen 

sowie die Intensivierung der Verkehrsstrome 

tragen zu einer Ausbreitung bzw. Verschlep

pung van Arten auch dieser Organismen

gruppe bei, wodurch sich Verschiebungen 

in den bestehenden Wirt-Pathogen-Verhalt

nissen ergeben. Innerhalb einer bestimm

ten Standortamplitude konnen an den hei-



mischen Trauben- und Stiel-Eichen verschie

dene Phytophthora- und Pythium-Arten pa

thogen in Erscheinung treten. Die bisher im 

Zusammenhang mit der Komplexerkrankung 

"Eichensterben" festgestellten Spezies sind 

dabei an die klimatischen Gegebenheiten 

der GemaBigten Breiten adaptiert. 

Das Institut untersucht das Vorkommen van 

bisher in Mitteleuropa nicht etablierten 

Pathogenen und priift <lurch einen kiinstli

chen Infektionsversuch die Empfanglichkeit 

heimischer Eichen-Herkiinfte fur die Krank

heitserreger unter simulierten Bedingungen 

im Gewachshaus (Trockenstress, erhohte 
Temperatur und anthropogene Nahrstoff

belastung). Hierfur sind im Jahr 2005 

insgesamt 14 Saumschulen mit einem Pro

duktionsschwerpunkt fur die Forstbetriebe 

in den Bundeslandern Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein beprobt warden. Au

Berdem wurden fur den Infektionsversuch 

Eichenpflanzen aus Saatgut ausgewahlter 

Herkiinfte im Gewachshaus angezogen, die 

im Friihjahr 2006 inokuliert werden sollen. 

Verdachtsklarung und Prophylaxe beim 

Platanenkrebs 

In Deutschland wurde der Erreger des Plata

nenkrebses Ceratocystis jimbriata f. platani 

bisher nicht nachgewiesen. Der Quarantane

schadling gelangte wahrscheinlich wahrend 

des Zweiten Weltkrieges van Nordamerika 

nach Europa. Seit den ersten Meldungen in 

den 50er und 60er Jahren des 20. Jahr-

hunderts in Italien, Frankreich und Spanien 

breitete sich der Krankheitserreger rasch im 

siidlichen und westlichen Europa aus und ist 

dart inzwischen ubiquitar verbreitet. Da der 

Pilz neben ausgedehnten Rindennekrosen 

auch eine Systemmykose in den GefaBen 

("Welke") hervorruft, verlauft die Krankheit 

haufig akut und endet bereits nach wenigen 

Jahren mit dem Absterben der infizierten 

Baume. Befallen werden grundsatzlich alle 

Platanen-Arten, wobei die nordamerika

nische Platane die starkste Widerstandskraft 

gegeniiber dem Pilz aufweist. 

Mit der Zunahme des globalen und innereu

ropaischen Handels sowie Tourismusverkehrs 

und den klimatischen Veranderungen wachst 

auch die Gefahr fur eine Einschleppung 

des Krankheitserregers nach Deutschland. 

Insbesondere fur die zahlreichen urbanen 

Platanenbestande ware eine Etablierung 

und Ausbreitung des Pathogens mit fatalen 

Folgen verbunden. Das Institut geht daher 

verstarkt Meldungen und Verdachtsfallen 

nach und verfolgt in enger Kooperation 

mit auslandischen Forschungsinstitutionen 

(z. B. Osterreich, Slowakei und Italien) ei

nerseits die Ausbreitungswege und ande

rerseits die jeweils modernsten Prophylaxe

und Abwehrmoglichkeiten der Krankheit. 

Analyse des Schadgeschehens beim Rin

denkrebs der Esskastanie 

Der durch den Ascomycet Cryphonectria pa

rasitica hervorgerufene Rindenkrebs an der 

Gattung Castanea ist heute in weiten Teilen 

der nordlichen Hemisphare verbreitet. Im 

Jahre 1992 wurde die Krankheit erstmals 

in Deutschland (Baden-Wiirttemberg und 

Rheinland-Pfalz) nachgewiesen. Der Krank

heitsverlauf ist in den betroffenen Regionen 

und Erdteilen durch eine unterschiedliche 

Gravitat an den verschiedenen Kastanien

Arten gekennzeichnet. Am starksten ge

schadigt wurden bislang die Bestande der 

im ostlichen Nordamerika beheimateten 

Castanea dentata. In Europa sind vor allem 

die Mittelmeerlander betroffen, iiber welche 

der Quarantaneschadling auch nach Europa 

gelangte (1938 nach Ligurien). Wahrend zu

nachst auch im Mittelmeerraum eine hohe 

Mortalitat in den befallenen Bestanden der 

dart heimisd1en Castanea sativa verzeichnet 

wurde, breiten sich seit einigen Jahrzehnten 

zunehmend abgeschwachte Stam me des Er

regers aus, die mit einem Hypovirus infiziert 

sind. Vor allem in Italien, Siidfrankreich und 

auf der Iberischen Halbinsel wird versucht, 

die natUrliche Ausbreitung der Hypovirulenz 

durch gezielte phytosanitare und waldbau
liche MaBnahmen zu fordern, um zumin

dest das SchadausmaB in den langst fla

chendeckend durchseuchten Bestanden zu 

begrenzen. In Osterreich und der nordlichen

Schweiz werden dariiber hinaus auch im La

bor produzierte, hypovirulente Pilzstamme 

in die natiirlichen Kreislaufe eingeschleust. 

In den deutschen Kastanienwaldern wurde 

Hypovirulenz unter den bisher gewonnenen 

Pilzisolaten erst einmal nachgewiesen. Au

Berdem werden teilweise erhebliche Abster-

Schaden durch 

Cryphonectria parasitica; 

Absterbeerscheinungen in der 

Krone (links), Rindenkrebs am 

Hauptstamm (rechts) 
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Rindennekrosen und Schleimfluss im ur;teren Stammbereich 

einer Birke 

Querschnitt durch eine Rinde:iaufwolbung (aben) sowie Fralsgange 

van Xyleborus saxeseni (unten) 

beerscheinungen an der Baumart registriert, 
die sich nicht auf Infektianen durch C. pa

rasitica zurilckflihren lassen. 

In einer engen Zusammenarbeit mit den 

regianalen Institutianen untersucht das 
Institut das differenzierte Schadgeschehen 
in Silddeutschland und unterstiltzt die Ent
wicklung van Richtlinien flir eine zukilnf
tige Behandlung der betroffenen Walder. 
Dabei wird in besanderem MaBe auch auf 
die Kampetenz und Erfahrung auslandischer 
Fachkallegen aus Italien, bsterreich und der 
Schweiz zurilckgegriffen. 

Anflilligkeit und Adaptionsvermogen 

von Eichen gegeniiber Pathogenen bei 

erhohtem Trockenstress und Stickstoff

belastung 

Ziel eines van der Bundesumweltstiftung 
geforderten Prajekts ist die Ableitung van 
kankreten Handlungsempfehlungen zur Aus
wahl van Herkilnften flir den Waldumbau 
und die aptimale Behandlung der Pfl.anzen 
in der Baumschule, um auch unter den 
Bedingungen des Klimawandels mi:iglichst 

stabile Walder begrilnden zu ki:innen. Um 
in der Zukunft geeignete Geholzarten und 
Herkilnfte flir den i:ikalagischen Waldumbau 
verfligbar zu haben, sind Untersuchungen 
zur Anfalligkeit der Pflanzen gegenilber 
patenziellen Pathagenen unter den zu 
erwartenden klimatischen Bedingungen 
begannen warden. Unter Verwendung van 
Indikatararten sall geklart werden, welche 
Bedeutung Trackenstress sawie die Stick
stoffdilngung flir die Anfalligkeit der Trau
ben-Eiche gegenilber Primarpathogenen 
(Phytophthora quercina) und fakultativen 
Parasiten (Heterobasidion annosum) sowie 
sprossbilrtigen fakultativen Krankheitser
regern (Fusicoccum quercus) haben. Die 
erwarteten Ergebnisse konnen modellhaft 
zur Beurteilung von Gefahren dienen, die 
van Pathagenen ausgehen, die in Zukunft 
voraussichtlich als Folge des Klimawandels 
und der Glabalisierung des Handels in Mit
teleuropa eine groBere Bedeutung erlangen 
werden. 

Untersuchungen zu neuen 

Komplexerkrankungen von 

Baumen 

Plotzliches Absterben von Birken in 

Verbindung mit auffiilligem Rinden

schleimfluss 

Seit dem Jahr 2003 haufen sich Meldungen 
aus verschiedenen Regionen der Bundesre
publik Uber absterbende und abgestarbene 
Birken sowahl in offenen Landschaften und 
Waldgebieten als auch in Alleen und Park
anlagen. Im Zuge einer Anfrage durch das 
Landesamt flir Verbraucherschutz, Landwirt
schaft und Flurerneuerung in Frankfurt/Oder 
wurde diesem Phanomen in einem beson
ders betroffenen Landkreis im Bundesland 
Brandenburg nachgegangen. Der Kreis 
Elbe-Elster ist aufgrund seiner standort
lichen Gegebenheiten durch einen hahen 
Birkenanteil charakterisiert. In den Jahren 
2003 und 2004 kam es in einigen Kreis

teilen zu einem erheblichen Birkensterben, 
wobei sich die rasch absterbenden Baume 
durch ausgedehnte Rindennekrosen und z. T. 



Symptomatik des "bleeding canker" an Rosskastanie: Rindennekro
sen mit Schleimfluss bis in die Krone 

Oosporen (oben) und reifendes Sporangium (unten) van

Phytophthora cactorum 

enormen Schleimfluss vor allem in den un
teren Stammbereichen auszeichneten. Die 
nekrotisierten Gewebebereiche traten jedoch 
vielfach isoliert voneinander auf. Sofern die 
elastische Birkenrinde an den exsudierenden 
Stellen nicht aufgerissen war, zeigten sich 
extreme Aufwolbungen. Eine weitere Auffal
ligkeit bestand darin, dass gleichermal?.en 
Baume auf Uberdurchschnittlich (z. B. in 
feuchten Sen ken oder an Wasserlaufen) wie 
unterdurchschnittlich (z. B. auf trockenen 
Reliefkuppen) wasserversorgten Standor
ten betroffen waren. Anhand von Probefal
lungen konnten parasitische Holzfaulepilze 
als primare Ursache ausgeschlossen werden. 
Auch Vertreter der Abteilung Oomycota 

(z. B. Phytophthora-Arten) liel?.en sich nicht 
aus den mehrmals im Jahresverlauf gewon
nenen Rindenproben noch lebender Birken 
isolieren. Als haufigster Sekundarschadling 
wurde der holzbrUtende Borkenkafer Xyle

borus saxeseni in den unter abgestorbener 
Rinde ausgetrockneten Splintbereichen 
nachgewiesen. 

Die Erklarung fUr die in den letzten Jah
ren auffalligen Absterbeerscheinungen an 

Birken wird daher im Aufeinanderfolgen 
der meteorologisch extremen Jahre 2002 
und 2003 gesehen. Das Jahr 2002 zeigte 
sich im Jahresdurchschnitt zu warm und zu 
nass. Insbesondere die ergiebigen August
niederschlage fUhrten vielerorts zu Ober
flutungen in Gewassernahe. In der Falge 
kam es zu einer ersten Sterbewelle auf den 
fUr langere Zeit Uberwasserten Standorten. 
Im sowohl deutlich zu warmen als auch 
zu trockenen Jahr 2003 Litten neben den 
bereits geschwachten vor allem die unter
durchschnittlich wasserversorgten Baume. 
Die Birken starben teilweise innerhalb so 
kurzer Zeit ab, dass Folgeschadlinge (Insek
ten, Pilze) zumeist erst in der Sterbephase 
bzw. am Totholz in Erscheinung traten. 

Ausbreitung der Phytophthora-Schaden 

an Rosskastanie 

Ober Schaden durch verschiedene Phytoph

thora-Arten an der Rosskastanie in Form 
von Wurzelfaule und Schleimfluss (bleeding 
canker) wurde erstmals Mitte der siebziger 
Jahre aus England berichtet. Die bis da
hin vollig unbekannte Krankheit blieb zu-

nachst auf das sUdliche England begrenzt. 
In Deutsch land wurden Erkrankungen durch 
Phytophthora an Rosskastanien erst ea. 20 
Jahre spater bei Untersuchungen in Baden
WUrttemberg diagnostiziert. Als Erreger 
kommen verschiedene Phytophthora-Arten 

in Frage. In Baden-WUrttemberg wurden aus 
Stamm- und Bodenproben P. cactorum, P.

citricola und P. syringae isoliert. In England 
konnte darUber hinaus P. megasperma var. 
megasperma fUr Schaden an den Wurzeln 
erkrankter Rosskastanien verantwortlich 
gemacht werden. 

Seit einigen Jahren wird wiederholt in 
Grol?.britannien, aber auch in anderen 
europaischen Landern, von zunehmender 
Ausbreitung bzw. erstmaligem Auftreten 
der Krankheit berichtet. JUngste Beob
achtungen in den ostlichen Bundeslandern 
Brandenburg und Sachsen bestatigen, dass 
die Krankheit auch in Deutschland auf 
dem Vormarsch ist. Im Grol?.en Garten zu 
Dresden, wo im Rahmen einer genaueren 
Diagnose P. cactorum als Erreger nachgewie
sen wurde, stellt sich die Situation derzeit 
besonders akut dar. Eine Reihe von Baumen 
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Abgestorbene Rotbuchen 

(links) sowie flachen- bis 

bandformige Fruchtkorper

anordnung van Hypoxylan 

cohaerens am lebenden Baum 

(rechts) 

ist dort bereits irreversibel geschadigt, so 

dass erste Fallmar..nahmen eingeleitet wer

den mussten. Als Ausl1iser der Erkrankung 

k1innte das Elbehochwasser im Sommer 2002 

in Frage kommen, bei welchem auch gror..e 

Teile des Stadtgebietes Uberflutet wurden. 

In Zusammenarbeit mit der Gartenmeisterei 

wird nach L1isungen zur Rettung der ge

schlitzten Rosskastanien gesucht. 

Buchenschaden durch einen bisher nicht 

pathogenen Ascomyceten 

Im Rahmen der oben beschriebenen Un

tersuchung an geschadigten Rosskastanien 

im GroBen Garten zu Dresden wurden auch 

einige stark geschwachte bzw. rezent abge

storbene Rotbuchen begutachtet. Die un-

terschiedlich alten Baume waren aufgrund 

eines drastischen Vitalitatsverlustes, einer 

Uberdurchschnittlichen Fruktifikation oder 

eines pl1itzlichen Absterbens aufgefallen. 

Sowohl bei den abgestorbenen als auch 

bei den noch lebenden Baumen erschienen 

jeweils auf den unteren Stammbereichen 

bis in eine H1ihe van ea. 4 m zahlreiche 

Fruchtk1irper des Schlauchpilzes Hypoxy-

hinsichtlich des Vitalitatsverlustes und der 

mit Fruchtk1irpern besetzten Stammflache. 

Von einigen zur Fallung freigegebenen Bau

men wurden Stammsegmente flir eine ge

nauere Laboruntersuchung gewonnen. Der 

typischerweise an Buchen vorkommende 

Pilz ist in der Literatur zwar ausschlieBlich 

als Saprophyt beschrieben, seine Besied

lung an den im GroBen Garten zu Dresden 

Ion cohaerens. Weitere Pilze oder Hinwei- untersuchten Baumen ist jedoch anhand 

se auf andere Schadorganismen konnten 

nicht festgestellt werden. Eben so lieBen 

sich flir die jlingere Vergangenheit auch 

keine Beeintrachtigungen in der naheren 

Baumumgebung datieren. An den noch 

lebenden Rotbuchen zeigte sich zwischen 

den beiden Untersuchungsterminen van 

Frlihjahr bis Herbst ein enormer Fortschritt 

der bisherigen Ergebnisse als parasitisch 

einzustufen. Welche Bedingungen zu die

ser abweichenden Lebensweise flihrten, ist 

bis her nicht abschlieP..end geklart. Vermutet 

werden auch hier vor allem meteorogene 

Faktoren, wie z. B. die extreme Trockenheit 

des Sommers 2003. 
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Institut fiir Pflanzenschutz 

im Gartenbau 

Das Institut fUr Pflanzenschutz im Garten

bau erarbeitet nachhaltige Pflanzenschutz

konzepte fUr gartnerische Erwerbskulturen 

(GemUse, Heil- und GewUrzpflanzen, Zier

pflanzen und Ziergehi:ilze), das urbane Grun 

sowie den Haus- und Kleingartenbereich. 

Hierzu werden Untersuchungen zur Diagno

se, Biologie und Epidemiologie bzw. Popu

lationsdynamik von Schadorganismen an 

gartnerischen Kulturen durchgefUhrt. Zu den 

Aufgaben des Instituts zahlt die Bewertung 

der Wirksamkeit, der Phytotoxizitat, des Re

sistenzmanagements und des Nutzens von 

Pflanzensrhutzmitteln fUr gartenbauliche 

Kulturen, den Weinbau, den Hopfen sowie 

den Haus- und Kleingartenbereich im Rah

men des PrUfungs- und Zulassungsverfahrens 

fUr Pflanzenschutzmittel und die Mitwirkung 

beim SchlieBen von BekampfungslUcken in 

gartnerischen Kulturen. Weitere Arbeits

schwerpunkte bilden die Untersuchungen 

zur PrUfung der Widerstandsfahigkeit von 

gartenbaulichen Kulturpflanzen (GemUse, 

Heil- und GewUrzpflanzen, Zierpflanzen) ge

genUber Schadorganismen, die Mitwirkung 

bei der Erarbeitung von Risikoanalysen und 

-bewertungen hinsichtlich der Gefahr der 

Ein- und Verschleppung von Schadorganis

men oder auch die Entwicklung von Kriteri

enkatalogen als Basis von Agrar-Audit-Ver

fahren, mit denen eine Optimierung von

gartenbaulichen Pflanzenbausystemen im 

Sinne eines praventiven Verbraucher- und

Anwenderschutzes erfolgen kann. Das Insti

tut berat die Bundesregierung in allen Fra

gen des Pflanzenschutzes im Gartenbau. 

Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten zu 

Schadorganismen an GemUse, Heil- und 

GewUrzpflanzen sowie Zierpflanzen und 

Ziergehi:ilzen standen im Berichtsjahr Un

tersuchungen zur Diagnose, Epidemiolo

gie und Bekampfung von neuen bzw. neu 

eingeschleppten Schadorganismen. Dazu 

gehi:irten Phytophthora ramorum, ein Qua

rantaneschaderreger, der an verschiedenen 

Gehi:ilzen ein Triebsterben, Blattflecken oder 

das Absterben der Pflanze verursacht, das 

Bakterium Ralstonia solanacearum an Pe

largonien, verschiedene Echte Mehltaupilze 

an Zierpflanzen sowie die Rosskastanien-Mi

niermotte ( Cameraria ohridella) und die An

dromeda-Netzwanze (Stephanitis takeyai). 

Ein bedeutendes Arbeitsgebiet des Insti

tutes ist der biologische Pflanzenschutz mit 

Nutzorganismen. Vorteile des NUtzlingsein

satzes liegen im teilweisen bis vollstandigen 

Ersatz chemischer Pflanzenschutzmittel und 

somit im Umwelt-, Anwender- und Verbrau

cherschutz. Um qualitativ hochwertige Er

zeugnisse unter i:ikologischen und i:ikono

mischen Gesichtspunkten produzieren zu 

ki:innen, mUssen sichere und praxisgerechte 

Methoden erforscht und erprobt werden. 

Dazu werden Methoden zur Bekampfung 

von Problemschadlingen erarbeitet, neue 

NUtzlinge auf ihre Eignung untersucht oder 

in der Praxis etablierte NUtzlinge auf ihre 

Qualitat getestet. FUr die Umsetzung die

ser Verfahren im praktischen Gartenbau wird 

ein vom Bundesministerium fUr Ernahrung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz ge

fordertes Verbundvorhaben koordiniert. Das 

Verbundvorhaben ,,NUtzlinge II" beinhaltet 

27 vorwiegend Zierpflanzenbaubetriebe in 

sechs Bundeslandern, die im Rahmen eigen

standiger Projekte von Forschungseinrich

tungen der jeweiligen Bundeslander betreut 

werden. Ziel dieses Verbundvorhabens ist 

es, fUr ein groBes Kulturpflanzenspektrum 

praxisgerechte Konzepte fUr den biolo

gischen und integrierten Pflanzenschutz 

zu entwickeln. 

Biologische Verfahren finden auch im Aus

land Beachtung. Aufgrund der hiesigen Er

fahrung im GemUsebau bot sich eine ideale 

Mi:iglichkeit zur internationalen Zusammen

arbeit mit chinesischen Wissenschaftlern, 

die auf den Wissenstransfer ausgerichtet 

ist. Biologische Verfahren fUhren nicht 

nur zu erhi:ihter Qualitat der Produktions

verfahren, sondern kommen durch gri:iBere 

Nahrungsmittelsicherheit auch Importlan

dern zugute. Im Rahmen des bilateralen 

Projektes BIOMYC wurden Demonstrations

versuche im Gewachshaus und ein Workshop 

durchgefuhrt. 

Der Schwerpunkt der Untersuchungen zur 

Schadlingsbekampfung im Freiland-GemU

sebau lag auf der Biologie und den Regulie

rungsmi:iglichkeiten der Kleinen Kohlfliege 

(Delia radicum) und der Mi:ihrenfliege (Psi/a 

rosae). Im Berichtsjahr wurde an der Validie

rung von Prognosemodellen, der Wirksam

keit von neuen Insektiziden, dem Einfluss 

von Einflugbarrieren gegen GemUsefliegen 

und der Regulierung von Schadlingen im 

i:ikologischen GemUsebau mit Hilfe biolo

gischer Pflanzenschutzmittel gearbeitet. 

Ein wichtiger Bestandteil eines umwelt- und 

verbraucherorientierten Pflanzenschutzes ist 

die Kenntnis der Widerstandsfahigkeit gar

tenbaulicher Kulturpflanzensorten gegenU

ber pilzlichen, bakteriellen und tierischen 

Schaderregern. Im Rahmen der Register

prUfung werden fUr das Bundessortenamt 

jahrlich GemUsesorten auf ihre Resistenz ge

genUber einer Reihe von Schadorganismen 

geprUft und bewertet. Im Berichtszeitraum 

wurden vier Buschbohnensorten auf ihre 

Anfalligkeit fUr den Erreger der Brennfle

cken kran kheit ( Colletotrichum lindemuthi

anum) und 14 Erbsensorten gegenUber dem 

Echten Mehltau (Erysiphe pisi) getestet. Bei 

Salat wurden die Resistenz von drei Sorten 

gegenUber dem Falschen Mehltau (Bremia 

lactucae) geprUft und in einer deutschland

weiten Erhebung das Virulenzspektrum von 

B. lactucae in der Praxis analysiert. Ferner

wurden zehn Tomatenlinien auf ihre Resis

tenz gegenUber verschiedenen pilzlichen

Schaderregern sowie neun Kopfsalatsorten 

auf ihre Resistenz gegenUber der GroBen

Johannisbeerblattlaus (Nasonovia ribis

nigri) untersucht.

Vom 8. bis 10. November 2005 fUhrte das 

Institut die 22. Tagung der Fachreferenten 

fUr Pflanzenschutz im GemUse- und Zier

pflanzenbau/Baumschulen durch, an der 45 

Personen teilnahmen und 94 verschiedene 

Themen behandelt wurden. 

Aktuelles zu Krankheiten 

an Zierpflanzen 

Phytophthora spp.- aktuelle Ergebnisse 

aus der Forschung 

Der vor mehr als zehn Jahren neu aufgetre

tene Quarantaneschaderreger Phytophthora 

ramorum fUhrte 2005 erneut zu Schaden in 

Europa und in Nordamerika. Betroffen waren 

vor allem Gehi:ilze. Zur Risikoabschatzung 

der durch P. ramorum entstehenden Scha

den und zur Entwicklung von MaBnahmen 

zu Begrenzung der Ausbreitung wurden 

im Berichtzeitraum in Nordamerika und in 

Europa intensive Untersuchungen zur Bio

logie, Epidemiologie, zum Wirtspflanzen

kreis und zur Bekampfung von P. ramorum 

durchgefUhrt. 



Bei einem Vergleich europaischer und nord
amerikanischer P. ramorum-Isolate wurden 
an 67 europaischen und 27 nordamerika
nischen Isolaten Untersuchungen zum vege
tativen Wachstum, zur Sporangienform und 
-grolse, zur Chlamydosporengrolse und zum
Kreuzungsverhalten in vitro mit vier ande
ren heterothallischen Phytophthora-Arten

vorgenommen. 66 der 67 europaischen Iso
late gehorten zum mating type Al; nur ein
Isolat gehorte zum mating type A2. Bei den
amerikanischen Isolaten gehorten sieben
aus Baumschulen stammende Isolate zum
mating type Al und 17 zum mating type
A2. Drei Isolate bildeten keine Gametan
gien. Die Al-Isolate waren in ihrer Morpho
logie einheitlicher als die A2-Isolate. Sie
wuchsen i m Durchschnitt schneller, hatten
grolsere Chlamydosporen und bildeten keine
Gametangien nach Kreuzung mit dem Iso
lat von P. cambivora. Die Untersuchungen
wurden im Rahmen einer EU-weiten For
schungskooperation durchgefiihrt.

Da die Kreuzung gegengeschlechtlicher 
P. ramorum-Isolate in vitro sehr unbefrie
digend ist, wurde mit Versuchen zur Dospo
renbildung in viva begonnen. Dazu wurden
Rhododendrontriebe mit jeweils zwei ge
gengeschlechtlichen P. ramorum-Isolaten
infiziert. Als Kontrollen dienten Isolatkom
binationen anderer heterothallischer Phy

tophthora-Arten und Kreuzungskombinati
onen von P. ramorum und einer anderen
heterothallischen Phytophthora-Art. Die
Untersuchungen werden im Rahmen des EU
Projektes und in Zusammenarbeit mit der
Fachhochschule OsnabrUck durchgefiihrt.

Topfazaleen (Rhododendron simsii) sind 
eine wirtschaftlich bedeutende Kultur in 
Deutschland. Bisher wurden in den Baum
schulen an Topfazaleen keine Infektionen 
mit P. ramorum nachgewiesen. In Infekti
onsversuchen mit den Sorten 'Paloma' und 
'Desta 302' sowie zwei P. ramorum-Isolaten 
sollte untersucht werden, ob unter opti
malen Bedingungen fiir die Infektion und 
die Krankheitsentwicklung eine Infektion 
grundsatzlich moglich sei. Wurden frisch 
gestutzte Triebe mit einem Myzelplattchen 
inokuliert, konnte der Erreger bei 100 % 
relativer Luftfeuchte und 20 °C innerhalb 
einer Woche in die Triebe eindringen und 
eine Triebverbraunung hervorrufen. Die Sor
te 'Paloma' war weniger empfindlich als die 
Sorte 'Desta 302'. Ein Einfluss des Isolats 
auf die Lange der Triebverbraunung machte 

sich nur bei der Sorte ' Paloma' bemerkbar. 
Wurden Azaleen mit verletzten oder un
verletzten Trieben bzw. Blattern mit einer 
Zoosporensuspension besprUht, traten in
nerhalb des Versuchszeitraums keine Trieb
verbraunungen, sondern nur an wenigen 
Blattern Blattflecken, eine Verbraunung an 
der Schnittstelle oder eine Welke auf. 

Die Versuche zur Reinigung von Recycling
wasser in Baumschulen zur Vermeidung der 
Ubertragung von P. ramorum mit konta
miniertem Gielswasser wurden in Zusam
menarbeit mit der Landwirtschaftskammer 
Weser-Ems fortgesetzt. Sie werden z. T. vom 
USDA Forest Service (USA) finanziert. Das 
FuE-Projekt zur Filtration von Recyclingwas
ser in Saumschulen zur nicht-chemischen 
Bekampfung von Phytophthora-Arten wurde 
ebenfalls weitergefiihrt. 

Nachweis von Agrobacterium tumefadens 

an Rhododendron 

An Rhodododendron-Hybriden werden 
zunehmend Tumore, haufig an der Ver
edlungsstelle, beobachtet, die auf einen 
Befall mit Agrobacterium tumefaciens hin
weisen. Vermutlich wird das Bakterium Uber 
Vermehrungsmaterial verschleppt, und die 
Symptome werden erst nach der Veredlung 
sichtbar. Gesundes Ausgangsmaterial ist 
notwendig, um einer weiteren Verbreitung 
des Erregers vorzubeugen. Voraussetzung 
hierfiir ist eine zuverlassige Testmethode. 
Nach bisherigen Erfahrungen kann selbst 

bei typischen Symptomen fiir einen Befall 
mit A. tumefaciens der Nachweis dieses 
Bakteriums nicht immer erbracht werden. 
Insbesondere die Erfiillung der Koch'schen 
Postulate bereitet Probleme. Zur Klarung 
dieses Phanomens wurden Untersuchungen 
in enger Zusammenarbeit mit dem Institut 
fiir Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und 
biologische Sicherheit der BBA durchge
fiihrt. Aus Tumoren von Rhododendron liels 
sich ein Agrobacterium isolieren, das im 
3-Ketolactosetest eine positive Reaktion
hervorrief und somit als A. tumefaciens

einzustufen ist. Ein anschlielsender Pa
thogenitatstest mit diesem Isolat verlief
sowohl an Bryophyllum tubiflora als auch
an jeweils zehn unbewurzelten sowie be
wurzelten Rhododendron-Stecklingen der
Sorte 'Cunningham's White' negativ. Die
Koch'schen Postulate wurden damit nicht
erfiillt. Im Vergleich dazu entwickelten
sich mit einem A.tumefaciens-Isolat aus
Argyranthemum frutescens an B. tubiflora

deutliche Tumore, ebenso wie an vier von
zehn Rhododendronstecklingen. Molekular
biologische Untersuchungen zeigten, dass
bei dem Agrobacterium-Isolat aus Rhodo
dendron Virulenzgene fehlten, die fiir die
Entwicklung von Tumoren erforderlich sind.
Dies erklart, warum es i m Infektionsversuch
nicht zur Ausbildung von Krankheitssymp
tomen kam. Aus wissenschaftlicher Sicht ist
der Nachweis der Krankheitsursache somit
nicht zu erbringen. Trotzdem sollten in der
Praxis in solchen Fallen allein aufgrund
der deutlichen Krankheitssymptome Mais-

Agrobacterium tumefaciens an Rhododendron-Steckling 

59 



60 

nahmen ergriffen werden, die einer Ausbrei
tung oder Verschleppung von Agrobacteri

um tumefaciens entgegenwirken. 

Aktuelles zu Schadlingen an 

Zierpflanzen und Gemiise 

Umweltfreundliche Bekampfung der 

Rosskastanien-Miniermotte 

Seit einigen Jahren ist die Rosskastanien
Mi niermotte ( Cameraria ohridella) ei n 
fester Bestandteil der heimischen Fauna 
und hat sich die WeiBblUhende Rosskasta
nie als Lebensraum erschlossen. Vor allem 
das Fehlen von spezialisierten natUrlichen 
Gegenspielern ist dafUr verantwortlich, dass 
die Rosskastanien-Miniermotte die WeiBblU
hende Rosskastanie so erfolgreich besiedeln 
kann. In den letzten beiden Jahren wurde 
in vielen Stadten ein geringerer Anfangsbe
fall festgestellt als in den vorangegangenen 
Jahren. Im Jahresverlauf stieg die Anzahl 
Minen auf den Blattern der WeiBblUhenden 
Rosskastanien aber dennoch stark an, vor 
allem an Standorten, an denen das Falllaub 
nicht entfernt wurde. Als Folge verbraunten 
die Blatter bereits im August, und einige 
Baume warfen ihr Laub vorzeitig ab. Von 
einer generellen Verbesserung der Befalls
situation kann somit nicht gesprochen 
werden. 

Effektive Bekampfungsstrategien zur Kon
trolle der Rosskastanien-Miniermotte im 

offentlichen GrUn gibt es zurzeit noch 
nicht. Am Institut fUr Pflanzenschutz im 
Gartenbau der BBA wird im Rahmen eines 
BMBF-Projektes das Potenzial verschiedener 
umweltfreundlicher Bekam pfungsverfa hren 
untersucht. Im Untersuchungsjahr 2005 
wurden drei Verfahren verglichen: Anlocken 
und Abtoten (Attract & Kill), Pheromon-Ver
wirrungs-Technik sowie NUtzlingsforderung. 
Alle drei Verfahren haben sich bei der Be
kampfung von Schadlingen im Obst- und 
Weinbau bereits seit vielen Jahren bewahrt. 
In Halbfreiland-Versuchen unter standardi
sierten Bedingungen auf dem Gelande der 
BBA wurden jeweils fUnf weiBblUhende 
Rosskastanienbaume von einem Gazezelt 
umschlossen und eine definierte Anzahl von 
Rosskasta nien-Mi niermotten frei gesetzt. 
Insgesamt wurden zehn verschiedene Ver
suchsvarianten auf 120 Versuchseinheiten 
verteilt. Ausgewertet wurde der Blattbefall 
durch die Rosskastanien-Miniermotte sowie 
das Auftreten natUrlicher Gegenspieler. Die 
detaillierte Auswertung der Untersuchungen 
ist noch nicht abgeschlossen. Grundsatzlich 
ist bereits festzuhalten, dass eine einfache 
Obertragung der Bekampfungsverfahren aus 
Obst- und Weinbau problematisch ist. Vor 
allem die sehr hohen Populationsdichten der 
Rosskastanien-Miniermotte und die hete
rogenen Standortbedingungen in der Stadt 
erfordern eine Anpassung der Bekampfungs
verfahren an das Verhalten der Miniermotte 
und die Standortbedingungen im urbanen 
GrUn. 

Bekampfung der WeiBen Fliege Bemisia 

tabaci in Poinsettien 

In den letzten Jahren trat in verschiedenen 
europaischen Landern verstarkt die WeiBe 
Fliege-Art Bemisia tabaci an Poinsettien 
auf. Um unbefallene Poinsettien-Stecklinge 
und Jungpflanzen produzieren und gleich
zeitig bei der Roh- bzw. Fertigware NUtz
linge einsetzen zu konnen, bedarf es einer 
umfassenden Bekampfungsstrategie. Dazu 
wurden verschiedene Bekampfungsverfah
ren mit NUtzlingen und Pflanzenschutzmit
teln getestet sowie die Nebenwirkungen von 
Pflanzenschutzmitteln untersucht. 

Seit Januar 2004 wurden verschiedene 
n Utzli ngsschonende Pfla nzensch utzmittel 
auf ihre Wirksamkeit und Phytotoxizitat 
bei Tauchbehandlungen befallener Steck
linge untersucht. Die dabei verwendeten 
Stecklinge hatten jeweils einen sehr hohen 
Ausgangsbefall. Die Tauchbehandlungen 
wiesen sehr unterschiedliche Wirkungsgrade 
auf. Als geeignet erwiesen sich die im Zier
pflanzenbau zugelassenen Pflanzenschutz
mittel NEEMAZAL-T /5, VERTIM EC, MAGISTER 
200 SC und CONSERVE. FUr eine Anwendung 
im Tauchverfahren ist jedoch eine spezielle 
Ausweisung der Indikation erforderlich. 
Auch das Pilzpraparat MYCOTAL war gut 
wirksam und vertraglich, ist in Deutschland 
allerdings nicht zugelassen. 

Untersucht wurden auch die Nebenwir
kungen verschiedener Neonicotinoide 
auf die Schlupfwespe Encarsia formosa. 

Bisher wurden die Wirkstoffe Imidacloprid, 

Flugverlauf der Rosskastanien-Miniermotte auf dem Gelande der BBA 
und in der Kastanienallee in Braunschweig (Pheromonfallenfange) 

WeiBbluhende Rosskastanien, die zur Standardisierung der Befalls
starke mit Gaze-Zelten abgedeckt wurden 
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Acetamiprid und Thiacloprid getestet. 
Auf die langandauernde, abschreckende 
Wirkung von Imidacloprid wurde in Ver
t:iffentlichungen bereits hingewiesen. Die 
abschreckende Wirkung van Acetamiprid 
lag im Poinsettien-Testsystem bei elf Wo
chen, unabhangig van der Art der Behand
lung (Spritzen, GieBen). Eine Behandlung 
mit Thiacloprid in der derzeit zugelassenen 
Aufwandmenge zeigte dagegen keine Ne
benwirkung auf die Erzwespe. 

Flugbarrieren zur Abwehr von Gemiise
fliegen 

Zur physikalischen Abwehr van Wurzelflie
gen ki:innen vertikale Barrieren, so genannte 
Insektenzaune, aufgestellt werden. Diese 
sollen relativ niedrig anfliegenden Insek
ten, wie z. B. der Kleinen Kohlfliege (De

lia radicum) und der Mi:ihrenfliege (Psi/a 

rosae), den Zugang zur Wirtspflanze ver
wehren und damit die Eiablage sowie den 
spateren Befall mit Maden im Wurzelbereich 
verhindern. Alternative Verfahren zur Be
kampfung van Wurzelfliegen werden van der 
Pflanzenschutzberatung dringend beni:itigt, 
zum einen stiinde eine insektizidfreie Me
thode fur den Okologischen Landbau zur 
Verfugung und zum anderen werden auch 
fur den konventionellen Anbau ab 2007 nur 
noch wenige Insektizide zur Verfugung ste
hen. In den vergangenen Jahren wurden in 
Forschungsprojekten in Kanada, der Schweiz 
und Norwegen verschiedene Zaune auf ihre 
Wirkung gegen Wurzelfliegen getestet und 
dabei gute bis sehr gute Resultate erzielt. 
Nun sollen diese Schutzzaune in Deutsch
land und der Schweiz in die Anbaupraxis 
eingefuhrt werden. 

Zur Oberprufung der Wirksamkeit unter hie
sigen Bedingungen wurden in der BBA 2004 
und 2005 Freilandversuche auf einem Ver
suchfeld nahe Braunschweig in den Kulturen 
Mi:ihren und Rettich durchgefuhrt. Die In
sektenzaune wurden in vierfacherWiederho
lung auf 20 x 25 m groBen Flachen gepruft 
und mit offenen Kontrollflachen verglichen. 
Wichtig in der Versuchsplanung war, dass 
die umzaunte Kultur nicht direkt neben der 
offenen Kulturflache lag. Einerseits steigt 
damit der Anreiz fUr das Insekt, das Hinder
nis zu uberwinden, und andererseits spiegelt 
dieses Versuchsdesign Praxisbedingungen 
besser wider, bei denen Mi:ihren- oder Kohl
felder umzaunt werden, ohne dass eine al
ternative Freiflache direkt daneben liegt. Im 

Insektenzaun gegen die Kleine Kohlfliege und die Mbhrenfliege 

Gegensatz zu den Ergebnissen im Versuchs
jahr 2004, wo keinerlei Wirkung des Zauns 
gegen Gemusefliegen festgestellt wurde, 
konnte in 2005 der Kohlfliegenschaden 
um 60 % reduziert werden. Die Breite des 
Zaunuberhangdaches scheint hierbei eine 
wichtige Rolle zu spielen. Gegen die Mi:ih
renfliege war der Insektenschutzzaun auch 
im Jahr 2005 nicht wirksam. Dies kt:innte 
auf Unterschieden im Verhalten und im 
Kt:irperbau von Mi:ihrenfliege und der nicht 
verwandten Kohlfliege beruhen, z. B. ware 
eine aktive (,,Klettern") oder passive Ober
windung (,,Windverfrachtung") des Zaunes 
durch die Mi:ihrenfliege denkbar. Der Einsatz 
von Kulturschutzzaunen zur Reduzierung des 
Befalls durch die Kleine Kohlfliege scheint 
eine sinnvolle Alternative zu Kulturschutz
netzen zu sein, allerdings mussen Wirkungs
grad, Kosteneffizienz und Praxistauglichkeit 
weiter UberprUft werden. 

Widerstandfiihigkeit garten

baulicher Kulturpflanzensor

ten gegen Schadorganismen 

Uberblick iiber aktuelle Untersuchungen 

Ein wichtiger Bestandteil eines umwelt-und 
verbraucherorientierten Pflanzenschutzes 
ist die Kenntnis der Widerstandsfahig
keit gartenbaulicher Kulturpflanzensorten 
gegenuber pilzlichen, bakteriellen und 
tierischen Schaderregern. Im Rahmen 
der RegisterprUfung werden fur das Bun
dessortenamt jahrlich Gemusesorten auf 
ihre Resistenz gegenuber einer Reihe van 
Schadorganismen gepruft und bewertet. Im 

diesjahrigen Berichtszeitraum wurden vier 
Buschbohnensorten gegenuber dem Erreger 
der Bren nflecken kra n kheit ( Colletotrichum 

lindemuthianum, Rasse t-.) und 14 Erbsen
sorten gegenUber Erysiphe pisi getestet. Bei 
Salat wurde die Resistenz von drei Sorten 
gegenuber den Bremia-Rassen Bl:12 und 
Bl:15 bis Bl:25 gepruft. 

Mit dem Ziel, dem i:ikologischen Anbau wi
derstandsfahige Sorten zur Verfugung zu 
stellen, wurden zehn Tomatenlinien nach 
der UPOV-Richtlinie TG 44/9 auf ihre Resis
tenz gegenUber verschiedenen pilzlichen 
Schaderregern (Verticillium dahliae, Rasse 
O; Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, 

Rasse O; Fusarium oxysporum f. sp. radicis 

lycopersici, Cladosporium fu.lvum, Rasse 0 
und Rasse 2-4-5) sowie zwei Unterlagen ge
genUber Pyrenochaeta lycopersici gepruft. 

In Untersuchungen zu Bremia lactucae an 
Salat wurde in einer deutschlandweiten Er
hebung Uber einen Zeitraum van drei Jah
ren das Virulenzspektrum van B. lactucae 

analysiert. Ziel war es, anhand der ermit
telten Virulenzen Aussagen zur Bedeutung 
fur die regionalen Anbaugebiete treffen zu 
ki:innen. Der Probenumfang umfasste im 
Untersuchungszeitraum van 2003 bis 2005 
insgesamt 42 Einsendungen mit 63 Proben. 
Von den insgesamt 63 Proben wurden 51 
Bremia-Isolate gewonnen und vermehrt. 
Die Bremia-Isolate wurden auf ihre Viru
lenzgenzusammensetzung an einem Test
pflanzensortiment, das vom International 
Bremia Evaluation Board (IBEB) fur die Un
tersuchungen bereitgestellt wurde, gepruft. 
Bei allen Einsendungen lagen ausschlieBlich 
hochvirulente Populationen van Bremia lac-
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tucae vor. In den Virulenzuntersuchungen 

wurden von den bislang 46 getesteten 

Isolaten 16 verschiedene Erregerformen er

mittelt, von denen nur zwei Erregerformen 

einer definierten Rasse entsprachen. 2003 

und 2004 wurden jeweils zwei Isolate der 

Rasse Bl:18 und ein Isolat der Rasse Bl:25 

zugeordnet. Bei den anderen Bremia-Iso

laten handelte es sich um keine bekannten 

Bl-Rassen; an ihnen kamen ein oder mehre

re Virulenzgene zusatzlich vor. Diese nicht 

als Rassen definierten Erregerformen kon

nen gleichfalls hochvirulent und regional 

von Bedeutung sein. Vollresistente Sorten 

bieten zwar einen guten Schutz, sind aber 

demzufolge keine Garantie fUr eine Befalls

freiheit. Ein Befall kann auch durch Bremia

Populationen verursacht werden, die keiner 

Bl-Rasse zuzuordnen sind. 

DarUber hinaus wurden in Zusammenarbeit 

mit dem Bundessortenamt neun Kopfsalat

sorten verschiedenen Typs auf ihre Resis

tenz gegenUber der Grol?ien Johannisbeer

blattlaus Nasonovia ribesnigri getestet. 

Dazu wurden getopfte Salatpflanzen mit der 

BlattlausartN. ribesnigri und zum Vergleich 

auch mit der Art Aulacorthum solani be

setzt. Bei der Auswertung zeigte sich, dass 

einige Sorten tatsachlich einen sehr gerin

gen bis gar keinen Befall aufwiesen. Bei die

sen Sorten konnten sich die Blattlause nicht 

etablieren. Dagegen zeigen andere Sorten 

einen sehr hohen Befall. Die Entwicklung 

der Blattlaus-Art A. solani verlief im Ver

gleich langsamer. Die Nasonovia-resistenten 

Sorten wiesen dabei einen gleichermal?ien 

geringeren Befall mit A. solani auf. 

Anfiilligkeit von Kopfkohlsorten gegenii

ber Krankheiten und Schadlingen 

Elemente des integrierten Pflanzenschutzes 

im Gartenbau sind die Auswahl widerstands

fahiger Sorten und die Nutzung regionaler 

Unterschiede hinsichtlich des Resistenzver

haltens der Sorten oder des Befallsdrucks 

durch Schaderreger. Untersuchungen van 

Sortenunterschieden werden vom ,,Initiativ

kreis Resistenzen und Toleranzen bei GemU

se, IRTG" koordiniert. In den Versuchsjahren 

2004 und 2005 wurde die Kultur Kopfkohl mit 

jeweils zehn Sorten ('Quisto' F1, 'Equatoria' 

F1, 'Bloktor', 'Perfekta', 'Storka' F1, 'Quali

tor' F1, 'Robustor' F1, 'Shelta' F1, 'Lennox' 

und 'Savoy Ace' F1) an vier Standorten in 

Kleinparzellenversuchen getestet. Ermittelt 

wurde die Anfalligkeit fUr die wichtigsten 

Schadlinge und Krankheiten. 

Sortenunterschiede hinsichtlich des Befalls 

mit der Mehligen Kohlblattlaus oder Rau

penfral?i traten nur in geringem Umfang auf. 

Deutliche Unterschiede gab es im Thrips

befall. Die Sorten 'Equatoria', 'Bloktor', 

'Qualitor' und 'Robustor' gelten als ,,thrips

tolerant" und wiesen tatsachlich weniger 

Schaden auf; ebenso die Sorte 'Storka'. Auch 

hinsichtlich des Befalls mit Kohlfliegen im 

Kopf gab es deutliche Unterschiede. So wa

ren die mittelfrUhen Herbstsorten ('Quisto', 

'Equatoria', 'Shelta') deutlich starker befal

len als die Lagersorten. Von den mittelfrU

hen Sorten wies nur die hochwachsende 

Sorte 'Perfekta' einen ·irn Vergleich deutlich 

geringeren Befall auf. 

Alternaria brassicae trat an allen vier 

Standorten auf und war die dominierende 

Krankheit. Unterschiede in Befallshaufigkeit 

und Befallsstarke waren nur zwischen den 

Standorten signifikant. Die Weil?ikohlsorten 

unterschieden sich nicht in ihrer Anfallig

keit. Mycosphaerella brassicicola wurde an 

drei Standorten festgestellt. Der Befall war 

nur bei der Sorte 'Shelta' deutlich geringer. 

Rhizoctonia solani und Falscher Mehltau 

traten an jeweils zwei Standorten auf. Ein 

nennenswerter Befall mit diesen Krankheiten 

wurde aber jeweils nur an einem Standort 

bonitiert. Unterschiede in der Anfalligkeit 

gegen R. solani traten in der frUhen Reife

gruppe auf. 'Equatoria' war stark und 'Per

fekta' sehr gering befallen. In der spaten 

Reifegruppe waren alle vier Sorten fast 

befallsfrei. Die Sorten 'Perfekta', 'Quisto', 

'Shelta' und 'Qualitor' zeigten keinen Befall 

mit Falschem Mehltau, die Sorten 'Robustor' 

und 'Bloktor' waren dagegen haufig befallen. 

Phoma lingam trat nicht auf. 

Biologische Verfahren im 

integrierten Pflanzenschutz 

der chinesischen Gewachs

haus-Gemiiseproduktion 

Die BerUcksichtigung biologischer Faktoren 

in der Guten Fachlichen Praxis im Pflan

zenschutz bleibt in vielen Bereichen der 

Pflanzenproduktion sowohl in Deutschland 

als auch in China weit hinter den Forde-

rungen der Grundprinzipien des integrierten 

Pflanzenschutzes zurUck. Im GemUseanbau 

besteht zwischen beiden Landern eine Ko

operation, die auf den Wissenstransfer im 

biologischen Pflanzenschutz ausgerichtet 

ist. Das bilaterale Projekt BIOMYC befasst 

sich seit vier Jahren mit der Produktion von 

Gurken, Paprika und Tomaten unter Glas un

ter dem Einfluss biotischer und abiotischer 

Stressoren. 

Im Jahre 2005 fand die Wiederholung eines 

G ewachs ha us-Demo nstrati o nsexperi ments 

statt, das van einem chinesischen Kolle

gen Uber sechs Wochen begleitet wurde. 

Er erlernte den Umgang mit Nematoden, 

ihre Isolierung, Quantifizierung und In

kulturnahme. Im Gewachshausexperiment 

konnten spontan auftretende Schadlinge 

und Krankheiten mit nUtzlichen Organis

men bekampft bzw. unterdrUckt oder aber 

die Toleranz der Nutzpflanzen erhoht wer

den. Dieses Experiment wird im Jahr 2006 

modifiziert wiederholt. Im Institut fUr 

Pflanzenkultur in Urumqi erarbeitete eine 

chinesische Kollegin Qualitatskontrollstan

dards fUr die van ihr in China eingeleitete 

Massenproduktion van Mykorrhizainokulum. 

Das Partnerinstitut steht auch im Jahr 2006 

fUr vergleichbare Ausbildungsmal?inahmen 

kostenfrei zur VerfUgung. Ein Besuch ist fUr 

August 2006 geplant. 

Der Grol?iteil der am Projekt beteiligten 

Wissenschaftler traf sich zum 2. BIOMYC

Workshop in Urumqi. Wahrend dieses Work

shops konnte mit einer neuen Arbeits

gruppe detailliert ihre Einpassung in das 

Projekt BIOMYC besprochen werden. Diese 

Arbeitsgruppe prasentierte sich wahrend 

eines Besuches in Braunschweig mit einem 

offentlichen Vortrag Uber die Regulierung 

von Blattlauspopulationen im Baumwollan

bau Xinjiangs durch Marienkafer. In China 

wurden die Grenzen der Verwendbarkeit 

von nUtzlichen Organismen im Freiland 

diskutiert. Hierzu wurden Versuche der chi

nesischen Partner in offenen Gewachshau

sern (Gem Use) und auf Feldern (Baumwolle) 

besucht und Detailfragen des NUtzlingsein

satzes angesprochen. Hinzu kamen spezi

elle okophysiologische Fragestellungen, 

wie Anpassungen so genannter kurzlebiger 

Pflanzenarten an Symbiosen und extreme 

Standorte mit Salz- und Trockenstress. 
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Institut fur Pflanzenschutz 

im Obstbau 

Im Institut fi.ir Pflanzenschutz im Obst
bau werden wissenschaftliche Konzepte 
und Grundlagen fi.ir die Entwicklung eines 
nachhaltigen und umweltgerechten Pflan
zenschutzes im integrierten und okolo
gischen Obstbau erarbeitet. Die Versuche 
zur Bekampfung und Verhi.itung van Krank
heiten und Schaderregern werden sowohl 
in Langjahrig angelegten Kern-, Stein- und 
Beerenobstkulturen auf dem Versuchsfeld in 
Dossenheim und der isoliert gelegenen Feu
erbrandversuchsanlage in Kirschgartshau
sen als auch in kommerziellen Obstanlagen 
durchgefi.ihrt. In diesem Zusammenhang ar
beitet das Institut an der Charakterisierung 
van Schadorganismen und Viren sowie der 
Entwicklung, Validierung und Standardisie
rung van Diagnoseverfahren. Epidemiolo
gische Untersuchungen van Pilz-, Bakte
rien-, Viruskrankheiten und Phytoplasmosen 
sowie der Biologie und Populationsdynamik 
van Hauptschaderregern und deren Gegen
spielern zielen auf die Optimierung van 
BekampfungsmaBnahmen unter besonderer 
Beri.icksichtigung biologischer und biotech
nischer Verfahren sowie selektiver Pflanzen
schutzmittel ab. Im Rahmen der gesetzlich 
zugewiesenen Aufgaben bestehen die Ar
beitsziele des Instituts in der Bereitstellung 
sachgerechter Losungen und nachhaltiger 
Strategien fi.ir die Pflanzengesundheit und 
den Pflanzenschutz fi.ir alle Anbauformen 
im Obstbau. Unter Mitarbeit an internatio-

nalen Normen sind die Forschungsarbeiten 
ausgerichtet auf Pflanzengesundheit, Ver
braucherschutz und Produktqualitat. Das 
Institut erarbeitet wissenschaftlich fun
dierte Entscheidungshilfen fi.ir die Politik, 
die auf phytomedizinischem Expertenwissen 
zur Biologie, Diagnose und Epidemiologie 
van Schadorganismen, ihren vielfaltigen 
Wechselbeziehungen und ihrer Bedeutung 
fi.ir die obstbaulichen Kulturen basieren. 

Ein Schwerpunkt bei der Erfi.illung der ge
setzlich zugewiesenen Aufgaben Lag im Be
richtsjahr erneut in der wissenschaftlichen 
und administrativen Begleitung der Strate
gie des Bundesministeriums fi.ir Ernahrung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMWJ) zur Bekampfung des Feuerbrand
erregers Erwinia amylovora im Obstbau 
ohne Antibiotika. Das Institut koordinierte 
in einer Sitzung am 22. Februar die Freiland
und begleitenden Gewachshausversuche zur 
Bekampfung van E. amylovora. Auch Wis
senschaftler aus Osterreich und der Schweiz 
waren bei den Besprechungen vertreten. Die 
Versuche in der Feuerbrandanlage des In
stitutes in Kirschgartshausen wurden Wis
senschaftlern und Pflanzenschutzberatern 
am 6. Juni vorgestellt. Im Rahmen des Dis
kussionsprozesses der Strategie sowie der 
Bewertung der MaBnahmen im Jahr 2005 
wurden Berichtsentwi.irfe und Stellungnah
men fi.ir das BMELV erarbeitet. Wissenschaft
ler des Institutes nahmen an Sitzungen der 
die Strategie begleitenden Arbeitsgruppe 
teil. Das in der Vegetationsperiode 2005 in 
Erwerbsobstanlagen, in Betrieben des oko-

Feuerbrand-Versuchsanlage der BBA in Kirschgartshausen 

Logischen Obstbaus, in Anlagen des Pflan
zenschutzdienstes einzelner Bundeslander 
sowie der BBA durchgefi.ihrte ,,Hefe-Pilot
projekt" wurde von Wissenschaftlern des 
Institutes bei der Anlage, Auswertung und 
Berichterstattung begleitet. Die im Rahmen 
der Strategie bereitgestellten Informationen 
zu Feuerbrand auf der Homepage der BBA 
wurden erganzt. 

Die Tagung der ,,Arbeitsgemeinschaft Mut
tergarten und Obstpflanzenzertifizierung" 
(AGMOZ) fand unter der Organisation und 
Leitung des Institutes am 19. April in Dos
senheim statt. Varn 8. bis 9. Juni veran
staltete das Institut im Landratsamt Orten
aukreis, Arnt fi.ir Landwirtschaft in Offen burg 
die 19. Arbeitstagung der Fachreferenten fi.ir 
Pflanzenschutz im Obstbau. Am 30. Novem
ber richtete das Institut ein ,,Fachgesprach 
zur Problematik von Feuerbrand, Birnenver
fall und Apfeltriebsucht im Streuobstanbau" 
aus, an dem 41 Experten aus Forschungs
einrichtungen des Bundes und der Lander, 
aus Obstbau- und Naturschutzverbanden 
und dem Pflanzenschutzdienst der Lander 
teilnahmen. Mit Vortragen und Diskussions
beitragen waren auch Teilnehmer aus Oster
reich und der Schweiz vertreten. Das ,,Fourth 
Progress Report Meeting" im Rahmen des 
van der EU geforderten Forschungsprojektes 
,,Environmental impact assessment of trans
genic grapevines and plums on the diversity 
and dynamics of virus populations" fand vom 
2. bis 3. Dezember mit 14 Wissenschaftern
aus Italien, Spanien, Frankreich, Rumanien,
Slowenien, Deutschland und den USA im
Institut statt. Eine Wissenschaftlerin des
Institutes organisierte und leitete die Ar
beitstagung der IOBC/WPRS-Arbeitsgruppe
,,Pflanzenschutzmittel und Nutzorganismen"
in Debe, Polen, vom 27. bis 30. September.
Es nahmen i.iber 50 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus 13 Landern teil.
Die Vortrage und Poster befassten sich mit
den verschiedensten Aspekten der Neben
wirkungen van Pflanzenschutzmitteln.

Zahlreiche nationale und internationale Ta
gungen und Kongresse wurden besucht, u. 
a. der ,,International Congress of Virology"
vom 23. bis 28. Juli in San Francisco, die
Sitzung des DPG-Arbeitskreises Viruskrank
heiten der Pflanzen vom 10. und 11. Marz
gemeinsam mit dem ,,Nederlandse Kring voor
Plantevirologie" in Wageningen und das ,,lst
International Symposium on Biological Con
trol of Bacterial Plant Diseases" vom 23. bis



26. Oktober in Seeheim. Ein Wissenschaftler
des Instituts nahm am ,,17th Meeting of the
Panel on Certification of Fruit Crops" der
European and Mediterranean Plant Protec
tion Organization (EPPO) teil, das vom 7.
bis 8. Juni in Bordeaux ausgerichtet wurde.
Zur Einarbeitung in neue Methoden und der
Fortfi.ihrung gemeinsamer Forschungsziele
hielt sich ein Wissenschaftler des Institu
tes fi.ir dreieinhalb Wochen in einem Labor
der Canadian Food and Inspection Agen
cy, Centre for Plant Health, Sidney, British
Columbia, Kanada, auf. Mittels Real-Time
PCR wurde eine gro�e Anzahl van Isolaten
der KleinfrUchtigkeit der SU�kirsche (Little
cherry) auf die Closteroviren Little cherry

virus -1 und -2 (LChV-1, -2) untersucht.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler des Instituts waren in der Anfertigung 
van Gutachten fi.ir nationale und internatio
nale Fachzeitschriften sowie bei der Begut
achtung van Forschungsantragen aus dem 
In- und Ausland tatig. Es wurden verschie
dene Lehrauftrage an der Ruprecht-Karls
Universitat Heidelberg in den Fachbereichen 
Botanik, Okologie und Zoologie wahrgenom
men und Diplomanden sowie Doktoranden 
betreut. Zahlreiche Gruppen und Personen 
besuchten das Institut im Rahmen des Bi
ologiestudiums, der Berufsausbildung und 
als Teilnehmer van Exkursionen und Prak
tika. Darunter waren Gartenbauvereine und 
Mitglieder des NABU Bundesfachausschuss 
Streuobst. 

Das im Jahr 2004 begonnene Projekt zur 
Untersuchung der multitrophischen Interak
tionen zwischen dem Apfeltriebsucht-Phy
toplasma, seiner Vektoren (Blattsauger) und 
ihrer Wirtspflanzen (ApfeljWei�dorn) wird 
seit April van der Deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG) gefordert. Im Jahresverlauf 
wurden die Populationsentwicklungen dreier 
Blattsaugerarten in zwei Apfelanlagen, einer 
Wei�dornhecke und zwei Nadelwaldflachen 
dokumentiert. Dabei konnten neue Erkennt
nisse Uber den Zeitpunkt des Wirtswechsels 
und das Spektrum der Sekundarwirtspflan
zen gewonnen werden. Parallel dazu wur
den die van den Apfelbaumen wahrend der 
Blatt- und BlUtenentwicklung abgegebenen 
Duftstoffe gesammelt. Die Identifizierung 
dieser Duftstoffe erfolgt derzeit an einem 
mit einem Massenspektrometer gekoppelten 
Gaschromatographen an der Justus-Liebig
Universitat Gie�en. Durch zahlreiche Tests 
mit verschiedenen Olfaktometertypen konn-

ten die optimalen Bedingungen fi.ir solche 
Versuche bestimmt werden, anhand derer 
die spezifischen Pflanzenduftstoffe, die die 
Apfelblattsauger zur Wirtsfindung und -er
kennung nutzen, ermittelt werden konnen. 
Im weiteren Verlauf des Projektes sollen 
weitere neue Erkenntnisse zur Biologie 
und Okologie der verschiedenen Blattsau
gerarten an Apfel gewonnen werden, die 
eine gezielte Bekampfung dieser fi.ir die 
Verbreitung der Apfeltriebsucht wichtigen 
Vektoren mittels biotechnischer Verfahren 
ermoglichen sollen. 

Die Untersuchungen zu antimikrobiell wirk
samen Naturstoffen aus verschiedenen In
sektenarten (Blattkafer und Blattwespen) 
und ihre mogliche Nutzung im Pflanzen
schutz wurden weitergefUhrt. Es wurden 
larvale DrUsensekrete und Hamolymphe 
van immunisierten Tieren auf ihre antifun
gale Wirkung hin UberprUft. Einige der ge
testeten Substanzen hemmen deutlich das 
Wachstum van Hefen bzw. die Keimung van 
Konidiosporen des Apfelschorfes. Es besteht 
aber weiterer Forschungsbedarf, bevor klare 
Aussagen Uber die Miiglichkeit einer Nut
zung einzelner antifungaler Komponenten 
im Pflanzenschutz getroffen werden konnen. 
Auch die Presse zeigte erhebliches Interes
se an diesen Untersuchungen. Nach einem 
Artikel im Forschungsreport (1/2005) und 
einer diesbezUglichen Pressemitteilung des 
BMELV erschienen Artikel Uber diese Thema
tik in insgesamt acht verschiedenen Tages
zeitungen und Magazinen, van zwei Radio
sendern wurden Interviews ausgestrahlt. 

Im Berichtsjahr bildeten Forschungsaktivi
taten zur Entwicklung alternativer Bekamp
fungsverfahren gegen die Kirschfruchtfliege 
(Rhagoletis cerasi) weiterhin einen Schwer
punkt am Institut. Im Rahmen eines van 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) geforderten Projektes erfolgten in 
Kooperation mit den Firmen Katz Biotech 
AG (Baruth) und e-nema GmbH (Raisdorf) 
Untersuchungen zur Anwendung van insek
tenpathogenen Nematoden. Dabei standen 
der Einsatz auf mehreren Praxisflachen 
und Aspekte der Anwendungstechnik im 
Vordergrund. Au�erdem wurden Fragen zur 
Aufwandmenge, Anwendungshaufigkeit und 
Persistenz der Nematoden bearbeitet. In 
Kooperation mit der Universitat Heidelberg 
wurden die Untersuchungen zur Anwendung 
des ,,Bait & Kill"-Verfahrens fortgefi.ihrt, bei 
denen sehr geringe Mengen eines Insekti-

zides in Kombination mit einem Futterkoder 
auf Teilbereiche der Kirschbaume aufge
bracht werden. Die diesjahrigen Versuche 
mit einem Spinosad-haltigen Koder an ein
genetzten Kirschbaumen ergaben sehr gute 
Wirkungsgrade. 

Das Auftreten der Amerikanischen Kirsch
fruchtfliege, Rhagoletis cingulata, wurde 
2005 in Zusammenarbeit mit dem Arnt
lichen Pflanzenschutzdienst mittels Gelbfal
Len weiter verfolgt. In Rheinhessen (Raum 
Mainz-Bingen) und der Vorderpfalz wurden 
mit mehr als 400 bzw. 80 die meisten In
dividuen erfasst. Weitere Fange gab es in 
Baden-WUrttemberg (Versuchsgelande der 
BBA: 8, Karlsruhe-Augustenberg: 1), Hes
sen (Friedberg-Ockstadt: 2) sowie in Thi.i
ringen (Gierstadt, KindelbrUck, Erfurt: ea. 
30). Erstmalig erfolgte ein Nachweis der 
Art mit drei Tieren auch in Sachsen-Anhalt 
(Langenweddingen). Zur Abschatzung des 
Befalls van Sauerkirschen durch R. cingu

lata wurden 2004 aus befallenen FrUchten 
(Raum Mainz-Bingen) Puppen zur Diapause 
eingelagert. Daraus schlUpften 2005 haupt
sachlich R. cingulata. Das Monitoring des 
moglichen Befalls van Sauerkirschen durch 
R. cingulata wurde 2005 ebenfalls weiter
gefUhrt. Die endgultige Identifikation der
Art kann jedoch erst anhand geschlUpfter
Imagines im Folgejahr vorgenommen wer
den. Im August strahlte der Sender 3SAT
im Wissenschaftsmagazin ,,nano" einen
Bericht Uber die Forschungsarbeiten des
Institutes zur biologischen Bekampfung der
Kirschfruchtfliege mit insektenpathogenen
Nematoden aus.

In Zusam menarbeit zwischen der IOBC/ 
WPRS-Arbeitsgruppe ,,Pesticides and Be
neficial Organisms" und der ,,Commission 
on Integrated Production Guidelines and 
Endorsement" wurde eine aktuelle Zusam
menstellung Uber die Auswirkungen van 
Pflanzenschutzmitteln auf NUtzlinge fertig 
gestellt. 
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Ergebnis der Bekampfungsversuchc gegen Feuerbrand an sekundar infizierten Apfelbaumen 

Untersuchungen zu 

Wirt-Pathogen Beziehungen 

und zur Bekampfung des 

Feuerbrandes 

wahrend der BlUte abhangig. Der Erreger ist 

in Deutschland endemisch und nicht aus

rottbar. In Norddeutschland tritt Feuerbrand 

nur noch sporadisch auf und stellt wegen der 

niedrigen Temperaturen zur BlUtezeit keine 

besondere Bedrohung dar. 

Feuerbrand ist eine Bakteriose, die durch Das Konzept, den Feuerbrand durch anta-

gonistische Mikroorganismen zu bekamp

fen, ist von zentraler Bedeutung bei der 

Suche nach einem biologischen Bekamp

fungsverfahren. In Zusammenarbeit mit der 

Universitat Heidelberg und dem Pflanzen

schutzdienst Baden-Wurttemberg wurden 

alternative Praparate zur Bekampfung von 

Feuerbrand auf ihre Wirksamkeit gepruft. 

Die Versuche wurden in der speziellen Ver

suchsfeldanlage der BBA in isolierter Lage 

in ,,Kirschgartshausen" unter praxisublichen 

Bedingungen an Apfelbaumen der Sorte 

'Gala, Regal Prince' durchgefuhrt. Als Ver

gleich diente Streptomycin (STREPTO oder 

PLANTOMYCIN). In diesem Jahr lag der 

Befall der nicht kunstlich infizierten, aber 

unter hohem Infektionsdruck stehenden 

Baume in der unbehandelten Kontrolle mit 

7,5 % uber dem nach EPPO Prufrichtlinie 

(PP 1/166(3)) geforderten Mindestbefall 

von 5 %. Die Laut Richtlinie geforderte Ge

samtanzahl der auszuwertenden BlUtenbu

schel von 200 BlUtenbuscheln pro Parzelle 

wurde nicht in allen Parzellen erreicht, da 

viele BlUtenbuschel fruhzeitig abgeworfen 

wurden. Aus diesem Grund waren die Ver

suchsergebnisse nur bedingt aussagekraftig. 

Daruber hinaus war nur die Wirkung von 

STREPTO statistisch abgesichert. Die Wir

kung des Hefepraparates BLOSSOM-PROTECT 

FB von ungefahr 60 % war nicht statistisch 

abzusichern, unterstutzte aber die Tendenz 

der Vorjahre. Im Gegensatz zum vergan

genen Jahr wurde diese Wirkung nach nur 

zweimaliger Anwendung des Hefemittels 

nach Prognose erreicht. 

Auch die Anwendung einer speziell ent

wickelten Spritzfolge von BLOSSOM-PROTECT 

FB zusammen mit dem Hefen schadigenden 

Fungizid DELAN in zwei- bis dreitagigem Ab

stand zur Hefebehandlung, beeintrachtig

te die Wirkung von BLOSSOM-PROTECT FB 

nicht. Die kombinierte Behandlung soll eine 

Erwinia amylovora hervorgerufen wird. 

Der Wirtspflanzenkreis umfasst Vertreter 

aus der Familie der Rosaceae, Unterfamilie 

Pomoideae (Kernobstgeholze), insbeson

dere Apfel, Birne, Quitte und verschiedene 

Ziergehblzgattungen. E. amylovora uber

wintert zwischen krankem und gesundem 

Rindengewebe im Bereich der Canker, den 

Befallsstellen aus dem Vorjahr. An diesen 

Stellen tritt im Fruhjahr Bakterienschleim 

aus, der aus den Bakterien und dem von 

ihnen ausgeschiedenen Exopolysaccharid 

Amylovoran besteht. Die Bakterien werden 

durch verschiedene Insekten sowie durch 

Regen und Wind ubertragen. Die Hauptge

fahr fur einen Befall von Kernobst besteht 

wahrend der Blute. Neben naturlichen Ein

trittspforten, wie z. B. Nektarien und Nar

be in der Blute, sind Wunden, insbesondere 

nach Hagelschlag, von Bedeutung. Nachdem 

das Bakterium in die Pflanze eingedrungen 

ist, vermehrt es sich in den Interzellularen 

und im Holz. Das infizierte Gewebe stirbt bis 

zum Kambium ab und verfarbt sich schwarz 

(Birne) bis braun (Apfel). Dieses Symptom 

hat der Krankheit ihren Na men gegeben. Be

fall tritt nicht regelmal?.ig auf, sondern ist in 

erster Linie von den Witterungsbedingungen 

Ein vom Feuerbranderreger befallener Apfelbaum ('Engelsberger Renette')



levanbildung auf saccharosehaltigem 
Agar. Reihenfolge: E. amylovora (2x), 
£. pyrifoliae aus Korea (2x) und 
£. pyrifoliae aus Japan 

gleichzeitige Bekampfung von Apfelschorf 
und Feuerbrand wahrend der BlUte gewahr
leisten. Der Einsatz zweier neuer bakteriel
ler Antagonisten zeigte eine Wirkung von 
ungefahr 50 %, die von SERENADE lag bei 
40 %. Ein Resistenzinduktor, ein Bacillus 

subtilis-Praparat und ein Hefemittel, das 
nur aus einem Hefestamm bestand, der die 
Berostung nicht fordern soll, zeigten keine 
eindeutige Wirkung. Nach diesem Ergebnis 
ist der Einsatz Hefen beeintrachtigender 
Fungizide unter den oben genannten Be
dingungen mi:iglich, sollte jedoch in Folge
versuchen abgesichert werden. Die Wirkung 
des Hefemittels ist in einem weiteren Ver
suchsjahr zu bestatigen. 

Im Rahmen der ,,Strategie zur Bekampfung 
des Feuerbranderregers im Obstbau" wurde 
auch in diesem Jahr ein ,,Hefe-Pilotprojekt" 
durchgefUhrt, das von der BBA begleitet 
wurde. Das Ziel des diesjahrigen Versuchs 
war die Klarung der Fragen nach der Wirkung 
van BLOSSOM-PROTECT FB gegen Feuerbrand 
und der Abhangigkeit der Fruchtsorte auf 
die Berostung. An der DurchfUhrung wa
ren Betriebe des i:ikologischen Obstbaus 
aus verschiedenen Bundeslandern sowie 
Bundes- und Landesbehi:irden aus Deutsch-

land und Osterreich beteiligt. Dieser nicht 
nach EPPO-PrUfrichtlinie angelegte Ver
such konnte nur erste Anhaltspunkte zur 
Wirksamkeit liefern. Da im Jahr 2005 in 
Deutschland witterungsbedingt nur sehr 
wenig Feuerbrand auftrat, ki:innen aus den 
Ergebnissen keine Tendenzen im Hinblick 
auf die Wirkung van BLOSSOM-PROTECT FB 
gegen Feuerbrand abgeleitet werden. Die 
Auswertung der Berostung ergab, dass die 
Apfelsorten 'Pinova', 'Cadel', 'Shampion', 
'Gala', 'Rubinette', 'Fuji', 'Delblush' und die 
Birnensorte 'Williams' im Vergleich zur un
behandelten Kontrolle bzw. zu Streptomycin 
keine Mehrberostung zeigten. Eine deutliche 
Mehrberostung konnte bei den Apfelsorten 
'Gloster' und 'Jonica' gegenUber der unbe
handelten Kontrolle bonitiert werden. Ne
ben der Sorte scheint auch die Witterung 
einen Einfluss auf die Berostung zu haben, 
da sie bei gleichen Sorten an verschiedenen 
Standorten zum Teil sehr unterschiedlich 
ausfiel. Es konnte aber kein Zusammenhang 
zwischen der Starke bzw. dem Auftreten der 
Berostung und der Anzahl der Hefebehand
lungen oder der Wasseraufwandmenge fest
gestellt werden. 

Im Zusammenhang mit der Erforschung van 
potenziellen Antagonisten van E. amylovora 

wurden van Apfel- und Birnbaumen an drei 
australischen Standorten Bakterien isoliert, 
die mit Saccharose das Polysaccharid Levan 
bilden. Es wird vermutet, dass Antagonisten 
in zuckerhaltigem Nektar van BlUten Uberle
ben und sich gegen den Feuerbranderreger E.

Canker an Birne ('Nordhauser Winterforelle') 

amylovora durchsetzen ki:innen. Eine Hemm
wirkung gegenUber E. amylovora konnte so
wohl unter Laborbedingungen als auch in 
Freilandversuchen beobachtet werden. Die 
Bakterien wurden durch mikrobiologische 
Untersuchungen und DNA/DNA-Hybridisie
rungen sowie Nukleotid-Sequenzanalysen 
klassifiziert und der neuen Art Erwinia 

tasmaniensis zugeordnet. Die Bakterien 
produzieren ein SignalmolekUl, den Autoin
duktor-2 (AI-2), der u. U. an der Wachstums
hemmung gegenUber E. amylovora beteiligt 
ist. Nach Induktion in einem FlUssigmedium 
und Infiltration in Blatter von Tabak sind die 
Bakterien in der Lage, eine hypersensitive 
Reaktion hervorzurufen. Diese Eigenschaft 
ki:innte die Besiedlungsfahigkeit der Bak
terien fUr Pflanzenoberflachen verstarken. 

Von Apfel isolierte Bakterien, z. B. Erwinia 

billingiae, wirken ebenfalls antagonistisch. 
E. billingiae bildet kein Levan, ruft keine
hypersensitive Reaktion hervor, syntheti
siert jedoch ebenfalls den Botenstoff AI-2.
Obwohl Levan bei E. amylovora ein Virulenz
faktor ist, wird es von pflanzenpathogenen
Bakterien nicht in jedem Fall gebildet. Bei
E. amylovora gibt es auP.ierdem aus dem Frei
land isolierte Stamme mit geringer Levan
synthese, vom asiatischen Birnenpathogen
Erwinia pyrijoliae wird kein Levan synthe
tisiert. Nukleotid-Sequenzanalysen im Be
reich des Gens fUr die Levansucrase von E.
amylovora zeigen die Abwesenheit des Gens
bei E. pyrijoliae. Die Bedingungen fUr die
Levanbildung wurden molekulargenetisch
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Regeneration von Sprossen aus Kallusgewebe der Sorte 'Elstar' 

A: Kallusentwicklung zwei Wochen nach der Transformation - der Kallus bildet sich an der dem Blattstiel zugewandten Schnittkante. 

B: Eir. Spross entwickelt sich aus einem Kallus drei Wochen nach Beginn der Transformation. 

C: Kleine Pflanze zeigt 8 Wochen nach der Transformation Anzeichen von Vitrifizierung. 

weiter charakterisiert und bei E. amyiovora 

drei Aktivator-Gene gefunden, deren Gen
produkte an einem spaten Schritt der En
zymexpression beteiligt sind. Auch bei den 
Nicht-Levanbildnern E. pyrifoliae kommt 
das Regulator-Gen rlsA vor. Daher wird des
sen Beteiligung auch an anderen Schritten 
des bakteriellen Stoffwechsels vermutet. 

Im Rahmen von Untersuchungen zu Wirt
Pathogen Interaktionen zwischen E. amylo

vora und Ma/us domestica wurden Expressi
onen von rekombinantem Humanlactoferrin, 
<I>Ealh-Lysozym und <I>Ealh-Depolymerase 
vorgenommen. Zur Transformation der Gene 
und Untersuchung der Wirt-Parasit Interak
tion wurden die drei in vitro-Apfelsorten 
'Elstar', 'Royal Gala' und 'Pinova' gewahlt. 
Die eingeschleusten Expressionskassetten 
waren so konzipiert, dass eine Signalse
quenz, die dem Gen vorgeschaltet war, 
eine Sekretion in den Apoplasten bewirkte. 
Mit den drei Konstrukten wurde mindestens 
eine der Sorten transformiert. Im Verlauf 
der Untersuchungen zeigte sich, dass die 
Sorte 'Pinova' htihere Transformationsraten 
aufwies als die beiden anderen Sorten. Alle 
Transformationen wurden mit dem hypervi
rulenten Agrobakterienstamm ATHV (Derivat 
von EHA 105 kan-) durchgefohrt. 

'Royal Gala', 'Elstar' und 'Pinova' Explan
tate zeigten anfanglich zahlreiche Spross
primordien, die jedoch im Verlauf der Se
lektion abstarben oder als kleine Pflanzen 
im Verlauf der Regeneration vitrifizierten. 
Der Einfluss der Antibiotika Kanamycin und 
Cefotaxim auf diese Wachstumsanomalien 
wurde untersucht. Trotz e1ner Substitution 
der Antibiotika durch Paromomycin und PPM 
(Plant Cell Technology) kam es zu keiner Ver-

oesserung. Die regenerierten Sprosse wurde 
mittels PCR auf das Vorhandensein der Gene 
untersucht. Bei 'Pi nova' lag die Transforma
tionsrate mit ea. 0,5 %, gemessen an der 
Sprossbildung/Anzahl Explantat, wesentlich 
uber der anderer Sorten. 

Die regenerierten Pflanzen wurden im Wes
tern Blot Verfahren auf Expression der re
kombinanten Proteine untersucht, wobei 
spezifische und universelle (anti his-Tag) 
Antiktirper verwendet wurden. Bei keiner der 
untersuchten Pflanzen konnte eine Expressi
on festgestellt werden. Eine anschlieP.,ende 
Transkriptionsanalyse der Pflanzen ergab 
jedoch, dass durchaus spezifische messen
ger RNA gebildet wird. Es wird vermutet, 
dass entweder ein Silencing-Mechanismus 
die Proteinexpression verhindert, das Pro
tein in sehr geringer Menge und dadurch 
unterhalb der Detektionsgrenze des Immu
noblots gebildet wird oder ein rascher Pro
teinabbau erfolgt. Derzeit wird untersucht, 
ob ein Verbleib der Proteine im Cytoplasma 
zu detektierbaren Proteinmengen fohrt, ob
wohl fruhere Untersuchungen mit anderen 
rekombinanten Proteinen gezeigt haben, 
dass Proteine im Apoplasten starker ange
reichert werden als im Cytoplasma. 

Schorfbekampfung nach 

dem Blattfall 

Der Apfelschorf ist eine bedeutsame Pilz
krankheit des Apfels. Der Pilz, Venturia ina

equalis, uberdauert im Falllaub und beginnt 
dort seinen Lebenszyklus durch die Asco
sporenausschleuderungen im Fruhjahr, die 

for die entscheidenden Primarinfektionen 
verantwortlich sind. Um die Schorfbekamp
fung reduzieren zu ktinnen, muss durch die 
Bekampfung dieser Primarinfektionen eine 
weitgehende Befallsfreiheit im Fruhjahr 
erreicht werden. Diese oft als ,,defensive" 
Bekampfung bezeichnete Strategie steht 
der ,,offensiven", direkten Bekampfung der 
Schorffruchtktirper in den uberwinterten 
Blattern gegenuber. Bei einer direkten 
Bekampfung wird die Verrottung des Ap
fellaubes durch Harnstoffbehandlungen 
zum Blattfall und Mulchen des Laubes 
gefordert. 

Eine Reduktion des Ascosporenpotenzials 
zum Fri.ihjahr verringert den Infektionsdruck 
und erhtiht indirekt die Wirksamkeit von 
fungiziden MaP.,nahmen. Dies ist nicht nur 
for den tikologischen Anbau sehr wichtig, 
bei dem neben Pflanzenstarkungsmitteln 
nur Kupfer- und Schwefelpraparate einge
setzt werden durfen, sondern auch for alle 
anderen Anbauformen. Insbesondere im 
tikologischen Anbau sind neben dem Mul
chen wirkungsvolle neuartige Methoden 
gefragt, da hier der Blattbefall im Herbst 
in der Regel htiher und die Anwendung von 
Harnstoff nicht zugelassen sind. 

In Zusammenarbeit mit der Staatlichen 
Lehr- und Versuchsanstalt for Wein- und 
Obstbau in Weinsberg wurde an Strategien 
gearbeitet, um die mikrobielle Konkurrenz 
des Schorfpilzes durch Nahrstoffe zu for
dern. Ziel war es, uber eine beschleunigte 
Blattzersetzung oder andere Wirkungen das 
Ascosporenpotenzial herabzusetzen. Ober
pruft wurde, ob die Attraktivitat der be
handelten Blatter for Regenwurmer erhtiht 
werden kann. Naturliche Nahrstoffe waren 



auch im okologischen Obstbau verwendbar 
und konnten moglicherweise kostengi.insti
ge, selbst herstellbare Behandlungsmittel 
ergeben. Ein Teil der Forschungsarbeiten 
wurde in den Jahren 2002 und 2003 im Rah
men des ,,Bundesprogramms t:ikologischer 
Landbau" gefordert. 

In vier Versuchsjahren wurden verschiedene 
Nahrmedien und -bestandteile aus der Mi
krobiologie ebenso untersucht wie Zucker
losungen, Apfelsaft, Malz, Maischeenzyme, 
Bohnenextrakt, Milchpulver, Kompostzusat
ze und Harnstoff. Die schorfbefallenen Blat
ter wurden im Herbst in lockereren Schichten 
in Kunststoffschalen ausgelegt, die einen 
Wasserablauf garantierten. Regenwi.irmer 
wurden durch Sarangewebe ausgeschlossen. 
Zurn Schutz vor Verwehung waren die Scha
len mit einem Drahtgewebe abgedeckt. Zur 
Erfassung der Regenwurmaktivitat wurden 
die Blatter direkt auf der Erde gelagert und 
mit einem Rahmen und Drahtgewebe ge
schi.itzt. Die Blattdichte entsprach ungefahr 
dem nati.irlichen Laubfall. Vom Blattfall bis 
zum Fri.ihjahr wurden die Blattdepots den 
nati.irlichen Wetterbedingungen ausgesetzt. 
Die Schalendepots waren durch mangelnde 
Erdfeuchte mikrobiologisch etwas ungi.ins
tiger als die Depots direkt auf der Erde. Die 
verschiedenen Nahrlosungen wurden auf die 
Blattdepots gespri.iht, bis die obere Blattla
ge deutlich benetzt war. Im Verlauf des Fri.ih
jah res wurde van jeder Variante im maximal 
14-tagigen Abstand das Ascosporenpotenzi
al mit einer Wasserbadmethode bestimmt.
Diese Methode erlaubt eine vergleichende
Quantifizierung der ki.inftigen Ausschleu
derung van Ascosporen. Der Blattabbau

wurde durch visuelle Bonituren und einen 
Gewichtsvergleich der Blatter zu Beginn und 
Ende des Versuchs bestimmt. 

Entgegen allen Erwartungen zeigte sich 
ein erhi:ihter sichtbarer Zerfall der Blatter 
nur bei Varianten mit Harnstoff, TSB (Soja
medium), Hefeextrakt, Malzextrakt und bei 
Enzymansatzen. Im Berichtsjahr war selbst 
bei der Harnstoffvariante ein erhohter Zer
fall kaum zu erkennen. Ein Gewichtsverlust 
gegeni.iber der unbehandelten Kontrolle als 
Hinweis fi.ir einen biologischen Abbau der 
Blatter war nur nach Harnstoffapplikationen 
nachweisbar. Bei allen anderen Varianten 
konnte keine Gewichtsabnahme festgestellt 
werden. Vielmehr kam es oft sogar zu einer 
leichten Zunahme durch die hohere Besied
lung mit Mikroben und der daraus resultie
renden hoheren Biomasse. 

Nach Laubbehandlungen im Marz und April 
2002 konnte bei der Halfte der Varianten 
eine Reduktion von i.iber 20 % festgestellt 
werden. Die wirksamsten Zusatze erzielten 
einen Reduktionsgrad von bis zu 56 %. Die 
Enzyme wirkten vergleichsweise gering; 
eine Eignung van TSB (Sojamedium), Malz
und Hefeextrakten zeichnete sich ab. Im 
zweiten Versuchsjahr war wegen des sehr 
trockenen Fri.ihjahrs die Zersetzung der Blat
ter nur sehr gering. In diesem Jahr konnten 
nach fi.inf Behandlungen vom Herbst bis zum 
Fri.ihjahr bei 15 (Dossenheim) bzw. 6 (Weins
berg) Zusatzen nicht nur eine signifikante, 
sondern sogar eine deutliche Reduktion 
des Ascosporenpotenzials van bis zu mehr 
als 90 % festgestellt werden. Die besten 
Wirkungen wurden bei den gleichen Medien 

wie im Vorjahr festgestellt. Aber auch ein
fache Zuckerlosungen (Glucose, Saccharose) 
zeigten Wirkungsgrade im Bereich von 50 %. 
Die Weinsberger ,,Erdkontakt-Varianten" un
terschieden sich in 2003/2004 bis auf eine 
verbesserte Wirkung von Bohnenextrakt + 
Milchpulver nicht wesentlich. Die Wirkung 
war konzentrationsabhangig. So erreichte 
eine lOfache Verdi.innung des TSB-Mediums 
in 2003/2004 nur noch einen Wirkungsgrad 
van etwa 50 % und keinen signifikanten 
Effekt im Folgejahr 2004/2005. Die zwei 
Behandlungen zum Ende des Jahres und die 
drei im neuen Jahr bewirkten jeweils einen 
vergleichbaren Effekt, ohne jedoch die Ge
samtwirkung zu erreichen. Im Berichtsjahr 
ergaben Zusatze van Hefeextrakt eine ver
starkende Wirkung. So zeigte Saccharose
losung im letzten Versuchsjahr nur zusam
men mit Hefeextrakt eine gute Wirkung. Am 
Standort Weinsberg wurden Kombinationen 
mit einem Backerhefeextrakt, Milchpulver, 
Humofix und Malzextrakt getestet. Die 
hochste Reduktion des Askosporenpotenzi
als (Summe i.iber die ganze Saison) betrug 
etwa 35 bis 40 %. 

Bei den Weinsberger Versuchsreihen wurde 
das Falllaub mit direktem Kontakt zum Bo
den gelagert. Im Versuchsjahr 2002/2003 
war der Einfluss der Regenwi.irmer durch 
Trockenheit sehr gering. In den beiden 
folgenden Versuchsjahren war eine erhohte 
Attraktivitat vor allem bei Medien auf Ba
sis van Hefeextrakt und Soja (TSB) sowie 
bei Bohnen-, Malz- und Backerhefeextrakt 
festzustellen. Eine erhohte Regenwurmat
traktivitat war haufig mit einer vergleich
baren Reduktion des Askosporenpotenzials 

Fortgeschrittene Blattzersetzung am 28. Marz 2003 ohne Regenwurmaktivitat nach Behandlur.gen mit TSB (Sojamedium) im Vergleich zur 

wasserbehandelte11 Kontrolle 
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Reduktion des Ascosporenpotenzials ohne Regenwurmaktivitat nach monatlichen Behandlungen von November 2004 bis April 2005 (ohne 

Februar) 

verbunden. Im Friihjahr lag die Differenz 

zwischen den Hefe-Varianten und der Kon

trolle bei etwa 25 %. 

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass 

in vier Versuchsjahren hohe Wirkungsgrade 

zur Verminderung der Ascosporenfreisetzung 

erreicht werden konnten. Besonders giins

tig war, dass die mikrobiologisch aktivsten 

Zusatze auch eine erhohte Attraktivitat fiir 

Regenwiirmer bewirkten. Die Synergie bei

der Wirkungen ist sehr hoch einzuschatzen. 

Viele Herausforderungen zur Verbesserung 

der Methoden und der Mittel bleiben aller

dings bestehen und eine Empfehlung fiir die 

Praxis kann derzeit noch nicht erfolgen. 
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Institut fur Pflanzenschutz 

im Weinbau 

Die Arbeiten des Instituts fi.ir Pflanzen
schutz im Weinbau dienen dazu, Verfahren 
zum Schutz der Reben vor Krankheiten und 
Schadorganismen unter griiBtmiiglicher 
Schonung des Naturhaushaltes zu erarbei
ten. Gesunde, leistungsfahige Reben sind 
die wichtigste Voraussetzung, um dem 
Wunsch der Verbraucher nach qualitativ 
einwandfreien und geschmacklich ausge
zeichneten Weinen Rechnung zu tragen. Der 
Rebschutz tragt dari.iber hinaus wesentlich 
dazu bei, das pragende landschaftskulturelle 
Bild des Weinbaus in touristisch reizvollen 
Regionen zu erhalten. Es ist ciaher Ziel der 
wissenschaftlichen Arbeit des Instituts, die 
phytosanitare Qualitat van Rebenpflanzgut 
als wichtigste Voraussetzung fi.ir die Kul
tivierung gesunder Reben sicherzustellen, 
die Leistungsfahigkeit der Reben iiber die 
gesamte Kulturdauer zu erhalten sowie Reb
schutzverfahren mit dem Ziel eines nachhal
tigen Weinbaus weiter zu entwickeln. 

Das Institut befasst sich mit Problemen des 
integrierten und iikologischen Rebschutzes, 
insbesondere durch die Entwicklung van Be
kampfungs- und Prognoseverfahren sowie 
Untersuchungen zur Epidemiologie van Reb

krankheiten und der Populationsdynamik 
van Rebschadlingen und ihrer nati.irlichen 
Antagonisten, mit dem Einfluss physiolo
gischer Parameter auf die Krankheitsanfal
ligkeit der Rebe und mit nichtparasitaren 
Schadursachen. Rebpathogene und -schad
linge werden identifiziert und Diagnose
methoden entwickelt, damit gesundes Re
benpflanzgut erzeugt und der Weinbau vor 
der Verschleppung van Schadorganismen 
geschi.itzt werden kann. Aufgrund seiner 
Lage im griiBten Steillagenweinbaugebiet 
Deutsch lands befasst sich das Institut auch 
mit den spezifischen Problemen des Steil
lagenweinbaus; daneben nehmen Untersu
chungen zu den Folgen der Strukturande
rungen im Weinbau und der Klimaanderung 
weiter an Bedeutung zu. 

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens fi.ir 
Pflanzenschutzmittel bewertet das Institut 
die Wirkung van Pflanzenschutzmitteln flir 
den Weinbau in Hinblick auf den Garver
lauf und die sensorisch wahrnehmbaren 
Eigenschaften der Weine. Wissenschaftler 
des Instituts nehmen Stellung zu Fragen der 

Pflanzenbeschau und Ouarantane sowie zu 
weiteren aktuellen Rebschutzproblemen 
und begutachten Beitrage fi.ir internatio
nale Fachzeitschriften sowie Forschungs
antrage. Aktuelle Fragen des Rebschutzes 
werden in enger Kooperation sowohl mit 
den Amtlichen Rebschutzdiensten der Bun
deslander als auch mit Fachinstituten im 
Ausland bearbeitet. Zu zwei aktuellen Reb
schutzproblemen, der Esca-Krankheit und 
der Schwarzfaule, wurden wissenschaftliche 
Fachgesprache durchgefi.ihrt. Die alljahr
liche Fachreferentenbesprechung ,,Reb
schutz" fand unter Leitung des Instituts in 
Bad Kreuznach statt. Wissenschaftler des 
Instituts nahmen an nationalen und inter
nationalen Tagungen aktiv und in leitender 
Funktion teil unci arbeiteten ais Delegierte 
in der Arbeitsgruppe ,,Krankheiten, Schad
linge und Rebschutz" der Internationalen 
Organisation fi.ir Rebe und Wein (0.I.V.). 

Wissenschaftler des Instituts wirkten als He
rausgeber oder Koautoren eines neu erschie
nenen "Farbatlas Krankheiten, Schadlinge 
und Ni.itzlinge an der Weinrebe", der sowohl 
fi.ir die weinbauliche Praxis als auch fi.ir die 
Ausbildung als Leitfaden fi.ir den Rebschutz 
dienen soll. 

Das Institut verfiigt iiber eine groBe, iiber 
Jahrzehnte ausgebaute Bildersammlung van 
Schaderregern sowie Symptomen van bio
tischen und abiotischen Rebenkrankheiten, 
die kontinuierlich erweitert wird. Die Bilder 
sind vor allem flir Diagnosezwecke wertvoll. 
Eine Auswahl dieser Farbfotos soll i.iber das 

Internet einem griiBeren Interessentenkreis 
zuganglich gemacht werden. 

In bisher nicht oder nur wenig betroffenen 
Weinbaugebieten kam es zu epidemischen 
Ausbri.ichen der Schwarzholzkrankheit. Sie 
sind auf den bis her nur in Si.ideuropa vorherr
schenden Typ I des Erregers zuri.ickzufi.ihren, 
der in der Brennnessel als nati.irlicher Wirts
pflanze vorkommt. Die Brennnessel wird van 
der die Schwarzholzkrankheit iibertragenden 
Zikade zunehmend als Wirtspflanze genutzt. 
Daher werden nun in Zusammenarbeit mit 
der Universitat Mainz genetische Untersu
chungen der Zikadenpopulationen durchge
fi.ihrt, um die Ursachen fi.ir diese Entwick
lung zu klaren. 

Untersuchungen zur Minimie

rung der Kupferanwendung im 

okologischen Weinbau 

Die seit 2002 laufenden Untersuchungen 
zur Minimierung der Kupferanwendung zur 
Bekampfung des Falschen Mehltaus (Plas

mopara viticola) im iikologischen Wein
bau wurden 2005 fortgesetzt. Dabei wurde 
ein zugelassenes Kupfermittel (CUPROZIN 
FLUSSIG) mit zwei Neuentwicklungen der 
Industrie verglichen. In der Versuchsanlage 
Wolf wurden in 13 Spritzungen insgesamt 
folgende Mengen an Reinkupfer je Hektar 
ausgebracht: CUPROZIN FLUSSIG 3.063 g; 
Versuchsmittel 1 1.532 g; Versuchmittel 2 

Vorrichtung zum Abwaschen des biologisch aktiven Kupfers von Rebblattern 
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Traubenbefall mit P. viticola am 26. Juli 2005 

D Befallsstiirke 

l!l Befallshaufigkeit 

b b 

Versuchsmittel 1 Versuchsmittel 2 

1.480 g. Darnit wurde die zulassige Ober- in den Kupfervarianten signifikant ab, wobei 
grenze von 3 kg/ha bei CUPROZIN FLUSSIG die beiden Versuchsmittel trotz des nur halb 
geringfUgig uberschritten; bei den Versuchs
mitteln wurde nur halb so viel Kupfer ein
gesetzt. Die applizierte Menge Reinkupfer 
je Spritztermin lag bei CUPROZIN FLUSSIG 
zwischen 80 und 324 g/ha. Als Vergleich 
diente eine unbehandelte Parzelle, die nur 
mit Schwefel gespritzt wurde. Die Mittel 
wurden mit einem Parzellen-Tunnelspritz
gerat ausgebracht. Aus der Versuchsflache 
wurden regelmaBig Blattproben entnom
men, aus denen Blattscheiben ausgestanzt 
wurden. Von diesen wurde einerseits das 
biologisch aktive Kupfer mit EDTA-Uisung 
abgewaschen, andererseits wurden damit 
Blattscheibentests mit kunstlicher P/asmo

para-Infektion durchgefUhrt. Dadurch war 
es mi:iglich, eine Beziehung zwischen der 
Starke des Kupferbelags und seiner Wirkung 
gegen P. viticola herzustellen. 

Die ersten van P. viticola verursachten Olf
lecken traten in der Versuchsflache Wolf am 
31. Mai auf. Im Laufe der Vegetationsperi
ode baute sich, gefordert durch die Nahe
zum Wald und die hohe Anfalligkeit der Reb
sorte 'Muller-Thurgau', ein starker Befall auf.
Diese extremen Rahmenbedingungen sind
bei der Bewertung der Ergebnisse zu be
rucksichtigen. Dern hohen Infektionsdruck
konnten die eingesetzten Kupfermittel vor
allem bei den Blattern nicht standhalten.
Bei den Trauben war die Wirkung besser;
dart nahmen Befallsstarke und -haufigkeit

so hohen Kupfereinsatzes eine annahernd so 
gute Wirkung erzielten wie CUPROZIN FLUS
SIG. So war in den Kupfervarianten noch 
eine Ernte van 5.800 bis 7 .200 kg/ha, ge
genuber 2.900 kg/ha in der unbehandelten 
Kontrolle, mi:iglich. 

Beim Versuchsmittel 2 traten starke Ver
brennungen an den Blattern auf. Im Blatt
scheibentest mit kunstlicher P/asmopara

Infektion bestatigten sich unsere bisherigen 
Ergebnisse, wonach zum Schutz der Blattun
terseite ea. 0,3 µg Cu/cm' Blattflache erfor
derlich sind. Dieser Richtwert wurde in der 
Saison 2005 auf jungen Rebblattern nicht 
immer erreicht, was den starken Befall er
klart. Allein durch Blattzuwachs "verdunnte" 
sich der Kupferbelag innerhalb einer Woche 

Traubenwicklerparasitoid Exochus spp. 

je nach Witterung um 31 bis 67 %. Auf der 
Blattunterseite war der Kupferbelag wesent
lich besser vor Abwaschung geschutzt als 
auf der Oberseite, so dass es dort bei alteren 
Blattern zu einer Kupferanreicherung kam. 
Um den Einfluss des Spritzgeratetyps auf die 
Applikationsqualitat beurteilen zu ki:innen, 
wurde das Parzellen-Tunnelspritzgerat der 
BBA mit einem in der Pfalz eingesetzten pra
xisublichen Spruhgerat verglichen, das mit 
Luftunterstutzung arbeitet. Es zeigten sich 
starke Unterschiede, das Verhaltnis des Blatt
belags Unterseite zu Oberseite betrug beim 
Tunnelspritzgerat durchschnittlich 0,8 : 1, 
beim Spruhgerat dagegen 2,3 : 1. Dies zeigt 
die groBe Bedeutung der Geratetechnik, wo
bei allerdings beim Rebschutz auBer dem 
Schutz vor Plasmopara-Infektionen weitere 
wichtige Parameter zu berucksichtigen sind, 
wie z. B. Schutz der Blattoberseite gegen 
andere Schadpilze und die Reduzierung der 
Abdrift. Die Untersuchungen werden ein 
weiteres Jahr fortgesetzt. 

Funktionelle Biodiversitat am 

Beispiel von Parasitoiden der 

Traubenwickler 

In den letzten Jahren wurde immer wieder 
versucht, durch spezielle Begrunungsein
saaten die Haufigkeit van Nutzlingen inner
halb van Rebanlagen zu erhi:ihen, um damit 
eine Bekampfung beispielsweise der Trau
benwickler Lobesia botrana und Eupoecilia 

ambiguella uberflussig zu machen. Dabei 
waren haufig die tatsachlich beteiligten 
Arten und deren Biologie weitgehend un
bekannt und es konnte keine Wirkungs
sicherheit in Hinblick auf die Regulation der 
Traubenwickler erreicht werden. Einerseits 
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muss die Hypothese, dass eine hohe Bio
diversitat auch gleichzeitig die Stabilitat 
eines Okosystems erhi:iht, kritisch betrach
tet werden. Andererseits sind von den die 
T raubenwi cklerpa rasitoide li mitierende n 
Faktoren nur wenige durch den Menschen 
manipulierbar. Dies sind vor allem die Be
grunung innerhalb der Rebanlage und die 
Vegetation der Saumbiotope. 

Wunschenswert fur die Zukunft ware die 
exakte Kenntnis der Zusammenhange zwi
schen Traubenwicklern, Parasitoiden, Futter
pflanzen und Wirtspflanzen fur alternative 
Wirtsinsekten. Nur unter Berucksichtigung 
der Biologie der beteiligten Arten kann ein 
dem Weinbau angepasstes Begrunungssys
tem entwickelt werden, das bezuglicli der 
naturlichen Regulation der Traubenwickler 
eine gewisse Wirkungssicherheit gewahr
leistet. Dazu wird derzeit eine Datenbank 
erstellt, die die Fulle dieser tritrophischen 
Wechselbeziehungen zwischen Parasitoiden, 
Wirtsinsekten und deren Futterpflanzen an
hand der bisher dokumentierten Einzelbe
funde zusammenfasst. Allein fur die Trau
benwickler ergeben sich dabei voraussicht
lich mehrere tausend Wechselbeziehungen. 
Ziel ist es, die Datenbank zum Design von 
Begrunungseinsaaten oder Saumbepflan
zungen zu nutzen, die dann wiederum im 
Feldexperiment auf ihre Wirksamkeit gepruft 
werden sollen. 

Untersuchungen zur Epi

demiologie und Bekampfung 

der Schwarzfaule (Guignardia 

bidwellii) 

Die durch Guignardia bidwellii verursachte 
Schwarzfaule der Rebe hat sich nach den 
starken Ausbruchen des Vorjahres in eini
gen Weinbaugebieten, vor allem an Mosel, 
Mittelrhein und Nahe, etabliert. Es ist not
wendig, die Epidemiologie dieses pilzlichen 
Schaderregers unter den spezifischen Kultur
und Witterungsbedingungen der befallenen 
Weinbaugebiete eingehend zu untersuchen, 
um daraus Ansatzpunkte fur die zielgerich
tete Bekampfung der :<,ankheit ableiten zu 
ki:innen. Erste Untersuchungen wurden dazu 
2005 in Drieschen (verlassene, verwilderte 
Weinberge) durchgefuhrt, wo sich der Pilz 
unbeeinflusst van Pflanzenschutzmitteln 
entwickelt. 

Primarinfektionen der Blatter traten nicht 
nur im Umfeld van Traubenmumien und 
Trieblasionen auf, sondern haufig auch in 
direkter Nachbarschaft van vorjahrigen 
Ranken. Mikroskopische Untersuchungen 
ergaben, dass sich auf diesen Ranken Pyk
nidien van G. bidwellii befanden. Solche 
Ranken verbleiben haufig an den Drahten 
der Rebanlagen und ki:innen dadurch als 

Querschnitt durch eine Ranke mit Pyknidium van Guignardia bidwellii

Quellen fur Blattinfektionen dienen. An 
Traubenmumien, die entweder uber Winter 
an den Rebsti:icken verblieben waren oder 
auf dem Boden lagen, wurde der Entwick
lungszustand der Asci in den Perithecien 
regelmaBig untersucht, um den Beginn der 
Ascosporenabgabe zu bestimmen. Wie aus 
Nordamerika bekannt, wurden auch an der 
Mose[ van den Bodenmumien schon deutlich 
fruher Ascosporen abgegeben, als van den 
am Rebstock verbliebenen Fruchtki:irpern, 
die erst mit Beginn der Rebblute sporulier
ten. Diese spat auftretenden Ascosporen 
ki:innen bei gunstigen Witterungsbedin
gungen unerwartete Traubeninfektionen 
verursachen. 

Im Jahr 2005 wurde auf der Versuchsfl.ache 
des Instituts in Wolf in einer Muller-Thur
gau-Anlage ein Versuch zur Bekampfung 
der Schwarzfaule im okologischen Weinbau 
durchgefuhrt. Da 2004 durch starkes Auf
treten des Falschen Mehltaus (Peronospora) 

zeitgleich mit der Schwarzfaule eine Aus
wertung der Versuche nicht mehr mi:iglich 
war, wurden in diesem Jahr die Versuchs
varianten je zur Halfte mit Kupfer (FUN
GURAN) bzw. FORUM (Dimetomorph) gegen 
Peronospora behandelt. Die Applikationsab
stande wurden auf sieben Tage verkurzt. Ab 
August waren nur noch die Versuchsvarian
ten auswertbar, die mit FORUM behandelt 
waren, wahrend die mit Kupfer behandelten 
Varianten neben Schwarzfaule- auch starken 
Peronospora-Befall aufwiesen. Daraus lasst 
sich schlieBen, dass zur Prufung der Wir
kung van Substanzen fur den i:ikologischen 
Weinbau gegen die Schwarzfaule ein wirk
samer, spezifischer Peronosporaschutz durch 
organische Fungizide notwendig ist. Kupfer 
zeigte mit der maximal im i:ikologischen 
Weinbau zugelassenen Reinkupfermenge 
(3 kg/ha) und gleichmaBiger Konzentrati
on uber die Vegetationsperiode hinweg bei 
starkem Schwarzfaule-Infektionsdruck keine 
Wirkung, obwohl eine solche bei anderen 
Versuchen nachgewiesen wurde. Dagegen 
wurde bei den kurzen Applikationsabstan
den eine deutliche Wirkung des Netzschwe
fels beobachtet. 

Rebsorten, die gegen den Echten (Uncinu

la necator) und den Falschen Mehltau der 
Rebe (Plasmopara viticola) tolerant oder 
resistent sind, ki:innten besonders im i:iko
logischen Weinbau zur Verminderung von 
Rebschutzproblemen beitragen. Krankheiten 
wie die Schwarzfleckenkrankheit (Phomop-



Pflanzung einer Versuchsanlage mit "pilzwiderstandsfahigen" Rebsorten fiir 

Schwarzfauleversuche 
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canium corni kann Blattrollviren Ubertra
gen. Hinweise for eine Ubertragung van 
Blattrollviren im Freiland in Deutschland 
liegen momentan jedoch nicht var. Durch 
die Exkremente von Schildlausen kann auf 
Blattern und Trauben die Bildung van RuB
tau provoziert werden, der Muff- und Fehl
tone im Wein verursacht. Unter bestimmten 
Witterungsbedingungen konnen einige der 
RuBtaupilze Mykotoxine bilden. Derzeit gibt 

es im Weinbau kein gegen Schildlause zu
gelassenes Pflanzenschutzmittel. 

Untersuchungen zur Verteilung van Schild
lausen in Rebanlagen zeigten, dass die 
Verteilung so inhomogen ist, dass weder 
Blockversuche noch Zufallsbeprobungen 
aussagekraftige und statistisch signifikante 
Ergebnisse liefern. In einem Versuch wurde 
deshalb ein alternatives Beprobungs- und 
Auswertungsverfahren angewandt, das eine 
Vorbonitur beinhaltet. Ingesamt wurden 
30 Einzelreben mit Schildlausbefall num
meriert und die Zahl der Schildlause auf 
jeweils einem Bogen gezahlt. Die Stocke 
wurden daraufhin je nach Befallsintensitat 
so auf drei Versuchsvarianten (Kontrol
le, Paraffini:il, Paraffini:il + Netzschwefel) 
verteilt, dass jede Variante in der Summe 
nahezu gleichviel Schildlause auf jeweils 
zehn Einzelstocken umfasste. Die Nach
bonitur erfolgte ea. einen Monat nach der 
Behandlung. Die Boniturergebnisse zeigten 
eine hohe natUrliche Mortalitat in der Zeit 
zwischen Vor- und Nachbonitur. Auf den be
fallenen Rebsti:icken wurden besonders viele 
Marienkafer- und Weichkaferlarven sowie 
auP.,erdem betrachtliche Parasitierungsraten 
bei den Uberwinternden Schildlauslarven 
durch die Erzwespen Blastothrix logipennis 

und Metaphycus insidiosus beobachtet. 
Die Behandlung mit Mineralol (PROMANAL) 
zeigte gegenUber der Kontrolle eine signi
fikante Wirkung, die durch die Beimengung 

sis viticola), der Rote Brenner (Pseudope

zicula tracheiphila) und die Schwarzfaule 
(Guignardia bidwelli) wurden jedoch bei 
der ZUchtungsauslese bisher nicht syste
matisch berUcksichtigt. Wie die Beobach
tungen der letzten Jahre zeigen, sind einige 
dieser Sorten hoch anfallig gegenUber der 
Schwarzfaule. Auf einer okologisch bewirt
schafteten Versuchsflache des Instituts wur
de daher eine Versuchsanlage gepflanzt, auf 
der mehltauresistente NeuzUchtungen durch 
kUnstliche Infektion auf ihre Resistenz ge
genUber der Schwarzfaule getestet werden 
sollen. Ziel ist es, Schwarzfaule-unempfind
liche Genotypen zu identifizieren, bzw. die 
spezifische Anfalligkeit dieser Rebsorten 
unter Freilandbedingungen zu untersuchen. 
Die Anlage wird sich auch deshalb besonders 
for Versuche zur Schwarzfaulebekampfung 
eignen, weil keine weiteren Fungizide zur 
Bekampfung der beiden Mehltaupilze ange
wandt werden mUssen. 

Befall durch die Schildlaus Parthenolecanium corni an einer Rieslingrebe 

Moglichkeiten zur 

Bekampfung von Schildlausen 

im Weinbau 

Schildlause sind in den letzten Jahren wie
der verstarkt in verschiedenen Weinbauge
bieten Deutschlands zu finden. Die haufig 
auftretende Napfschildlausart Parthenole-
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von Netzschwefel nicht gesteigert werden 'Spatburgunder'. Da die Schwarzholzkrank- sollte dagegen abgesehen werden. Diese 

konnte. heit typischerweise fUr einige Jahre auf sollten in Zeiten geringer Befallsdynamik 

Teile des Rebstocks beschrankt bleibt, kann erfolgen, die sich nach den bisherigen Be

sie, wie frUhere Versuche zeigten, offenbar obachtungen bei der Schwarzholzkrankheit 

beim Rebschnitt auch wieder aus den Sto- regelma�ig mit epidemischen Phasen ab-

Management phytoplasmen� 

befallener Rebanlagen -

Folgerungen aus der Analyse 

des Verhaltens schwarzholz

kran ker Reben 

Im Zuge der aktuellen AusbrUche eines 

neuen Typs der Schwarzholzkrankheit in 

verschiedenen deutschen Weinbaugebie

ten gewinnt die Frage nach der Zukunft 

der befallenen Rebanlagen fUr die Proxis 

an Bedeutung. Da aufgrund der Epidemi

ologie der Schwarzholzkrankheit direkte 

Bekampfungsma�nahmen gegen den Vek

tor ausscheiden, stellen Kulturma�nahmen 

einen wichtigen Beitrag zur Minimierung 

der Schaden dar. Das Institut bonitiert 

alljahrlich Referenzflachen sowohl in tra

ditionellen Befallslagen als auch in neuen 

Befallsherden an Mosel und Mittelrhein. Die 

Oaten einer seit der Pflanzung 1994 beob

achteten Rebanlage am Mittelrhein, die je 

zur Halfte mit den Rebsorten 'Riesling' und 

'Spatburgunder' bestockt ist, wurden in Hin

blick auf das Verhalten schwarzholzkranker 

Reben analysiert, um Informationen Uber 

den Krankheitsverlauf und eventuelle Sor

tenunterschiede zu erhalten. 

Der in Deutschland bisher vorherrschende 

Typ II der Schwarzholzkrankheit (Acker

windentyp) zeigte Mitte der 90er Jahre ein 

epidemisches Verhalten mit einem Befalls

maximum im Jahr 1997. Drei Jahre nach der 

Pflanzung zeigten bereits 50 % der Riesling

und 13 % der Spatburgunderreben Krank

heitssymptome. Seitdem ging der Anteil 

sichtbar kranker Reben auf derzeit 27 bzw. 

3 % zurUck. Dennoch entwickelten mehr als 

80 bzw. 30 % der Stocke im Beobachtungs

zeitraum zumindest in einem Jahr Krank

heitssymptome. Der aktuell sichtbare Befall 

ist somit das Ergebnis des Zusammenwirkens 

von latenten und neuen Infektionen, Erho

lungen der Reben und Wiederauftreten der 

Krankheit. Die Anteile dieser Phanomene am 

Befallsgeschehen wurden fUr die Untersu

chungsflache quantifiziert. 

Rieslingreben zeigten im Mittel 2,9 Jahre 

lang Symptome, gegenUber 1,6 Jahren beim 

cken eliminiert werden. Die beobachteten 

Unterschiede deuten darauf hin, dass diese 

Behandlung beim 'Spatburgunder' effektiver 

ist als beim 'Riesling'. Wahrend beim 'Spat

burgunder' ein deutliches Haufigkeitsma

ximum bei der Symptomdauer von ein bis 

zwei Jahren liegt, zeigt sich beim 'Riesling' 

eine zweigipfelige Verteilung mit Maxima 

sowohl bei kurzer Symptomdauer als auch 

bei kontinuierlicher Infektion. Dieses zweite 

Maximum ist auf Reben zurUckzufUhren, die 

systemisch erkrankten und sich nicht mehr 

erholen. 

Um zu klaren, ob es sich bei dem Verschwin

den der Krankheitssymptome um ein Verhar

ren im Zustand latenter Infektion oder um 

eine Genesung der Reben handelt, wurde die 

Befallshaufigkeit als Funktion der Dauer der 

symptomfreien Phase berechnet. Wahrend 

Reben mit ein bis zwei symptomfreien Jah

ren durchschnittliche bis Uberdurchschnitt

Liche Befallshaufigkeiten aufwiesen, waren 

Reben mit langeren symptomfreien Phasen 

nicht von durchgehend gesunden Stacken 

zu unterscheiden. Daher kann nach einer 

mehr als zweijahrigen symptomfreien Phase 

von einer vollstandigen Genesung der Reben 

ausgegangen werden. Im Schnitt der Beo

bachtungsjahre trat dieses Phanomen bei 

18 % der kranken Riesling- und 53 % der 

Spatburgunderreben auf. 

In der Praxis wird haufig erwogen, stark 

befallene Rebanlagen zu roden und neu zu 

bepflanzen. Diese Vorgehensweise erscheint 

aufgrund der vorliegenden Ergebnisse als 

nicht gerechtfertigt. Einerseits wird die 

Schwarzholzkrankheit nicht von Rebe zu 

Rebe Ubertragen, wodurch von kranken 

Stacken keine Infektionsgefahr ausgeht. 

Andererseits sind in epidemischen Phasen 

der Krankheit mit hohem Infektionsdruck 

Junganlagen besonders gefahrdet, zumal 

jUngere Reben mit signifikant hoherem Ri

siko systemisch erkranken als altere Stocke. 

Aus den vorliegenden Beobachtungen und 

Analysen lasst sich folgern, dass in Phasen 

hohen Infektionsdrucks <lurch die Schwarz

holzkran kheit versucht werden sollte, die 

Schaden <lurch Rebschnittma�nahmen zu 

minimieren. Von weitergehenden Ma�nah

men, z. B. der Rodung befallener Anlagen, 

wechseln. Die GrUnde dafUr sind noch weit

gehend unbekannt und bedUrfen weiterer 

Untersuchung. 
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Institut fur Unkrautforschung 

Das Institut fi.ir Unkrautforschung bearbeitet 
aktuelle Fragen zur Biologie und Regulierung 
von Unkrautern mit dem Ziel, nachhaltige 
und ressourcenschonende Konzepte zur Be
kampfung von unerwi.inschtem Pflanzenbe
wuchs zu entwickeln. Dabei werden bekann
te Mal?,nahmen optimiert und neuartige Ver
fahren erprobt, um die Effizienz chemischer 
und nicht-chemischer Verfahren zu erhohen 
oder auf chemische Verfahren verzichten zu 
konnen. Die Weiterentwicklung solcher Mal?,
nahmen hat sowohl fi.ir die weitere Umset
zung des integrierten Pflanzenschutzes als 
auch fi.ir den Okologischen Landbau eine 
grol?,e Bedeutung. Schliel?,lich fordert das 
Reduktionsprogramm chemischer Pflanzen
schutz eine Optimierung und Umsetzung 
integrierter Pflanzenschutzverfahren. Auch 
zunehmende Probleme bei der Bekampfung 
bestimmter Unkrautarten machen deutlich, 
wie wichtig neben dem Herbizideinsatz an
dere Bekampfungsmethoden sind. 

Daher wird zum Beispiel den allelopathischen 
Effekten von Unkrautern oder der Wirkung 
u nterschied li cher S to ppelbea rbeitu n gsver
fa h ren genauso nachgegangen, wie der teil
flachenspezifischen Un krautbeka m pfu ng 
und der Verwendung so genannter Bioherbi
zide. Im Institut wird aul?,erdem untersucht, 
wie sich durch eine angepasste Saattechnik 
und Sortenwahl die mechanische Unkraut
bekampfung in Getreide optimieren lasst. 
Die im Vorjahr begonnenen Vorhaben zur 
Unkrautregulierung im Okologischen Land
bau wurden fortgefi.ihrt. 

Ein anderer Forschungsschwerpunkt ist 
die Unkrautbekampfung auf kommunalen 
Flachen. Das Institut nimmt seit 2005 an 
einem entsprechenden EU-Projekt teil. An 
diesem Projekt beteiligen sich insgesamt 22 
Partner von Forschungseinrichtungen und 
Stadtverwaltungen aus sieben EU-Staaten. 
Ziel des Vorhabens ist ein intensiver Erfah
rungsaustausch und die Weiterentwicklung 
dauerhafter und kostengi.instiger Verfahren 
der Unkrautregulierung auf Wegen, Platzen 
und anderen befestigten Flachen. Im Marz 
fand ei n erstes Projekttreffen aller Betei
ligten in Danemark statt, um Aufgaben 
und Aktivitaten abzustimmen. Im Rahmen 
dieses Projekts organisierte das Institut im 
November in Braunschweig ein nationales 
Fachgesprach mit fast 40 Fachleuten. Uber 
Aufgaben und Funktionen der stadtischen 

Unkrautflora wurde dabei ebenso diskutiert, 
wie Uber neue Mi:iglichkeiten der Unkrautbe
kampfung und die gesetzlichen Regelungen 
beim Herbizideinsatz auf befestigten Flachen. 

Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Mitwir
kung am nationalen Zulassungsverfahren 
von Pflanzenschutzmitteln und an der 
EU-Wirkstoffpri.ifung. Das Institut pri.ift 
als hoheitliche Aufgabe die Wirksamkeit 
von Herbiziden und erstellt entsprechende 
Bewertungsberichte. Diese Bewertung be
inhaltet u. a. die Pri.ifung der notwendigen 
Aufwandmenge sowie moglicher Schaden 
an den behandelten oder nachgebauten 
Kulturen. Zulassungsbegleitend werden in 
nationalen und internationalen Gremien 
Pri.if- und Bewertungs;-ichtlinien weiterent
wickelt. Eine sachgerechte Bewertung von 
Pflanzenschutzmitteln und die fundierte 
Weiterentwicklung von Pri.if- und Bewer
tungsmethoden sind nur mit umfassenden 
Kenntnissen aus eigenen Forschungsar
beiten moglich. Beispielsweise werden dem 
Institut Samenproben von Unkrautern aus 
unterschiedlichen Regionen Deutschlands 
zugeschickt, bei denen sich Bekampfungs
probleme gezeigt hatten. In standardisierten 
Gefal?,versuchen wird anschliei?,end gepri.ift, 
ob die beobachtete Minderwirkung eines 
Herbizids auf Resistenz zuri.ickzufi.ihren ist. 

Im Institut fi.ir Unkrautforschung wer
den Verfahren und Strategien zur Teilfla
chenunkrautbekampfung untersucht und 

Eingang des renovierten Institutsgebaudes 

entwickelt. Bei der Teilflachenunkrautbe
kampfung erfolgt die Anwendung von Her
biziden situationsgerecht auf Teilflachen 
eines Ackerschlages. Dadurch lasst sich die 
Herbizidanwendung deutlich reduzieren. Im 
Hinblick auf die Verringerung des Herbi
zideinsatzes unter besonderer Beri.icksichti
gung des Reduktionsprogramms chemischer 
Pflanzenschutz kann Teilflachenunkraut
bekampfung einen wesentlichen Beitrag 
leisten. Insgesamt stellt dieses Verfahren 
eine Minderungsstrategie im Rahmen der 
chemischen Unkrautbekampfung dar. Fi.ir 
den Verbraucherschutz, das Qualitatsma
nagement in der Landwirtschaft, die oko
logische Vertraglichkeit und die Transparenz 
des Produktionsprozesses Lasst sich fi.ir die 
Teilflachenunkrautbekampfung ein hohes 
Zukunftspotenzial ableiten. 

Das Institut unterhalt seit langem einen 
Lehr- und Schaugarten fi.ir Unkrauter und 
zeigt al�ahrlich Demonstrationsflachen zur 
Schadwirkung von Unkrautern in verschie
denen Kulturen. Wahrend fi.ir viele Besucher 
der BBA die Vielfalt der Pflanzen und Bli.i
ten anziehend wirkt, werden mit der Erhal
tung und Vermehrung unterschiedlichster 
Unkrautarten vor allem wissenschaftliche 
Ziele verfolgt. Der so gewonnene Samen
vorrat ermoglicht eine gezielte Auswahl und 
homogene Anzucht von Pflanzen fi.ir die Ge
fal?,- und Freilandversuche, die im Institut 
kontinuierlich mit unterschiedlichen Frage
stellungen durchgefi.ihrt werden. Ferner wer-



den Samen mit verschiedenen Botanischen 
Garten ausgetauscht, um das Artenspektrum 
zu erweitern. Da sich Unkrauter nicht so 
einfach kultivieren Lassen wie Kulturpflan
zen, sind neben viel Handarbeit vor allem 
spezielle Fachkenntnisse und Langjahrige Er
fahrungen erforderlich, damit die Unkrauter 
optimal wachsen und zur Samenreife gelan
gen konnen. 

Sowohl fiir die Forschungsarbeiten als auch 
fiir die ZulassungsprUfungen spielt der na
tionale und internationale Austausch mit 
Fachkollegen eine sehr wichtige Rolle. So 
hat das Institut z. B. an einer internatio
nalen Konferenz in BrUssel zur Bewertung 
van Betriebs- und Pflanzenschutzmitteln 
fiir den i:ikologischen Landbau teilgenom
men. Teilnehmer eines EU-Projekts stellten 
Ergebnisse vor, die gemeinsam mit gela
denen Experten in einem anschlie�enden 
Workshop intensiv diskutiert und beurteilt 
wurden. Vertreter des Instituts nahmen an 
weiteren nationalen und internationalen 
Fachtagungen teil und prasentierten dart 
ihre Forschungsergebnisse. 

Im Jahr 2005 fand eine umfassende Sanie
rung des Institutsgebaudes statt, in deren 
Verlauf das Gebaude van Grund auf renoviert 
und hinsichtlich Brand- und Arbeitsschutz 
auf den neusten technischen Stand gebracht 
wurde. Trotz erheblicher Beeintrachtigungen 
wurden die Forschungs- und Zulassungsar
beiten konsequent durchgefiihrt. 

Allelopathie bei mitteleuro

paischen Ackerunkrautern 

Allelopathie im engeren Sinne bedeutet die 
gegenseitige Beeinflussung van hoheren 
Pflanzen durch die Ausscheidung van Stoff
wechselprodukten. In zunehmendem Ma�e 
wird der Begriff aber auch auf den Einfluss 
van Pflanzen auf andere Organismengrup
pen (z. B. Mikroorganismen, Tiere) ausge
dehnt, in einigen Fallen werden sogar die 
EinfLUsse van Mikroorganismen (z. B. Pilze) 
auf andere Organismen einbezogen. 

Bedingt durch die wachsende Anzahl ent
sprechender Untersuchungen und die inzwi
schen zur Verfiigung stehenden verfeinerten 
Nachweismethoden wurden bereits van vie
Len Pflanzen, darunter sowohl Kulturpflan-

zen als auch Unkrauter, ausgehende allelo
pathische Effekte nachgewiesen. Schon vor 
einigen Jahren waren in der Fachliteratur 
Uber 240 Unkrautarten mit allelopathischen 
EinfLUssen auf Kulturpflanzen und Uber 60 
mit Einfllissen auf andere Unkrauter bekannt. 
Viele davon kommen jedoch unter unseren 
Anbau- und Klimabedingungen nicht auf 
Ackern var. Derzeit ist davon auszugehen, 
dass es in Mitteleuropa mindestens 57 an
nuelle und 9 perennierende Ackerunkrauter 
mit einer allelopathischen Wirkung gegen 
Kulturpflanzen oder andere Unkrauter gibt. 

Allelopathische Wirkungen van Unkrautern 
konnen durch fLUchtige Verbindungen oder 
Auswaschungen aus Wurzeln, Spross, Blat
tern, Blliten, Samen und FrUchten entste
hen, aber auch durch Exsudate aus Wurzeln 
und Pollen. In den meisten Fallen werden 
benachbarte Pflanzen oder Pflanzenteile bis 
hin zur Abtotung beeintrachtigt. Dach sind 
auch positive Effekte bekannt, so werden z. 
B. das Pflanzenwachstum oder die Samen
keimung stimuliert. Hierdurch konnen auch
das Wachstum und der Ertrag Landwirtschaft
Liche Kulturpflanzen verringert oder - was 
seltener ist - gefordert werden. Generell
sind die Dosierung der allelopathischen Ver
bindungen sowie die Exposition der Pflan
zenteile ausschlaggebend flir das Ausma�
der Effekte. Auch beim Abbau van Pflanzen,
wie z. B. van Quecken, konnen phytoto
xisch wirksame Abbauprodukte entstehen.

Die allelopathischen Effekte konnen durch 
zahlreiche okologische Faktoren beeinflusst 
werden, darunter z. B. die Wasser- und Nahr
stoffversorgung der Pflanzen. Aber auch die 
Anwendung van Pflanzenschutzmitteln ein
schlie�Lich Herbiziden kann modifizierend 

Fallen Lassen sich diese EinfLUsse derzeit 
aber kaum quantifizieren. 

Theoretisch Lasst sich die Allelopathie van 
Ackerunkrautern zur Steuerung van Anbau
bedingungen und der Ackerbiozonose ein
setzen. In der Landwirtschaftlichen Praxis ist 
dies bisher aber kaum erfolgreich durchge
flihrt warden. Dies gilt auch fUr die gezielte 
Unkrautbekampfung mit allelopathischen 
Unkrautern. Lediglich die Verwendung 
des Mulchverfahrens mit allelopathischen 
Pflanzen, darunter auch die gelegentlich 
als Unkrauter eingeordneten Brassica nigra 

(Schwarzer Senf) und Vicia villosa (Zottige 
Wicke), scheint bisher in gro�erem Um
fang moglich zu sein. Die Gewinnung ,,bi
ologischer Herbizide" aus allelopathischen 
Unkrautern erfordert allerdings ebenso wie 
die meisten anderen Anwendungen noch ei
nen gro�en Forschungsaufwand, bevor ein 
praktischer Nutzen moglich erscheint. 

Chlorophyllfluoreszenz

Messungen zur Erkennung 

und Differenzien.mg von 

Unkrautarten 

Die Chlorophyllfluoreszenz-Analyse hat 
sich als eine Methode flir die Untersuchung 
physiologischer Reaktionen der Pflanze eta
bliert. Ober die Nutzung der Chlorophyllflu
oreszenz zur Pflanzenartendifferenzierung 
ist dagegen bisher wenig bekannt. Obwohl 
bei allen Pflanzenarten das Chlorophyllfluo
reszenz-Muster ahnlich ist, gibt es doch ar
tabhangige Unterschiede. Diese Differenzen 

wirken, da hierdurch sowohl der Sekundar- Lassen sich zur Identifikation einzelner Ar-
stoffwechsel der allelopathischen Unkrauter 
als auch der Zielpflanzen verandert wird. 
Hinzu kommen EinfLUsse, die Uber die My
korrhiza und Rhizosphare im Boden oder 
durch einen Schadlingsbefall verursacht 
oder modifiziert werden. 

Die Ausscheidung allelopathischer Sub
stanzen (Allelochemicals) kann bei der 
Besiedlung van Ackerflachen und anderen 
Standorten das Konkurrenzverhalten inva
siver Pflanzen und auch van Unkrautern 
verandern. Auch indirekt konnen sich alle
Lopathische Effekte van Ackerunkrautern auf 
Kulturpflanzen und andere Organismen der 
Ackerbiozonose auswirken. In den meisten 

ten nutzen. Im Institut wurde untersucht, 
ob sich die dikotylen Pflanzenarten Galium 

aparine (Kletten-Labkraut) und Veronica he

derifolia (Persischer Ehrenpreis) sowie die 
monokotylen Arten Alopecurus myosuroides 

(Acker-Fuchsschwanz) und Apera spica-venti 

(Gemeiner Windhalm) abhangig vom Pflan
zenalter durch verschiedene Chlorophyllflu
oreszenz-Parameter unterscheiden Lassen. 
Zudem wurde geprUft, ob es Unterschiede 
zwischen Pflanzen aus dem Gewachshaus, 
kontrolliert angezogenen Pflanzen im Frei
Land und Pflanzen van Ackerschlagen gibt. 

Unabhangig van der Herkunft der Un
krauter konnte mit der neuartigem Mess-
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Feldversuch zur Stoppelbearbeitung 

methode zwischen mono- und dikotylen 
Pflanzenarten im Keimblattstadium ein si
gnifikanter Unterschied festgestellt werden. 
Die Messergebnisse fur die Pflanzenarten im 
Laubblattstadium ergaben dagegen keine 
signifi kanten Unterschiede zwischen den 
Arten. Trotz unterschiedlicher Strukturen 
und Flachen der Blatter lassen sich Dif
ferenzen zwischen den Pflanzenarten im 
Keimblattstadium und auch im Laubblatt
stadium nicht mit der Blattform begrUnden. 
Pflanzen in frUhen Entwicklungsstadien 
konnen besser voneinander unterschieden 
werden, da sie bis dahin kaum Umweltein
flUssen ausgesetzt sind, die sich auf die 
Chlorophyllfluoreszenz auswirken konnen. 
Entscheidend ist die Physiologie und die 
Reaktion der Pflanze auf Umweltsignale. Es 
bleibt allerdings zu klaren, ob sich altere 
Pflanzen, die unter verschiedenen Umwelt
einflUssen aufgewachsen sind, zuverlassig 
unterscheiden lassen. 

Bedeutung der Stoppel

bearbeitung fiir die Bekamp

fung von Ausfallgetreide 

Die Stoppelbearbeitung gilt als unverzicht
bar, um Unkrauter vorbeugend zu bekamp
fen. Auch Ausfallgetreide kann je nach 
AusmaP., der Ernteverluste die Folgekulturen 
beeintrachtigen. Mit der Bodenbearbeitung 
nach der Ernte sollen daher moglichst viele 
Getreidesamen zum Keimen angeregt wer
den, um den Samenvorrat im Boden vor 
der erneuten Aussaat zu verringern. Neue 
Entwicklungen in der Landtechnik und den 
Produktionssystemen sowie auch betriebs-
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Grubber Strohstriegel Unbearbe1tet 

Auftauf von Weizen nach unterschiedlicher Stoppelbearbeitung 

wirtschaftliche Veranderungen erfordern es, 
die Wirkung und Notwendigkeit derartiger 
MaBnahmen aktuell zu UberprUfen. 

Versuche zur Stoppelbearbeitung fanden 
2004 und 2005 ostlich van Braunschweig 
auf einer Flache mit 65 Bodenpunkten statt, 
beschrankten sich aber auf die Bekampfung 
des Ausfallgetreides. Andere a ngestrebte Ef

fekte wie z. B. die Forderung der Strohrotte 
oder die Schonung des Wasservorrats im Bo
den blieben unberUcksichtigt. Folgende drei 
Behandlungsvarianten wurden verglichen: 
a) einmaliger Einsatz des FlUgelschar-Grub
bers, b) einmaliger Einsatz des Strohstrie
gels und c) keine Bearbeitung. Der einge
setzte FlUgelschar-Grubber durchmischte
Stroh und Boden bis zu einer Tiefe von 10
bis 15 cm, wahrend der Strohstriegel mit
seinen federnden Zinken Boden, Stroh und
Ausfallweizen nur oberflachlich verteilte
und in geringem Umfang vermengte. Die
oberflachlich aufgelaufenen Weizenpflan-

Boden- und Strohfeuchtigkeit. Ob auch 
ohne Stoppelbearbeitung ausreichend Wei
zenpflanzen keimen, hangt somit auch van 
einer homogenen Strohverteilung bei der 
Ernte ab. Je schlechter diese Bedingungen 
sind, umso notwendiger wird eine Bodenbe
arbeitung sein. Unabhangig van der Art der 
Stoppelbearbeitung sind unter trockenen 
Verhaltnissen die Keimbedingungen grund
satzlich ungUnstig. Auch wenn der geprUfte 
FlUgelschar-Grubber zur Stoppelbearbeitung 
in der Praxis haufig verwendet wird, stellt 
er nur einen van vielen moglichen Gerate
typen dar. In folgenden Versuchen sollen 
daher verstarkt Wirkungen flach arbeitender 
Systeme auf die Oberlebensrate des Ausfall
getreides geprUft werden. 

Teilflachenunkrautbekamp

fung zur Reduktion des 

zen wurden 6 bis 8 Wochen nach der Ernte Herbizideinsatzes 
gezahlt. 

In beiden Jahren konnte festgestellt wer
den, dass das Grubbern das Auflaufen van 
Ausfallweizen nicht forderte. Im letzten 
Jahr liefen in dieser Variante sogar deutlich 
weniger Weizenpflanzen nach der Boden
bearbeitung auf als auf den gestriegelten 
und unbearbeiteten Flachen. Vermutlich 
fUhrte das Grubbern dazu, dass Weizen
korner zu tief vergraben wurden und somit 
nicht aufliefen. Die hohen Auflaufraten der 
unbearbeiteten und gestriegelten Flachen 
zeigen hingegen, dass Weizenkorner auch 
bei extensiver Bearbeitung in erheblichem 
Umfang keimen konnen. Vorrausetzung hier
fur ist eine ausreichende und gleichmaBige 

Bei einer einheitlichen Herbizidapplikation 
auf dem Gesamtschlag kann das notwendige 
MaB auf Teilflachen Uberschritten werden, 
auf denen eine Bekampfung wegen gerin
ger Verunkrautung nicht notwendig ist. Bei 
einer teilschlagspezifischen Unkrautbe
kampfung ist die kleinste zu betrachten
de Einheit nicht mehr der Gesamtschlag, 
sondern merkmalsgleiche Untereinheiten 
(Teilflachen). Dieses situationsgerechte 
Vorgehen kann das notwendige MaP., der 
Unkrautbekampfung an variierende Feld
situationen anpassen und damit die An
forderungen des ,,Reduktionsprogramms 
chemischer Pflanzenschutz" erfullen. Seit 
vielen Jahren werden vom Institut fur Un-



krautforschung Langzeituntersuchungen zur 
teilflachenspezifischen Un krautbekampfung 
in Wintergetreide in einem Praxisbetrieb im 
Landkreis Helmstedt durchgefiihrt. In der 
betriebsliblichen Fruchtfolge (Winterweizen, 
Wi ntergerste, Zuckerrlibe oder Wi nterweizen, 
Winterweizen, Zuckerrlibe) erfolgte die Un
krautbekampfung teilflachenspezifisch auf 
den Wintergetreideschlagen. Zur Erfassung 
des Unkrautvorkommens (Arten und Arten
dichte) wurden jeweils im Frlihjahr kurz vor 

der Bekampfungsma�nahme Unkrautkartie
rungen mittels GPS durchgefiihrt. 

Die Langzeitversuche zur Teilflachenun
krautbekampfung in Wintergetreide zeigten 
bei der Nachauflaufapplikation van Herbi
ziden im Frlihjahr insgesamt erhebliche 
Einsparmoglichkeiten. In einzelnen Jahren 
konnten in Abhangigkeit van der Verunkrau
tung zwischen 70 und 85 % der Ackerflache 
mit Herbiziden unbehandelt bleiben. Ober 
den Versuchszeitraum van sieben Jahren 
konnte im Mittel aller Jahre und Schlage 
eine Reduzierung des Herbizideinsatzes van 
50 % erreicht werden. Dabei wurden keine 
Ertragsunterschiede zwischen behandelten 
und unbehandelten Teilflachen ermittelt. 
Aus der Verteilung der Unkrautarten wurde 
deutlich, dass mogliche Herbizideinspa
rungen durch Teilflachenbehandlung sehr 
entscheidend van dem zugrunde gelegten 
Konzept (z. B. variable Aufwandmengen) 
und den gewahlten Schwellenwerten ab
hangen. Je niedriger der Schwellenwert 
festgesetzt wird, desto gro�er wird der zu 
behandelnde Flachenanteil und desto gerin
ger das Einsparpotenzial. 

Unkrauterfassung mit GPS 

Teilflachenunkrautbekamp

fung und Unkrautsamenvorrat 

im Boden 

Im Rahmen van langjahrigen Versuchen 
zur Teilflachenunkrautbekampfung wurde 
der Unkrautsamenvorrat im Boden auf ein
und mehrjahrig herbizidbehandelten bzw. 
unbehandelten Teilflachen untersucht und 
verglichen. Der Samenvorrat des Boden wur
de im Gewachshaus nach der Keimungsme
thode durchgefiihrt. Dazu wurden Boden
proben aus der Ackerkrume entnommen, die 
Unkrautsamen im Gewachshaus zur Keimung 
gebracht und die aufgelaufenen Pflanzen 
erfasst. Es konnten Veranderungen im Sa
menpotenzial unterschiedlich behandelter 
Flachen festgestellt werden. Es zeigte sich 
eine Zunahme des Samenvorrates im Boden 
auf Teilflachen ohne Herbizidanwendung. 
Dies flihrte jedoch nicht in jedem Fall zu 
hoheren Unkrautdichten auf den Ackerschla
gen in den Folgejahren. Zu berlicksichtigen 
sind der Lebenszyklus einzelner Unkrautar
ten und die Umweltbedingungen. Darliber 
hinaus ist die Samenproduktion im Zusam
menhang mit der Lebensdauer bzw. dem 
Verlust an lebensfahigen Samen im Boden 
sowie den Auflaufbedingungen zu sehen. 
Langfristig kann eine Teilflachenunkrautbe
kampfung dazu flihren, dass in Folgejahren 
eine Unkrautbekampfung auf der gesamten 
Flache durchgeflihrt werden muss. Konzepte 
flir die Minimierung moglicher negativer 
Folgewirkungen der Teilflachenunkrautbe
kampfung sind daher notwendig. 

Unkrautbekampfung mit 

Bioherbiziden 

Als Bioherbizide kann man Mittel zur Un
krautbekampfung bezeichnen, die wegen 
ihrer pflanzlichen Herkunft und natlirlichen 
Produktionsweise als relativ nachhaltig flir 
die Umwelt und flir den Anwender betrachtet 
werden. So sind im Okologischen Landbau 
bestimmte pflanzliche Extrakte oder deren 
Folgeprodukte als Fungizide oder Insekti
zide zugelassen. Dagegen sind Herbizide 
im europaischen Oko-Landbau grundsatz
lich nicht erlaubt. Da dieses Verbot aber in 
vielen anderen Landern (Australien, Neu
seeland, USA u. a.) nicht besteht, wird ein 
moglicher Einsatz van Bioherbiziden derzeit 
auch bei uns diskutiert. Weil nur wenige 
dieser Wirkstoffe in Deutschland bisher ge
prlift warden sind, stellt sich zunachst die 
Frage nach der Wirksamkeit und insbeson
dere nach dem Wirkungsspektrum sowie der 
erforderlichen Aufwandmenge. 

Unter standardisierten Bedingungen wurde 
in Gefa�versuchen geprlift, wie unterschied
liche Testpflanzen in ihrem Wachstum auf 
steigende Aufwandmengen der Bioherbizide 
reagieren. Untersucht wurden Galium apa

rine (Kletten-Labkraut), Apera spica-venti 

(Gemeiner Windhalm), Stellaria media (Vo
gel-Sternmiere), Brassica napus (Sommer
raps) und Hordeum vulgare (Sommergers
te). Die Prlifsubstanzen waren Essigsaure, 
Pelargonsaure, Citronella-Ol, Pinienol sowie 
Glufosinat als synthetisches Referenzherbi
zid. Diese Herbizide wurden als gebrauchs
fertige Formulierungen in einem stationaren 
Spritzstand in vier Dosierungen (25, 50, 75 
und 100 %) getestet. 

Herbizidapplikation auf Testpflanzen 
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Bei alien gepriiften Pflanzen zeigten sich 
deutliche Effekte; mit Ausnahme der Es
sigsaure fiihrte die Behandlung mit den 
Bioherbiziden bei hoheren Dosierungen 
schon nach kurzer Zeit zu Totalschaden. 
Erstaunlicherweise traten erste Symptome 
wie Verbraunungen und Blattkriimmungen 
schon 30 Minuten nach der Behandlung auf. 
Einige Pflanzen, insbesondere die Grasarten 
Gemeiner Windhalm und Sommergerste, er
holten sich aber einige Tage nach der Be
handlung und trieben erneut aus. 

Aufgrund dieser positiven Erfahrungen sol
len im folgenden Jahr Bioherbizide im Frei
land getestet werden. Wegen der giinstigen 
Umwelteigenschaften bietet sich ihr Einsatz 
beispielsweise zur Unkrautbekampfung auf 
Wegen und Platzen an. Die mangelnde Se
lektivitat dieser Stoffe (Vertraglichkeit fiir 
bestimmte Pflanzenarten) ist in diesem 
Anwendungsbereich nicht relevant, schlieBt 
jedoch die ganzflachige Behandlung van 
Ackerbaukulturen aus. Im Okologischen 
Landbau kann auch die gezielte Behandlung 
van Problemunkrautern wie Acker-Kratzdis
tel oder Ampfer-Arten hilfreich sein. 

Mikrobiologische Boden

untersuchungen von zwei 

Fettsaure-Herbiziden 

Pflanzenschutzmittel auf Fettsaurebasis 
gibt es schon sehr Lange. Essigsaure wird 
im Nahrungsmittel- sowie im Hygienebe-

Wirkungsgrad von Bioherbiziden 

reich verbreitet angewendet, aber auch im 
Pflanzenschutz ist sie nicht unbekannt. Eine 
weitere Fettsaureverbindung, Pelargonsau
re (= Nonansaure), wird nicht so verbreitet 
im Pflanzenschutz eingesetzt. Beide Verbin
dungen werden jedoch seit einigen Jahren 
in verschiedenen Landern teilweise allein, 
teilweise aber auch in Kombination mit 
,,herkommlichen" chemischen Herbiziden 
zur Bekampfung van Unkrautern appliziert. 
Da eine ausreichende Unkrautwirkung hohe 
Aufwandmengen (bis iiber 100 lfha) und 
teilweise eine wiederholte Ausbringung 
erfordert, wird auch der Boden mit hohen 
Wirkstoffmengen kontaminiert. Zwar sind 
beide Wirkstoffe relativ Leicht abbaubar und 
mehr oder weniger fliichtig, Uber ihre Wir
kung auf Mikroorganismen ist aber relativ 
wenig bekannt. 

Da bei hohen Dosierungen Effekte auf 
Ziel- und Nicht-Zielorganismen nicht aus
zuschlielsen sind, wurden Versuche mit 
verschiedenen Dosierungen van zwei kom
merziellen Fettsaureherbiziden sowie einem 
stark bioziden Referenzherbizid unter stan
dardisierten Laborbedingungen durchge
fiihrt. Das Referenzmittel wies die erwartete 
stark biozide Wirkung auf und verringerte 
die Biomasse-bezogene Dehydrogenaseak
tivitat und die Substrat-induzierte Atmung 
bei gleichzeitig erhohter Stickstoffminera
lisierung. Beide Fettsaure-Herbizide verur
sachten dosisabhangige Effekte; auBer der 
verringerten Stickstoffmineralisierung wur
den alle anderen Aktivitaten erhoht. Hier
bei liels sich die Wirkung des formulierten 
Essigsaure-Herbizids auf den eigentlichen 

Wirkstoff Essigsaure zuriickfiihren. Beide 
Fettsaure-Herbizide verursachten allerdings 
bei direkter Einwirkung eine dosisabhangige 
Hemmung verschiedener aus dem Boden iso
lierter mikroskopischer Pilze auf Petrischa
len, so wie dies van anderen Anwendungen, 
z. B. im Nahrungsmittelbereich, bekannt ist,
und bewiesen damit ihr biozides Potenzial.
In dem lehmigen Sandboden eingemischt,
wurden allerdings kaum derartige Wirkungen
auf die Bodenpilze beobachtet.

Bei der Kohlenstoffmineralisierung traten 
bereits nach zwei Monaten erhohte CO,-Wer
te auf, die je nach Dosierung zwischen 53 
und 100 % des theoretisch mit den beiden 
Fettsaureherbiziden eingebrachten Kohlen
stoffs ausmachten. Mit dieser erhohten Ab
bauleistung lasst sich zumindest teilweise 
der beobachtete dosisabhangige Anstieg der 
Biomasse-bezogenen Parameter nach An
wendung der Fettsaure-Herbizide erklaren. 
Der hohe Eintrag an Kohlenstoff - speziell 
mit dem Essigsaure-Praparat mit seinem un
giinstigen C/N-Verhaltnis - fiihrt anderer
seits zu ei ner voriibergehenden biologischen 
Festlegung des Stickstoffs im Boden. Diese 
Ergebnisse zeigen, dass potenziell biozide 
Effekte oft van der stimulierenden Wirkung 
des Nahrstoffeintrags iiberlagert werden. 
Bezogen auf die untersuchten Parameter 
lasst sich daher fiir die beiden Fettsaure
Herbizide eine positive okotoxikologische 
Bewertung ableiten. 

Einfluss (% der Kontrolle) verschiedener Dosierungen eines Essig
saure- (= TEM) und eines Pelargonsaure-Herbizids (- Fin) sowie 
eines Referenzherbizids (= Ref.) auf mikrobielle Aktivitaten 
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Institut fiir Folgenabschat

zung im Pflanzenschutz 

Das Institut fi.ir Folgenabschatzung im Pflan
zenschutz untersucht die komplexen Auswir
kungen des Pflanzenschutzes auf Okologie 
und Okonomie. Es verarbeitet das vorhan
dene Wissen mit Methoden der Informatik, 
um Nutzen und Risiken van Pflanzenschutz
verfahren und Pflanzenschutzstrategien ab
zuschatzen, aus wissenschaftlicher Sicht zu 
bewerten und Optionen fi.ir die Zukunft zu 
entwickeln. Das Institut evaluiert die Folgen 
geplanter und erlassener Zulassungsaufla
gen und anderer Mafsnahmen der Risikomin
derung der Pflanzenschutzmittelanwendung 
fi.ir den Naturhaushalt. Es entwickelt pflan
zenschutzbezogene Indikatoren fi.ir eine 
nachhaltige Pflanzenproduktion durch Kom
bination der inharenten umweltrelevanten 
Eigenschaften der Pflanzenschutzmittel mit 
Daten Uber ihre praktische Anwendung und 
Anwendungsbedingungen einschliefslich der 
Effekte auf Qualitat und Quantitat der Ern
teprodukte. Diese Indikatoren werden auf 
internationaler und nationaler Ebene sowie 
auf der Ebene van Naturraumen angewen
det. Damit leistet das Institut eine unmit
telbare politikberatende Forschungsarbeit. 
Es arbeitet in entsprechenden Gremien der 
OECD und EU-Projekten mit. 

Zur Uisung der Aufgaben werden im In
stitut verschiedene mathematische Modelle 
erschlossen und erarbeitet. Die Technologie 
Geografischer Informationssysteme (GIS) 
findet im Institut eine breite Anwendung. 
Neben der Folgenabschatzung werden 
die Methoden der Informationstechnolo
gie auch zur Erarbeitung und Validierung 
van Elementen des integrierten Pflanzen
schutzes genutzt, um damit das Leitbild des 

wickeln und seine praktische Umsetzung zu 
untersti.itzen. Im begrenzten Umfang wer
den die komplexen theoretischen und wis
sensintegrierenden Untersuchungen durch 
eigene experimentelle Arbeiten im Freiland 
erganzt. 

Im Berichtsjahr war die Arbeit im Institut 
wesentlich durch das im Oktober 2004 verab
schiedete ,,Reduktionsprogramm chemischer 
Pflanzenschutz" des Bundesministeriums fur 
Ernahrung, Landwirtschaft und Verbrau
cherschutz bestimmt. Fi.ir die erste (Januar 
2005) und zweite (Mai 2005) Sitzung des zur 
Begleitung des Reduktionsprogramms ein
gerichteten Forums und den erganzenden 
Fachgesprachen wurden Konzepte erarbei
tet. Das betraf insbesondere die NEPTUN
Erhebungen (Netzwerk zur Erhebung des 
tatsach Lichen Pflanzenschutzmittelei nsatz 
in den Naturraumen Deutschlands) und 
die Ermittlung des Behandlungsindex, das 
Risikobewertungsmodell SYNOPS (Synop
tische Bewertung des Risikopotenzials van 
Pflanzenschutzmittelwirkstoffen) und den 
deutschen Pflanzenschutzindex (PIX) so
wie ein erstes Konzept fi.ir das Hot Spot
Management zur Risikominderung bei der 
pra ktischen Pflanzensch utzmittela nwen
dung. Neben der Darstellung der Konzepte 
und Methoden fiir die unterschiedlichen, 
im Forum vertretenen gesellschaftlichen 
Gruppen wurde die Datenbasis erweitert. 
So wurden die zweite Stichprobenerhebung 
zum tatsachlichen Pflanzenschutzmittel
einsatz im Obstbau aus dem Jahre 2004 
ausgewertet und die NEPTUN-Erhebungen 
fi.ir den Gemiisebau und den Zuckerriiben
anbau koordiniert und fachlich begleitet. 
Parallel dazu wurden vorbereitende Arbeiten 
fiir die zweite Erhebung im Ackerbau, die in 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bau
ernverband im Jahre 2006 begonnen werden 

integrierten Pflanzenschutzes fort zu ent- soll, geleistet. In diesem Zusammenhang 

erfolgte eine wissenschaftliche Uberarbei
tung der Regionalisierung Deutschlands in 
Erhebungsregionen. 

Im Rahmen des Konzepts fi.ir das Hot Spot
Management wurde die regionale Variante des 
Umweltrisiko-Bewertungsmodells SYNOPS 
weiterentwickelt und auf die Daten der 
NEPTUN-Erhebungen zum Acker-, Obst-, 
Wein- und Hopfenanbau angewendet. Da
durch gelang es, erste Entwiirfe van Hot 
Spot-Karten fi.ir Deutschland zu errechnen, 
die im Jahr 2006 verifiziert, analysiert und 
diskutiert werden sollen. Synergieeffekte 
konnten bei den Arbeiten zum nationalen 
Bewertungsmodell SYNOPS und dem EU
Projekt HAIR (Harmonised Environmental 
Indicator for Pesticide Risk) erzielt werder., 
bei dem das Institut das Teilthema zum Be
reich Aquatik federfi.ihrend bearbeitet. Die 
Erfahrungen bei der Indikatorenentwicklung 
und den NEPTUN-Erhebungen konnten im 
Auftrag des BMELV in eine EU-Verordnung zu 
,,Pesticide Statistics" eingebracht werden. 

Auch im Jahr 2005 bildeten die GIS-Arbeiten 
einen besonderen Schwerpunkt im Institut. 
Nachdem das Geodatenmanagementsystem 
auf Oracle 9 und ArcSDE umgestellt warden 
war, konnte die Geodatenbank Obstbau fi.ir 
die probabilistische Expositionsabschatzung 
aquatischer Nichtzielorganismen erarbeitet 
werden. Diese Arbeiten wurden im Auftrag 
des Bundesamtes fi.ir Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit und in Abstimmung 
mit dem Umweltbundesamt durchgefiihrt. 
Damit wurde die wissenschaftliche Grund
Lage fi.ir einen Paradigmenwechsel bei dem 
fiir die Zulassung van Pflanzenschutzmitteln 
verwendeten Expositionsmodell eingeleitet, 
der auch zu einer Vereinfachung van Anwen
dungsbestimmungen fur Pflanzenschutzmit
tel fi.ihren soll. 

Mit SYNOPS errechnete Indizes des akuten und chronischen Risikopotenzials fiJr Regenwurmer, Daphnien, Fische und Honigbiene 
(Mittelwert der Jahre 2000, 2002 und 2004) 

Akutes Risikopotenzial ChR>m5CIMls Rliilopotaitit 

Wirkungsbereich 
Anzahl Regen-

!laphnie Fische Alger, 
Honig-

� Indikationen wurm !Jiene 

Herbizide 626 0,0042 0,0037 0,0018 0,1644 0,0008 

Fungizide 605 0,0014 0,0218 0,0430 0,0901 0,0026 

Insektizide 376 0,0012 0,2110 0,1977 0,0028 0, 1032 



Ver9leich des Risikopotenzials van Pfl.anzenschutzmittelwirkstoffen zwischen dem Basiszeitraum (2000, 2002 und 2004) und dem Jahr 1987 
(An9aben in %} 

AkU1:es Risi�o;iotenzial 

Wirkstoff9ruppe 

Herbizide 

Fun9izide 

Insektizide 

Reger.-
Daph�ie 

wurm 

Nutzung des Bewertungs

modells SYNOPS fur den deut

schen Pflanzenschutzindex 

Der Erfolg des ,,Reduktionsprogramms che

mischer Pflanzenschutz" soll durch verschie

dene Indikatoren sichtbar gemacht werden, 

die unter dem Synonym PIX (f_flanzen

schutz-!nde�) zusammenfassend dargestellt 

werden. Als Teilindikatoren dienen dabei der 

Behandlungsindex als MaB fiir die Intensi

tat des chemischen Pflanzenschutzes, der 

Risikoindex als MaB fUr das Umwelt-Risi

kopotenzial der in der Landwirtschaft ein

gesetzten Wirkstoffe sowie Ergebnisse des 

Lebensmittel- und Umweltmonitorings. Fiir 

die Berechnung des Risikoindex wird das 

Bewertungsmodell SYNOPS angewendet. 

Die Basis bilden nationale Verkaufszahlen 

der Wirkstoffe aus den Jahren 2000, 2002 

und 2004. Damit eine Risikoberechnung aus 

den Verkaufszahlen Uberhaupt moglich ist, 

wurden auf der Grundlage der Verkaufsmen

gen wirkstoff- und kulturbezogene Anwen

dungsflachen errechnet, d. h., eine Schat

zung der Anwendung vorgenommen. Dies ist 

notwendig, weil die direkte Erhebung von 

Anwendungsdaten im Rahmen des NEPTUN

Projektes nur in groBeren zeitlichen Abstan

den von etwa vier bis fiinf Jahren moglich 

ist, wahrend die Verkaufszahlen jahrlich zur 

VerfUgung stehen. 

In die Grundgesamtheit fUr die Anwen

dungsschatzung wurden alle Wirkstoffe 

aufgenommen, die in dem entsprechendem 

Jahr Uber einer Mindestverkaufmenge la

gen sowie Wirkstoffe, die bereits bei sehr 

niedrigen Aufwandmengen (z. B. Sulfonyl

harnstoffe) wirken und daher eine relativ 

hohe Applikationsflache erwarten lieBen. 

Bei den Herbiziden waren das insgesamt 

54, bei Fungiziden 40 und bei den Insek-

Fische Algen 
Honig-
biene 

45 36 4€ 

56 131 - "
:L 

14 

tiziden 27 Wirkstoffe. FUr jeden Wirkstoff 

wurden alle im entsprechenden Jahr zugel

assenen Indikationen bestimmt und mittels 

SYNOPS die Risikoi<ennziffern berechnet. 

Diese Risikokennziffern charakterisieren 

das Risikopotenzial der Indikatoren unter 

worst-case-Bedi ngungen. AnschlieBend 

wurden die Risikokennziffern Uber alle 

Wirkstoffe und Indikatoren getrennt nach 

den drei Wirkungsbereichen und Kulturen/ 

Kulturgruppen gewichtet zusammenge

fasst. Welches Gewicht dabei die einzelne 

Indikation erhalt, richtet sich nach deren 

errechneter Applikationsflache. Die sich 

ergebenden gewichteten Mittelwerte i.iber 

alle zugelassenen Indikationen der einbezo

genen Wirkstoffe aus den Jahren 2000, 2002 

und 2004 sind tabellarisch dargestellt. Sie 

stellen auch die Bezugsbasis fur das ,,Reduk

tionsprogramm chemischer Pflanzenschutz" 

bezUglich des Umwelt-Risikopotenzials der 

hauptsachlich eingesetzten Wirkstoffe che

mischer Pflanzenschutzmittel dar. 

Eine Bewertung dieser Ausgangsbasis wird 

moglich, wenn man sie mit den entspre

chend berechneten Risikokennziffern aus 

dem Jahr 1987 vergleicht. Setzt man die fUr 

1987 errechneten Werte jeweils auf 100 %, 

ergibt sich die tabellarisch dargestellte re

lative Veranderung des Risikopotenzials zu 

Beginn des Reduktionsprogramms gegeni.i

ber der Situation vor rund 15 Jahren. Seit 

1987 ist mit Ausnahme des akuten Risikos 

von Fungiziden fiir Algen eine erhebliche 

Reduzierung des Risikopotenzials erfolgt. 

NEPTUN 2004 - Erhebung zur 

Anwendung von Pflanzen

schutzmitteln im Obstbau 

Im Berichtsjahr erfolgte die Auswertung 

der im Jahr 2004 durchgefuhrten Stichpro

benerhebung zur Anwendung von Pflanzen

schutzmitteln im Obstbau. Fur die regio

nalspezifische Datenerfassung wurden fur 

die verschiedenen Kulturen regionale Er

hebungsgebiete definiert und insgesamt in 

1.200 Stichprobeneinheiten 27 .503 Pflan

zenschutzmittelanwendungen erfasst. 

Die Unterschiede zwischen den Erhebungs

gebieten beruhen auf den verschiedenen 

Standortbedingungen und Produktionsver

fahren bzw. -zielen (z. B. Tafelobst oder 

Mostobst). Gemessen am Behandlungsindex, 

dem wichtigsten Parameter zur Bewertung 

der Intensitat der Anwendung chemischer 

Pflanzenschutzmittel, sind 70 bis 80 % der 

Berechnete Behandlun9sindizes fur Deutschland (BWE: Bewirtschaftun9seinheiten) 

Fruchtart Anzahl BWE alle MaBnahmen Fungizide Herbizide Insektizide 

Apfel 577 27,5 21,8 0,4 5,3 

Birnen 103 18,8 14,8 0,5 3,5 

Pflaumen 169 6,9 4,2 0,2 2,5 

Sauerkirschen 185 6,7 5,2 0,3 1,2 

SUBkirschen 166 5,8 3,8 0,2 1,8 
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Vergleich der 2001 und 2004 im Obstbau eingesetzten Fungizide und Insektizide (Wirkstoffe) 

Furgizide 

Apfel 27 

Birnen 22 

Pflaumen 22 

Sauerkirschen 18 

SUBkirschen 11 

Anwendungen Fungizidapplikationen. Mit 

einem Anteil van 2 bis 4 % haben Herbizide 

einen vergleichsweise geringen Anteil bei 

der Anwendung van Pflanzenschutzmitteln 

im Obstbau. 

Beim Wirkstoffranking ergaben sich durch 

Nichtverfi.igbarkeit wichtiger Wirkstoffe wie 

Dithianon (Standardfungizid im Kern- und 

Steinobst), Pirimicarb (Insektizid gegen 

Blattlause) oder Glufosinat (Herbizid) teil

weise erhebliche Veranderungen zur Erhe

bung im Jahr 2001. So fiihrte das Fehlen van 

Dithianon bei Steinobst zu einem bedenk

lich intensiven Einsatz van Kupfer, dessen 

Anteil sich verdoppelte. Zur Bekampfung 

van Blattlausen und der Kirschfruchtflie

ge wurde in Kirschen verstarkt Dimethoat 

eingesetzt. Bei Si.il?,kirschen verzehnfachte 

sich der Anteil dieses Wirkstoffes, weil der 

Wirkstoff Fenthion ersetzt werden musste. 

Der Vergleich der Ergebnisse aus den Er

hebungen 2001 und 2004 zeigt, dass die 

Anzahl der eingesetzten Wirkstoffe bei Fun

giziden und Insektiziden deutlich abgenom

men hat, was im Hinblick auf die Entstehung 

van Resistenzen gegen Schaderregern als 

bedenklich anzusehen ist. 

Den in den NEPTUN-Erhebungen erhobenen 

Daten kommt sowohl aus wissenschaftlicher 

als auch aus politischer Sicht grol?,e Bedeu

tung zu. Die Fortfi.ihrung dieser Erhebungen 

ist deshalb auch ein zentraler Bestandteil 

des ,,Reduktionsprogramms chemischer 

Pflanzenschutz". 
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Regionalisierung der 

deutschen Ackerbaugebiete 

fiir die NEPTUN-Erhebung 

Die Erhebungen zur Anwendung van che

mischen Pflanzenschutzmitteln (NEPTUN

Projekte) werden mit dem Ziel durchgefiihrt, 

den tatsachlichen Pflanzenschutzmittel

einsatz in Regionen mit vergleichbaren 

Bedingungen fiir die landwirtschaftliche 

Produktion zu erfassen. Deshalb erfolgen 

sie naturraumbezogen. Fiir die im Jahr 2000 

durchgefUhrte NEPTUN-Erhebung wurde 

Deutschland in 34 Regionen eingeteilt. Bei 

der Durchfiihrung des Projekts und bei der 

Auswertung der erhobenen Daten zeigte sich 

jedoch, dass es nicht moglich war, fi.ir alle 

Fruchtarten den notwendigen Stichproben

umfang zu gewahrleisten. Aul?,erdem war der 

Aufwand fi.ir die Datenakquisation durch die 

hohe Anzahl der Erhebungsregionen extrem 

hoch. Aus diesen Gri.inden war es notwen

dig, fi.ir zuki.inftige Erhebungen im Ackerbau 

neue Regionen zu bestimmen, wobei deren 

Anzahl auf hiichstens 20 verringert werden 

sollte. Dabei waren zusatzlich folgende Rah

menbedingungen zu beachten: 

• Fachlicher Hintergrund fiir diese Regiona

lisierung ist die Anwendung van Pflanzen

schutzmitteln im Ackerbau,

• die Regionen dUrfen eine gewisse Min

destgrol?,e nicht unterschreiten,

• die Grenzen der Regionen entsprechen

den Grenzen van Gemeinden,

• die Regionen werden durch geschlossene

Gebiete reprasentiert.

Die Regionalisierung erfolgte auf der 

Basis der Wachstumsbedingungen van 

Wi nterweizen: 

• Mitteltemperatur der Monate April und

November (Klimadaten van 370 Stationen

des Deutschen Wetterdienstes)

• Niederschlagssumme der Monate April

und November

• Bodengi.ite ( durchschnittliche Boden

wertzahlen der Gemeinden)

• Weizenertrag ( durchsch nittliche Ertrage

1999 auf Kreisebene)

• Weizenanbaudichte (kreisbezogene Daten

aus 1999).

Die Gemeindedaten wurden mit Hilfe van 

statistischen Verfanren analysiert und mit 

der GIS-Software ARCINFO verarbeitet. Das 

Verfahren zur Abgrenzung van Regionen 

ist zur Liisung analoger Fragestellungen 

geeignet, die vollstandig automatisierte 

Ableitung einer vorgegebenen Anzahl van 

Regionen ist allerdings nicht miiglich. Die 

endgUltigen Grenzen dieser Gebiete mi.issen 

in der Regel in einem weiteren, durch Exper

tenwissen gesti.itzten Schritt abschliel?,end 

festgelegt werden. 

PLASMOVITI - Simulations

modell zur Vorhersage des 

Auftretens des Falschen Mehl

taus (Plasmopara viticola) 

an der Weinrebe 

Der Pilz Plasmopara viticola ist einer der 

bedeutendsten Krankheitserreger im Wein

bau. Die Bekampfung dieses Pilzes mit dem 

Ziel, Reben und Trauben gesund zu erhalten, 

erfolgt gegenwartig durch bis zu acht Fungi

zidanwendungen pro Vegetationsperiode. 

In einem vom BMELV geforderten Kooperati

onsprojekt wurde van der Forschungsanstalt 

Geisenheim, dem Staatlichen Weinbauinsti

tut Freiburg im Breisgau und der BBA das 

Simulationsmodell PLASMOVITI erarbeitet. 

PLASMOVITI soll als Entscheidungshilfe fi.ir 

den amtlichen Rebschutzdienst dazu bei

tragen, zielgerichtete, optimal terminierte 

Bekampfungsempfehlungen zu ermiiglichen 

und somit die Anzahl der Pflanzenschutzmit

telanwendungen gegen Plasmopara viticola 

zu reduzieren. Mehrjahrige Untersuchungen 



haben gezeigt, dass bodenbiirtigen Infekti

onen ei ne grofsere Bedeutung beigemessen 

werden muss. Aus diesem Grunde basiert in 

PLASMOVITI die Simulation der Epidemieent

wicklung nicht nur auf blattbiirtigen Infekti

onen (Sekundarzyklus des Pilzes), wie in den 

bis her genutzten Modellen, sondern beriick

sichtigt auch bodenbiirtige Infektionen, die 

im Verlauf der Vegetationsperiode mehrmals 

auftreten konnen. Als Eingangsparameter 

werden Wetterdaten aus dem agrarmete

orologischen Messnetz der Bundeslander 

genutzt (Stundenwerte von Temperatur, 

relativer Luftfeuchte, Niederschlag und 

Blattbenetzung). Das Modell zeigt mogliche 

Neuinfektionen, sowohl Primar- als auch Se

kundarinfektionen, und die entsprechenden 

Inkubationszeiten auf. Es ist geplant, die 

Validierung von PLASMOVITI in den Jahren 

2006 und 2007 an der Forschungsanstalt 

Geisenheim durchzufiihren. Falls im Rahmen 

dieser Erprobung nachgewiesen wird, dass 

das Modell iiber eine fur den Praxiseinsatz 

ausreichende Abbildungsgiite verfiigt, soll 

es zukiinftig im Rahmen der Rebschutzbe

ratu ng ei ngesetzt werden. 

Der Einfluss unterschiedlicher 

Bewirtschaftungsmagnahmen 

auf die Qualitat der Flora von 

Saumbiotopen 

In einem langfristigen Beobachtungspro

gramm zur Ermittlung der Auswirkungen 

unterschiedlich bewirtschafteter landwirt

schaftlicher Flachen auf die Qualitat der 

Flora angrenzender Saumbiotope wurden 

vegetationskundliche Erhebungen auf Dau

erbeobachtungsflachen von insgesamt 26 

Saumbiotopen in den Naturraumen Ruck

land der Mecklenburger Seenplatte und 

der Mittelbrandenburgischen Platten und 

Niederungen durchgefiihrt. In den Unter

suchungen wurden Vegetationsaufnahmen 

in der Regel zu vier Terminen wahrend der 

Vegetationsperiode vorgenommen, so dass 

eine fast vollstandige Erfassung der Pflan

zenarten auf dem jeweiligen Saumbiotop je 

Jahr moglich war. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl und 

das Auftreten einzelner Arten zwischen den 

Beobachtungsjahren variieren. Auf Saumbi-

otopen, die sowohl an extensiv als auch an 

konventionell bewirtschaftete Flachen gren

zen, wurden gelegentlich Rote-Liste-Arten 

gefunden, z. B. Consolida regalis (Feld-Rit

tersporn) oder Camelina microcarpa (Klein

friichtiger Leindotter). Die Ergebnisse be

statigen, dass Extensivierungsmafsnahmen 

iiberwiegend positive Auswirkungen auf 

die Qualitat der Flora in den benachbar

ten Saumbiotopen haben. Konventionelle 

Bewirtschaftung fiihrte jedoch nicht immer 

zu negativen Auswirkungen auf die Flora. 

In breiten Saumen (> 4 m), Boschungen 

oder breiten Heckensaumen mit benachbar

ten konventionell bewirtschafteten Flachen 

wurden teilweise wertvolle Pflanzenarten 

gefunden. 

Die Untersuchungen belegen, dass der 

Stickstoffeintrag durch die angrenzende 

landwirtschaftliche Flache eine besonders 

grofse Rolle bei der Auspragung der Vege

tation spielt. Die mittleren Stickstoffzeiger

werte der Vegetation der Saumbiotope, die 

an extensiv bewirtschaftete Flachen gren

zen, weisen darauf hin, dass sich je nach 

Bodenart und Dauer der Umstellung von 

konventionell auf extensive Bewirtschaf-

Einteilung Deutschlands in NEPTUN-Erhebungsregionen fur den 

Ackerbau 

Pflanzenschutzm1ttelanwendung im Weinbau 
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Sandtrockenrasenart Corynephorus canescens 

tung eine regional und standorttypische 

Flora einstellen kann. 

Allen untersuchten Saumbiotopen war Uber

wiegend die Graserdominanz gemeinsam, es 

traten meist Elemente der Molinio-Arrhen

atheretea R. Tx. 1937 (Gesellschaften des 

WirtschaftsgrUnlandes) auf. Haufig domi
nierte auch Elymus repens (Gewtihnliche 

Quecke); am Wegrand des Saumes kam das 

Lolietum perennis Garns 1927 (Weidel

gras-Breitwegerich-Trittrasen) vor. Auf den 

armen, schnell aushagernden Sandbtiden 

wurden auf Saumbiotopen, die an Dauer

brachen oder wieder in Bewirtschaftung 

genommene Dauerbrachen angrenzen, re

gional- und standorttypische Arten der 

Sandtrockenrasen gefunden, z. B. Coryne

phorus canescens (Silbergras) oder Jasione 

montana (Berg-Jasione). 

Inwieweit Herbizidabdrift zu Veranderungen 

der Vegetationsauspragung in Saumbioto

pen beitragt, ist noch nicht eindeutig be

legt. Herbizidschaden an Nichtzielpflanzen 

auf den Saumbiotopen wurden stellenweise 

beobachtet. Es kann vermutet werden, dass 

das unterschiedliche Auftreten bestimmter 

Pflanzenarten in einzelnen Beobachtungs

jahren u. a. neben anderen EinflUssen durch 

Herbizideintrag hervorgerufen wurde. 

Probabilistische Bewertung 

des Umweltrisikos von 

Pflanzensch utzmitteln 

Im Rahmen der Bewertung des Risikos von 

Pflanzenschutzmitteln fUr den Naturhaus

halt wird derzeit von den an der Zulassung 

beteiligten Behtirden ein Paradigmenwech

sel vorbereitet. Die bisherige Verfahrens

weise bei der Expositionsanalyse soil durch 

probabilistische Komponenten abgeltist 

werden. Die Mtiglichkeiten einer probabi

listischen Risikobewertung gehen Uber die 

einer deterministischen Bewertung hinaus, 

da auch zur Haufigkeit und der Wahrschein

lichkeit des Risikos Auskunft gegeben wer

den kann. Zudem kann die Variabilitat der 

Eingangsparameter in den Entscheidungs

prozess einbezogen werden. Es wird somit 

mtiglich, realistischere Anwendungsbestim

mungen festzulegen. 

Im Auftrag des Bundesamtes fUr Verbrau

cherschutz und Lebensmittelsicherheit 

wurden im Berichtsjahr erste Ergebnisse zur 

bundesweiten Expositionssituation aqua

tischer Lebensgemeinschaften durch Abtrift 

fUr die Kulturen des Obstbaus vorgelegt. 

Voraussetzung fUr diese Arbeiten waren 

Informationen Uber die reale Landschaft, 
die in hoher raumlicher und thematischer 

Aufltisung als Digitale Landschaftsmodelle 

in den Datenbanken des Instituts gepflegt 

Sandtrockenrasenart Jasione montana 

und fUr Auswertungen mit modernen GIS

Werkzeugen und Datenbanksystemen vor

gehalten werden. Die Grundlage der pro

babili sti schen Expositionsabsch atzungen 

und Risikoanalysen bildet eine Datenbank, 

die die raumlichen Beziehungen zwischen 

Obstflachen und Oberflachengewassern ab

bildet . Dazu wurden alle Oberflachengewas

ser bis zu einer Entfernung von 150 m zu 

Obstflachen aus dem ATKIS-Datenbestand 

selektiert und durch eine Segmentierung 

in 25 m Abschnitte unterteilt. Jedes Ge

wassersegment wird als Gewasserpunkt mit 

den entsprechenden Gewasserparametern 

(Gewasserbreite, Gewassertyp, u. a.) in ei

ner Datenbank gespeichert. FUr jeden dieser 

Gewasserpunkte wird in acht Himmelsrich

tungen die Nachbarschaft zu landwirtschaft

lichen Flachen (z. B. Obstbau) gebildet und 

die Entfernung der Obstflache zum Gewasser 

ermittelt. 

Landschaftselemente, die zur Abdriftmin

derung (z. B. Hecken, Feldgehtilze oder 

Baumreihen) zwischen Obstflachen und 

Gewassern beitragen ktinnen, werden als 

spezifische Faktoren bei der Berechnung 

der Konzentration von Pflanzenschutzmit

teln in Gewassern berUcksichtigt. In einem 

mehrstufigen raumlichen Analyseverfahren 

wird jeder Gewasserabschnitt hinsichtlich 

seines Wiederbesiedlungspotenzials aus um

gebenden Abschnitten, die als unbelastet 

durch Pflanzenschutzmittel gelten ktinnen, 

untersucht. Dadurch werden Effekte, die von 



einer Wiederbesiedlung ausgehen ki:innen, 

beachtet. Die Arbeiten sollen 2006 weiter

gefiihrt werden. 

Neue Moglichkeiten fur das 

Pflanzenschutzmittel

Management auf gewasser

fernen Landwirtschaftsflachen 

Anders als bei der probabilistischen Exposi

tionsanalyse, die im Rahmen der Zulassung 

van Pflanzenschutzmitteln durchgefUhrt 

wi rd, stehen gewasserferne Landwirtschafts

flachen im Blickpunkt der Betrachtung 

eines im Berichtsjahr abgeschlossen Vor

habens. Dabei wurde ein praxistaugliches 

Verfahren entwickelt, welches - zunachst 

fUr den Eintragspfad Abdrift und bezogen 

auf die Exposition aquatischer Organismen 

- Landwirtschaftsflachen objektiv identifi

ziert, van denen keine Beeintrachtigung fUr

umliegende Gewasser ausgehen. Der Anteil

dieser Flachen liegt in den Bundeslanden

bei Ackerflachen zwischen 10 und 70 %, bei

Raumkulturen zwischen 25 und 60 %.

Die Informationen zur raumlichen Lage die

ser gewasserfernen Gebiete ki:innen Uber di

gitale oder analoge Kartenwerke sowie Uber 

das Internet zur VerfUgung gestellt werden. 

Prototypen fUr die Bereitstellungswege sol

cher Karten wurden im Vorhaben realisiert. 

Der Praxis werden mit den Karten Hilfsmittel 

fiir die Anwendung van Pflanzenschutzmit

teln an die Hand gegeben. Alle Bundeslan

der, die Uber die entsprechende Datenbasis 

(ATKIS DLM25, 2. Ausbaustufe) verfUgen, 

ki:innen das Verfahren nutzen. Die entspre

chenden Karten werden den Bundeslandern 

auf DVD bereitgestellt. 

Anwendung des Umwelt

Risikobewertungsmodells 

SYNOPS im Rahmen des 

Hot Spot-Managements 

Im Rahmen des ,,Reduktionsprogramms che

mischer Pflanzenschutz" ist die regionale 

Anwendung van SYNOPS Teil eines umfas

senden Systems zur Erkennung van potenzi

ell hi:iheren Risikobereichen (Hot Spots), die 

durch die Anwendung chemischer Pflanzen

schutzmittel auf die Umwelt entstehen. Die 

feldbezogenen Oaten der landwirtschaftlich 

genutzten FlachenstUcke werden mit Hilfe 

spezifisch entwickelter GIS-Werkzeuge aus 

dem Informationssystem ATKIS abgeleitet. 

Hierfiir entwickelte GIS-Prozeduren ermi:ig

lichen die VerknUpfung dieser geografischen 

Oaten mit einer digitalen Bodenkarte, einem 

digitalen Gelandemodell und einem Klima

Datensatz (ea. 100 Klimastationen), um 

dadurch die feldbezogenen Input-Parame

ter zu ermitteln. Die Kulturarten werden 

entsprechend der Anbaustatistik zufallig 

verteilt. 

Die Parameter fUr die praktische Anwendung 

van Pflanzenschutzmitteln werden den NEP

TUN-Erhebungen entnommen. Jeder Frucht

art wird dabei zufallig ein der NEPTUN-Er

hebung entsprechendes Applikationsmuster 

innerhalb einer Region zugewiesen. Dadurch 

ist es mi:iglich, fiir alle 1,5 Millionen land

wirtschaftlich genutzte FlachenstUcke in 

Deutschland ein Risikopotenzial zu be

rechnen. Die ermittelten Risikopotenziale 

werden in einer Oracle-Datenbank gespei

chert und ki:innen mit GIS-Software raum

lich dargestellt werden. Als Beispiel ist 

die Kennziffer (ETR) fUr das akute Risiko 

fUr Wasserfli:ihe (Daphnia) dargestellt. Die 

abgebildete Karte stellt die berechneten 

akuten Risikopotenziale fUr Wasserfli:ihe 

der einzelnen FlachenstUcke dar, die sich 

aus der Spritzfolge auf den FlachenstUcken 

ergeben. Die Risikopotenziale werden in vier 

Kategorien eingeteilt: 

hohes Risikopotenzial: ETR > 1, 

mittleres Risikopotenzial: 1 > ETR > 0, 1, 

geringes Risikopotenzial: 0,001 > ETR > 0,01, 

kein relevantes Risikopotenzial: ETR < 0,001. 

Die feldbezogenen Risikopotenziale wer

den im nachsten Schritt aggregiert. Man 

erhalt fUr einzelne Raumeinheiten (z. B. 

10 x 10 km) Flacheneinheiten, auf denen 

ein bestimmtes Risikopotenzial (z. B. ETR= 1 

oder ETR = 0, 1) Uberschritten wird. Die darge

stellten Auswertungen zeigen exemplarisch 

die berechneten akuten Risikopotenziale fiir 

Wasserfli:ihe mit und ohne BerUcksichtigung 

der gesetzlichen Abstandsauflagen. 

Die Auswirkungen der gesetzlichen Ab

standsauflagen sind deutlich zu erkennen. 

Lasst man sie unberUcksichtigt, zeigt sich, 

dass auf 18 (0,4 %) der Flacheneinheiten ein 

hohes und auf 592 (15,4 %) ein mittleres Ri

sikopotenzial besteht. Durch Beriicksichti

gung der Abstandsauflagen sind diese Werte 

deutlich reduziert. Es werden nur noch bei 2 

(> 0,01 %) bzw. 60 (1,6 %) der Flachenein

heiten hohe bzw. mittlere Risikopotenziale 

festgestellt. In der Abbildung wird deutlich, 

dass sich die Flacheneinheiten mit erhi:ih

ten Risikowerten auf raumlich begrenzte 

Regionen beschranken. Die Differenz zwi

schen beiden Karten macht auf die Regionen 

aufmerksam, in denen eine Kontrolle der 

guten fachlichen Praxis, zu der auch die 

Feldbezogene Risikokennziffern am Beispiel des akuten Risikopotenzials fur Wasserflohe 

. ' 
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• ETR<0.01

• ETR>0.1 • ETR>l
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Mittelwert 

abr_da 

_ 0.0000 - 0.0010 

CJo.0011 -0.0100 

00.0101 -0.1000 

[";:"J0.1001 -1.0000-

- 1.0001 - 10.0000 

Mittelwert 

abr_da 

_ 0.0000 - 0.0010 

·-- j 0.0011 -0.0100 

=:]0.0101 -0.1000 

=0.1001-1.0000-

Akutes Risikopotenzial fur Wasserfl.ohe ohne (links) bzw. mit Berucksichtigung der Abstandsaufl.agen (rcchts) 

Einhaltung der Anwendungsbestimmungen 

von Pflanzenschutzmitteln zahlt, besonders 

wichtig ist, weil hier nicht mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden kann, dass Versto

r..e zu negativen Umweltwirkungen flihren 

konnen. Abschlielsend ist zu bemerken, dass 

hier nur vorlaufige Aussagen getroffen wur

den; weitere GIS-Werkzeuge zur Identifika

tion von Hot Spot-Bereichen befinden sich 

in der Entwicklung. 
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Institut fiir integrierten 

Pflanzensch utz 

Im Institut fUr integrierten Pflanzenschutz 
wird das Konzept des integrierten Pflanzen
schutzes in Richtung auf eine erhohte Um
weltvertraglichkeit und nachhaltige Land
bewirtschaftung weiter entwickelt. Durch 
Nutzung natUrlicher Regelmechanismen, 
pflanzenbaulicher MaBnahmen und neuer 
Moglichkeiten der Schadensabwehr wird 
die Sicherung gesunder Pflanzenbestande 
bei Reduzierung der Anwendung von che
mischen Pflanzenschutzmitteln auf das not
wendige Mar?, angestrebt. Neben der sys
tematischen Erfassung des Wissensstandes 
steht die Erforschung und E,probung von 
Bausteinen des integrierten Pflanzen
schutzes im Vordergrund, die gemeinsam 
mit anderen Instituten der Biologischen 
Bundesanstalt zu Pflanzenschutzkonzepten 
zusammengefUhrt werden. Die Aufgaben des 
Instituts sind auch in internationale Akti
vitaten eingebunden. Fachkollegen aus der 
EU und anderen europaischen Landern sowie 
aus China, dem Iran, Syrien und Frankreich 
weilten zu Forschungsaufenthalten oder 
zum Informationsaustausch im Institut. 
Wissenschaftler des Institutes besuchten 
Partnereinrichtungen in der EU, im Iran, in 
Japan und in Australien. 

Das Institut wirkt mit am Genehmigungs
verfahren zum SchlieBen von Bekampfungs
lUcken gemaB §§ 18, 18a Pflanzenschutz
gesetz. Es ist in das Antragsverfahren ein
schlieBLich der ListenfUhrung und PrUfung 
von Pflanzenstarkungsmitteln gemaB §§ 
31, 31a, 31b Pflanzenschutzgesetz invol
viert und Ubernimmt dabei die Risikobewer
tung fUr den Zielbereich, d. h. die Pflanze 
selbst. AuBerdem untersucht das Institut 
durch freisetzungsbegleitende Sicherheits
forschung mogliche Risi ken des Anbaus von 
gentechnisch veranderten Kulturpflanzen 
fUr die Nachhaltigkeit der Landnutzung und 
den integrierten Pflanzenschutz. 

Besondere BemUhungen waren im Berichts
jahr auf konzeptionelle und pflanzenschutz
politische Arbeiten gerichtet. Das Institut 
wirkte maBgeblich an der Oberarbeitung der 
Grundsatze fUr die DurchfUhrung der guten 
fachlichen Praxis im Pflanzenschutz mit. 
Die Neuauflage wurde am 24.03.2005 im 
Bundesanzeiger publiziert. Das Institut war 
auBerdem im besonderen MaBe bei der Um-

setzung des am 29.10.2004 von der dama
ligen Bundesministerin KUnast verabschie
deten ,,Reduktionsprogramms chemischer 
Pflanzenschutz" beteiligt. Die Aufgaben 
der Bundesstelle werden im Wesentlichen 
von den Instituten fUr integrierten Pflan
zenschutz und fUr Folgenabschatzung im 
Pflanzenschutz wahrgenommen. Das In
stitut fUr integrierten Pflanzenschutz war 
beteiligt an der Vorbereitung und Durch
fUhrung der Konstituierenden Sitzung des 
Forums ,,Reduktionsprogramm chemischer 
Pflanzenschutz" am 25.01.2005 in Berlin 
und der 2. Sitzung am 25.05.2005 in Klein
machnow. Das Institut war Mitausrichter des 
1. Fachgesprachs ,,Reduktionsprogramm
chemischer Pflanzenschutz" am 24.05.2005
und mit groBem Erfolg wurde am 23. und
24.11.2005 in Kleinmachnow ein Workshop
,,Alternativen zum chemischen Pflanzen
schutz im Ackerbau" durchgefUhrt.

Nach dem Beschluss des ,,Reduktionspro
gram ms chemischer Pflanzenschutz" wur
den die aktuellen Arbeiten am Institut 
noch starker auf die Anforderungen des 
Programms ausgerichtet. Im Mittelpunkt 
stehen die komplexen Langzeitversuche 
auf dem Versuchsfeld Dahnsdorf und Un
tersuchungen in Praxisbetrieben. Dabei ver
dienen die Auswirkungen einer reduzierten 
Pflanzenschutzintensitat und die Bestim
mung des notwendigen MaBes bei der An
wendung chemischer Pflanzenschutzmittel 
besonderes Augenmerk. Der am 16.06.2005 
durchgefUhrte Versuchsfeldtag, zu dem sich 
70 Besucher einfanden, stand ganz im Zei
chen des 10-jahrigen Jubilaums des Ver
suchsfeldes und der Strategieversuche. 

Der Pflanzenschutz im bkologischen Land
bau hat sich als ein eigenstandiger Arbeits
schwerpunkt etabliert. Die experimentellen 
Arbeiten konzentrieren sich auf die Kon
trolle von Raps- und Kartoffelschadlingen 
sowie die Erprobung von Pflanzenstarkungs
mitteln und auf alternative Verfahren der 
Saatgutbehandlung. DarUber hinaus werden 
im Rahmen eines Forschungsverbundes auch 
andere Fragen des Pflanzenschutzes behan
delt. Ein breites Internetangebot bietet 
neben Informationen Uber alle Bereiche 
des Pflanzenschutzes ein Forum fUr den 
Informationsaustausch, an dem auch die 
einschlagigen Forschungseinrichtungen aus 
bsterreich und der Schweiz beteiligt sind. 

Ein bereits 1996 angelegter Versuch mit 
gentechnisch verandertem herbizidresis
tenten Raps und Mais dient der Bewertung 
langerfristiger Auswirkungen aus der Sicht 
des Pflanzenschutzes. Zunachst standen das 
Unkrautmanagement und langfristige Aus
wirkungen auf die Diversitat der Ackerbe
gleitflora im Vordergrund. Zwischenzeitlich 
wurden im Rahmen von Drittmittelprojekten 
auch Begleituntersuchungen zu agrar
okologischen und sicherheitsrelevanten 
Aspekten durchgefUhrt. In jUngster Zeit 
wurden Erhebungen zum Pollentransfer bei 
transgenem Mais und zur Auskreuzung des 
transgenen Rapses in konventionellen Raps 
durchgefUhrt. SchlieBlich erfolgten Unter
suchungen im Rahmen der im Jahre 2000 
begonnenen Feldstudie zu den okologischen 
Auswirkungen des Anbaues von Bt-Mais im 
Oderbruch, die im Jahre 2005 erstmalig als 
anbaubegleitendes Monitoring durchgefUhrt 
wurden. 

Langzeitversuche zum 

notwendigen MaB bei 

der Anwendung von 

Pfla nzensch utzmitteln 

Langzeitwirkungen von Pflanzenschutz
strategien auf die Populationsdynamik 
bodenbUrtiger Schaderreger, die Selektion 
schwer zu regulierender Unkrauter, die Re
sistenzentwicklung gegenUber Pflanzen
schutzmitteln, die Ertragsentwicklung so
wie die Energie- und N-Effizienz sind meist 
erst nach deutlich mehr als zehn Jahren 
sicher zu beurteilen. Somit erfordert die 
Abschatzung des notwendigen MaBes bei 
der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch 
Langzeitversuche, in denen die jeweiligen 
Pflanzenschutzstrategien Uber einen lan
geren Zeitraum untersucht werden. 

Der 1995 am Standort Dahnsdorf angelegte 
Versuch beinhaltet drei Bewirtschaftungs
systeme in modellhafter Betrachtung, von 
denen die Systeme ,,Marktfruchtbau" und 
,,Futterbau" durch zwei Intensitatsstufen 
der Pflanzenschutzmittelanwendung (si
tuationsbezogen = 100 % und 50 % von 
situationsbezogen) in den Hauptkulturen 
gekennzeichnet sind. 



Verunkrautung und Wirtschaftlichkeit der 

Herbizidanwendung 

In den letzten Jahren kam es naeh standiger 
Anwendung halbierter Herbizidaufwand
mengen infolge van Wirkungsverlusten im 
Bereieh van 10 bis 30 % zu einer Zunahme 
des Auftretens van insbesondere Windhalm 
(Apera spica-venti), Kamille-Arten (Matri

caria spp.) und Aekerstiefmiitterehen (Viola 

arvensis). Seit zwei Jahren sind naeh der Ap
plikation der halben Herbizidaufwandmenge 
aueh eine Selektion van Centaurea cyanus 

und eine zunehmende Restverunkrautung 
zu beobaehten. Dadureh verringerten sieh 
die herbizidbedingten Mehrertrage im Jahre 
2005 bei den angebauten Wintergetreidear
ten. In den konkurrenzschwaeheren Weizen
und Gerstenbestanden fallt der Mehrertrag 
der auf 50 % reduzierten Herbizidanwen
dung bereits seit dem siebten Versuchsjahr 
niedriger aus. Im konkurrenzstarken Rog
gen wurde dies erstmals im Beriehtsjahr 
ermittelt. 

Die Differenzen der herbizidbedingten Mehr
ertrage zwisehen den beiden Herbiziddosie
rungen lagen im letzten Versuehsjahr mit 
7 ,0 dt/ha bei Weizen, 8,5 dt/ha bei Gerste 
und 7 ,0 dt/ha bei Roggen iiberraschend in 
der gleiehen GroBenordnung. Damit ist die 
standige Halbierung der Herbizidaufwand
menge in Gerste und Weizen seit dem sieb
ten und im Roggen seit dem zehnten Ver
suehsjahr mit wirtsehaftlichen EinbuBen im 
Vergleieh zur Nutzung situationsbezogener 
Dosierungen verbunden. In der Wintergers
te fiihrte die Halbierung der Herbizidauf
wandmenge erstmals zu wirtschaftliehen 
Verlusten. 

Krankheitsauftreten und Wirtschaftlich

keit der Fungizidanwendung 

Bei Blatt- und Ahrenkrankheiten wurden 
bislang keine Langzeiteffekte dureh die 
Verminderung der Aufwandmenge van Fun
giziden festgestellt. Im Jahr 2005 war das 
Krankheitsauftreten relativ niedrig. Insbe
sondere der Befall mit Braunrost (Puccinia 

recondita) in Winterroggen, der am Standort 
im Vergleich aller Versuchsjahre wichtigsten 
Krankheit, lag weit unter dem langjahrigen 
Mittel. Die Mehrertrage dureh die Fungi
zidbehandlung naeh relativ spater Ober
schreitung der Bekampfungssehwelle (in 
BBCH 59) waren gering (ea. 3 dt/ha) und 
die Applikationen im Gegensatz zu den Vor
jahren nieht wirtsehaftlieh. E;-stmals trat am 
Standort Dahnsdorf Ramu/aria collo-cygni 

in Wintergerste (Sorte 'Naomie') in spaten 
Entwicklungsstadien auf. Der starke Befall 
wurde durch die Behandlung mit einem Stro
bilurinpraparat, die naeh Ubersehreitung 
der Bekampfungssehwelle fiir Netzfleeken 
in BBCH 59 erfolgte, sehr gut reduziert, die 
Behandlung war jedoeh nur in den Feldern 
mit dem hoehsten Befall wirtschaftlieh. 

Im Winterweizen herrsehten im Mai auf 
Grund der feuehten Witterung sehr gute 
Infektionsbedingungen fiir die Blattdiirre 
(Septoria tritici). Die in einem der drei Wei
zenfelder durehgefiihrte stadienorientierte 
Behandlung in BBCH 37 mit einem Strobilu
rinpraparat war sehr gut wirksam und fiihrte 
zu ea. 15 dt/ha Mehrertrag sowohl bei voller 
als aueh bei halber Aufwandmenge (behand
lungskostenfreier Mehrerlos ea. 70 Euro/ha 
bei voller und ea. 96 Euro/ha bei halber 
Aufwandmenge). Zu diesem Termin wurde 

Mehrertrage und behandlungskostenfreie Mehrerliise in Abhangigkeit von der Herbizidaufwand
menge in Getreide (Dahnsdorf, 2005) 

Me�.rertrag (dt/ha) 
8ehandlungskostenfreier 
Mehrerlos 11 (Euro/ha) 

WW WG WR 

Situationscezogene 
16,8 10,0 13,8 132 62 75 

Dosipung 

50 % oer situatio1:s-
9,8 1,6 6,8 68 • 14 32 

bezogenen Dosier:;n.g 2l 

1) Kalkulation auf der Basis folgender Erliise:
Winterweizen (WW): 10 Euro/dt; Wintergerste (WG) 9 Euro/dt; Winterroggen (WR) 8 Euro/dt

2) Zu den Herbizid- und Ausbringungskosten (10 Euro/ha) wurden Kosten fUr zweimaliges
Striegeln van Winterweizen in einem van drei Feldern und van Wintergerste in einem von
zwei Feldern in die iikonomischen Berechnungen einbezogen

der Infektionszeitpunkt offensichtlieh opti
mal getroffen, so dass auch die halbe Auf
wandmenge ausreiehte. Die Behandlung der 
zwei weiteren Weizenfelder erfolgte nach 
Obersehreitung der Bekampfungsschwelle 
fiir Septoria tritici aeht Tage spater. Diese 
Behandlung war gegen das Pathogen gleieh
falls sehr gut wirksam, erbraehte jedoeh ei
nen deutlieh geringeren Mehrertrag van ea. 
7 dtjha bei voller und ea. 2 dt/ha bei halber 
Aufwandmenge. 

Stickstoff- und Energieeffizienz unter 

Beachtung der Pflanzenschutzintensitat 

Die Untersuehungen zu den Langzeitwir
kungen der Intensitat der Pflanzenschutzan
wendung auf die Stiekstoff- und Energieef
fizienz wurden mithilfe des Bilanzierungs
modells REPRO durehgefiihrt. Die Regulie
rung van Sehaderregern dureh die gezielte 
Anwendung von Pflanzensehutzmitteln 
fiihrte zu Mehrertragen und demzufolge zu 
hoheren Stiekstoffentziigen der Kulturpflan
zen im Vergleich zu unbehandelten Flaehen. 
Dadureh wurden die Stickstoffiibersehiisse 
im Boden und somit das Stickstoffauswa
sehungspotenzial gemindert. In den Jahren 
2002 bis 2004 konnte der Stiekstoff-Saldo 
im Mittel der Betriebssysteme ,,Marktfrueht
bau" und ,,Futterbau" um ea. 30 kg N ha-1 

durch eine situationsbezogene Behandlung 
mit Pflanzensehutzmitteln gesenkt werden. 
Nach der Applikation van Pflanzensehutz
mitteln mit halbierten Aufwandmengen 
wurde der Stiekstoffiiberhang um ea. 20 kg 
N ha-1 verringert. 

Die Menge an fossiler Energie, die eingesetzt 
werden musste, um eine Getreideeinheit zu 
erzeugen, stieg im gleichen Zeitraum um 
mehr als ein Drittel an, sofern auf die An
wendung von Pflanzensehutzmitteln verzieh
tet wurde. Dern hingegen verschleehterte 
sieh die Energieintensitat nur unwesent
lieh, wenn statt der situationsbezogenen 
Dosierung nur die halben Aufwandmengen 
angewandt wurden. Dies ist u. a. damit zu 
begriinden, dass den grundsatzlieh hoheren 
Ertragen naeh situationsbezogenem Pflan
zensehutzmitteleinsatz ein groBerer Ener
gieinput dureh die hoheren Aufwandmengen 
gegeniibersteht. Die Ergebnisse zeigen, dass 
Verbesserungen in der Ressoureeneffizienz 
zu einer Reduzierung der Belastung des Na
turhaushaltes beitragen. 
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Mittlerer N-Saldo (kg N ha-1) in Abhangigkeit von der Pflanzen

schutzintensitat im Zeitraum von 2002 bis 2004 

Energieintensitat im Getreidebau (MJ GE-1) in Abhangigkeit von der

Pflanzenschutzintensitat im Zeitraum von 2002 bis 2004 

Bundesweite Langzeitversuche zur Min

derung der Anwendung von Pflanzen

schutzmitteln im Ackerbau 

Zur Ermittlung des Standorteinflusses auf 

die langfristigen Wirkungen von Pflanzen

schutzstrategien mit differenzierter Inten

sitat des chemischen Pflanzenschutzes auf 

das Schaderregerauftreten, die Ertrage und 

die Wirtschaftlichkeit wurden im Herbst 

2005 auf je einem Standort in der Nahe 

von Freising und Oldenburg zwei Langzeit

versuche angelegt. Die Versuche sind fiir 

eine Laufzeit von sechs Jahren konzipiert. 

Als Strategien werden ,,nichtchemischer 

Pflanzenschutz", ,,gute fachliche Praxis", 

,, erhohte Schwellenwerte" (Einsparung von 

25 % der Pflanzenschutzmittel gegeniiber 

der ,,guten fachlichen Praxis") und ,,Halbie

rung der Pflanzenschutzmittelmenge" inner

halb der Fruchtfolge Winterraps (bzw. Mais) 

- Winterweizen - Wintergerste verglichen.

Diese Strategien werden seit 2002 auch auf

dem Versuchsfeld in Dahnsdorf vergleichend 

untersucht. 

Praxisstudien zu den Auswirkungen ei

ner um 50 % reduzierten Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln 

Im Jahre 2002 wurde eine Praxisstudie zu 

den Auswirkungen der um 50 % reduzierten 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in 

einem Betrieb bei Magdeburg (Magdebur

ger Borde) ei ngeleitet. Die Studie soll sich 

im Rahmen einer Fruchtfolge iiber sechs 

Jahre erstrecken. Dabei werden auf drei 

Feldern je zur Halfte die Pflanzenschutz

ma�nahmen nach guter fachlicher Praxis 

und mit 50%iger Reduzierung, gemessen 

am Behandlungsindex der 100 %-Variante, 

durchgefiihrt. Die Untersuchungen wurden 

ab dem Jahre 2004 intensiviert und um

fassen zahlreiche Befallsermittlungen sowie 

okologische und okonomische Analysen. Die 

Ergebnisse Lassen neue Erkenntnisse zum 

notwendigen Ma� bei der Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln in Marktfruchtbetrie

ben auf Lossstandorten erwarten. 

Analysen zur Anwendung von Pflanzen

schutzmitteln und zum notwendigen MaB 

in Beispielbetrieben 

In drei Ackerbaubetrieben in den Bundes

landern Sachsen-Anhalt und Brandenburg 

Mittlere Behandlungsindices (BI) der 
Pflanzenschutzmittelanwendung 

Kultur/Standort BI 
- --
Winterraps Halle 4,89 

Winterweizen Magdeburg 4,70 

Winterweizen Halle 4,57 

Winterraps Flaming 4,14 

Wintergerste Magdeburg 3,71 

Winterraps Magdeburg 3,68 

Zuckerri.ibe Magdeburg 3,44 

Wi ntergerste Halle 2,96 

Winterweizen Flaming 2,91 

Zuckerrilbe Halle 2,86 

Zuckerrube Flaming 2,35 

Wintergerste Flaming 1,57 

wurden wahrend eines zehnjahrigen Unter

suchungszeitraums (1996 bis 2005) Studien 

zur Intensitat der Anwendung chemischer 

Pflanzenschutzmittel durchgefiihrt und 

Analysen zu moglichen Einsparungspoten

zialen im chemischen Pflanzenschutz vorge

nommen. Eine generelle Veranderung der 

Pflanzenschutzintensitat wurde wahrend des 

Zeitraumes nicht beobachtet. Bei Winterraps 

erhohte sich die Intensitat der Anwendung 

chemischer Pflanzenschutzmittel in zwei 

Betrieben, bei Winterweizen in einem Be

trieb signifikant. Die Intensitat der Pflan

zenschutzmittelanwendungen in Winterraps 

und Winterweizen lag im Allgemeinen hoher 

als die in Zuckerriibe und Wintergerste. Die 

Unterschiede zwischen den Jahren waren 

bei den Herbizidanwendungen geringer als 

bei den iibrigen Pflanzenschutzmitteln. Die 

Fungizidanwendungen im Winterraps nah

men in allen Betrieben signifikant zu. Ein 

deutliches Einsparungspotenzial wurde bei 

den Insektizidanwendungen festgestellt. 

Bei der Unkrautbekampfung waren Einspa

rungen vor allem durch die Senkung der 

Dosis und <lurch einen Wechsel von einer 

pfluglosen zu einer wendenden Bodenbe

arbeitung moglich. Bei Fungiziden lie�en 

sich Einsparungen durch eine bessere Wahl 

des Einsatzzeitpunktes und eine verstarkte 

Beachtung der Sortenresistenz erreichen. 



Untersuchungen zur 

Saatgutbehandlung 

Elektronenbehandlung von Getreide
saatgut 

Als Alternative zur chemischen Beizung 
wurde in den 80er Jahren die Elektronen
behandlung von Saatgut entwickelt. Bei 
diesem Verfahren wird die biozide Wirkung 
niederenergetischer Elektronen zur Bekamp
fung samenburtiger Pathogene genutzt. Das 
Verfahren wurde zunachst fur Weizen zur 
Praxisreife entwickelt, ist jedoch nunmehr 
auch fur weitere Getreidearten und Kulturen, 
z. B. Gemusearten, anwendbar. Wie alle phy
sikalischen Verfahren bedarf die Elektronen
behandlung keiner Zulassung gemaP, Pflan
zenschutzgesetz. Seit dem Jahr 2000 steht
eine mobile Anlage (WESENITZ 2) zur Verfu
gung, die einen Durchsatz von 20 bis 30 t/h
erlaubt. Bis Ende 2005 wurden mit dieser
Anlage bereits uber 15.000 t Getreidesaat
gut behandelt und vermarktet. Vorteile der
Elektronenbeizung sind eine unselektive,
sichere Wirkung gegen samenburtige Scha
derreger; eine Entwicklung von Resistenzen
ist nicht zu erwarten. Es entstehen keine
Ruckstande im Boden und Restsaatgut kann
bedenkenlos verfuttert werden. Fur Mensch
und Tier besteht keine Gefahrdung.

Saatgutgesundheit im Okologischen 
Landbau 

Im Jahr 2005 wurden die Arbeiten zur Erhal
tung und Verbesserung der Saatgutgesund
heit im Okologischen Landbau fortgesetzt. 
Das im Rahmen des ,,Bundesprogramms 
Okologischer Landbau" geforderte Projekt 
,,Strategien zur Regulierung von Steinbrand 
im Weizen (Tilletia caries, Tilletia contro

versa) unter besonderer Berucksichtigung 
von Befallstoleranzgrenzen und direkten Be
kampfungsmaBnahmen" wurde nach einem 
dritten Versuchsjahr mit der Auswertung 
der Ergebnisse der Feldversuche an drei 
Standorten (in Hessen, Niedersachsen und 
Brandenburg) abgeschlossen. Die Resultate 
der vorangegangenen Jahre konnten im 
letzten Versuchsjahr weitgehend bestatigt 
und damit die Empfehlungen fur die Praxis 
sicherer gemacht werden. Die Behandlung 
anfalliger Sorten ist ab 5 bis 10 Sporen 
pro Korn, von mittelanfalligen Sorten ab 
20 Sporen pro Korn notwendig, wenn das 
Getreide als Saatgut verwendet werden soll. 

Das Pflanzenstarkungsmittel TILLECUR hat 
seine Wirksamkeit bewiesen. 

Biologische (pflanzliche Produkte und mi
krobielle Mittel) und physikalische Verfah
ren (HeiB- und Warmwasserbehandlung, 
Vakuum-Dampf) werden in einem weiteren 
BMELV-Verbundprojekt, ,,Entwicklung und 
Darstellung von Strategieoptionen zur 
Behandlung von Saatgut im Okologischen 
Landbau", in ihrer Wirkung auf samenbiir
tige Pathogene an wichtigen Ackerbau- und 
ausgewahlten Gemusebaukulturen unter
sucht. Im Berichtsjahr erfolgten Gewachs
hausversuche mit Fusarium graminearum 

an Weizen, Schneeschimmel an Weizen, 
Roggen und Triticale sowie Anthraknose 
(Colletotrichum gloeosporioides) an Lupi
ne. Einen Schwerpunkt bildeten Untersu
chungen an Septoria nodorum an Weizen. 
Deutliche Wirkungen wurden mit SERENA
DE (Bacillus subtilis) und MILSANA erzielt. 
Die Pflanzenstarkungsmittel LEBERMOOSER, 
TILLECUR und KENDAL sowie die HeiBwas
serbehandlung waren weniger geeignet. Ge
genwartig wird in Feldversuchen die Ober
tragbarkeit der Ergebnisse in das Freiland 
uberpruft. 

Die Behandlung von Gemusesaatgut mit ver
schiedenen physikalischen und biologischen 
Methoden zur Regulation samenburtiger Pa
thogene ist Gegenstand und Ziel des von der 
EU geforderten Projektes STOVE, das durch 
das Institut fur biologischen Pflanzenschutz 
der BBA koordiniert wird. Dern Institut fur 
integrierten Pflanzenschutz obliegt die 
Untersuchung der Anwendbarkeit der Elek-

Wirkung der FeuchtheiBbehandlung bei Kresse 

Wirkungsgrad [%) 

100 

80 
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�, 

A. brassicae - befallener 
Kressesamen 

tronenbehandlung. Fur die Kulturen Mohre, 
Kohl, Petersilie, Feldsalat, Bohne und Erbse 
wurden geeignete Behandlungsparameter 
untersucht. Am Beispiel unterschiedlich 
stark infizierten Mohrensaatgutes mehrerer 
Sorten erfolgt die Optimierung geeigneter 
Behandlungsparameter der Elektronenbe
handlung. Der Erhohung der Beschleuni
gungsspannung und damit der Eindringtiefe 
der Elektronen kommt eine groBere Bedeu
tung zu als der Erhohung der Dosisstarke. 

Als weitere alternative Saatgutbehandlung 
wurde im Rahmen des BMELV-Verbund
projektes ,,FeuchtheiBluftbehandlung zur 
Reduzierung samenburtiger Pathogene im 
Okologischen Landbau" die Wirkung dieser 
speziellen Methode an Saatgut untersucht, 
fur das auf Grund seiner biologischen Eigen
schaften (Schleimbildung, Schrumpelung 
im Wasser) eine HeiBwasserbehandlung als 
phytosanitare Mar..nahme ausscheidet. Die 
FeuchtheiBluftbehandlung, deren Prinzip 
in einem nahezu gleichzeitigen Erwarmen, 
Befeuchten und Rucktrocknen des Saat
gutes besteht, wurde von der Firma HILD 
Samen GmbH durchgefuhrt. Die Erprobung 
der Wirkung erfolgte in Labor-, Modell- und 
Gewachshausversuchen an Saatgut von Ba
silikum, Kresse, Radies, Schnittlauch, Gar
tenbohne, Wilder Rauke, Spinat und Roter 
Rube. Fur die Vertreter der Chenopodiaceae 

(Spinat, Rote Rube) erwies sich die HeiP,
wasserbehandlung als besser geeignet. Eine 
gute Wirkung der FeuchtheiBluftbehand
lung kon nte vor allem an Kresse erreicht 
werden. 

Durch A. brassicae 
verursachte Symptome an 
Keimblattem von Kresse 

·-i 

Laborversuche 
(3 x 100 Samen 
auf Filterpapier) 

Modellversuche 
(3 x 100 Samen 

in Erde) 

Gewachshausversuche 
(Aussaat auf Flachsvhes) 
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feldversuche zum Pflanzen

schutz im Okologischen 

Landbau 

Auf den nach EU-Okorichtlinien zertifizierten 
Versuchsflachen in Dahnsdorf werden Unter
suchungen zur Regulierung des Kartoffelka
fers durchgeflihrt. Neben dem auf Neemtil 
basierenden NEEMAZAL-T/S wurde auch 
das Bacillus thuringiensis var. tenebrionis 

(B.t.t.)-Praparat NOVODOR FC und das aus 
Natur-Pyrethrum und Rapstil bestehende 
Pflanzenschutzmittel SPRUZIT NEU in die 
Versuche einbezogen. Im Berichtsjahr kam 
es zu dem grti13.ten Befall mit Kartoffel-

beider Arten unter 1 % dlirfte in erster Linie 
an dem hohen Luzerne/Klee/Gras-Anteil in 
der Fruchtfolge liegen. Im Winterroggen und 
Winterweizen nahm der Windhalm infolge 
der konkurrenzschwachen Getreidebestande 
und der ungenligenden Wirkung des Strie
gels allmahlich zu. 

Wie in den Vorjahren wurden im Winterrog
gen Pflanzenstarkungsmittel angewendet, 
um mtigliche Wirkungen auf die Pilzkrank
heiten und den Ertrag zu ermitteln. Es wur
den sowohl bekannte als auch neue, aus
sichtsreich erscheinende Mittel ausgewahlt. 
Im Versuchsjahr 2005 kamen FUNGIFEND + 
CHLOROFEND, BROTTRUNK FLJR PFLANZEN 

kafern seit Anlage des Versuchsfeldes im und PROFITAL zur Anwendung. Wahrend 
Jahr 1995. In der Kontrollvariante wurden 
Ende Juni durchschnittlich 55 Larven pro 
Pflanze gezahlt. Schon drei Wochen spater 
waren 90 % der Blattmasse der Pflanzen 
in der Kontrolle durch den Frar.. vernichtet. 
Die einmalige Anwendung der genannten 
Pflanzenschutzmittel konnte den Massenbe
fall in keinem Fall wirkungsvoll reduzieren. 
Eine zweimalige Anwendung ware unter Pra
xisbedingungen in jedem Fall erforderlich 
gewesen. Die Neemtil-Behandlung zeigte 
wie schon im vergangenen Jahr die beste 
Wirkung und konnte den Frar.. der Larven und 
Kafer um 14 Tage aufhalten. SPRUZIT NEU 
zeigte wiederum die geringste Wirkung. 

Besonders der tikologische Rapsanbau lei
det unter dem Auftreten von Stangelrliss
ler, Rapsglanzkafer, Kohlschotenrlissler 
und Kohlschotenmlicke. Um Ltisungen flir 
die Regulierung der Schadlinge zu finden, 
war im Berichtsjahr erstmalig Raps in die 
Fruchtfolge des Okologischen Landbaus auf 
dem Versuchsfeld aufgenommen warden. 
Eine zweimalige Neemtil-Behandlung ge
gen die Stangelrlissler konnte den Befall 
von durchschnittlich zehn Kaferlarven pro 
Pflanze halbieren. Die einmalige Pyrethrum
Behandlung gegen den Rapsglanzkafer ver
ringerte die Bllitenverluste pro Haupttrieb 
um etwa ein Viertel. 

Nach zehnjahrigen Feldversuchen in Dahns
dorf ist eine Bilanz des Unkrautauftretens 
gezogen warden. Nach der Umstellung auf 
tikologische Wirtschaftsweise hat sich die 
Artenzahl im Getreidebau langsam erhtiht. 
Seit dem vierten Anbaujahr ist in allen Ge
treidearten das Auftreten der Rauhaarigen 
Wicke und der Ackerkratzdistel beobachtet 
warden. Der bisher nur geringe Deckungsgrad 

sich zu Beginn der Vegetationsperiode die 
Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit auf
grund der feuchtklihlen Witterung in star
kerem Mar..e entwickelte, trat der Braunrost 
im Jahr 2005 deutlich geringer auf als in 
den Vorjahren. Ein signifikanter Einfluss 
auf die Krankheits- und Ertragsentwicklung 
wurde durch die Pflanzenstarkungsmittel 
nicht erzielt. 

Online Datenbank ALPS-BBA 

Mit der Online Datenbank ALPS-BBA stehen 
Erzeugern von Pflanzen und Pflanzenerzeug
nissen, Beratern und anderen Interessierten 
umfassende Informationen zu nichtche
mischen PflanzenschutzmaBnahmen online 
zur Verfligung. Die BBA leistet damit einen 
Beitrag zur Umsetzung des integrierten 
Pflanzenschutzes und zur Verringerung der 
Anwendung chemischer Pflanzenschutzmit
tel. Die Datenbank soll Nutzer informieren, 
die die befallene Kulturpflanze kennen 
und in der Lage sind, den Schaderreger zu 

Rapsglanzkafer - ein Problem im 

dkologischen Landbau 

bestimmen. Es wird daher keine Diagno
sehilfe angeboten. ALPS-BBA bietet eine 
komfortable Suche von Kultur- und Schad
erregerkombinationen sowie nach einzelnen 
mtiglichen Mal3.nahmen, nach Schlagworten 
oder nach Eingabe von Freitext an. ALPS
BBA wird kontinuierlich erweitert und ak
tualisiert. Gestartet wurde mit dem Modul 
,,Winterweizen und phytopathogene Pilze, 
Schadinsekten und Unkrauter - praventive 
Mal3.nahmen". Ab 2006 werden weitere 
Informationen liber landwirtschaftliche 
Hauptkulturen und direkte nichtchemische 
Mal3.nahmen aufgenommen. 

SchlieBen von Uickenindika

tionen im Pflanzenschutz 

Durch intensive Bemlihungen aller Beteilig
ten konnte die BBA gemeinsam mit dem 
Arbeitskreis Llickenindikationen und der 
Zulassungsbehtirde Ltisungen flir eine Viel
zahl von Lucken schaffen. Im Zeitraum vom 
1. Dezember 2004 bis 1. Dezember 2005
wurden insgesamt 127 Pflanzenschutzmittel
in 270 Anwendungsgebieten nach §§ 18,
18a Pflanzenschutzmittelgesetz genehmigt.
Dies betrifft 48 Fungizide/Bakterizide mit
102 Anwendungsgebieten, 44 Insektizide/
Akarizide/Molluskizide/Rodentizide mit 85
sowie 36 Herbizide/Wachstumsregler mit 83
Anwendungsgebieten. Von den genannten
Mitteln ktinnen 10 Pflanzenschutzmittel
mit 41 Anwendungsgebieten auch im Oko
logischen Landbau eingesetzt werden.

Wichtige Impulse zur Ltisung der Probleme 
gehen von den jahrlich durchgeflihrten 
Round Table Gesprachen unter Beteiligung 
der Industrie, des Arbeitskreises Llickenin
dikationen, der BBA und der Zulassungsbe
htirde aus, die vom Institut organisiert und 
inhaltlich gestaltet werden. Umfassende 
Unterstlitzung erhalten die Unterarbeits
kreise Llickenindikationen von der BBA hin
sichtlich der Erfassung aller Ergebnisse zur 
Wirksamkeit und zum Rlickstandsverhalten 
in speziellen Datenbanken. Die internatio
nale Zusammenarbeit bei der Ltisung der Lli
ckenindikationsprobleme basiert wesentlich 
auf Kontakten zu den USA, GroBbritannien 
und Osterreich. Im Rahmen der EU wird in 
der Technical Working Group ,,Minor Uses" 
mitgearbeitet. 



Genehmigungen nach §§ 18, 18a (Stand: 07. Dezember 2005) 

Anzahl Anwendungsgebiete 

Einsatzgebiet aktuetl genehmigt 
in zweijahrigsr 
Aufbra�chfrist ren befnd�kh 

Ackerbau/Grunland 

Forst 

Gem!:i;ebaJ/frjst;he Krauter 

Heil-. Gewilr:z-. leekrauter 

\/orratssthJJtz 

Weinbau 

lil!rpf\anzen/Bau111schu cl. 

Mitwirkung im Antrags

verfahren fur Pflanzen

starkungsmittel 

202 

15 

554 

142 

8 

194 

14 

4 

38 

116 

Die BBA wirkt im Antragsverfahren zur 
Aufnahme in die Liste Uber Pflanzenstar
kungsmittel mit, die durch das Bundesamt 
fUr Verbraucherschutz und Lebensmittel
sicherheit (Pflanzenschutzgesetz, BGBl. 
I S. 3082, 3087) erfolgt. Das Bundesamt 
trifft seine Entscheidung hinsichtlich an
derer schadlicher Auswirkungen im Sinne 
des § 31 Abs. 1 Nr. 1 im Benehmen mit 
der Biologischen Bundesanstalt. Die BBA 
bewertet das Risiko fUr den Zielbereich 
der Anwendung, die Kulturpflanze. Im Jahr 
2005 wurden durch die BBA 35 Antrage 
neu bewertet. 15 Antrage wurden auf der 
Grundlage nachgelieferter Unterlagen nach 
zuerst erfolgter Ablehnung zum zweiten 
Mal, zwei zum dritten Mal bewertet. FUr 
26 Mittel konnte der Aufnahme in die Liste 
zugestimmt werden, bei vier Mitteln unter 
Vorbehalt. 13 Antrage wurden abgelehnt. 
HauptgrUnde fUr die Ablehnung waren nicht 
kalkulierbare oder zu erwartende Schaden 
bei der Anwendung, erhebliche Mangel im 
Antrag, aufgrund derer eine Bewertung 
nicht mi:iglich war, sowie eine entsprechend 
der Gesetzesdefinition auszuschliel?.ende Zu
ordnung zu den Pflanzenstarkungsmitteln. 
Von den positiv bewerteten Mitteln ist die 
Uberwiegende Zahl organischer Natur und 

11 20 

4 3 

99 172 

10 27 

0 2 

13 119 

12 13 

2 0 

5 8 

21 

m 

sowohl zur Erhi:ihung der Widerstandsfa
higkeit als auch zum Schutz vor nichtpara
sitaren Beeintrachtigungen bestimmt. Ein 
anorganisches, zwei homi:iopathische Mittel 
sowie vier Frischhaltemittel sind ebenfalls 
positiv bewertet warden. 

Datenbank uber Pflanzen

starkungsmittel im Internet 

Im Rahmen der FortfUhrung des ,.Bundes
programms Okologischer Landbau" wird das 
Institut eine Datenbank Uber Pflanzenstar
kungsmittel im Internet bereitstellen. Ziel 
ist es, den aktuellen Stand der Forschung 
und den Umfang der Kenntnisse Uber die am 
Markt vorhandenen Mittel zu dokumentie
ren. Praktikern wird somit eine Mi:iglichkeit 
geboten, Pflanzenstarkungsmittel erfolg
reich in ihr Anbaukonzept zu integrieren. 
In diesem Jahr konnten zahlreiche Versuchs
ansteller gewonnen werden, ihre Versuchs
ergebnisse zur VerfUgung zu stellen. Anfang 
des Jahres 2006 soll die Datenbank online 
bereitgestellt werden. Die Datenbank stand 
auch im Mittelpunkt des im Februar 2005 
durchgefUhrten 10. Fachgespraches zum 
Pflanzenschutz im Okologischen Landbau. 
Neben der Online-Datenbank wurden neue 
Forschungsergebnisse zur Anwendung dieser 
Mittel im Acker-, Wein- und Zierpflanzenbau 

vorgestellt. Die Zusammenfassung der Bei
trage erfolgte im Heft 126 der Berichte aus 
der Biologischen Bundesanstalt fUr Land
und Forstwirtschaft. 

Auskreuzung bei Raps und 

Mais als Koexistenzproblem 

beim Anbau von gentechnisch 

veranderten Sorten 

Mit dem Anbau von gentechnisch veran
derten Sorten bei Raps und Mais ergeben 
sich <lurch den Pollenflug zwangslaufig 
auch zufallige und technisch unvermeid
bare Obertragungen der transgenen Merk
male in benachbarte Felder. Sollte diese 
Auskreuzung 0,9 % Uberschreiten, muss in 
der EU eine Kennzeichnung des Erntegutes 
als ,.gentechnisch verandert" erfolgen. Um 
eine sich daraus ergebende Konfliktsituati
on zwischen Landwirten zu vermeiden, sind 
Mal?.nahmen, insbesondere die Einhaltung 
von Mindestabstanden, notwendig. Dieser 
Problematik widmet sich das Institut fiir 
integrierten Pflanzenschutz auf dem Ver
suchsfeld Dahnsdorf seit 1996. Wah rend die 
PollenUbertragung bei Raps sowohl <lurch 
Wind als auch <lurch eine Vielzahl von blU
tenbesuchenden Insektenarten erfolgt, ist 
beim Mais nur der Wind bedeutungsvoll. 
Die mehrjahrigen Rapsuntersuchungen ba
sierten auf einer herbizidresistenten Sorte. 
Ihre Auskreuzung in die konventionellen 
Rapsparzellen wurde Uber die Aussaat von

geernteten Rapssamen und die nachfolgende 
Anwendung des komplementaren Herbizids 
im Gewachshaus bestimmt. 

Bei einem Abstand von Uber 15 m lag die 
mittlere Auskreuzung stets unter 0,2 %. 
Ab dieser Entfernung war der Einfluss der 
Windrichtung auf das Verteilungsmuster der 
Auskreuzung kaum noch auszumachen. Es 
muss deshalb davon ausgegangen werden, 
<lass die Hot Spots der Auskreuzung vor

allem auf blUtenbesuchende Insekten, wie 
Wildbienen und Hummeln, zurUckzufUhren 
sind. Ohne Abstand zum transgenen Raps 
erreichte die Auskreuzung in Abhangig
keit von der Windrichtung mit bis zu 3 % 
deutlich hi:ihere Werte. Auch wenn die Un
tersuchungen auf kleinen Versuchsfeldern 
durchgefUhrt wurden und damit die Feldtiefe 
nicht berUcksichtigt werden konnte, kann 
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Gelbmaiskolben und Kolben van WeiBmais mit einer unterschiedlichen Anzahl an Nachkom

men des Gelbmaises 

davon ausgegangen werden, dass aufgrund 

der in der Praxis vorzufindenden Abstande 

zwischen Rapsfeldern die Einhaltung des 

Schwellenwertes von 0,9 % in der Regel 

gegeben ist. 

Bei Mais begannen die Untersuchungen 

zur Auskreuzung im Jahr 2005 im Rahmen 

eines mehrjahrigen Verbundvorhabens der 

Bundesforschungsanstalt fUr Landwirt

schaft (FAL), der Bundesanstalt flir Zlich

tungsforschung an Kulturpflanzen (BAZ) 

und der BBA. Anstelle einer transgenen 

Sorte erfolgten die Untersuchungen auf 

dem Versuchsfeld in Dahnsdorf mit zwei 

konventionellen Maisvarietaten mit gelber 

bzw. weil?,er Ki:irnerfarbe. Hierbei diente die 

gelbe Maissorte als Pollenspender, da sie 

ihr Farbmerkmal auf weil?,en Mais dominant 

vererbt. Die Ergebnisse aus dem ersten Jahr 

lassen erwartungsgemal?, erkennen, dass in 

Abhangigkeit von der Hauptwindrichtung 

und der Vegetation zwischen den Feldern 

(Sonnenblumen oder Gras) die erste Reihe 

der Felder stets den mit Abstand hi:ichsten 

Wert an gelben Ki:irnern aufwies und die

ser mit zunehmender Bestandestiefe stark 

abnahm. 

Monitoring der Auswirkungen 

des Anbaus von Bt-Mais auf 

Nichtzielorganismen im 

Maisziinsler-Befallsgebiet 

Oderbruch 

Seit dem Anbaujahr 2005 besteht in 

Deutschland, unter Einhaltung von gesetz

lichen Bestimmungen, die Mi:iglichkeit des 

kommerziellen Anbaus von Bt-Mais. Dabei 

wird ein anbaubegleitendes Monitoring ge

fordert. Im Vorfeld wurden in mehreren Pro

jekten die i:ikologischen Auswirkungen des 

Anbaus von Bt-Mais wissenschaftlich unter

sucht. Bereits seit dem Jahr 2000 begleitet 

das Institut flir integrierten Pflanzenschutz 

den Anbau von Bt-Mais im Maiszlinsler

Befallsgebiet Oderbruch mit i:ikologischen 

Studien. Seit April 2005 wird im Rahmen 

eines vom BMBF gefi:irderten Projektes ein 

Monitoring der Auswirkungen des grol?,fla

chigen Anbaus von Bt-Mais (CrylAb) auf 

Insekten und Spinnen und das Auftreten 

von Vi:igeln im Vergleich zu parallel ange

bautem konventionellen Mais unter Praxis

bedingungen erprobt und bewertet. Durch 

Bonituren und Bodenfallenfange in einer 

Bt-Sorte und einer konventionellen Sorte 

ohne und mit chemischer Insektizidapplika

tion werden die Arthropodengesellschaften 

Experimenteller Nachweis der Auskreuzung 

der transgenen Herbizidresistenz bei Raps 

(nach Herb:zidanwendung unten) 

quantitativ und qualitativ erfasst. Mittels 

kanonischer Korrespondenzanalyse (CCA) 

soll die Beziehung zwischen der Zusammen

setzung der Arthropodengesellschaften und 

den i:ikologischen Variablen Standort, Jahr, 

Zeitpunkt der Untersuchung und Maissorte 

untersucht werden. Nach der Ernte sollen 

mi:igliche Unterschiede im Auftreten (Lande

und Fral?,verhalten) von Vi:igeln, die <lurch 

die unterschiedlichen Dichten der Larven 

des Maiszlinslers (Ostrinia nubilalis) hervor

gerufen sein ki:innten, Uberprlift werden. 
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Institut fur Pflanzenvirologie, 

Mikrobiologie und 

biologische Sicherheit 

Die Aufgaben des Instituts flir Pflanzen
virologie, Mikrobiologie und biologische 
Sicherheit leiten sich aus dem Pflanzen
schutzgesetz, dem Gentechnikgesetz und 
dem Forschungsplan des Bundesministe
riums flir Ernahrung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV) ab. 

Das Institut besteht aus zwei Fachgruppen. 
Ziel der Arbeiten in der Fachgruppe Pflan
zenvirologie und Mikrobiologie ist die Dia
gnose und Minimierung von Schaden durch 
Phytopathogene und damit die Sicherung der 
Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher, garten
baulicher und forstlicher Agrariikosysteme. 
Arbeitsschwerpunkte sind die Erhaltung und 
Verbesserung der Gesundheit von Kultur
pflanzenbestanden, der Informations- und 
Wissenstransfer zu aktuellen Pflanzenschutz
problemen sowie die Entwicklung und Wei
terentwicklung von klassischen und moder
nen Diagnosemethoden (Referenzlabore). 

Die Fachgruppe Gentechnik und biologische 
Sicherheit wirkt am Genehmigungsverfahren 
fi.ir die Freisetzung und das Inverkehrbrin
gen von gentechnisch veranderten Organis
men mit und untersucht im Rahmen von 
frei setzu ngsbeg leite nden Forsch u ngsa rbei
ten, biologischer Sicherheitsforschung und 
anbaubegleitendem Monitoring Sicher
heitsaspekte und mogliche Auswirkungen 
gentechnisch veranderter Organismen auf 
den Naturhaushalt, insbesondere im Agrar
iikosystem. Arbeitsschwerpunkte sind die 
Risikobewertung von und biologische Si
cherheitsforschung zu gentechnisch veran
derten Organismen, die Folgenabschatzung 
der Anwendung neuer Methoden der Bio
technologie in der Pflanzenproduktion, die 
Forschung zum Einsatz gentechnisch veran
derter Organismen im Agrariikosystem sowie 
die Erarbeitung der fachlichen Grundlagen 
fi.ir ein anbaubegleitendes Monitoring von 
gentechnisch veranderten Pflanzen. Im Be
richtsjahr wurden 26 deutsche Antrage auf 
Freisetzung transgener Pflanzen einschlieB
lich Nachmeldungen von Versuchsstandor
ten bearbeitet. Fur die EU wurden 13 An
trage zum Inverkehrbringen von transgenen 
Pflanzen bearbeitet sowie 76 Informationen 
zu Freisetzungsantragen in Europa (SNIFs) 
UberprUft. 

Zur UnterstUtzung der Mitwirkung des In
stituts am Genehmigungsverfahren flir die 
Freisetzung und das Inverkehrbringen wird 
eine Datenbank Uber gentechnisch veran
derte Organismen kontinuierlich ausgebaut. 
Eingang in die Datenbank finden Meldungen 
Uber Freisetzungen und das Inverkehrbrin
gen von gentech nisch veranderten Orga
nismen aus den Landern der Europaischen 
Union. Bisher sind Uber 2.000 europaische 
Freisetzungsantrage erfasst. Die Zahl der 
von 1990 bis 2005 genehmigten Freiset
zungen ist in Deutschland auf Uber 3.000 
(aus 290 Antragen und Nachmeldungen) 
und in der EU insgesamt auf Uber 18.000 
gestiegen. Hierbei ist berUcksichtigt, dass 
ein Antrag mehrere Freisetzungsorte bein
halten und Uber mehrere Jahre laufen kann. 
Auf der Homepage der BBA werden Auswer
tungen der Datenbank der Offentlichkeit 
nutzerfreundlich zuganglich gemacht. Als 
Informationssystem zur Gentechnik wer
den auBerdem eine standig aktualisierte 
Textsammlung nationaler und europaischer 
Gesetze sowie Richtlinien, Proceedings von 
Symposien zur biologischen Sicherheit, the
matisch verwandte Literatur sowie weiter
fi.ihrende VerknUpfungen zu nationalen und 
internationalen Anbietern von Informatio
nen zu Gentechnik, Umwelt und zu neuar
tigen Lebensmitteln angeboten. 

Das Bundesministerium fi.ir Ernahrung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird 
bei der Vorbereitung von Gesetzen und Ver
ordnungen beraten. Der Deutsche Pflanzen
schutzdienst wird bei der Diagnose und Be
kampfung von Viruskrankheiten unterstUtzt. 
Im Institut werden neue Diagnoseverfahren 
entwickelt und zur Praxisreife gebracht. In 
Zusammenarbeit mit der Abteilung fi.ir na
tionale und internationale Angelegenheiten 
der Pflanzengesundheit der BBA werden mo
lekularbiologi sche Identifizierungsmetho
den fi.ir Quarantaneschadlinge entwickelt. 
Im Institut wird Uber alternative Pflan
zenschutzmaBnahmen einschlielslich der 
Verwendung gentechnischer Methoden ge
forscht. Als Referenzzentrum fi.ir Gentechnik 
steht das Institut dem Ressortforschungs
bereich des BMELV zur VerfUgung. 

Fur das Bundessortenamt wurden jeweils 
115 Wintergerstensorten auf ihre Anfallig
keit gegen die bodenbUrtigen Viren BaYMV/ 
BaMMV und BaYMV-2 untersucht. 69 Kar
toffelzuchtstamme sind in der WertprUfung 
sowie 22 Kartoffelsorten im Rahmen der An-

bau- und MarktbedeutungsprUfung auf Resis
tenz gegen Blattroll- und Y-Virus getestet 
worden. FUr 47 Zuchtstamme erfolgte eine 
Untersuchung auf Freiheit von S-, M- und 
A-Viren. Im Rahmen der ZuchtstammprUfung
und in der ZuchtaufbauUberwachung wurden
199 HerkUnfte von Kartoffeloberstufen auf
Virusbefall mit den sechs Hauptkartoffel
viren geprUft. Bei drei Salatsorten wurde
die Resistenz gegen das Salatmosaikvirus
geprUft. In Zusammenarbeit mit Pflanzen
schutzamtern und anderen Institutionen
wurden 63 GemUse-, 255 Zierpflanzen
sowie 43 sonstige Proben auf Virusbefall
getestet. Auf Pilzbefall wurden 161 Einsen
dungen untersucht.

Die in Zusammenarbeit mit Pflanzenschutz
amtern und anderen Institutionen durch
gefi.ihrten Untersuchungen van Proben auf 
Virus- oder Mikroorganismenbefall ermiig
lichen eine Analyse und Bewertung der 
existierenden und neu auftretenden phyto
sanitaren Probleme. Die dazu essenziellen 
Referenzsammlungen von Pflanzenviren 
und phytopathogenen Mikroorganismen 
wurden weitergefi.ihrt und erweitert. In en
ger Zusammenarbeit mit der DSMZ (Deut
sche Sammlung von Mikroorganismen und 
Zellkulturen) werden Sammlungsaufgaben 
durchgefUhrt, die sich von der Authentizie
rung und Konservierung von Referenzviren 
bis zur Entwicklung van Diagnoseverfahren 
fi.ir wirtschaftlich relevante Pflanzenviren 
erstrecken. Ein besonderer Schwerpunkt ist 
die Sammlung van Quarantaneviren, zu de
nen auch auBereuropaische Isolate van ein
heimischen Viren zahlen. Das Institut ist in 
EU-Aktivitaten eingebunden und unterhalt 
einen intensiven wissenschaftlichen Aus
tausch mit verschiedenen internationalen 
Forschungszentren der Consultative Group 
on International Agricultural Research 
(CGIAR). 

Bei der Entwicklung von diagnostischen Me
thoden fUr Pflanzenviren und Mikroorganis
men wird mitlnstituten in Deutsch land, den 
Niederlanden, Iran, Osterreich, Danemark, 
Italien, GroBbritannien und Frankreich zu
sammen gearbeitet. Auslandische Wissen
schaftler lieBen sich im Rahmen van Fort
bildungsaufenthalten des Deutschen Aka
demischen Austauschdienstes (DAAD) und 
der Deutschen Stiftung fUr Internationale 
Entwicklung (DSE) in speziellen Problemen 
unterweisen. Auf dem Gebiet der biologi
schen Sicherheit wird im Rahmen von zwei 



EU-finanzierten Verbundprojekten mit mehr 
als 80 europaischen Partnern sowie bilateral 
mit Instituten in Russland, China, Slidkorea, 
Kolumbien und Costa Rica zusammen gear
beitet. Im Rahmen der deutsch-russischen 
Kooperation in der Agrarforschung waren 
flinf russische Wissenschaftler zu Arbeits
aufenthalten im Institut. 

Pflanzenviren und Mikro

organismen; Diagnose- und 

Resistenzprufungsmethoden 

Untersuchungen von Viren in Mohren und 

anderen Apiaceen-Arten 

Die Mohre (Daucus carota) ist eine bedeu
tende Gemlisekultur, deren Produktivitat 
insbesondere unter den Bedingungen des 
Okolandbaus durch virusahnliche Krankhei
ten stark beeintrachtigt werden kann. Da 
Viren an Mohren bisher kaum bearbeitet 
warden sind, wurden in den letzten Jahren 
Anstrengungen unternommen, Virusisolate 
aus Mohren zu charakterisieren sowie sero
logische oder molekulare Methoden zu deren 
Nachweis zu entwickeln. Da bestimmte Viren 
nicht nur Mohren, sondern vermutlich auch 
eine Reihe van Heil- und Gewlirzkrautern 
aus der Familie der Apiaceen infizieren kon
nen, wurden diese Untersuehungen aueh auf 
Virusisolate aus Petersilie, Dill, Koriander 
und andere Kulturpflanzen ausgedehnt. 

Zu den etwas bekannteren Mohrenviren ge
hort das Carrot yellow leaf virus (CYLV), 
das erstmals 1976 in Japan als Closterovirus 
mit einer Partikellange van ea. 1.600 nm 
aus vergilbungskranken Mohrenpflanzen 
beschrieben wurde. Wenige Jahre spater 
wurden Viren mit ahnlicher Partikelmor
phologie aus Mohren und botanisch ver
wandten Wildkrautern in den Niederlanden 
und Schottland isoliert. Dort wurde auch 
gezeigt, dass diese Virusisolate durch die 
Gierschblattlaus (Cavariella aegopodii) 

semi-persistent libertragen werden und ei
nen en gen natlirlichen und experi mentellen 
Wirtskreis (Kerbel, Koriander und Anis) ha
ben. Da eine CYLV-Identifizierung aufgrund 
van Partikelmorphologie und biologisehen 
Eigenschaften nieht nur zu aufwandig, 
sondern eigentlieh aueh nieht moglieh ist, 
wurden einfaehe und spezifisehe Verfahren, 
wie z. B. serologisehe Tests und Nuklein-

sauretechniken, zur CYLV-Identifizierung 
entwickelt. 

Zu diesem Zweek war es zunachst erfor
derlieh, die Nukleotidsequenz eines CYLV
Isolates zu bestimmen. Eine gestaueht 
waehsende und ehlorotisehe Mohrenpflan
ze aus Bingenheim (Hessen) lieferte eine 
dsRNA-Bande mit einem auffallig hohem 
Molekulargewieht van ea. 16 kbp. Da sie 
als Replikationszwischenstufe eines Moh
ren-Closterovirus (MCV) angesehen wurde, 
diente sie als Ausgangsmaterial flir Sequen
zierungsarbeiten. Die Nukleotidsequenzen, 
die sieh flir diese dsRNA ergaben, wiesen 
auffallige Ahnlichkeiten zu Viren der Gat
tung Closterovirus auf. Im HSP70-Protein, 
das wegen seines honen Konservierungs
grades in der Regel zur Darstellung van 
Verwandtsehaftsbeziehungen der Viren der 
Familie Closteroviridae herangezogen wird, 
weist das MCV Aminosauresequenzahnlieh
keiten van 49 und 48 % zum Beet yellow 

stunt virus (BYSV) bzw. Beet yellows virus, 

zwei typisehen Vertretern der Gattung Clo

sterovirus, auf. Inzwisehen konnte das fast 
vollstandige RNA-Genom (-17 kb) des MCV 
bestimmt werden. Die daraus abgeleitete 
Genomorganisation des MCV ist weitgehend 
eharakteristiseh flir Viren der Gattung Clo

sterovirus. Art und Anzahl der MCV-Gene 
ist mit denen des BYSV identiseh. Im Un
terschied zum BYSV liegen im MCV-Genom 
jedoch die P6- und P30-Gene in umgekehrter 
Reihenfolge vor, womit das MCV eine flir 
Closteroviren bisher unbekannte Genom
organisation hat. Aufgrund der nun vorlie
genden Nukleotidsequenzen konnten Oligo
nukleotide (Primer) hergestellt werden, die 
sich beim Routinenachweis des MCV durch 
RT-PCR bewahrt haben. 

Da sich die Reinigung van Closteroviren 
nicht immer einfach gestaltet und sich die 
Vermehrung des MCV in Testpflanzen als 
schwierig erwies, wurde ein anderer Weg 
zur Herstellung eines MCV-Antiserums be
schritten. Dazu wurden unter Verwendung 
unterschiedlicher Methoden Bakterienzel
len (Escherichia coli) dazu gebracht, das 
Hlillprotein des MCV zu produzieren. Das so 
hergestellte virale Hlillprotein wurde aus E. 

coli gereinigt und zur Immunisierung van 
Kaninchen verwendet. Die Verwendung des 
auf diese Art gewonnenen (,,

rekombinan
ten") Antiserums ermoglichte nicht nur die 
i m munelektronen mi kroskopische Sichtbar
machung van zahlreichen Closterovirus-ahn-

lichen Partikeln in kranken Mohrenpflanzen, 
sondern auch den Electro Blot Immunoassay 
(EBIA)-Nachweis des viralen Hlillproteins 
(van ea. 22 kDa) in vergilbungskranken, 
nicht aber in gesunden Mohrenpflanzen. 
Noch bedeutungsvoller war der Befund, dass 
das MCV-Antiserum starke DAS-ELISA-Reak
tionen mit einer Vielzahl von symptomati
schen Pflanzen aus verschiedenen Anbaure
gionen zeigte. Da sich die Spezifitat dieser 
Reaktionen immunelektronenmikroskopisch 
bestatigen lieB, ist das MCV-Antiserum auch 
flir Routineuntersuchungen im DAS-ELISA 
geeignet, was bei ,,

rekombinanten" Anti
seren gegen das Hlillprotein anderer Pflan
zenviren nicht immer gelungen ist. Da eine 
Referenzprobe des CYLV aus den Niederlan
den eine starke EBIA-Reaktion mit unserern 
MCV-Antiserum zeigte, wird das MCV als ein
Isolat des CYLV, des einzigen an Apiaceen
bekannten Closterovirus, angesehen.

Das Antiserum gegen CYLV (MCV) ist eine 
wertvolle Erganzung unseres Spektrums an 
- konventionell hergestellten - Antiseren
gegen die Potyviren Apium virus Y, Carrot

thin leaf virus und Celery mosaic virus, ein
Mohrenisolat des Polerovirus Carrot red leaf

virus und den Anthriscus-Stamm des Sequi
virus Parsnip yellow fleck virus. Zusammen
mit den Sequenzinformationen und den da
von abgeleiteten PCR-Primern sind damit
unsere diagnostischen Moglichkeiten zum
Naehweis van Viren in Apiaceen betrachtlieh
erweitert warden. Trotz dieser Fortschritte
sind jedoch der Kenntnisstand Uber Viren
an Apiaeeen und die Moglichkeiten zu deren
Naehweis noch sehr Llickenhaft.

Identifizierung eines bisher nicht be

schriebenen Virus in Angelonien als 

neues Carmovirus 

Angelonia angustijolia ist eine Zierpflanze, 
die ursprlinglich aus Mittel- und Slidamerika 
stammt und aufgrund ihrer interessanten 
Erscheinung sowie ihrer extrem Langen Bllih
periode als neue Kultur in Deutsch land ver

marktet wird. Bereits im Letzten Berichtsjahr 
wurde in diesen Pflanzen Cucumber mosaic 

virus (CMV) und ein weiteres isometrisches 
Virus mit einem Durchmesser van ea. 30 nm 
nachgewiesen. Da die Vermehrung der An
gelonien vegetativ erfolgt und somit einer 
effektiven Viruskontrolle eine besondere 
Bedeutung zukommt, wurde die Charakte
risierung dieses Virus abgeschlossen. 
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Angelonien - infiziert mit Scrophularia 

mottle virus (li.) und nicht infiziert (re.) 

Zunachst wurde angenommen, dass chloro

tische Flecken, die auf den Slattern einiger 

Angelonien beobachtet wurden, <lurch das 

unbekannte Virus hervorgerufen werden. Bei 

naheren Untersuchungen zeigte sich aller

dings, dass diese Chlorosen nicht mit einem 

Virusbefall korrelieren, wohl aber die auf

falligen, unterschiedlich starken Fleckungen 

der farbigen Bliiten infizierter Pflanzen. Das 

Virus wurde deshalb als Angelonia flower 

mottle virus (AFMoV) benannt. 

Auffallige Fleckung der Bltitenblatter von unterschiedlichen Angeloniensorten (links mit 

AFMoV infiziert) 

die eine Klassifizierung als eigene Spezies 

in der Gattung Carmovirus bestatigte. Die 

hochste Sequenzidentitat besteht dabei zu 

den Carmoviren Calibrachoa mottle virus 

(49 %) und Pelargoniumflower break virus 

(48 %). Ebenfalls in Zusammenarbeit mit 

der DSMZ wurde ein spezifisches Antiserum 

hergestellt, das eine schnelle Virusidenti

fizierung und effektive Routinediagnose 

ermoglicht. 

Untersuchungen von Verbenen, die mit 

pischer Untersuchungen van Hosta-Pflan

zen einer kooperierenden Hosta-Gartnerei 

konnte kein Nachweis einer HVX-Infektion 

erbracht werden. Da HVX bis zu drei Jahren 

ohne die Auspragung van Symptomen in 

Hosta-Pflanzen vorkommen kann und sehr 

Leicht mechanisch i.ibertragbar ist, sind wei

tere Untersuchungen zur Ausbreitung und 

Einschleppung des Virus geplant. 

PCR-Nachweis von extremer Resistenz 

gegen Kartoffelvirus Y 

Inokulationstests zeigten, dass das Virus einem bislang nicht identifizierten isome-

leicht mechanisch auf andere Angeloni

en i.ibertragbar ist. Von den untersuchten 

krautigen Testpflanzen wurden Nicotiana 

clevelandii, N. glutinosa, N. hesperis und 

N. occidentalis latent infiziert. Bei Inoku

lation unterschiedlicher Scrophulariaceen

zeigte sich, dass AFMoV einen sehr engen

Wirtskreis hat und nur Erinus alpinus und

Misopates orontium systemisch infiziert.

Andere Gattungen (Antirrhinum, Diascia,

Digitalis, Linaria, Mecardonia, Nemesia,

Sutera, Penstemon, Rehmannia, Torenia,

Verbascum und Veronica) wurden nur lokal

oder gar nicht (Calceolaria) infiziert.

Aufgrund der Partikelmorphologie wurde 

vermutet, dass das Virus zur Gattung Car

movirus gehort. Da mittels immunelektro

nenmikroskopischer Untersuchungen keine 

serologische Verwandtschaft zu anderen 

Carmoviren nachgewiesen werden konnte, 

wurde in Zusammenarbeit mit der DSMZ die 

vollstandige Sequenz des Virus bestimmt, 

trischen Virus infiziert sind, zeigten eine 

serologische Verwandtschaft zu AFMoV, 

die derzeit i.iberpri.ift wird. Im Rahmen der 

Inokulationsversuche wurde weiterhin fest

gestellt, dass Angelonien latent mit dem 

Tymovirus Nemesia ring necrosis virus sy

stemisch infiziert werden konnen. Das Scro

phularia mottle virus (ScrMoV) der gleichen 

Gattung ist ebenfalls in der Lage, Angelo

nien systemisch zu infizieren und starke 

Wuchsdepressionen, Blattdeformationen 

und systemische Nekrosen zu verursachen. 

Erster Nachweis von Hosta virus X in 

Deutsch land 

Im Jahr 2005 wurde erstmalig in Deutsch

land in importierten Hosta-Pflanzen, die 

virusverdachtige Symptome zeigten, Hosta 

virus X (HVX) nachgewiesen. Dieses Potex

virus war bisher nur aus den Niederlanden 

und den USA bekannt. Im Rahmen stich

probena rtiger i m mu nelektronen mi krosko-

Der Nachweis der extremen Resistenz van 

Kartoffelsorten gegeni.iber dem Kartoffel

virus Y (PVY) erfolgt im Rahmen der Sor

tenzulassung. Im Pfropfversuch wird unter 

Verwendung van je 100 Kartoffel- und Ta

bakpflanzen pro Sorte untersucht, ob sich 

PVY-Infektionen nach basi- oder akropeta

lem Transport in Pfropfkombinationen von 

PVY-infizierten Tabaksprossen und gesunden 

Kartoffelunterlagen bzw. van gesunden Kar

toffelsprossen und PVY-infizierten Tabakun

terlagen in den zu pri.ifenden Kartoffelsorten 

etablieren konnen oder nicht. Diese Methode 

ist zeit-, personal- und materialintensiv. 

Im Ergebnis der Arbeiten van Y.-S. Song 

(Bayerische Landesanstalt fur Landwirt

schaft) zur genetischen Analyse van Markern 

fur die extreme PVY-Resistenz (Rysto) in 

Kartoffelsorten liegen Primerpaare vor, die 

den PCR-Nachweis dieser Marker und damit 

der extremen PVY-Resistenz erlauben. Diese 

Primer sind in der BBA gepri.ift warden. Auf-



grund der Ubereinstimmung der Ergebnisse 
der flinfja hrigen Pfropfversuche (Wertprii
fu ng) und der PCR-Ergebnisse konnte die 
Eignung der molekulargenetische Methode 
fiir den Nachweis der extremen PVY-Resis
tenz bestatigt werden. Zudem wurde ein 
fiir den Routinetest geeignetes Primerpaar 
selektiert. Derzeit werden PCR und klassi
sches Propfen zur Ermittlung der extremen 
PVY-Resistenz parallel durchgefiihrt, um zu 
gegebener Zeit zugunsten der PCR auf das 
Pfropfen verzichten zu konnen. 

Die Uberwiegende Zahl der Sorten mit extre
mer PVY-Resistenz im deutschen Kartoffel
sortiment besitzt das Rysto-Gen, das aus So

lanum stoloniferum stammt. Extreme PVY
Resistenz in Kartoffelsorten kann jedoch 
auch auf dem Ryadg-Gen aus S. tuberosum 

ssp. andigena basieren. Um auch dieses Gen 
molekulargenetisch nachweisen zu konnen, 
werden sich die Arbeiten im nachsten Jahr 
auf die Bereitstellung eines PCR-Nachwei
ses der Ryadg-vermittelten PVY-Resistenz 
konzentrieren. 

Bodenbiirtige Viren an Weizen 

Bodenbiirtige Viren stellen eines der groB
ten phytopathologischen Probleme fiir den 
Getreideanbau dar. Neben der Gelbmosaik
virose der Gerste, die durch bodenbiirtige 
Viren verursacht wird, treten auch an ande
ren Getreidearten bodenbiirtige Viren auf. In 
Europa kommen wenigstens drei Viren vor, 
die Weizen, Triticale und Roggen befallen 
und von dem Bodenpilz Polymyxa graminis 

Ubertragen werden. Es sind dies die Furovi
ren Soil-borne cereal mosaic virus (SBCMV) 
und Soil-borne wheat mosaic virus (SBWMV) 
sowie das Bymovirus Wheat spindle streak 

mosaic virus (WSSMV). Die bodenbiirtigen 
Weizenviren haben sich von Frankreich und 
Italien ausgehend seit mehreren Jahren 
auch in Deutschland ausgebreitet. Nach 
primarem Auftreten in einem Feld werden 
sie sehr schnell durch mechanische Bearbei
tung der Felder sowie durch Winderosion des 
Bodens verbreitet, so dass es zur vollstandi
gen Verseuchung benachbarter Felder inner
halb weniger Jahre kommt. Sortenabhangig 
sind Ertragsminderungen von 50 % moglich. 
Chemische PflanzenschutzmaBnahmen ste
hen zur Bekampfung nicht zur Verfiigung, 
daher stellt die Entwicklung virusresistenter 
Sorten die einzige aussichtsreiche Bekamp
fungsstrategie dar. Voraussetzung fiir die 
Suche nach geeigneten Resistenztragern ist 

die Charakterisierung der phytopathogenen 
Viren und die Entwicklung von Methoden 
zu deren Nachweis. Molekulargenetische 
Verfahren, wie z. B. die RT-PCR, sind zum 
Nachweis und zur Unterscheidung der ver
schiedenen bodenbiirtigen Weizenviren be
sonders geeignet, da sie eine hohe Spezifitat 
aufweisen. Fur die drei Viren SBWMV, SBCMV 
und WSSMV wurden jeweils Primer entwi
ckelt, die einen virusspezifischen Nachweis 
ermoglichen, d. h. das jeweilige Primerpaar 
reagiert nur mit dem spezifischen Virus und 
nicht mit den beiden anderen Viren. 

Der Nachweis der verschiedenen boden
biirtigen Weizenviren mit Hilfe der RT-PCR 
eroffnet dariiber hinaus die Moglichkeit der 
molekularen Charakterisierung der Viren. 
Molekulare Untersuchungen der Virusiso
late der bisher bekannten Befallsflachen 
haben gezeigt, dass Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Isolaten existieren. Die 
bodenbiirtigen Weizenviren sind bereits an 
verschiedenen Standorten in Deutschland 
nachgewiesen worden. Um das aktuelle 
Gefahrdungspotenzial der bodenbiirtigen 
Weizenviren beurteilen zu konnen, sollte 
eine Ubersicht iiber die vorhandenen Be
fallsflachen erstellt werden. 

Entscheidungsmodell zur Bekampfung 

von Anthraknose an Lupine 

Anthraknose, verursacht durch den Pilz Col

letotrichum lupini, ist bundesweit eine der 
haufigsten und schwerwiegendsten Krank
heiten der Lupine und tritt unter optimalen 

Witterungsbedingungen in allen Anbauge
bieten regelmaBig auf. Die Beizung des 
Saatgutes ist eine Moglichkeit, die Krank
heit einzudammen. Fur die Anwendung van 
Fungiziden ist der optimale Zeitpunkt einer 
Spritzung noch nicht bekannt. Untersuchun
gen des Instituts haben das Ziel, den In
fektionsverlauf und die Ausbreitung der An
thraknose zu beschreiben, um Grundlagen 
fiir die Erarbeitung van Entscheidungshilfen 
zu erhalten. Die Ergebnisse des ersten Ver
suchsjahres zeigen, dass die Verbreitung des 
Pilzes van derTemperatur, dem Niederschlag 
und der Dauer der Blattnasse abhangt. Die 
Temperatur kann nicht der begrenzende Fak
tor bei einer epidemieartigen Ausbreitung 
sein, da die Keimung der Konidien in einem 
weiten Temperaturbereich erfolgt, der wah
rend der Vegetationsperiode der Lupine sel
ten unter- bzw. Uberschritten wird. Fur eine 
erfolgreiche Infektion sind vielmehr Nieder
schlag und Blattnasse zwingend notwendig, 
da sie fur die Verbreitung van Konidien, ihre 
Keimung sowie die Penetration des Erregers 
in die Pflanzenzelle essenziell sind. 

Molekulare ldentifizierung von Ne

matoden (Bursaphelenchus spp.) aus 

Verpackungsholz 

In Kooperation mit dem Entry-exit Inspec
tion and Quarantine Bureau in Ningbo, China, 
und der Abteilung fiir nationale und inter
nationale Angelegenheiten der Pflanzenge
sundheit der BBA wurden Nematodenproben 
untersucht, die bei der Quarantanekontrolle 
in Ningbo aus importiertem Verpackungsholz 

Blatt einer Hosta-Pflanze mit virusverdachtigen Symptomen 
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Nachweis und Unterscheidung verschiedener bodenbilrtiger Weizenviren mit Hilfe molekularbiologischer Methoden (RT-PCR): 

Nachweis bodenburtiger Weizenviren mit spezifischen Primern (links), Unterscheidung der Viren an hand der Spezifitat der Primer (rechts) 

Viren: SBWMV (W), 5BCMV (C) und WS5MV (5) Primer: P1+P2 (W), P1+P7 (C) und P9+P10 (5) N = Negativkontrolle, M = Marker 

(Kisten und Paletten) isoliert warden waren. 
Nach morphologischer Bestimmung erfolg
ten molekulare Untersuchungen durch ITS
RFLP-Analyse und DNA-Sequenzierungen. 

Im Untersuchungsmaterial wurden mehrere 
bisher unbekannte Bursaphelenchus-Arten 

gefunden. Im Berichtszeitraum wurden Art
beschreibungen fUr B. singaporensis und B. 

arthuri publiziert und fUr zwei weitere Ar
ten erstellt. Durch Vergleich der morpholo
gischen Merkmale und der rDNA-Sequenzen 
konnten B. singaporensis der xylophilus

Gruppe und B. arthuri der fungivorus-Grup

pe innerhalb der Gattung Bursaphelenchus 

zugeordnet werden. 

Insgesamt wurden 15 Bursaphelenchus

Arten in importiertem Verpackungsholz 
in Ningbo gefunden. Der als Quarantane
schadling eingestufte Kiefernholznemato
de, B. xylophilus, wurde als zweithaufigste 
Art in Verpackungsholz aus insgesamt zehn 
Landern gefunden. Nur vier dieser Lander 
(USA, Japan, Siidkorea, Taiwan) gehoren 
zum bekannten Verbreitungsgebiet dieser 
Art. Die anderen sechs Lander (Brasilien, 
Thailand, Belgien, Niederlande, Italien, Spa
nien) gelten als frei vom Kiefernholznema
toden. Die Feststellung von B. xylophilus in 
Verpackungsholz aus diesen Landern kann 
nur durch Zirkulation des Verpackungsholzes 
zwischen Befalls- und Nichtbefallslandern 
erklart werden. Importiertes kontaminiertes 
Verpackungsholz kann zur Einschleppung 
und Etablierung des Kiefernholznematoden 
in Landern mit geeigneten Wirtsbaumen und 
Vektorinsekten fiihren. Eine konsequente 
Anwendung international erarbeiteter Stan
dards der phytosanitaren Behandlung von 

Verpackungsholz ist notwendig, um dieses der transgenen DNA erfolgte in DNA, die 
Risiko auszuschalten. direkt aus dem Boden oder der Rhizosphare 

extrahiert wurde. Erste Ergebnisse zeigen, 
Mikrobeniikologie dass die transgene DNA in beiden Habita

Ziel der Forschungsarbeiten zur Mikroben
okologie ist die Klarung der Frage, wie Um
weltfaktoren die strukturelle und funktio
nelle mikrobielle Diversitat terrestrischer 
Okosysteme beeinflussen. Die Nutzung von 
molekularen Methoden in Kombination mit 
traditionellen Ansatzen soll zu einem bes
seren Verstandnis mikrobieller Gemeinschaf
ten, insbesondere im Boden, beitragen. Die 
mikrobielle Diversitat des Bodens, z. B. im 
Agrarokosystem, ist von grolser Bedeutung 
fiir Stoffkreislaufe, die Bodenfruchtbarkeit 
und die Pflanzengesundheit. Die Habitate, 
die in den im Jahr 2005 geforderten For
schungsprojekten untersucht wurden, um
fassten landwirtschaftlich genutzte Boden 
in Deutschland (BMBF, DFG, BMELV), Schwe
den, Niederlande, UK, Frankreich, Spanien 
(EU-Projekt METACONTROL), Brasilien (WTZ
Projekte) sowie mit Tiergiille behandelte 
Boden (DFG) und die Rhizosphare der Kul
turpflanzen Kartoffeln, Raps und Erdbeeren 
(BMBF, DFG). 

Im Rahmen des vom BMELV geforderten 
,,Forschungsprogramms zur Sicherung der 
Koexistenz gentechnikfreier und gentech
nikverwendender Landwirtschaft sowie zum 
Schutz der Biodiversitat" wurden im Jahre 
2005 Untersuchungen zum Nachweis des 
transgenen Konstrukts in MON810 im Bo
den und in der Rhizosphare von transgenem 
Mais und der Rezipientensorte sowie eine 
mogliche Beeinflussung der relativen Abun
danz von Pilzen durchgefUhrt. Der Nachweis 

ten zum Zeitpunkt der Blute nachweisbar 
war. Die Konzentration der nachgewiesenen 
Konstrukt-DNA war in den Plots mit den 
transgenen Maispflanzen deutlich hoher 
und vom Bodentyp abhangig. Die Analyse 
der Pilzgemei nschaften erfolgte mit kul
tivierungsunabhangigen Methoden (18S 
rRNA-Fingerprints) und zeigte sehr ahnli
che Fingerprints fUr Proben vom gleichen 
Standort. 

Seit 2005 wird an einem Projekt der DFG 
mitgearbeitet, das den Verbleib und die 
Auswirkungen von veterinaren Antibiotika, 
die mit der Giille von behandelten Tieren in 
landwirtschaftlich genutzte Boden gelan
gen, untersucht. Das Projekt wurde initiiert, 
weil jiingst erhebliche Mengen veterinarer 
Antibiotika in landwirtschaftlichen Boden 
nachgewiesen wurden. Problematisch ist 
dabei neben moglichen okotoxikologischen 
Wirkungen, dass die Verbreitung bakterieller 
Antibiotika-Resistenzen stimuliert werden 
konnte, die fUr den Menschen relevant sind. 
Ziel des Projektes ist es, den Eintrag von Re
sistenzgenen und resistenten Bakterien mit 
der Giille, die Anreicherung resistenter Bak
terien im Boden und die Ubertragung von 
Resistenzen auf Bodenbakterien zu klaren. 
Als Modellsubstanz wurde das Sulfonamid
Antibiotikum Sulfadiazin gewahlt. Erste Ver
suche zeigen tatsachlich Effekte von Giille 
und Sulfadiazin im Boden. Zwei verschiede
ne Ackerboden wurden mit Schweinegiille 
und Sulfadiazin vermischt und iiber zwei 
Monate unter konstanten Bedingungen ge-



lagert. Kontrollen wurden nur mit Giille oder 
nur mit Wasser vermischt. Die Giille erhohte 
zunachst den Anteil resistenter Bakterien im 
Boden. Kultivierungsunabhangige Untersu
chungen ergaben dariiber hinaus, dass sich 
das Auftreten von Resistenzgenen und die 
Obertragungsraten von Resistenzen erhoh
ten. Diese Effekte waren unter dem Einfluss 
von Sulfadiazin auch nach zwei Monaten 
signifikant nachweisbar, nicht aber in den 
nur mit Giille behandelten Boden. 

Die Beeinflussung der strukturellen und 
funktionellen Diversitat in der Rhizosphare 
sowie in der Caulosphare durch Transgenex
pression (Zeaxanthin) wird im Rahmen eines 
2005 gestarteten BMBF-Kooperationspro
jekts mit der Universitat Miinchen unter
sucht. In einem Freisetzungsversuch wur
den auf dem Gut Roggenstein (Bayern) zwei 
unterschiedliche Zeaxanthin-exprimierende 
Kartoffelklone sowie fiinf unterschiedliche 
Kartoffelsorten angebaut. Die bakterielle 
Gemeinschaft und insbesondere ihr antago
nistisches Potenzial werden zu drei Stadien 
der Kartoffelentwicklung untersucht. Ziel ist 
es, mogliche Unterschiede zwischen trans
gener Kartoffel- und Ausgangssorte mit der 
Variabilitat zwischen Sorten zu vergleichen. 
Erstmals werden in diesem Projekt auch die 
Wurzelexsudation (Universitat Stuttgart Ho
henheim), die Transgenexpression (TU Miin
chen) sowie die Expression funktioneller 
Gene des Stickstoffkreislaufs untersucht. 

Im Rahmen eines weiteren 2005 begonne
nen DFG-Projekts werden in einer Koope
ration mit der Universitat Rio de Janeiro 
die Zusammensetzung mikrobieller Gemein
schaften in der Rhizosphare der drei wich
tigsten Mangrovenbaumarten in Brasilien 
und ihre Abbauleistungen in Abhangigkeit 
von der Pflanzenart und dem Grad der Ver
schmutzung untersucht. 

In zwei bilateralen Projekten mit China und 
Brasilien geht es um die Charakterisierung 
der Rhizospharenkompetenz von in vitro

Antagonisten von Ralstonia solanacearum. 

Die biologische Kontrolle des Erregers der 
bakteriellen Welke ist in tropischen Landern 
bedeutsam, in denen dieses Pathogen ende
misch ist, denn die Alternative besteht in 
der Anwendung von Antibiotika. 

Im EU-Projekt METACONTROL wurde 2005 
das antagonistische Potenzial von sup
pressiven Boden im Vergleich zu landwirt-

schaftlich genutzten Boden, die nicht als 
suppressiv eingestuft sind, untersucht. 
Dominante Bakterienisolate wurden auf 
ihre antagonistische Aktivitat gegeniiber 
Phythium ultimum, Fusarium oxysporum, 

Rhizoctonia solani und Ralstonia solanace

arum getestet. In vitro-Antagonisten waren 
unter den dominanten kultivierbaren Bakte
rien aller untersuchten Boden nachweisbar. 
Die molekulare Charakterisierung der DNA 
dieser Boden lieferte keine Hinweise auf 
Indikatoren fiir Suppressivitat. Eine Aus
wahl von in vitro-Antagonisten wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Ge
miise- und Zierpflanzenbau, Grolsbeeren, 
auf ihre Fahigkeit untersucht, Rhizoctonia 

solani AG1-Krankheitssymptome an Salat zu 
unterdriicken. Vier der Isolate zeigten eine 
deutliche Reduktion der Krankheit. 

Biologische Sicherheits

forschung; Koexistenz uncl 

Monitoring 

Die Entwicklung und Anwendung der Gen
technik in der Landwirtschaft und bei der 
Nahrungsmittelherstellung wirft Fragen 
nach ihren Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt auf. Eine sachgerechte, vorurteils
freie Bewertung der Chancen und Risiken 
gentechnischer Verfahren und Produkte fiir 
Mensch und Umwelt ist nur auf der Basis fun
dierter und umfassender wissenschaftlicher 
Untersuchungen moglich. Die Ergebnisse der 
biologischen Sicherheitsforschung stellen 
eine wichtige Grundlage fiir die Tatigkeit 
von Genehmigungs- und Vollzugsbehorden 
dar und sind von grolser Bedeutung fiir eine 
angemessene und ausgewogene offentliche 
Diskussion iiber die Anwendung der Gen
technik in der Landwirtschaft und bei der 
Na h ru ngsmitte lherstellu ng. 

Ausbreitung von Transgenen und Ko

existenz 

Die gleichberechtigte Koexistenz verschie
dener landwirtschaftlicher Produktionssys
teme mit und ohne Nutzung gentechnisch 
veranderter Pflanzen ist ein Anliegen euro
paischer und nationaler Regelungen. 2005 
sind in Deutschland erstmalig drei gentech
nisch veranderte Mais-Sorten (Bt-Mais) zu
gelassen warden. Diese transgenen Maissor
ten besitzen ein Gen, das eine Resistenz 

gegen den Maisziinsler vermittelt, indem 
ein spezifisch auf die am Mais fressenden 
Raupen wirkendes Insektizid in den Pflanzen 
produziert wird. Da unter natiirlichen Bedin
gungen mit dem Maispollen Maisgene in be
nachbarte Felder eingetragen werden, ist es 
Ziel eines Versuchsprogramms der BBA und 
a nderer Ressortforsc h u ngsei nrichtu ngen 
des BMELV (FAL und BAZ), Basisdaten fiir 
eine Empfehlung zum nachbarschaftlichen 
Anbau von gentechnisch veranderten und 
herkommlichen Maissorten zu gewinnen. 

Im Rahmen des vom BMELV geforderten 

,,Forschungsprogramms zur Sicherung der 
Koexistenz gentechnikfreier und gentech
nikverwendender Landwirtschaft sowie zum 
Schutz der Biodiversitat" wurden auf den 
Flachen der BBA zwei Felder mit Bt- und 
konventionellem Mais (ea. 3 ha Bt-Mais; 
40 ha Gesamtversuchsanlage) angelegt. 
Ein Feldversuch diente der Untersuchung 
des Zusammenhangs von Feldabstand und 
Einkreuzung von gentechnischen Verande
rungen. Der zweite Feldversuch simulierte 
Maisfeldrander, die entweder offen dem 
Wind zuganglich oder durch Sonnenblumen 
geschiitzt waren. Aus vorangegangenen Ar
beiten ist bekannt, dass besonders hohe Ein
kreuzungswerte an den Randern von Mais
feldern gefunden werden, wahrend nach 
wenigen Metern ins Feld hinein nur noch 
geringe Werte zu verzeichnen sind. Unklar 
ist, welche Faktoren zu diesem Ergebnis 
fiihren konnen, z. B. Befruchtung durch 
konkurrierenden Pollen der Empfangerpflan
zen und/oder Verwirbelungen und Luftstro
mungsverhaltnisse an den Feldrandern, und 
welche Anbauempfehlungen daraus abzulei
ten sind. Die geernteten Maiskolben wer
den mit molekularbiologischen Methoden 
(quantitative PCR) auf Einkreuzungen un
tersucht. Da Einkreuzungsereignisse durch 
verschiedene Umwelteinfliisse und auch 
durch die Sortenwahl beeinflusst werden 
konnen, wurden parallel zur Bestimmung der 
Einkreuzungsraten auch die Witterungsda
ten (insbesondere Wind), der Zeitpunkt der 
Maisbliite und der Habitus der Maispflanzen 
erfasst. Ergebnisse der Auswertung werden 
im Friihjahr 2006 erwartet. 

Im Rahmen des EU-geforderten Forschungs
verbundes Co-Extra (

,,
GM and non-GM supply 

chains: their co-existence and traceabili
ty") wurden auf den Flachen der BBA auch 
erste Tests mit weils- und gelbkornigem 
Mais durchgefiihrt. Eine Einkreuzung von 
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gelbem in weiBen Mais [asst sich dadurch 

feststellen, dass in einem Feld mit weiBen 

Mutterpflanzen Maiskolben mit gelben Kor

nern auftreten (Farbmarker). Die Versuche 

zeigten, dass die verwendete WeiBmaissorte 

im Vergleich zu gangigen Gelbmaissorten 

eine extreme Verschiebung der Pollenaus

schuttung und der Befruchtungsfahigkeit 

der weiblichen Maisblute aufzeigt. Es ist 

daher noch nicht zu sagen, ob sich die ge

nannte Kombination von weiBer und gelber 

Maissorte fur die Untersuchung typischer 

Anbaubedingungen in Deutschland eignet. 

Das vierjahrige Integrationsprojekt Co-Extra 

ist in den Bereich Lebensmittelsicherheit 

und -qualitat eingebettet und konzentriert 

sich auf Themen der :<02xistenz sowie der 

Ruckverfolgbarkeit von gentechnisch veran

derten Pflanzen und deren Produkten in den 

Lebens- und Futtermittelketten. In Zusam

menarbeit mit zahlreichen Forschungsein

richtungen und Interessengemeinschaften 

sowie Vertretern der Biotechnologiebranche 

aus 16 europaischen Landern hat das Projekt 

das Ziel, der Lebensmittel- und Futtermit

telindustrie zweckmaBige Hilfestellungen 

und Methoden fur die Verwirklichung von 

Koexistenz und Ruckverfolgbarkeit zur Ver

fugung zu stellen sowie wissenschaftliche 

Grundlagen fur die Weiterentwicklung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen in der EU 

zu erarbeiten. Die BBA leitet das Teilprojekt 

,,Biological approaches for gene flow mitiga

tion". Ziel ist die Entwicklung und Anwen

dung von Techniken (z. B. mannlich steriler 

Mais, kleistogamer Raps), die den Genfluss 

zwischen nicht transgenen und transgenen 

Pflanzen reduzieren. Diese Techniken konn

ten einen positiven Beitrag zur Koexistenz 

verschiedener Anbausysteme leisten. Das 

Projekt knupft an Erfahrungen und Know

how an, die im Rahmen des von der EU 

geforderten Forschungsverbundes SIGMEA 

(,,Sustainable Introduction of GM crops into 

European Agriculture") gewonnen wurden. 

Die im Berichtsjahr in der BBA erhobenen 

Daten zur Auskreuzung und Koexistenz 

werden mit anderen europaweit erhobe

nen Oaten verglichen und zur Entwicklung 

von mathematischen Vorhersagemodellen 

herangezogen. 

Im Rahmen des vom BMZ geforderten Projek

tes , ,Genfluss-Analyse zum Schutz der Um

welt in den Tropen" wurden in Zusammen

arbeit mit sudamerikanischen Wissenschaft

lern parallele Untersuchungen in Kolumbien 

initiiert. Dies eroffnet die Moglichkeit, die 

Versuchsergebnisse und die wesentlichen 

Einflussfaktoren auf internationaler Ebene 

und unter verschiedenen Umweltbedingun

gen zu bewerten und allgemeine Anbauemp

fehlungen zu entwickeln. 

Monitoring von transgenen Pflanzen im 

Agrarokosystem 

Die gesetzlichen Regelungen der EU zur Gen

technik (Richtlinie 2001/18/EG, Verordnung 

1829/2003) schreiben fur die Genehmigung 

des EU-weiten Inverkehrbringens von gen

technisch veranderten Organismen eine den 

kommerziellen Anbau in der Landwirtschaft 

begleitende Beobachtung (Monitoring) vor. 

Die F�agen nach moglicherweise auftreten

den Wirkungen des Anbaus von gentech

nisch veranderten Pflanzen auf die Umwelt 

und die Gesundheit sowie die Entwicklung 

methodischer Moglichkeiten zu deren Er

fassung beschaftigen Gesetzgeber, Wissen

schaftler, Pflanzenzuchter und Landwirte 

bereits seit mehreren Jahren. Im Rahmen 

der Aktivitaten der BBA-Arbeitsgruppe ,,An

baubegleitendes Monitoring gentechnisch 

veranderter Pflanzen im Agrarokosystem" 

und des mittlerweile abgeschlossenen vom 

BMBF geforderten Forschungsverbundes 

,,
Methodenentwicklung fur ein anbaube

gleitendes Monitoring von gentechnisch 

veranderten Pflanzen im Agrarokosystem" 

wurden hierzu umfassende strategische und 

methodische Konzepte erarbeitet, die eine 

zielgerichtete Erhebung von Daten im Agrar

okosystem ermoglichen. 

Bereits im Jahr 2004 hat sich die BBA erneut 

mit einem Projektantrag zum Themenkom

plex ,, Anbaubegleitendes Monitoring" an der 

BMBF-Ausschreibung ,,Biologische Sicherheit 

gentechnisch veranderter Pflanzen" erfolg

reich beteiligt. Seit Juli 2005 wird ein ent

sprechendes Verbundforschungsprojekt mit 

dem Titel ,,Integration landwirtschaftlicher, 

okologischer und biometrischer Aspekte zu 

einer praktikablen Methodik der Flachenaus

wahl und Datenerhebung fur das anbaube

gleitende Monitoring" fur einen Zeitraum 

von drei Jahren gefordert. Die Arbeiten im 

Projekt basieren auf den Erkenntnissen und 

Erfahrungen, die in dem von 2001 bis 2004 

geforderten Forschungsprojekt gesammelt 

wurden. Die damals in den verschiedenen 

Teilprojekten entwickelten konzeptionellen 

und methodischen Grundlagen sollen in ein 

abgestimmtes Gesamtkonzept uberfuhrt so-

wie einer erweiterten praktischen Anwen

dung und Bewertung unterzogen werden. 

Die aktuellen Arbeiten beinhalten die Er

hebung, Zusammenfuhrung, Bewertung und 

Aufarbeitung von Oaten unterschiedlichster 

Quellen zu einem effektiven und umfassen

den Monitoring. Die Datenerhebungen erfol

gen dabei in typischen Anbauregionen von 

gentechnisch veranderten Pflanzen uber: 

• Fragebogen beim Landwirt, 

• bereits existierende Beobachtungspro

gramme im Bereich Landwirtschaft, ins

besondere des Pflanzenschutzes, und

, Erhebungen in fur den Anbau von gen

technisch veranderten Pflanzen bedeut

samen Landschaftsausschnitten. 

Die spezifisch von der BBA durchzufuhren

den Arbeiten konzentrieren sich dabei auf 

die Datenerhebungen auf der Anbauflache 

und auf die Bewertung und gegebenenfalls 

Integration bestehender Beobachtungspro

gramme in das Gesamtkonzept. 

Fragebogen zur Erhebung Monitoring-rele

vanter Oaten beim Landwirt wurden bereits 

seit dem Jahr 2000 in Zusammenarbeit 

mit Pflanzenzuchtern und Statistikern zur 

Begleitung des Anbaus von gentechnisch 

verandertem Mais entwickelt und erprobt. 

Dieser Ansatz soll im Rahmen des vom BMBF 

geforderten Forschungsprojekts fur die Kul

turen Raps, Kartoffel, Zuckerrube und Wei

zen weiterentwickelt werden. Zudem sollen 

Datenerhebungen mittels Fragebogen beim 

Anbau der genannten Kulturpflanzen in 

ausgewahlten Hauptanbauregionen erfol

gen. Da nicht davon auszugehen ist, dass 

im zeitlichen Rahmen der Projektforderung 

ein umfassender Anbau von gentechnisch 

veranderten Pflanzen der genannten Arten 

stattfinden wird, soll die Methodik zunachst 

fur die Beobachtung konventioneller Sor

ten und zur Erfassung des aktuellen Stands 

der Produktionstechnik der entsprechenden 

Kulturen entwickelt und bewertet werden. 

Die Entwicklung und Erprobung der Frage

bogen wird von Biometrikern begleitet und 

optimiert. Der grundlegende Ansatz der 

begleitenden Befragung von Landwirten 

als Element eines umfassenden Monitoring 

hat bereits auf der Ebene der Europaischen 

Behorde fiir Lebensmittelsicherheit (EFSA) 

breite Beachtung und Akzeptanz erfahren. 
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Institut filr Nematologie 

und Wirbeltierkunde 

Im Institut fiir Nematologie und Wirbeltier

kunde der BBA in MUnster werden pflan

zenschadigende Nematoden und Wirbeltiere 

erforscht und Verfahren zur Abwehr der van 

ihnen verursachten Schaden erarbeitet. In 

beiden Fachgebieten wird nach okologisch 

unbedenklichen Verfahren und neuen An

bausystemen gesucht, mit deren Hilfe der 

Schaderregerbesatz dauerhaft auf akzep

tablem Niveau gehalten werden kann. Mit 

wenigen Ausnahmen stehen sowohl gegen 

Nematoden als auch gegen Wirbeltiere kei

ne chemischen Pflanzenschutzmittel zur 

VerfUgung, so dass alternative Ansatze der 

Bekampfung hier besonders gefragt sind. 

Ziel ist es, umfassendes Wissen auf diesen 

Spezialgebieten bereit zu halten, um die 

Bundesregierung kornpetent beraten zu 

konnen. 

Resistente Sorten vermindern den Befall mit 

pflanzenparasitaren Nematoden und sind 

zum wichtigsten Pfeiler einer wirtschaft

lichen und umweltschonenden Nematoden

bekampfung geworden. Durch konsequenten 

Anbau resistenter Sorten konnte die LUcke 

geschlossen werden, die durch fehlende 

chemische Nematizide in der Vergangenheit 

entstanden war. Ein Schwerpunkt der For

schungen des Instituts ist deshalb die Ent

wicklung geeigneter Methoden zur PrUfung 

der Resistenz van Kulturpflanzen. Dazu be

darf es auch geeigneter Diagnoseverfahren, 

mit deren Hilfe neue Arten oder Pathotypen 

erkannt werden konnen. Ein neuer Akzent 

wird mit der Entwicklung van Verfahren zur 

Erfassung der Toleranz van Kulturpflanzen 

gegen Nematoden gesetzt. Tolerante Sor

ten reagieren nicht oder nur mit geringen 

Ertragseinbufsen auf Nematodenbefall und 

erlauben somit auch auf Problemstandorten 

eine wirtschaftliche Pflanzenproduktion. 

Im Berichtsjahr wurde mit der Entwicklung 

standardisierbarer PrUfverfahren begonnen, 

die fUr die Toleranzbewertung van Kultur

pflanzensorten dringend benotigt werden. 

Um die Einschleppung und Ausbreitung van 

Nematoden zu verhindern, unterliegen ei

nige Nematodenarten strengen gesetzlichen 

Regelungen. FUr eine wirkungsvolle Umset

zung der Pflanzenbeschau und Einleitung 

der erforderlichen Quarantanemalsnahmen 

mUssen fiir diese Arten Diagnoseverfahren 

entwickelt und getestet werden. In der 

,,Deutschen Nematodensammlung" wer

den Vorkommen und Verbreitung wichtiger 

pflanzenparasitarer Nematoden in Deutsch

land erfasst und in Form van Dauerprapara

ten dokumentiert. Ihre exakte Bestimmung 

wird durch moderne molekularbiologische 

Techniken unterstUtzt und abgesichert. 

Im Fachgebiet Wirbeltiere bilden Arbeiten 

zur Resistenzgenetik kommensaler Nager 

einen der Schwerpunkte vor dem Hinter

grund zunehmender Resistenz bei Ratten 

und Hausmausen gegenUber Bekampfungs

mitteln, die die Blutgerinnung hemmen 

(Antikoagulantien). In Deutschland sind 

fiinf van acht der fiir die Rattenbekampfung 

gebrauchlicher. Wirkstoffe der Antikoagu

lantien van Resistenz betroffen. Nach der 

Identifikation des Basisgens fiir die Resis

tenzeigenschaft im Vorjahr wurden im Be

richtsjahr aus verschiedenen europaischen 

Resistenzgebieten stammende Wanderratten 

auf Resistenz vermittelnde Mutationen in 

diesem Gen untersucht. Die in Zusammenar

beit mit dem Institut fiir Humangenetik der 

Universitat WUrzburg sowie mit Kollegen aus 

Danemark, Belgien, Frankreich und Grols

britannien durchgefiihrten Untersuchungen 

haben gezeigt, dass sich gebietsspezifische 

Resistenzmutationen in verschiedenen Re

gionen Europas unabhangig voneinander 

entwickelt haben. Um die Ausbringung van 

unwirksamen Mitteln zu vermeiden, ist es 

besonders im Randbereich eines Resistenz

gebietes wichtig, festzustellen, ob die Re

sistenzmutation bereits in der Population 

vorhanden ist. Mit den jetzt anwendbaren 

molekularbiologischen Testmoglichkeiten 

wird die Resistenzuntersuchung wesentlich 

erleichtert. Die Resistenzmutation kann 

auch Uber Kotuntersuchungen nachgewie

sen werden. Versuche am Institut haben 

gezeigt, dass sich mit dieser Methodik ver

lassliche Ergebnisse erzielen lassen. 

Ein van der Deutschen Bundesstiftung Um

welt gefordertes Kooperationsprojekt mit 

dem Institut fiir Waldbau und Forstschutz 

der TU Dresden ist auf die Entwicklung eines 

Repellentmittels auf der Basis van Natur

stoffen zur Abwehr van WUhlmaus-Nage

schaden in Forstkulturen gerichtet. Ange

sichts erneut ansteigender Bestandsdichten 

dieser zyklischen Nager finden vorbeugende 

Schutzmalsnahmen ein lebhaftes Interesse 

in der waldbaulichen Praxis. Sie konnten 

jedoch auch in anderen Kulturen (z. B. Obst-

bau, Hausgarten) nUtzlich sein. Das Repel

lentmittel zeigte eine gute Wirksamkeit in 

Labor- und Gehegeversuchen. 

Das Institut ist weiterhi n PrUfei nrichtung 

nach den Grundsatzen der Guten Laborpra

xis (GLP), so dass umwelttoxikologische 

PrUfungen mit terrestrischen Organismen 

nach GLP-Grundsatzen durchgefUhrt wer

den konnen. Eine GLP-PrUfung van zink

phosphidhaltigen WUhlmauspraparaten 

wurde im Berichtszeitraum konzipiert und 

der GLP-Qualitatssicherungseinheit zur Be

gutachtung vorgelegt. Die Durchfi.ihrung 

der Versuche wird im Jahre 2006 erfolgen. 

Die amtliche PrUfung van Vogelnistgeraten 

erfolgt seit Mai 2005 am Institut fiir Ne

matologie und Wirbeltierkunde. Die PrUfung 

soll sicherstellen, dass kUnstliche Nisthilfen 

baulichen Mindestanforderungen genligen 

und die Voraussetzungen fiir erfolgreiche 

Vogelbruten bieten. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Arbei

ten im ornithologischen Bereich, die klaren 

sollen, wie pflanzenschutzrelevante Scha

den durch Vogel reduziert und unerwi.inschte 

Auswirkungen van Pflanzenschutzmitteln 

auf Vogel minimiert werden konnen. Be

stimmte Vogelarten sind prinzipiell zur 

biologischen Schadlingsbekampfung van 

Insekten in verschiedenen landwirtschaft

lichen Kulturen geeignet; deshalb wurden 

eine Langzeitstudie zur Brutbiologie van 

hohlenbrUtenden Singvogeln im Weinbau 

ausgeweitet und die Habitatnutzung und 

Futtersuche van Kohlmeisen erfasst. Ziel 

der Arbeiten ist es, okologisch vertragliche 

Mafsnahmen fUr den Pflanzenschutz zu ent

wickeln und zu testen, die zur Reduzierung 

des Anwendungsumfangs chemischer Pflan

zenschutzmittel fiihren und sich positiv auf 

den Naturhaushalt auswirken konnen. 

Untersuchungen zur Biologie 

von Ditylenchus dipsaci, dem 

Erreger der Rilbenkopffaule 

der Zuckerrilbe 

Nachdem die Ri.ibenkopffaule in den letzten 

Jahrzehnten fast verschwunden war, ist seit 

einigen Jahren ein verstarktes Auftreten 

dieser durch Stangelnematoden verursach

ten Krankheit zu beobachten. Vor allem im 



Rheinland breitet sie sich stark aus, mitt
lerweile sind aber auch andere Rubenanbau
gebiete in Deutschland betroffen. Warum 
diese schon fast vergessene Kran kheit wie
der verstarkt auftritt, ist nicht bekannt. Die 
Schaden konnen betrachtlich sein. Schon ab 
etwa 10 Tieren pro 100 ml Boden zurzeit 
der Saat kommt es zu starken Schadigungen 
der Zuckerruben. Das Schadensausmals wird 
durch Bodenart und Witterung stark beein
flusst und die Ertragsverluste erreichen 
Werte bis 50 %. Anfangs kommt es durch 
das Rubenkopfalchen zu Verdrehungen am 
Spross der Jungpflanzen, spater erscheinen 
weilse, ea. 5 mm grolse Pusteln vorwiegend 
am oberen Teil des Rubenkorpers. Die Pus
teln bestehen aus einem aufgelockerten, 
schwammartigen Zellveround nrit einem 
sehr hohen Besatz an Ditylenchus dipsaci. 

In einem Gramm Pustelgewebe konnen meh
rere Tausend Tiere nachgewiesen werden. In 
der Umgebung der Pusteln platzt mit fort
schreitendem Wachstum der Rube das Ge
webe auf. Sekundarinfektionen durch Pilze 
und Bakterien beschleunigen den Zerfall des 
Rubenkopfes. Das Ausmals der Schadigung 
wird allerdings oft erst kurz vor oder wah
rend der Zuckerrubenernte entdeckt, da der 
Blattapparat recht lange intakt bleibt. Auch 
in gelagerten Ruben schreitet die Faule wei
ter voran und der bereinigte Zuckerertrag 
wird stark reduziert. Um weitere Verluste zu 
vermeiden, ist eine sofortige Verarbeitung 
befallener Ruben erforderlich. 

Der Wirtspflanzenkreis von D. dipsaci ist 
sehr grols; es werden ea. 20 Rassen unter
schieden, die nach der Hauptwirtspflanze 
der jeweiligen Population benannt werden. 
Allerdings existieren Probleme bei der Zu
ordnung von Populationen zu bestimmten 
Rassen, da neben der Hauptwirtspflanze 
auch verschiedene Nebenwirtspflanzen 
befallen werden konnen. Diese Spezialisie
rung kann unterschiedlich stark sein. Die 
Rubenrasse von D. dipsaci kann eine Viel
zahl von Wirtspflanzen befallen. Haufiger 
Anbau von Wirtspflanzen wie Beta-Ruben, 
Raps, Ackerbohne, Mais, Roggen und Hafer 
fiihrt zur Vermehrung des Rubenkopfnema
todens. Zuckerrubensorten mit Resistenz 
gegen D. dipsaci stehen nicht zur Verfii
gung. Erfolge in der Resistenzzuchtung sind 
in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, da 
bislang keine Resistenzen in Beta vulgaris 

oder den Wildformen B. patellaris, B. web

biana und B. procumbens gefunden wurden. 
Ober die Moglichkeiten, die Befallsdichten 

durch den Einsatz von Nichtwirtspflanzen 
zu reduzieren, gibt es keine ausreichenden 
Informationen. 

Die Frage, ob es sich bei der Rubenrasse 
bzw. den sich momentan im Zuckerruben
anbau ausbreitenden Populationen von D. 

dipsaci um eine heterogene Gruppe oder 
nah verwandte Populationen handelt, ist 
von grolser Wichtigkeit. Fruchtfolge- und 
Anbauempfehlungen konnen nur gemacht 
werden, wenn genaue Kenntnisse uber 
die auf den jeweiligen Schlagen vorkom
menden Populationen vorhanden sind und 
insbesondere deren Wirtspflanzenspektrum 
genau bekannt ist. Im Institut wird zurzeit 
untersucht, ob es sich beim Erreger der Ru
benkopffaule um Populationen einer oder 
mehrerer Rassen oder moglicherweise um 
neue, bislang noch nicht an Zuckerruben 
aufgetretene Populationen handelt. Hierzu 
wurden im Sommer 2005 Proben von Schla
gen mit Rubenkopffaule genommen. Von 
28 Standorten, uberwiegend im Rheinland, 
wurden fiinf bis 50 Ruben mit beginnender 
Pustelbildung untersucht. Aus allen Ruben, 
die Symptome eines Befalls mit Rubenkopf
nematoden zeigten, konnte D. dipsaci ex
trahiert werden. Alle Populationen konnten 
an Ackerbohne weiter vermehrt werden, so 
dass ausreichend Nematodenmaterial zur 
Ermittlung des Wirtspflanzenspektrums im 
Biotest zur Verfiigung steht. 

Zunachst werden diese Populationen auf ihre 

molekulare Ahnlichkeit untersucht. Diese 

Untersuchungen sollen Erkenntnisse uber die 
Heterogenitat der Populationen liefern. Das 
Wirtspflanzenspektrum bzw. die Virulenz
eigenschaften ausgewahlter Ditylenchus

Herkunfte werden im Biotest an wichtigen 
Kulturpflanzenarten in Zuckerrubenfrucht
folgen ermittelt. Molekularbiologische Un
tersuchungen sind ressourcensparender als 
Biotests. In Gefalsversuchen im Gewachs
haus werden praxisrelevante Sorten von 
Winterweizen, Wintergerste, Triticale, Mais, 
Luzerne, Kleearten, Ackerbohnen, Olrettich 
und Weilsem Senf kultiviert und im Keim
lingsstadium mit definierten Mengen an 
D. dipsaci infiziert. Die dafiir notwendigen
Nematodenmengen und der geeignete Zeit
punkt mussen fur die verschiedenen Pflan
zenarten bestimmt werden. Die Vermeh
rungsraten werden nach Abschluss von zwei
Nematodengenerationen ermittelt und dar
aus der Wirtstatus der gepruften Pflanzen
arten festgestellt. Nach einem Abgleich mit
den molekularbiologisch gefundenen Merk
malen der Ditylenchus-Herkunfte konnen
aus dem Wirtspflanzentest Empfehlungen
abgeleitet werden, welche Pflanzenarten
bzw. -sorten in welchen Rubenanbaugebie
ten am besten geeignet sind.

Es wird aulserdem erwartet, dass die mo
lekularbiologischen Untersuchungen eine 
geographische Zuordnung der Populationen 
zulassen und damit Aussagen getroffen wer
den konnen, ob es sich um gleiche oder 
verschiedene Herkunfte bzw. Ursprungspo
pulationen handelt. Damit lielse sich mogli-

Rilbenkopffaule an ZuckerrUben im Bestand. In diesem Stadium wirkt der Bestand oberflach

lich gesund, da der Blattapparat auch kopffauler RUben noch intakt ist. 
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cherweise die Frage klaren, ob neue, bislang 
nicht in den betroffenen ZuckerrUbenanbau
gebieten vorkommende Populationen ein
geschleppt wurden. Diese Vermutung wird 
haufig geauBert, muss aber erst noch durch 
entsprechende Oaten belegt werden. Unter 
Nutzung dieser Information konnten pflan
zengesundheitliche MaBnahmen ergriffen 
werden, die eine Einschleppung in befalls
freie Gebiete verhindern sollen. 

Wirkung verschiedener Vor

friichte auf pflanzenparasita-

re Nematoden sowie auf den 

Mohren- und Zwiebelertrag im 

Anteil vermarktungsfahiger Mohren (%) 
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Okologischen Landbau erklaren, da die Tiere zeitlebens mobil sind Pratylenchus spp. Ein deutlicher RUckgang 

Eine Bekampfung der im Okologischen 
Landbau hauptsachlich schadigenden Wur
zelgallennematoden Meloidogyne hap/a 

und Wurzellasionsnematoden Pratylenchus 

spp. ist derzeit nur Uber die Fruchtfolge 
moglich. Dies gestaltet sich in der Praxis 
jedoch als auBerst schwierig, da M. hap/a 

und Pratylenchus spp. Uber ein sehr breites 
Wirtspflanzenspektrum verfiigen und zudem 
meist gemeinsam auftreten. Langfristig ist 
zu erwarten, dass insbesondere Betriebe 
mit einem hohen Anteil an GemUse in der 
Fruchtfolge nur bestehen konnen, wenn es 
gelingt, die Besatzdichte mit diesen Ne
matodenarten dauerhaft durch geeignete 
KulturmaBnahmen auf niedrigem Niveau zu 
halten. 

In den Jahren 2002 bis 2005 wurde in ins
gesamt sieben Feldversuchen in Praxisbe
trieben die Wirkung verschiedener Kultur
pflanzenarten auf die Abundanzdynamik der 
relevanten Nematodengattungen sowie auf 
den marktfahigen Ertrag einer nachfolgend 
angebauten anfalligen Kultur (Mohre, Zwie
bel) untersucht. Die Ausgangssituation in 
den Betrieben war recht unterschiedlich und 
muss bei der Interpretation der Ergebnisse 
entsprechend berUcksichtigt werden. Eine 
deutliche Reduzierung der Besatzdichte van

M. hap/a und Pratylenchus spp. wurde nur
durch Anbau van Tagetes ,Ground Control'
bzw. van Olrettich ,Siletina' als Fangpflanze
(Umbruch nach fUnf Wochen, nachfolgend
Schwarzbrache) erzielt. Die Wirkung der
Fangpflanze auf Pratylenchus spp. ist vor
allem durch die nachfolgende Brachezeit zu

und aus eingearbeiteten Pflanzenresten je- vermarktungsfahiger Ware trat bei M. hap-

derzeit wieder auswandern konnen. M. ha

p/a kann dies dagegen nicht. Die Varianten 
Lupine, Kleegras, Rote Bete, Weidelgras und 
GrUnstaudenroggen lieferten weder fi.ir M.

hap/a noch fi.ir Pratylenchus spp. einheit
liche Ergebnisse. Neben Umweltfaktoren, 
wie z. B. schlechter Auflauf infolge van

Trocken heit, scheint vor allem der Grad der 
Verunkrautung eine wichtige Rolle zu spie
len, da viele Unkrauter Wirtspflanzen sind. 
Durch einen hohen Unkrautbesatz ist zu er
klaren, dass der Anbau van Getreide und van 
Grasern, die Nichtwirte fi.ir M. hap/a sind, 
den Nematodenbesatz nicht reduzierte. 

Viele Landwirte setzen inzwischen zur Lo
sung ihrer Nematodenprobleme auf Schwarz
brache. Richtig durchgefUhrt - Bearbeitung 
der Flache sobald auflaufende Pflanzen 
das erste Laubblattstadium erreicht haben 
- fUhrt sie zu einer Reduzierung der Besatz
dichte van M. hap/a um 90 bis 95 % und
van Pratylenchus spp. van 55 bis 85 % in
nerhalb van fi.inf Monaten. Unter allen Ver
suchsvarianten war dies die erfolgreichste
MaBnahme.

In der Folgekultur Mohren nahm sowohl bei 
Befall mit M. hap/a als auch mit Pratylen

chus spp. der Anteil vermarktungsfahiger 
Ware mit zunehmendem Nematodenbesatz 
ab. Die Befalls-Verlust-Relation zeigt fUr M. 

hap/a eine deutlichere Schadwirkung als fi.ir 
Pratylenchus spp. Dies erklart sich daraus, 
dass bei M. hap/a neben dem rein quantita
tiven Verlust der qualitative Schaden (z. B. 
Beinigkeit) starker ausgepragt ist als bei 

la ab einem Ausgangsbesatz van 30 bis 50 
Larven/100 ml Boden bzw. bei Pratylenchus 

spp. ab 250 Tiere/100 ml Boden auf. Bei 
Zwiebeln als Folgekultur war die Situation 
grundsatzlich anders. Zwiebeln reagieren 
auf Befall mit M. hap/a bzw. Pratylenchus 

spp. primar mit reduziertem Wachstum; ein 
qualitativer Schaden liegt in der Regel nicht 
var. Die Zwiebeln sind vermarktbar, sofern 
sie die erforderliche MindestgroBe erreichen. 
Eine Schadigung zeigt sich vor allem in der 
Jugendentwicklung durch verminderten 
Auflauf und gegebenenfalls Absterben der 
Keimlinge. Obwohl Zwiebeln durch M. hap

la betrachtlich geschadigt werden konnen, 
sind sie schlechte Wirtspflanzen; der Anbau 
van Zwiebeln fUhrt in der Regel zu einem 
RUckgang der Besatzdichte dieser Art. 

Die Bekampfung van M. hap/a und Pra

tylenchus spp. erfordert im Okologischen 
Landbau langfristige Konzepte. Ziel der 
Forschungsarbeiten sind neue Anbaustra
tegien, die eine gesicherte Produktion ohne 
Anwendung synthetischer Pflanzenschutz
mittel ermoglichen und damit zur nachhal
tigen Bekampfung pflanzenparasitarer Ne
matoden und dem Schutz van Verbrauchern 
und Umwelt beitragen. 



Strategien zur Steigerung 

der Wirksamkeit des nema

tophagen Pilzes Hirsutella

rhossiliensis 

Der Pilz Hirsute/la rhossiliensis kommt welt

weit in vielen landwirtschaftlichen Boden 

vor. Er parasitiert zahlreiche pflanzenpara

sitare Nematodenarten und ist somit ein 

potenzieller Kandidat fur ein biologisches 

Bekampfungsverfahren. In Gewachshaus

versuchen zeigte der Pilz eine gute Wir

kung. FUr den breiten Einsatz in der Praxis 

wirdjedoch eine Formulierung benotigt, die 

mehr Wirkungssicherheit gewahrleistet. In 

einem Gemeinschaftsprojekt der BBA, dee 

KWS SAAT AG und der Firma BIOCARE Ge

sellschaft fur biologische Pflanzenschutz

mittel mbH wurden verschiedene Polymere 

untersucht, die sich als Tragermaterial fur 

den Einschluss des Pilzes in Mikrokapseln 

eignen. Es gelang, wichtige Faktoren wie 

Kapselbildung, pH-Wert, Toxizitat sowie 

Ri.ickquellung zu optimieren. Die Wirk

samkeit des verkapselten Pilzes wurde an 

ZuckerrUben gegen den RUbenzystennema

toden Heterodera schachtii und an Tomaten 

gegen den Wurzelgallennematoden Meloido

gyne incognita untersucht. Als viel verspre

chend erwies sich die Formulierung Alginat 

+ Pektinderivat PA5 (ALG+PA5).

Die Pilzkapseln bewirkten eine Reduzie

rung der Eindringung von H. schachtii in 

die Wurzeln der Keimlinge um ea. 60 %. 

Bei der pilzlichen Biofeuchtmasse betrug die 

Reduktion sogar 70 %. Zur Ernte der Zucker

rUben zeigten sich deutliche Unterschiede 

in GroBe und Morphologie des RUbenkor

pers. Das hochste RUbengewicht wurde nach 

Applikation der Pilzkapseln ermittelt, der 

Anteil beiniger RUben lag in dieser Vari

ante bei 30 %. Die unbehandelten RUben 

waren dagegen deutlich kleiner und wiesen 

einen hoheren Anteil an Nematodenschaden 

in Form von Beinigkeit auf. Zuckerrliben, 

die mit pilzlicher Biofeuchtmasse behan

delt wurden, entwickelten sich besser und 

zeigten weniger Nematodenschaden. Die 

Applikation von pilzfreien Kapseln fuhrte 

im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle 

zwar zu groBeren RUben, die RUben waren 

jedoch fast alle beinig. 

Begleitende Laborversuche zeigten, dass 

die meisten der im Zuckerrlibenanbau ange-

wandten Pflanzenschutzmittel wahrschein

lich keinen nachteiligen Einfluss auf das 

Wachstum von H. rhossiliensis haben. Es 

gibt aber sowohl bei Insektiziden, Fungizi

den als auch Herbiziden Ausnahmen. Da es 

hier alternative Mittel gibt, ist die grund

satzliche Anwendbarkeit des Systems der 

Verkapselung nicht in Frage gestellt. Derzeit 

wird versucht, durch Zusatz von Lockstoffen 

die Anlockung der Nematoden zum Pilz zu 

erhohen, um dadurch eine bessere Bekamp

fung der Nematoden zu erreichen. 

Die Entwicklung des Verfahrens zur Trock

nung der Pilzkapseln konnte inzwischen 

erfolgreich abgeschlossen werden. Die Vi

talitat des Pilzes war auch nach Trocknung 

gewahrleistet. Bestehende Schwierigkeiten 

beim Auswachsen des Pilzes im Boden und 

der damit verbundenen Konkurrenzfahigkeit 

gegenliber anderen Bodenmikroorganismen 

konnten mit dieser Technik bisher jedoch 

nicht zufriedenstellend gelost werden. 

Resistenz gegeniiber blut

gerinnungshemmenden Ro

dentiziden bei Wanderratten 

Zur Bekampfung von Wanderratten stehen 

ausschlieBlich Wirkstoffe zur Verfugung, die 

die Blutgerinnung hemmen (Antikoagulan

tien). Daher wird die Entwicklung von Re

sistenz gegen diese Wirkstoffe in verschie

denen Gebieten Europas und in Nordamerika 

mit Sorge beobachtet. In Deutschland tre

ten resistente Wanderratten im Nordwesten 

des Landes zwischen dem Ruhrgebiet und 

dem slidlichen Emsland auf. In diesem 

Gebiet sind funf von acht Wirkstoffen aus 

dieser Wirkstoffgruppe betroffen. Resistenz 

ist eine dominante Erbeigenschaft, die den 

Tragern dieses Gens einen groBen Vorteil ge

genliber normal empfindlichen Artgenossen 

verschafft, da sie in der Lage sind, Bekamp

fungsaktionen mit bestimmten Wirkstoffen 

zu Uberleben. 

In Zusammenarbeit zwischen dem Institut 

flir Humangenetik der Universitat Wlirz

burg und der Biologischen Bundesanstalt 

fUr Land- und Forstwirtschaft war es vor 

kurzem gelungen, das Gen zu identifizieren, 

das Nagetieren diese Resistenz verleiht. Ge

meinsam mit Kollegen aus Danemark, Bel

gien, Frankreich und GroBbritannien wurden 

jetzt aus verschiedenen europaischen Resis

tenzgebieten stammende Wanderratten auf 

Mutationen im Resistenzgen VKORCl unter

sucht. In Danemark ist Antikoagulantien

resistenz bei Wanderratten aus verschie

denen Gebieten in JUtland sowie von den 

Inseln Seeland und Flinen bekannt. Die Se

quenzierung des Gens zeigte, dass resistente 

Ratten dort wie in Deutschland die Mutation 

Y139C tragen. Aus Belgien (Flandern) stan

den ebenfalls Wildratten zur Verfugung, die 

bereits Uber Blutgerinnungstests als resis

tent klassifiziert worden waren. Es stellte 

sich heraus, dass diese Ratten ebenfalls 

eine Punktmutation an Position 139 im 

Gen VKORCl aufwiesen, hier allerdings von 

Tyrosin zu Phenylalanin (Y139F). Dieselbe 

Mutation wurde an Wander,atten aus Zen

tralfrankreich nachgewiesen, die aus einem 

Gebiet stammten, in dem auf Grund von 

Bekampfungsproblemen Resistenz vermu

tet worden war. Eine weitere Mutation an 

Position 139, diesmal aber von Tyrosin zu 

Serin (Y139S), wurde an einem resistenten 

Wanderratten-Zuchtstamm nachgewiesen, 

bei dem die Resistenz aus dem Resistenzge

biet in Wales eingekreuzt worden war. Resis

tente Wanderratten-Zuchtstamme standen 

auch flir die bekannten Resistenzgebiete 

in SUdengland (Berkshire und Hampshire) 

sowie Schottland zur VerfUgung. Sowohl bei 

den Berkshire- als auch bei den Hampshire

resistenten Ratten wurde im VKORCl-Gen 

eine Mutation an Position 120 von Leucin 

zu Glutaminsaure (L120Q) gefunden. Die aus 

Schottland stammenden resistenten Ratten 

wiesen an Position 128 ebenfalls eine Muta

tion von Leucin zu Glutaminsaure (L128Q) 

auf. Bei drei Wildratten, die im Osten von

Yorkshire gefangen worden waren, wurde 

die aus Deutschland und Danemark bereits 

bekannte Mutation Y139C gefunden. Eine 

der drei Ratten war sogar mischerbig, sie 

trug auf dem einen Allel die Mutation Y139C 

und auf dem anderen die bereits in Schott

land gefundene Mutation L128Q. Diese Be

funde zeigen, dass sich die Resistenzmu

tation mehrfach unabhangig voneinander 

entwickelt haben muss. Ob zwischen den 

Gebieten mit identischen Mutationen 

(Deutschland-Danemark-Yorkshi re; Schott

land-Yorkshire; Belgien-Frankreich) ein Aus

tausch, z. B durch Verfrachtung von Indivi

duen, stattgefunden hat, kann gegenwartig 

noch nicht beantwortet werden. 

In der Praxis fuhrt das Auftreten des Resis

tenzgens haufig zu erheblichen Bekamp-
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fungsproblemen. Zwar ist zunachst nur der 
WirkstoffWarfarin betroffen, doch entwickelt 
sich in landwirtschaftlichen Betrieben, in 
denen der Befallsdruck besonders hoch ist, 
bei anhaltend hohem Bekampfungsdruck 
mit den Wirkstoffen Coumatetralyl, Broma
diolon oder Difenacoum in relativ kurzer Zeit 
ein hohes Resistenzniveau auch gegenliber 
diesen Wirkstoffen. Um die Ausbringung 
von nicht mehr hinreichend wirksamen 
Mitteln zu vermeiden, ist es besonders im 
Randbereich des Resistenzgebietes wichtig, 
festzustellen, ob die Resistenzmutation be
reits in der Population vorhanden ist. Dann 
miissen die drei bislang nicht von Resistenz 
betroffenen hochpotenten Wirkstoffe Brodi
facoum, Flocoumafen oder Difethialon zur 
Anwendung kommen. Die Ausbreitungsge
schwindigkeit des Resistenzgens liegt ent
sprechend der normalen Ausbreitung der 

Wanderratte bei fiinf bis acht Kilometern 
pro Jahr. Das bereits in den 90er Jahren 
im Miinsterland und im siidlichen Emsland 
festgestellte Resistenzauftreten konnte sich 
demnach inzwischen um rund 100 Kilometer 
ausgeweitet haben. 

Aussichten fiir den Einsatz 

von Migrationsbarrieren zur 

Abwehr von Wiihlmausscha

den im okologischen Obstbau 

In Obstbaumkulturen werden Nageschaden 
hauptsachlich von der Schermaus Arvicola

terrestris und der Feldmaus Microtus arvalis

verursacht. Die Anwendung synthetischer 
Pflanzenschutzmittel ist im okologischen 
Obstbau nicht gestattet, so dass zur Regulie
rung beider Wiihlmausarten fast ausschlieP.,
lich Fallen und Holzkohle-Begasungsgerate 
eingesetzt werden. Aber ebenso wie beim 
Fral?,kodereinsatz im integrierten Anbau ist 
der Erfolg dieser AkutmaP.,nahmen, die auf 
eine Reduzierung der Populationsdichte 
abzielen, meist nur von kurzer Dauer. Von 
den angrenzenden, unbehandelten Arealen 
erfolgt eine schnelle Einwanderung neuer 
Wiihlmause. Die Bekampfungserfolge sind 
umso kurzlebiger, je kleiner die behandelten 
Flachen sind. Praventiv kann dem schnellen 
Aufbau ho her Wlihlmausdichten in Obstanla
gen durch standiges Mulchen der Fahrgassen 
und penibles Freihalten der Baumstreifen 
entgegengewirkt werden. Das Schadensri-

• L 

Yl39C Deutschland und Dlloemark (Tyrosin · • Cystein) 

Yl39F Belgien und Frankreich (Tyrosm+ Phenylalamn) 

Yl39S Wales (Tyrostn-+ Serin) 

� Y139C / L128Q Yorkshire (Tyrosin + Cystein+Lcucin+ Glycin) 

D L120Q Berkshire und Hampshire (Leucin + Glutaminsaure) 

L128Q Scbottland (Leucin-+ Glutam1nsliure) 

• Resistenzauftreten, nicbt untersucbt 

Auftreten Warfarin-resistenter Wanderrattenpopulationen in Europa (soweit bekar.nt). Die bei 

Wildfangen oder Zuchtstammen aus den einzelnen Gebieten festgestellten Mutationen sind 

farblich gekennzeichnet, die Ausdehnung der Resistenzgebiete ist teilweise hypothetisch. 

siko [asst sich durch diese Mafsnahmen al
lerdings nur bedingt einschranken. 

Um die Zuwanderung von Wi.ihlmausen in 
Obstanlagen generell zu verhindern und die 
Entstehung von Nageschaden zu vermeiden, 
werden im Rahmen des .,Bundesprogramms 
Okologischer Landbau" Migrationsbarrieren 
entwickelt und getestet. Migrationsbarrie
ren bestehen aus Zaunanlagen, die 30 bis 
50 cm hoch und mindestens 50 cm tief im 
Boden verankert sind. Ihre Lebensdauer 
wird auf die Standzeit einer Obstanlage 
von 15 bis 20 Jahren veranschlagt. Die seit 
Oktober 2002 in Gehegen und auf Praxis
flachen durchgefiihrten Untersuchungen zur 
Wirksamkeit der Migrationsbarrieren zeigen 
einen guten Erfolg. Trotz der hohen Popula
tionsdichten in den Jahren 2004 und 2005 

gelang es Schermausen und Feldmausen nur 
in Einzelfallen, in die umzaunten Parzellen 
auf den Versuchsflachen in Achern-Mosbach 
und Tiibingen einzudringen. Nur in einem 
Fall unterwiihlte eine Schermaus die Migrati
onsbarriere. Vermutlich wanderten Feld-und 
Schermause eher Uber die nicht mehr vollig 
dicht schlieP.,enden Tore aus flexibler Poly
olefinfolie ein. Das Material hielt der me
chanischen Belastung durch Oberfahren mit 
Maschinen nur begrenzt stand und zeigte 
nach 1,5 Jahren Dauereinsatz Elastizitats
verluste. Ein langfristiger, zuverlassiger 
Schutz kann durch technische Anderungen 
erreicht werden. 



Anzahl van mit Schermausen (Arvicola terrestris) besiedelten Quadraten in ungeschUtzten 
Kantrollparzellen und barrieregeschOtzten Parzellen an zwei Versuchsstandarten in Baden
Wi.irttemberg 

August 2004

Oktober 2004 

April 2005 

August 2005 

?C (64 %) 

43 (42 %) 

Die jeweils 0,5 ha groBen Parzellen wurden in 6 x 10 m groBe Quadrate unterteilt und auf 

Anzeichen fi.ir Schermausbesatz untersucht. Nach der Erstkantrolle im August 2004 wurden 

alle Schermause aus den Kantrallparzellen entfernt. Am Standart Achern-Miisbach wurden im 

Januar und April 2005 Bekampfungen durchgefi.ihrt. Am Standart Ti.ibingen wurden WUhlmau

se um die Versuchsfi.ache herum regelmaBig gefangen. 

In der abstbaulichen Praxis staBen die 
Untersuchungen auf groBes Interesse. Bei 
Wischhafen in Schleswig-Halstein wurde be
reits im Jahr 2004 die erste Migratiansbar
riere in Eigeninitiative des Betriebsleiters 
errichtet. Der Schutz weiterer Obstanlagen 
ist hier geplant. Im Friihjahr 2006 werden 
zwei neue Obstanlagen nahe der beste
henden Versuchsflache in Achern-Mosbach 
mit Barrieren geschiitzt. Das im Jahr 2004 

herausgegebene Merkblatt zur Abwehr van 
Wiihlmausschaden im okalagischen Obstbau 
fand groBen Anklang und ist bis auf weni
ge Restexemplare bereits vergriffen. Eine 
Neuauflage kannte kurzfristig realisiert 
werden. 

Migrationsbarriere aus Casanet-Draht,1itter mit einer Maschenweite van 10 mm. Der Draht ist 

ar der Oberkante nach auBen abgewinkelt, damit Wtihlmause nicht daruber hinwegklettern 

konnen (Foto: Malevez, Topcat GmbH). 

Habitatpraferenz von Kohl

meisen in Weinbergen 

Kahlmeisen und andere hohlenbriitende 
Singvogel lassen sich durch das Anbringen 
van Nisthilfen in Weinbauflachen ansiedeln. 
Sie ernahren sich van Schmetterlingsraupen 
und anderen patenziellen Pflanzenschadlin
gen. Wegen ihrer hahen FUtterungsleistung 
wahrend der Jungenaufzucht gehoren sie zu 
den Vogelarten, die fi.ir die bialagische Re
gulierung van schadlichen Insekten genutzt 
werden konnten. In einer Langzeitstudie zur 
Brutbialagie van hohlenbrUtenden Singvo
geln im Weinbau werden seit 2002 Vogel in 
Nistkasten im Weinanbaugebiet um Bern
kastel.-Kues angesiedelt und ihr Bruterfolg 
erfasst. Im Jahr 2005 erfalgte eine Auswei
tung der Studie auf etwa 200 Nistkasten in 
13 Weinbauflachen. Im Berichtsjahr traten 
fi.ir Kahlmeisen (Parus major) und Feldsper
linge (Passer montanus) groBe Gelege und 
hohe Schlupfraten auf. 

Zur Einschatzung des Potenzials von Sing
vogeln fi.ir die biolagische Schadlingsregu
lierung sind Kenntnisse iiber die Habitat
nutzung bei der Nahrungssuche von groBer 
Bedeutung. Nur wenn die Vogel tatsach
lich in der Anbaukultur und nicht nur in 
peripheren GebUschstrukturen ihr Futter 
suchen, konnen sie die Populationsdichte 
von Schadinsekten beeinflussen. Deshalb 
wurde mit radiotelemetrischen Verfahren 
ermittelt, wo und wie haufig Kahlmeisen 
ihre Nahrung wahrend der Nestlingsperiode 
suchen. Nach dem Anbringen von kleinen 
Radiosendern an Kohlmeisen konnten die 
Aufenthaltsorte der Tiere auch ohne Sicht
kontakt regelmaBig bestimmt werden. Dabei 
zeigte sich, dass Mannchen und Weibchen 
jeweils eines Paares dieselben Gebiete nach 
Nahrung absuchen, die Habitatpraferenzen 
von Mannchen und Weibchen unterschei
den sich demnach kaum. Unterschiede in der 
Habitatpraferenz traten zwar zwischen un
terschiedlichen Parchen auf, es gab jedoch 
durchweg eine Tendenz zur varwiegenden 
Nutzung des Ubergangs der Weinberge zum 
Hachplateau, wo die Meisen ihr Futter an 
Waldrandern suchten. Die Habitatpraferenz 
war dabei moglicherweise von tageszeit
lichen Faktoren wie Temperatur und Beute
aktivitat abhangig. Trotz ihrer Vorliebe fi.ir 
Geholzstrukturen hielten sich die Meisen 
auch haufig direkt in den Weinanbauflachen 
auf und suchten dart Futter. Deshalb ist es 
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denkbar, dass sich Kohlmeisen und mog

licherweise auch andere HohlenbrUter in 

Weinbergen positiv auf die Regulierung von 

Schadinsekten an Weinreben auswirken. 

Nahrungsspektrum von 

Schleiereulen im Hofbereich 

Schleiereulen (Tyto alba) sind spezialisierte 

Nachtgreife, die sich im Wesentlichen von 

Nagetieren ernahren. Oft befinden sich die 

Nist- und Schlafplatze von Schleiereulen im 

Hofbereich, z. B. in Scheunen oder auf Dach

boden. Weil Schleiereulen in enger Gemein

schaft mit dem Menschen leben, ernahren 

sie sich nicht nur von Feldnagern, sondern 

auch von Vorratsschadlingen wie Hausmau

sen und Wanderratten. Es ist jedoch nicht 

geklart, ob diese kommensalen Nager einen 

wichtigen Anteil an der Beute von Schlei

ereulen stellen. 

Im MUnsterland wurden seit 1991 Schleier

eulengewolle auf Bauernhofen gesammelt. 

In den Gewollen finden sich unverdauliche 

Beutereste wie Knochen und Schadel, an 

denen der Anteil von Wanderratten (Rattus 

norvegicus) an der Beute ermittelt wurde. 

Dabei zeigte sich, dass auf den meisten 

Hofen nur gelegentlich Wanderratten ge

fressen werden. Jedoch fanden sich auf ei

nigen Hofen in bestimmten Jahren in 30 bis 

100 % der Gewolle Reste von Wanderratten. 

Viele Mittel zur Nagerbekampfung enthalten 

Wirkstoffe, die die Blutgerinnung hemmen. 

Durch die Aufnahme solcher Wirkstoffe Uber 

vergiftete Beutetiere sowohl aus dem Feld

als auch aus dem Hofbereich kann es zu 

Schadigungen bei Schleiereulen kommen. 

Kohlmeise mit Radiosender (Foto: R. Fache) 

In Gebieten, in denen Wanderratten ein 

wichtiger Nahrungsbestandteil von Schlei

ereulen sind, ist daher erhohte Vorsicht 

bei der Anwendung von antikoagulanten 

Rodentiziden im Hofbereich geboten. Dies 

gilt besonders fUr den Spatherbst, weil zu 

dieser Zeit die Populationen alternativer 

Beutearten zusammenbrechen oder bei ge

schlossener Schneedecke schlecht verfUgbar 

sind. In einer solchen Situation muss da

mit gerechnet werden, dass Eulen verstarkt 

kommensale Nager aufnehmen. Werden 

Schleiereulen dadurch mit Antikoagulan

tien belastet, kame es zu ei ner paradoxen 

negativen RUckkopplung. Die Mittel zur Na

gerbekampfung schadigen dann namlich ge

nau die Tierart, die eigentlich unterstUtzend 

bei der Verhinderung von Nagerschaden in 

Land- und Forstwirtschaft wirken konnte. 
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Institut fiir biologischen 

Pflanzenschutz 

erste kommerzielle Heil?.luftanlage zur Saat
gutbehandlung in Betrieb genommen. 

Regulierung von Schad

schmetterlingen im Oliven-

Ende 2003 startete das italienische Projekt anbau mit Eiparasitoiden 
Das Institut befasst sich mit den Grund- "SafeCrop - Centre for research and develop-
lagen und praktischen Moglichkeiten des 
biologischen Pflanzenschutzes. Dazu zah
len Erforschung und Einsatz naturlicher 
Gegenspieler (Parasiten, Rauber, Krank
heitserreger) van tierischen Schadorganis
men zur Schadlingsregulierung. Im Bereich 
der Bekampfung van Pflanzenkrankheiten 
werden antagonistische Mikroorganismen 
(Pilze, Bakterien) sowie Pflanzenextrakte 
und andere Naturstoffe auf ihre Eignung 
zur Krankheitsunterdruckung untersucht 
und fur die Anwendung im Pflanzenschutz 
entwickeltc 

Die Untersuchungen zur Minderempfind
lichkeit einzelner Apfelwicklerpopulationen 
gegenuber dem Apfelwickler-Granulosevirus 
wurden im Berichtsjahr fortgesetzt. Bei allen 
untersuchten Populationen aus Anlagen, bei 
denen Obstbauern uber eine unzureichende 
Wirksamkeit des Virus berichtet hatten, wur
de eine stark reduzierte Empfindlichkeit des 
Apfelwicklers festgestellt. Ein Bezug zur 
Dauer und Intensitat des Viruseinsatzes 
in den sechs betroffenen Anlagen konnte 
jedoch nicht hergestellt werden. 

Bei der Bekampfung van Pflanzenkrank
heiten stand der Falsche Mehltau der 
Gurke (Pseudoperonospora cubensis) im 
Mittelpunkt. Nach einer Oberprufung ver
schiedener Pflanzenextrakte und Mikro
organismen an getopften Gurkenpflanzen 
wurden die sechs erfolgversprechendsten 
Anwendungen in einem Grol?.versuch unter 
Folie untersucht. Der Versuch erstreckte sich 
uber einen Zeitraum van drei Monaten. Die 
Ergebnisse hinsichtlich des Befalls und Er
trags bestatigten fur zwei Pflanzenextrakte 
und ein Bakterienisolat die bereits unter 
kontrollierten Bedingungen ermittelten gu
ten Wirkungen. Basierend auf den positiven 
Ergebnissen sollen sich im kommenden Jahr 
weitere Untersuchungen anschliel?.en. 

Eine wichtige Voraussetzung fur gesun
de Pflanzenbestande ist die Verwendung 
van pathogenfreiem Saatgut. Aufgrund 
van Untersuchungen zur biologischen und 
physikalischen Bekampfung samenburtiger 
Krankheiten in einem EU-Projekt, an denen 
das Institut fur biologischen Pflanzenschutz 
beteiligt war, wurde nun in Schweden die 

ment of crop protection with low environ
ment and consumer health impact", in dem 
das Institut fur biologischen Pflanzenschutz 
eine van insgesamt sechs Partnerorganisa
tionen ist. Ziel des am Istituto Agrario San 
Michele all Adige (IASMA) angesiedelten 
Projektes ist die Errichtung eines neuen 
Forschungsinstituts zur Entwicklung um
weltvertra g l i cher Pfla n zenschutzverfa h re n 
fur die Trentinischen Landwirte. Im Jahr 
2005 wurden in Darmstadt im Rahmen 
dieses Projektes Untersuchungen im Labor 
und Gewachshaus zu den folgenden zwei 
Themenkomplexen durchgefuhrt: ,,Evalua
tion of commercially available preparations 
of insect pathogenic fungi and nematodes 
against pest insects relevant for fruit and 
vegetable growers in the Trentino" und 
,,Formulation of Pseudomonas jluorescens 

and Trichoderma harzianum". Zwei deutsche 
Experten und eine italienische Gastwissen
schaftlerin arbeiten fur ,,SafeCrop" an der 
BBA. 

Am 8. Oktober informierten sich rund 500 
Interessenten beim ,,Tag der offenen for" 
des Instituts uber neueste Forschungen zum 
biologischen Pflanzenschutz sowie uber bi
ologische Bekampfungsverfahren. Daruber 
hinaus konnte ihnen bei Schadlingspro
blemen im Haus und Garten <lurch Bestim
mung der Schaderreger und Hinweisen zur 
Bekampfung geholfen werden. 

Varn 23. bis zum 26. Oktober fand in Seeheim 
bei Darmstadt das ,,lst International Sympo
sium on Biological Control of Bacterial Plant 
Diseases" statt, das vom Institut fur biolo
gischen Pflanzenschutz in Zusammenarbeit 
mit der Technischen Universitat Darmstadt 
organisiert wurde. Rund 120 Teilnehmer 
aus uber 25 Landern stellten die neuesten 
Forschungsergebnisse zu antagonistischen 
Organismen, zur induzierten Resistenz und 
zu physiologischen Mechanismen der Ab
wehr van Bakteriosen an Kulturpflanzen var. 
Die praxisorientierten Forschungsergebnisse 
zeigen Wege zur potenziellen Nutzung van 
Pflanzeninhaltsstoffen, essenziellen Pflan
zenolen und Mikroorganismen gegen bakte
rielle Pflanzenkrankheiten auf. 

Das van der EU finanzierte ProjektTRIPHELIO 
(Sustainable control of Lepidopterous pests 
in olive groves - integration of egg para
sitoids and pheromones) wurde im April 
2005 abgeschlossen. Durch die intensive 
Kooperation zwischen Universitaten und 
Forschungsanstalten in Tunesien, Agypten, 
Griechenland, Portugal und dem Institut 
fur biologischen Pflanzenschutz als koor
dinierende Stelle gelang es, neue Ansatze 
zur insektizidfreien Bekampfung van Schad
lepidopteren im Olivenanbau aufzuzeigen. 
Fur den Einsatz der Verwirrtechnik gegen 
die Oliven matte (Prays oleae) und die Jas
min matte (Pa/pita unionalis) wurden Phe
romonformulierungen entwickelt, die auch 
bei ungunstigen Witterungsbedingungen 
ausreichend stabil waren. Die Eignung van 
Pheromondispensern und Fallensystemen, 
mit denen eine vereinfachte Oberwachung 
des Auftretens der Jasmin matte in Oliven
plantagen moglich ist, wurde demonstriert. 
Verschiedene Konzepte zur Forderung ein
heimischer Nutzlinge wurden im Freiland ge
testet. In Agypten erwies sich die Pflanzung 
van Gemuse zwischen den Olivenbaumen als 
geeignetes Mittel zur Habitatdiversifizie
rung. Der Einsatz lokaler Eiparasitoide aus 
der Gattung Trichogramma durch Massen
freilassung war Erfolg versprechend, bedarf 
jedoch noch einer weiteren Optimierung 
bezuglich des Ausbringungsverfahrens und 
-zeitpunkts, um die Kosten zu senken. Mas
senzuchtanlagen in Tunesien und Agypten
wurden im Laufe des Projektes technisch
verbessert. Generell ist das Interesse der
Olivenanbauer an biotechnischen und bio
logischen Pflanzenschutzmethoden grol?., es 
fehlt jedoch an entsprechender Beratung.

Regulierung der Apfelsage

wespe mit Quassia-Extrakt 

Die Apfelsagewespe (Hoplocampa testu

dinea) tritt seit 1999 in Deutschland sehr 
stark auf und entwickelt sich bundesweit 
zu einem wichtigen Problemschadling. Der 
traditionell zu ihrer Bekampfung im okolo
gischen Obstbau eingesetzte Quassiaextrakt 
zeigte zudem ab 1999 keine ausreichende 
Wirkung mehr. Untersuchungen im Jahre 



2000 wiesen auf Qualitatsprobleme beim 
Rohstoff, dem Holz, hin. In der Praxis be
stand seither eine erhebliche Unsicherheit 
hinsichtlich der Qualitatskriterien bezUglich 

125 I/ha u. mKh 
der Inhaltsstoffe, der benotigten Aufwand-
menge, den optimalen Anwendungszeit-
punkten und der Anzahl der Spritzungen 
von QuassiaauszUgen sowie ihrer Kombina-
tionsmiiglichkeiten mit Neempraparaten. In 
einem vom Bundesprogramm Okolandbau 
geforderten Projekt wurden bereits zahl-
reiche Fragen zu Qualitatskriterien und Wir-
kungsweise beantwortet, so dass die Emp-
fehlung an die Praxis in weiten Bereichen 
abgesichert und optimiert werden konnte. 
Erarbeitet werden konnten auch Ansatze zur 
Reduzierung der Aufwandmenge sowie der 
Anzahl der Spritzungen und damit zu einer 

250 I/ha u. mKh 

500 I/ha u. mKh 

Verminderung der Kosten. 

Im Folgeprojekt in den Jahren 2004 und 
2005 konnte gemeinsam mit der Universi
tat Stuttgart-Hohenheim gezeigt werden, 
dass eine hiihere Wasseraufwandmenge von 
500 l/ha zu einer deutlich besseren Be
netzung des BlUtenbodens fUhrt. Bei Ap
plikationen in die AbbLUte gelangte mehr 
SpritzbrUhe auf den BlUtenboden als wah
rend der BlUte, da hier die BlUtenblatter 
ein Hindernis darstellen. Bei geschlossener 
BLUte werden die Kelchblatter Lediglich von 
au�en benetzt. Zurn Zeitpunkt des Abfal
Lens der BlUtenblatter sind die BLUtenbiiden 
und die Kelchblatter der jungen FrUchte von 
Sorte zu Sorte unterschiedlich gut zugang
lich flir die SpritzbrUhe, so dass ein Be
handlungstermin sich nicht nur nach dem 
BlUhstadium, sondern auch nach der Sorte 
richten muss. 

Benetzung der Apfelbluten in verschiedenen BLUhstadien mit Spritzbruhe (sichtbar als 

fluoreszierende Substanz) bei Wasseraufwandmengen von 125, 250 und 500 l/ha und 1 m 

Kronenhohe 

Die Freilandversuche ergaben ein ahnliches 
Bild. Die Wirkung war zum Ende der BlUte 
tendenziell etwas besser als bei Behandlung 
bei VollbLUte. Wurde bei geschlossener BLUte 
behandelt, waren durchaus noch Effekte zu 
beobachten. Dies dUrfte darauf zurUckzu
fUhren sein, dass ein gewisser Prozentsatz 
der Sagewespenlarven vor dem Einbohren an 
den Kelchblattern frisst. Eine gezielte Suche 
der Larven nach unbehandelten Stellen an 
BlUte bzw. Frucht konnte im Laborversuch 
nicht nachgewiesen werden. Die Ergebnisse 
weisen darauf hin, dass die Anzahl der Sprit
zungen im Regelfall auf eine Behandlung 
reduziert werden kann. 

Antagonisten von Ips typographus in Hessen (Forstamt Reinhardshagen) 

Anzahl 
Nematoden ... 

Her1(.unft untersuchter Nematocten Protozoen 
Protozoer 

I. typographus

Rev. Karlshafert Abt. 1cs1 124 20 1 1 

Rev. Karlshafen Abt. 1040 66 20 

Rev. Trendelo:.:rg Abt. 1027 72 8 3 

Rev. Mariendorf Abt. 714 57 9 1 

Summe 319 57 5 1 

Bei starkerem Befall Lasst sich im Freiland 
auch bei optimaler Spritztechnik die Auf
wandmenge nur wenig reduzieren. Eine 
Zugabe von T/5 FORTE, einem Formulie
rungshilfstoff auf Pflanzeniilbasis, konnte 
die Wirkung verbessern. Der Praxis wird 
empfohlen, bei starkem Befall 6 g Quassin 
je Hektar und 1 m Kronenhiihe einzusetzen 
und die Aufwandmenge nur bei niedrigerem 
Befallsdruck zu reduzieren. 

Nematode;;+ 
Milben 

Milben 
Dhne Befur.d 

101 

3 l 42 

4 57 

1 46 

9 1 246 
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Untersuchungen zum Vor

kommen naturlicher Anta

gonisten des Borkenkafers, 

fps typographus, in Hessen 

und Bayern 

In einem drei Monate wahrenden Gast

aufenthalt einer DAAD-Stipendiatin aus 

Georgien wurden Untersuchungen zum An

tagonistenspektrum des Buchdruckers, Ips 

typographus L. (Coleoptera: Scolytidae), 

durchgefUhrt. HierfUr wurden wochentlich 

zahlreiche Kafer durch Mitarbeiter von Hes

sen Forst, Hann. MUnden, aus dem Forstbe

zirk Reinhardshagen mit den Abteilungen 

Karlshafen, Trendelburg und Mariendorf 

sowie von Kollegen aus dem Nationalpark 

Pilzes Beauveria bassiana zu verzeichnen. 

An einem Kafer aus dem Revier Trendelburg 

wurde Beauveria brongniartii gefunden. Im 

Bayerischen Wald waren keine insektenpa

thogenen Pilze nachweisbar. Bei den Proto

zoen wurde ausschliel?,lich die Mikrosporidie 

Chytridiopsis typographi diagnostiziert. 

Die Milben wurden von Prof. Dr. John Moser 

vom USDA Forest Service, Southern Research 

Station in Pineville, Louisiana, bestimmt. 

Dendrolaelaps quadrisetus und Pleuronec

tolaena barbara sind Pradatoren von Nema

toden, wahrend Macrocheles-Arten als gene

relle oder spezifische Pradatoren auftreten. 

Proctolaelaps fiseri und Trichouropoda spp. 

ernahren sich in der Regel von Sporen. Histi

ostoma piceae ist ein Streuverwerter. Tarso

nemus sp. verzehrt Hyphen von Blauepilzen 

Bayerischer Wald aus den Forstabteilungen der Kiefer. Die Anzahl an Milben, die zu 

Frauenau, Scheuereck, Kiesbruck und 

Schwellhausl zur VerfUgung gestellt. FUr die 

diagnostischen Untersuchungen wurden die 

Kafer zunachst mithilfe eines Stereomikro

skops auf Befall durch Makroorganismen bo

nitiert. Anschlier?,end wurden Kafer seziert 

und Fettkorper sowie Darm auf Befall durch 

insektenopathogene Mikroorganismen licht

mikroskopisch untersucht. 

Aus jedem Gebiet wurden zusatzlich jeweils 

100 abgestorbene Kafer bei Zimmertempe

ratur in hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt 

und auf Pilzbefall untersucht. In den Revie

ren Karlshafen, Trendelburg und Mariendorf 

waren Einzelfunde des entomopathogenen 

den spezifischen Borkenkaferantagonisten 

gehoren, ist demnach gering. Die Determi

nierung der Nematoden steht noch aus. 

Insgesamt war die Zahl der Antagonisten zu 

niedrig, um mit einer ausreichenden natUr

lichen Dezimierung der Buchdruckerpopula

tion in den ausgewahlten Gebieten rechnen 

zu konnen. Vergleichende Untersuchungen 

an Borkenkafern aus befallenen Baumen 

sind geplant. 

Milbenarten an Ips typographus 

Milber.a:t 

Dendrolaelaps quadrisetus 

Proctolaelaps jiseri 

Macrocheles sp. 

Pleuronectocelaeno barbara 

Histiostoma piceae 

Urooboveila ipidis 

Trichouropoda polytricha 

Trichouropoda sp. 

Tarsonemus sp. 

Summe 

i\nzahl 

133 

2 

21 

24 

37 

50 

38 

307 

Vergleichende histologische 

Studien der Verdauungstrakte 

verschiedener Scarabaeiden 

Im Berichtsjahr wurden im Rahmen der 

Deutsch-Neuseelandischen Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet der Agrarforschung verglei

chende histologische Untersuchungen an 

Engerlingen verschiedener Spezies durch

gefUhrt. Die Schwerpunkte lagen bei Coste

lytra zealandica, einem in Neuseeland vor 

allem im GrUnland schadlichen Engerling, 

und dem hiesigen Feldmaikafer, Melolontha 

Sporophore Vesikel der Mikrosporidie Chytridiopsis typographi Einstlilpungen im Enddarm von Costelytra zealandica 

( B - Ba kterien) 



melolontha. Besonderes Interesse galt dem 
bei Scarabaeiden zu einer Art Garkammer 
entwickelten Enddarm. Aus der inneren 
Wand stulpen sich dicht nebeneinander 
mikroskopisch kleine, runde bis ovale kam
merartige Gebilde in das Garkammerlumen, 
die aus einem Chitingerust aufgebaut sind, 
jedoch uber eine zellulare Hulle verfugen. 
Die Kammern sind dicht angefullt mit 
Bakterien. Wahrscheinlich handelt es sich 
hierbei um symbiontische Formen im Zu
sammenhang mit der Zelluloseverdauung. 
Hierzu werden weitere Untersuchungen, 
z. B. transmissionselektronenmikrosko
pische Studien, durchgefuhrt. Bis heute ist
der gesamte Wirkungsmechanismus des in
Neuseeland gegen C. zealandica wirksamen
Bakteriums Serratia entomophila noch nicht
abschliefsend aufgeklart. Laborversuche mit
S. entomophila gegen M. melolontha, M.

hippocastani und Amphimallon solstitia/e

waren bisher nicht Erfolg versprechend. Teil
weise wurden Entwicklungsverziigerungen
festgestellt, jedoch kam es nicht zu dem
bei C. zealandica beobachteten raschen
Frafsstopp mit folgendem Absterben der
Engerlinge. Grundlegende Untersuchungen
sollen zum Verstandnis der pathologischen
Prozesse beitragen und als Ausgangsbasis
fur detaillierte Untersuchungen mikrobiell
bedingter Gewebeveranderungen dienen.

Mikrobielle Antagonisten an 

bodenlebenden Schadlingen 

aus Kolumbien 

Das seit dem Jahr 2002 im Institut bear
beitete, <lurch das BMZ geforderte Projekt 
,,Integrierte Bekampfung im Boden leben
der Schadlinge Sudamerikas" endete im 
Berichtsjahr. Die Bodenwanze, Cyrtomenus 

bergi Froeschner (Hemiptera: Cydnidae), ist 
ein polyphages Insekt tropischer Gebiete. 
Sie ist gefiirchtet als Schadling an Cassa
va, Kartoffel, Zwiebel, Erdnuss, Mais, Kaf
fee, Hirse und Zuckerrohr. Ober naturliche 
Antagonisten dieser Wanze ist bisher nur 
wenig bekannt. Bei Freilandsammlungen 
in Kolumbien, die zum Aufbau einer Labor
zucht in Deutschland verwendet wurden, 
starben nach kurzer Zeit zahlreiche Stadien 
ab. Licht- und elektronenmikroskopische 
Studien im Rahmen der Diagnose im Institut 
zeigten, dass die Ursache in einer Rickett
sienerkrankung begrundet war. Histolo-

gische Schnitte zeigten starke Infektionen 
des Fettkiirpers von C. bergi, der dadurch 
auffallig hypertrophiert war. Die oval ge
formten Rickettsien weisen eine Graise von 
0,5 x 0,26 µ m auf und entstehen ohne As
soziation von Kristallen im Zytoplasma des 
Fettkiirpers. Untersuchungen zur Spezifitat 
und die genetische Charakterisierung der 
Rickettsie sind geplant. 

Elektronenmikroskopische Aufnahme der 
Rickettsie aus Cyrtomenus bergi

Neben der Rickettsienerkrankung zeigte sich 
in der Laborzucht von C. bergi auch eine 
Infektion mit dem entomopathogenen Pilz 
Metarhizium anisop/iae. Die Einsatzmiig
lichkeiten dieses Pilzes wurden im Rahmen 
einer Masterarbeit in Zusammenarbeit mit 
der Universitat Hannover naher untersucht. 
Wahrend die alleinige Anwendung des Pilzes 
gegen verschiedene Stadien der Boden
wanze nur relativ geringe Mortalitaten ver
ursachte, erwies sich eine Kombination 
von M. anisopliae mit Imidacloprid (CON
FIDOR 350 SC) auch bei reduzierter Auf
wandmenge als hochwirksam. Die Versuche 
werden zurzeit in Kolumbien weitergefiihrt. 
Zudem wurden aus kolumbianischen Boden 
und aus Engerlingen verschiedener Scara
baeiden-Arten insgesamt 146 Pilze determi
niert. Die haufigsten Arten waren Beauveria 

bassiana (14), B. brongniartii (5), Fusarium 

spp. (44), M. anisopliae var. anisopliae (26) 
und Paecilomyces spp. (15). Einige Isolate 
sind inzwischen am CIAT in Biotests erfolg
reich gegen bestimmte Engerlinge getestet 
warden. 

Bekampfung des Waldmai

kafers mit dem entomo

pathogenen Pilz Beauveria 

brongniartii 

Im Berichtsjahr wurden in Zusammenarbeit 
mit der hessischen Forstverwaltung und 
dem Forstamt Darmstadt Untersuchungen 
aus den vorangegangenen Jahren zur Be
kampfung des Waldmaikafers mit dem en
tomopathogenen Pilz, Beauveria brongni

artii, fortgefuhrt. In Bodenproben aus mit 
M ELOCONT® PILZG ERSTE in den Jahren 2002 
und 2003 behandelten Versuchsflachen 
wurden 2005 Sporengehalte von 8 x 102 

bis 9 " 104 Sporen/g Boden ermittelt. 
Damit wurde gezeigt, dass die verwende
te Ausbringungstechnik (Streifenbehand
lung mit Einfrasen) und Aufwandmenge 
(50 kg/ha) geeignet sind, um diesen natur
lichen Gegenspieler des Waldmaikafers 
dauerhaft im Boden zu etablieren. Die zur 
Engerlingsbekampfung notwendige Spo
rendichte von 1 x 103 bis 1 x 104 Sporen/g 
Boden ist drei Jahre nach der Ausbrin
gung nicht mehr in allen Flachen gegeben, 
da der Pilz ohne die Anwesenheit seines 
Wirts einem naturlichen Abbau unterliegt. 

In Vorbereitung auf den im nachsten Jahr 
in Sudhessen erwarteten Hauptflug wurde 
ferner ein Versuch zur Miiglichkeit einer 
Spruhbehandlung des Waldbodens mitBeau
veria-Konidiosporen durchgefiihrt. Eine 
Konidiosporensuspension wurde mit einer 
Motorruckenspritze (7 x 1012 Sporen/ha, 
1000 l Wasser/ha) gemafs landwirtschaft
licher Praxis, auf den Boden eines Kiefern
altbestands appliziert. Etwa 18 Wochen spa
ter wurden aus dem oberen Bodenhorizont 
(0-10 cm) 128 Sporen/g Boden reisoliert. 
In der tieferen Schicht (10-20 cm) konnte 
B. brongniartii nicht nachgewiesen werden.
Nach einer Spruhbehandlung des Kronenbe
reiches wahrend des Hauptflugs 2002 waren
im Boden 7 x 103 Sporen/g Boden (0-20 cm
Tiefe) festgestellt worden. Dieser Sporenge
halt wird darauf zuruckgefuhrt, dass von dem
Pilz infizierte Kafer, besonders Weibchen,
die sich zur Eiablage eingraben, im Boden
verstorben sind und somit die Pilzsporen
in den Boden eingetragen haben. Dagegen
wurde mit dem diesjahrigen Versuch gezeigt,
dass ein entsprechend hoher Sporeneintrag
durch eine einfache Spruhbehandlung des
Bodens nicht erreicht werden kann.

119 



120 

Untersuchungen zur 

Wirkung von B.t.-Mais auf 

den Westlichen Maiswurzel

bohrer (Diabrotica virgifera 

virgi/era) und zu moglichen 

Nebenwirkungen auf Nicht

Ziel-Chrysomeliden 

B.t.-Mais wurde speziell mit dem Ziel ent
wickelt, Schadlinge wie den Maiszlinsler,
Ostrinia nubilalis, oder den Westlichen
Maiswurzelbohrer, Diabrotica virgifera vir

gifera, mit den jeweils wirksamen B.t.-To

xinen (Cry1Ab und Cry3Bb1) zu bekampfen.
Durch den langjahrigen Anbau van B. t.-Mais
besteht jedoch die Gefahr, dass es einerseits
zu einer Resistenzentwicklung der Schad
linge gegenuber dem jeweiligen B.t.-Toxin

kommen kann und andererseits Nebenwir
kungen auf Nicht-Ziel-Organismen auftreten
konnen. Derartige Nebenwirkungen wurden
bei fruheren Untersuchungen in Biotests
festgestellt, bei denen Raupen verschie
dener Schmetterlingsarten mit Pollen der
transgenen Maissorte Bt-176 gefottert war
den waren.

In diesem Zusammenhang wurden bereits im 
Rahmen eines vom BMBF geforderten For
schungsprojektes verschiedene Parameter 
zur Aktivierung des B.t.-Toxins Cry1Ab an 
Larven des Maiszlinslers untersucht. Ahn
liche Untersuchungen werden nun - eben
falls durch das BMBF gefordert - bei dem 
B.t.-Toxin-Schadlings-System ,,Cry3Bb1 vs.
Westlicher Maiswurzelbohrer" durchgefohrt.
Ziel ist, Referenzsysteme zu erstellen, auf de
ren Grundlage die Resistenzmechanismen im
Falle einer Resistenzentwicklung aufgeklart
werden konnen. Da die bisher beschriebenen
Resistenzmechanismen gegenliber B. t.-Toxi
nen aufgrund des spezifischen Wirkungsme
chanismus meist protease- oder rezeptor
bedingt sind, wurde mit der Untersuchung
van Mitteldarm-Praparaten begonnen. Im
Darmsaft enthaltene Proteasen wurden an
hand photometrischer Aktivitatstests mit
spezifischen chromogenen Substraten und
Inhibitoren nachgewiesen.

Zu den Nebenwirkungen des Pollens 
von transgenem Cry3Bb1-Mais der Linie 
MON88017 auf Nicht-Ziel-Chrysomeliden, die 
in an Maisfeldern angrenzenden Habitaten 
vorkommen, werden Laboruntersuchungen 

durchgefohrt. Dazu wurden zunachst Labor
zuchten von Kartoffelkafern (Leptinotarsa 

decemlineata), Ampferblattkafern (Gastro

physa viridula) und Meerrettichblattkafern 
(Phaedon cochleariae) etabliert und geeig
nete Biotest-Methoden flir die drei Arten 
entwickelt. Erste Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass zumindest der Ampferblattkafer ge
genliber dem Pollen der Maislinie MON88017 
nur eine sehr geringe Empfindlichkeit zeigt. 
Bisher wurde nur mit tiefgefrorenem Mais
pollen gearbeitet, dessen toxische Wirkung 
moglicherweise vermindert ist. Es ist daher 
geplant, die Versuche mit frischem Pollen 
zu wiederholen. 

Entwicklung nichtchemischer 

Saatgutbehandlungsverfahren 

fur den Okolandbau 

Dern Okologischen Landbau stehen nur we
nige Verfahren der nichtchemischen Saat
gutbehandlung zur Verfligung und haufig 
ist das Wirkungsspektrum dieser Verfahren 
nur ungenligend untersucht. Andererseits 
gibt es eine Reihe van Mitteln und Prapara
ten, deren Anwendung im Okolandbau zwar 
erlaubt ist, von denen aber nicht bekannt 
ist, ob sie auch zur Saatgutbehandlung ge
eignet sind. Derzeit werden solche Mittel 
und Verfahren gegenliber verschiedenen 
saatgutlibertragbaren Krankheiten an Ge
treide und Gemlise untersucht. Partner in 
dem vom BMELV geforderten Projekt sind 
das Forschungsinstitut flir biologischen 
Landbau (FIBL), das Institut flir biologisch
dynamische Forschung, der Forschungsring 
for biologisch-dynamische Wirtschaftswei
se, der Bioland-Bundesverband, die Getrei
dezlichtungsforschung Darzau, Naturland 
e.V. und weitere BBA-Institute. Am Institut
for biologischen Pflanzenschutz wurden Ge
wachshausversuche mit Flugbrand an Gers
te, Weizen und Hafer, Streifenkrankheit und
Netzflecken an Gerste, Fusarium culmorum

an Weizen und Triticale sowie Ascochyta

pisi an Erbsen durchgefohrt. Dabei wurde,
soweit moglich, mit nati.irlich infiziertem
Saatgut gearbeitet. Mit den Pflanzenstar
kungsmitteln LEBERMOOSER und MILSANA
wurden gute bis sehr gute Wirkungen er
reicht. Die Ergebnisse deuten darauf hin,
dass die Wirksamkeit zu einem groBen Teil
den in diesen Mitteln enthaltenen alkoho
lischen Losungsmitteln zuzuschreiben ist.

Wirksam zeigten sich auch die Mikroorganis
menpraparate SERENADE (Bacillus subtilis) 

und CEDOMON (Pseudomonas chlororaphis) 

sowie die Heil?,wasserbeize. Allein gegen 
Ascochyta pisi konnten keine befriedigenden 
Ergebnisse in den Gewachshausversuchen 
erzielt werden. Feldversuche sollen zeigen, 
ob die in den Modellversuchen erzielten Er
gebnisse auch auf das Freiland i.ibertragbar 
sind. 

Seit Februar 2003 koordiniert das Institut 
fi.ir biologischen Pflanzenschutz ein van der 
EU gefordertes Projekt zur Entwicklung von 
Saatgutbehandlungsverfahren flir den oko
logischen Gemuseanbau. In dem Projekt, 
an dem neben dem Institut flir integrierten 
Pflanzenschutz der BSA Partner in den Nie
derlanden, Schweden, GroBbritannien und 
Italien beteiligt sind, werden verschiedene 
samenbi.irtige Krankheiten an Gemi.ise 
bearbeitet. Dabei konzentrieren sich die 
BBA-Institute auf Alternaria daucijradici

na an Mohren bzw. Phoma valerianella an 
Feldsalat. Feldversuche werden in Zusam
menarbeit mit dem Dienstleistungszentrum 
Landlicher Raum (DLR) in Neustadt/Wein
straBe durchgeflihrt. Aus den bisherigen Er
gebnissen geht hervor, dass insbesondere 
die physikalischen Verfahren HeiBwasser-, 
HeiBluft- und Elektronenbehandlung eine 
hohe Wirksamkeit gegen die gepri.iften Pa
thogene besitzen. 
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Institut fur Vorratsschutz 

Vorratsschutz ist nach dem Pflanzenschutz
gesetz als Schutz der Pflanzenerzeugnisse 
vor Schadorganismen definiert. Unter Pflan
zenerzeugnissen werden dabei Erzeugnisse 
pflanzlichen Ursprungs verstanden, die 
nicht oder nur durch einfache Verfahren 
wie Trocknen oder Zerkleinern be- oder 
verarbeitet warden sind. Das Institut fUr 
Vorratsschutz erforscht verbraucherfreund
liche und umweltschonende Verfahren zur 
Vermeidung, FrUherkennung und Bekamp
fung van Vorratsschadlingen. In erster 
Linie sind dies vorratsschadliche Insekten 
und Milben, doch auch Nager, Vogel oder 
Mikroorganismen k1innen Vorrate auf dem 
Weg vom Erzeuger bis zum Konsumenten 
schadigen. FrUherkennungstechniken, z. B. 
durch TemperaturUberwachung, akustische 
Methoden oder das Ausbringen unbek1i
derter oder bek1iderter Fallen, sind ebenfalls 
Gegenstand der Forschung. Hinzu kommen 
begleitende Untersuchungen, beispiels
weise Uber das RUckstandsverhalten van 

Wirkstoffen in behandelten Produkten. In 
diesem Rahmen erfolgt die Zusammenar
beit mit und die Beratung van Bundes- und 
La nderbeh1irden, Forschungsei n richtungen, 
Firmen und Verbanden. Soweit fUr den Vor
ratsschutz erforderlich, werden auch Unter
suchungen zur Biologie und zum Verhalten 
der Schadorganismen durchgefUhrt, da sich 
mit dem weltweiten Handel, veranderten 
Transport- und Lagerungsbedingungen auch 
Veranderungen im Artenspektrum und den 
LebensansprUchen van Vorratsschadlingen 
ergeben k1innen. Nahezu alle wirtschaftlich 
bedeutenden vorratsschadlichen Insekten
arten befinden sich in Zuchten des Instituts, 
das dadurch auch im europaischen Raum ein 
wichtiges Referenzlabor ist. 

Das Institut ist in der Arbeitsgruppe des 
Bundesministeriums fUr Arbeit und Soziales 
zur Aktualisierung der Technischen Regel 
Begasungen 512 vertreten. FUr Sulfurylfluo
rid wird die Frage der Odorierung diskutiert, 
um das Gefahrenmoment bei der Anwendung 
dieses Gases weiter zu minimieren. Einige 
Aspekte, wie wirtschaftlich sehr aufwandige 
Zulassungsfragen wegen m1iglicher RUck
standsbildung durch einen neuen Beistoff, 
stehen diesem Konzept entgegen. 

Das Institut vertritt die BBA in fachlichen 
Fragen der BerUhrung und Oberlappung 
van Pflanzenschutz- und Biozidgesetzge-

Larve des Reismehlkafers (Tribolium con

fusum), eines in MUhlen auftretenden 

Schadlings 

bung, insbesondere im Zulassungsverfah
ren fUr Pflanzenschutzmittel. Insgesamt 
fUnf Bewertungen der Wirksamkeit neuer 
Vorratsschutzmittel bzw. der !:rweiterung 
bestehender Zulassungen auf neue Anwen
dungsgebiete wurden durchgefUhrt. 

Auf der jahrlichen amerikanischen Konfe
renz zu alternativen Begasungsmitteln und 
Verfahren fUr den Ersatz van Methylbromid 
in San Diego nahm das Institut mit Vortrag 
und Sektionsleitung teil. Erkenntnisse aus 
der Institutsforschung wurden auf einem 
Vorratsschutztag der i.isterreichischen 
Agentur fUr Gesundheit und Ernahrungssi
cherheit (AGES) in Wien und auf dem Ab
schlusstreffen der Arbeitsgruppe zur Biolo
gischen Bekampfung im Vorratsschutz des 
COST-Projektes 842 in Locorotundo, Italien, 
vorgetragen. Das Institut war mit Vortragen 
auf dem gemeinsam van DPG und BCPC or
ganisierten Symposium zur Einschleppung 
und Verbreitung invasiver Arten sowie 
auf der Vorratsschutztagung des entspre
chenden IOBC-Arbeitskreises in Prag ver
treten. Das Treffen des DPG-Arbeitskreises 
Vorratsschutz in Grainau wurde organisiert. 
Versuche zum Einwanderungsverhalten van 

Trichogramma evanescens in Lebensmit
telverpackungen wurden auf einer Tagung 
zur biologischen Schadlingsbekampfung in 
Flakkebjerg, Danemark, vorgestellt. 

Der Transport pflanzlicher Erzeugnisse in 
Containern unter kontrollierten oder mo
difizierten Atmospharen trifft auf zuneh
mendes wirtschaftliches Interesse. Daher 
nahm das Institut an dem konstituierenden 
Treffen eines nationalen Arbeitskreises in 
Hamburg teil. 

Gesetzliche Rahmenbedingun

gen im Vorratsschutz 

Seit dem 7. September 2005 ist das Gesetz 
zur Neuordnung des Lebensmittel- und Fut
termittelrechtes (LFGB) in Kraft getreten. Es 
ersetzt elf bisher unterschiedliche nationale 
Einzelregelungen, darunter auch das Lebens
mittel- und Bedarfsgegenstandegesetz 
(LMBG), deren bisherige Vorschriften jedoch 
weitgehend Ubernommen warden sind. Im 
Hinblick auf Lebensmittel nimmt Absatz 2 
des LFG B auf die weit reichende Begriffsbe
stimmung der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
Bezug. Darin werden Lebensmittel definiert 
als ,,alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu 
bestimmt sind oder van denen nach ver
nUnftigem Ermessen erwartet werden kann, 
dass sie in verarbeitetem, teilweise verar
beitetem oder unverarbeitetem Zustand van 
Menschen aufgenommen werden". 

In das europaische Lebensmittelrecht sind 
besonders die Lebensmittelsicherheit unter 
Einbeziehung aller Produktions-, Verarbei
tungs- und Vertriebsstufen van Lebens
mitteln wie auch van Futtermitteln ganz
heitlich einbezogen. Im Vorratschutz, bei 
dessen Pflanzenerzeugnissen es sich um 
unverarbeitete oder einfach verarbeitete 
Nachernteprodukte aus der Primarprodukti
on handelt, sind somit Bereiche der Lebens
mittelsicherheit sowie -hygiene (Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 Uber Lebensmittelhygie
ne) zu berUcksichtigen, wenn die Pflanzen
erzeugnisse fUr den menschlichen Verzehr 
vorgesehen oder bestimmt sind. Konkret 
bedeutet dies fUr die im Vorratsschutz tati
gen Lebensmittelunternehmer, dass die Vor
gaben fUr die RUckverfolgbarkeit auf allen 
Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Vertriebs
stufen einzuhalten sind. DarUber hinaus 
mUssen die in An hang I der Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 erlauterten Empfehlungen fUr 
die gute Hygienepraxis in der Primarproduk
tion sowie den damit zusammenhangenden 
Vorgangen, wie Beforderung, Lagerung und 
Behandlung unbearbeiteter Primarerzeug
nisse am Erzeugungsort und dem Transport 
zu einem Betrieb, ab 1. Januar 2006 berUck
sichtigt werden. 

Der Vorratschutz berUhrt auch Grenzbereiche 
zwischen Anwendungen van Pflanzenschutz
mitteln und Biozidprodukten, z. B. bei der 
Leerraumbehandlung. Im Einzelfall muss je 
nach Zweckbestimmung geklart werden, ob 



es sich bei den Mal?,nahmen um den Schutz 
von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen 
durch Anwendung von Pflanzenschutzmit
teln oder um allgemeine Hygieneaspekte 
und den Schutz des Menschen und seiner 
Produkte, d. h. die Anwendung von Bioziden, 
handelt. Produkte zum Schutz von Lebens
und Futtermitteln gegen Schadorganismen 
fallen danach in die Produktart 20 der EU
Biozidrichtlinie 98/8/EG. 

Nach der Anwendung zugelassener Pflan
zenschutzmittel oder Biozid-Produkte im 
Bereich der Schadlingsbekampfung in 
Vorraten gelten flir die eingesetzten Wirk
stoffe Ri.ickstandshochstmengen, die in der 
jeweils gi.iltigen Fassung der Ri.ickstands
hochstmengenverordnung (RHmV) festge
legt sind. Nach § 9 LFGB ist es verboten, 
Lebensmittel gewerbsmal?,ig in den Verkehr 
zu bringen, wenn Pflanzenschutzmittel und 
Biozid-Produkte sowie Produkte aus der Ve
terinarmedizin die festgesetzten Hochst
mengen i.iberschreiten. Die Verordnung (EG) 
Nr. 396/2005 i.iber Hochstwerte fi.ir Biozid
ri.ickstande in Erzeugnissen pflanzlichen und 
tierischen Ursprungs wird im Anhang II ab 
2006 europaweit harmonisierte Grenzwerte 
auf dem Verordnungsweg festsetzen. Fehlen 
spezifische Hochstwerte, so gilt ein hochst
zulassiger Ri.ickstand von 0,01 mg/kg. Nach 
einer Behandlung mit Begasungsmitteln 
nach der Ernte werden die Mitgliedsstaaten 
im eigenen Hoheitsgebiet eine Uberschrei
tung dieser Hochstwerte in bestimmten 
Fallen zulassen di.irfen, wenn die entspre
chende Wirkstoff-Erzeugnis-Kombination in 
Anhang VII der Verordnung 396/2005/EG 
benannt ist. 

Sulfurylfluorid 

Sulfurylfluorid wurde im Dezember 2004 
fi.ir die Leerraumentwesung und die Be
handlung von Trockenobst zugelassen. Im 
Berichtsjahr befasste sich das Institut durch 
Teilnahme an mehreren Grol?,einsatzen zur 
Entwesung von Mi.ihlen mit der neuen Be
gasungstechnik mit Sulfurylfluorid. Bei der 
Begleitung von drei Begasungsmai?,nahmen 
wurden gekafigte Tierproben der besonders 
wichtigen Schadinsekten Reismehlkafer 
(Tribolium confusum) und Mehlmotte 
(Ephestia kuehniella) untersucht. Das Inte
resse lag besonders auf der Ermittlung der 
Wirksamkeit des neu fi.ir die Leerraument-

wesung zugelassenen Gases auf die Ei
stadien. Die eingesetzten Imagines i.iber
lebten in keiner der ausgelegten Proben. 
Bei den Eiern i.iberlebten Individuen beider 
Arten. Die Analyse und Bewertung dieser 
Abweichung von der in der Zulassung ge
nannten vollstandigen Wirkung gegen Ima
gines und alle Entwicklungsstadien dauert 
an. Bekanntermal?,en sind die Eistadien der 
Insekten gegeni.iber der Einwirkung von 
Sulfurylfluorid besonders widerstandsfahig. 
Die neue Begasungstechnik beruht auf der 
Verwendung eines Computerprogramms (Fu
miguide), das fi.ir jede Schadlingsart, jede 
vorgewahlte Einwirkzeit und jede Tempera
tur oberhalb von 20 °( die erforderliche 
Konzentration berechnen kann, die im Be
gasungsobjekt zur vollstandigen Abtotung 
der unempfindlichsten Entwicklungsstadien 
herrschen muss. Hierzu muss der Begasungs
leiter vor der Mai?,nahme die zu bekamp
fenden Tierarten, die Gebaudeinnentempe
ratur in allen wichtigen Bereichen und die 
voraussichtliche Undichtigkeit des Objekts 
bestimmen. Nach Eingabe dieser Angaben 
einschliel?,lich der geplanten Einwirkzeit in 
den Fumiguide berechnet das Programm die 
Anfangsdosierung. Wahrend der Behand
lung misst der Begasungsleiter an diversen 
Messstellen im Objekt die Gaskonzentration. 
Bei Unterschreitung bestimmter Toleranzen 
teilt das Programm mit, wie viel Wirkstoff an 
welchem Ort im Objekt durch vorher verlegte 
Schlauche nachdosiert werden muss, um die 
vollstandige Bekampfung der Schadinsekten 
zu gewahrleisten. Diese Technik gestattet 
eine prazise Wirkstoffverwendung und dient 
der Vermeidung von Uberdosierungen. 

Warmeentwesung mit elektrischen Ofen 

Warmeentwesung 

Bei der Warmebehandlung stehen derzeit 
zwei verschiedene Techniken der Warme
herstellung und -verteilung zur Verfi.igung. 
Zurn einen werden hierfi.ir transportable, 
elektrisch betriebene Ofen angeboten, die 
gleichmal?,ig im Objekt so verteilt werden, 
dass fi.ir einige Stunden in allen Bereichen 
des zu behandelnden Gebaudes Tempera
turen um 55 °( erzeugt werden. Durch die 
Elektroofen und die im Kreislauf erwarmte 
Raumluft ist eine recht genaue Tempera
tursteuerung moglich. Die Gerate sind ex
plosionsgeschi.itzt gebaut und di.irfen auch 
in Mi.ihlen eingesetzt werden. Eine andere 
Art der Warmeerzeugung besteht in der Ver
brennung von Ol oder Gas aul?,erhalb des 
Gebaudes, wie dies auch in anderen Landern 
i.iblich ist. In einem Warmetauscher wird 
diese Warme auf Aul?,enluft i.ibertragen und 
i.iber grol?,e Schlauche durch Offnungen in 
Ti.iren oder Fenstern in die verschiedenen 
Stockwerke der zu entwesenden Objekte ge
blasen. Auch in diesem Fall wird eine Ziel
temperatur von etwa 55 °( angestrebt, wo
bei die Temperatur am Schlauchende nicht 
so genau gesteuert werden kann und bis zu 
90 °( betragt. Damit die vorhandene, ki.ihle 
Raumluft verdrangt werden kann, muss bei 
dieser Methode wahrend der Aufwarmphase 
ein Dachfenster geoffnet sein. In beiden 
Fallen muss lokale Uberhitzung vermieden 
werden, um Werkstoffe und Einbauten nicht 
zu gefahrden. Durch zahlreiche Einbauten 
aus verschiedenen Materialien wird die 
schnelle Gleichverteilung der Warme lokal 
erschwert. Daher sind zusatzliche Geblase 
erforderlich. 

Ein Mi.ihlengebaude und eine Abpackhalle 
(Gesamtvolumen ea. 44.000 m3) wurden 
im Berichtjahr von einem professionellen 
Schadlingsbekampfer durch Warmebehand
lung entwest. Dazu wurde aus insgesamt 
acht Olbrennern Heil?,luft i.iber Schlauche in 
das Gebaude geblasen und i.iber Querli.ifter 
im Raum verteilt. Die Wirksamkeit dieser 
Behandlung wurde durch das Institut mit 
Hilfe von 50 Tierproben aller Stadien des 
Getreidekapuziners Rhizopertha dominica, 

25 Dataloggern zur kontinuierlichen Erfas
sung von Temperatur und Luftfeuchte und 
mit einem mobilen Thermofi.ihler i.iberpri.ift. 
Von einer Fachfirma (Flir Systems) wurden 
zusatzlich Aufnahmen mit einer Warmebild
Kamera angefertigt, die im Infrarotbereich 
empfindlich ist (IR-Thermographie). Die 
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IR-ihermographie des warmeentwesten Miihlengebaudes van auBen, 
Fenster und schadhafte Isolierungen erscheinen hell. 

IR-ihermographie aus dem Inneren des Miihlengebaudes. 
Der mit Wasser gefullte Eimer kGhlt den Boden. Auch die AuBen
wand dahinter ist zu kalt. Dadurch uberlebten Insekten aus einer 
unter dem Eimer abgelegten Tierprobe. 

Aufnahmen haben eine Temperaturskala und 
zeigen hell die Bereiche mit hohen Tempe
raturen, blau die kUhlen Zonen. 

Es zeigte sich, dass alle Versuchstiere Uberall 
dart, wo 50 °C fUr mehrere Stunden Uber
schritten waren, abgetotet werden konnten. 
Boden, Elevatoren und Maschinen wurden 
mit Hilfe zusatzlicher Horizontalgeblase 
ausreichend und gleichmafsig erhitzt, so
bald die Raumtemperaturen deutlich Uber 
50 °C lagen. Dabei wurden innerhalb von 3,5 
Tagen nacheinander zunachst zwei separate 
MUhlentrakte und dann die Abpackhalle er
warmt. Die oberen Stockwerke des neueren 
MUhlentraktes wurden nicht ausreichend 
erhitzt, da hier offensichtlich kein Befall 
vermutet warden war. Als zur Abtotung von 
Insekten problematisch erwiesen sich in 
ausreichend erhitzten Bereichen vor allem 
Sackstapel mit Produkten, Verpackungs
material, gefUllte Wasserei mer, g rofsere 
Produktrestmengen (> 20 l in kompakter 
Lagerung), Bauholzer, Sacke mit Staub und 
anderen Abfallen sowie unzureichend iso
lierte Aufsenwande. Von anderen Behand
lungen ist bekannt, dass sich feuchtes Holz 
verformt und zur Schwundrissbildung neigt 
und dass die Erwarmung von feuchtem Be
ton wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Trotz
dem ist die Warmeanwendung grundsatzlich 
ein sicheres Verfahren, wenn gewahrleistet 
ist, dass alle Bereiche gleichmafsig erwarmt 
werden konnen. Hierzu ist eine kontinuier
liche Messung mittels Dataloggern emp
fehlenswert. Die Infrarot-Thermographie 
zeigt zusatzlich bei Aufsenaufnahmen Kal
tebrUcken und bei Innenaufnahmen mog
liche RUckzugsraume fUr Insekten an und 

konnte dem Hitzeanwender ein wertvolles 
Hilfsmittel sein, um die Bedingungen in 
einem Gebaude zu ermitteln. Gute Warme
isolatoren wie Packstoffe, Putzlappen oder 
Mehl zeigt sie jedoch nicht an. In diesen 
Materialien lagen die Temperaturen wahrend 
der Behandlung um bis zu 20 Grad unter der 
Umgebungstemperatur. 

Wichtig ist eine eindeutige Festlegung der zu 
entwesenden Raume, damit eine vollstandi
ge Entwesung erfolgt und eine RUckbesied
lung durch Uberlebende Restpopulationen 
ausgeschlossen werden kann. Der typische 
MUhlenschadling Tribolium confusum ist re
lativ empfindlich gegen hohe Temperaturen. 
Deshalb konnte durch Warmeentwesung 
prinzipiell eine Tilgung dieses Schadlings 
fiir langere Zeitraume moglich sein. 

Anwendungsverbot von 

Brommethan im Vorratsschutz 

in Deutschland 

Auf zwei Sitzungen des Methyl Bromide 
Technical Option Committee wurden die bei 
der UNEP eingegangenen Critical Use (CU)
Antrage von Mitgliedstaaten des Montre
aler Protokolls (MP) auf ausnahmsweise 
weitere Nutzung von Brommethan fUr 2006 
bewertet. Insgesamt liegen die Ergebnisse 
zu 23 Antragen vor, die auf der Homepage 
der UNEP im Detail nachgelesen werden 
konnen. Im Dezember 2005 wurde auf der 
Mitgliedsstaatenkonferenz in Dakar Uber 
diese Antrage entschieden. Die Verwendung 

von Brommethan fiir die Quarantane und 
fUr Pre-shipment (Warenentwesung auf der 
Grundlage eines legalen Erfordernisses bis 
zu 21 Tage vor dem Export) werden durch 
die Bestimmungen des Montrealer Protokolls 
nicht erfasst. 

In Deutschland stand 2005 Brommethan 
trotz Genehmigung eines CU-Antrages durch 
die UNEP, die Mitglieder des Montrealer Pro
tokolls und der EU aufgrund der EinsprUche 
des Bundesamtes fUr Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) letztlich nicht 
zur VerfUgung. Das BVL erleichterte dagegen 
die Sulfurylfluorid-Anwendung, insbesonde
re fUr Grofs-MUhlen mit gefUllten Mehlsilo
zellen in Verbundbauweise, durch eine vor
gezogene provisorische Festlegung eines 
Grenzwertes fiir Fluorid-Gehalte in Mehl. 

In RUckstandsversuchen mit Phosphorwas
serstoff in chilenischen Weintrauben, die 
vorher in Chile mit reinem Phosphin begast 
warden waren, konnte gezeigt werden, dass 
dieses Gas geeignet ist, Brommethan auch 
in einigen Anwendungsgebieten, wie z. B. 
zur Entwesung frischer FrUchte bis hin zur 
Anwendung im Zuge von Quarantanemafs
nahmen, zu ersetzen. Die Warmluftentwe
sung in MUhlen wurde in Paris bei einem 
Informationstag des Franzosischen Institute 
de Recherches Technologiques Agro-alimen
taires des Cereales (IRTAC) als mogliche 
Alternative zur Brommethan-Anwendung 
vorgestellt. 
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Institut fur Okotoxikologie 

und Okochemie im 

Pflanzenschutz 

Das Institut fUr Okotoxikologie und Okoche
mie im Pflanzenschutz setzt seinen Schwer
punkt auf die Erarbeitung experimenteller 
Grundlagen zur wirklichkeitsnahen Erfas
sung van StoffflUssen in der Kulturland
schaft. Das Interesse gilt insbesondere den 
Staffen, die zum Schutz der Pflanzen im 
konventionellen, aber auch im Okologischen 
Landbau angewendet werden. Hierzu gehi:i
ren Untersuchungen zu den Regelungsme
chanismen van Agrari:ikosystemen, die durch 
das Schlielsen van Stoffkreislaufen, z. B. 
uber das Aufbringen van Klarschlammen, 
Bioabfallen oder Komposten auf die Acker
flache, beeinflusst werden ki:innen. Die van 
pilzlichen Schaderregern gebildeten Myko
toxine ki:innen ein besonderes Problem bei 
der Erzeugung gesunder Nahrungsmittel 
darstellen. Deshalb gilt es, nach Anbaube
dingungen zu suchen, unter denen ihre Ent
stehung auf ein Minimum reduziert wird. Das 
Institut besitzt aufgrund seiner Ausstattung 
ideale Bedingungen zur Expositions- und 
Gefahrdungsabschatzung der Anwendung 
anthropogener Stoffe auf Nicht-Zielorganis
men und erfUllt damit die Voraussetzungen 
fUr eine auf Fakten beruhende Risikoanalyse 
u nter Produktionsbedi ngu ngen. 

Das Institut entwickelt und validiert i:iko
toxikologische Prufverfahren und beteiligt 
sich an dem internationalen Harmonisie
rungsprozess durch Mitarbeit in Ausschus
sen und Arbeitsgruppen van DIN, ISO und 
CEN. Der Aspekt der horizontalen Normung, 
d. h. die Anwendung eines Prufverfahrens
fUr Prufzwecke ganz unterschiedlicher
gesetzlicher Regelungsbereiche, ist dabei
eine besondere Herausforderung. Der Be
wertungsbereich Bodenleben und Boden
funktionen erfordert wegen der Vielfalt der
Einflusse und enormen Verknupfungen des
Systems Boden, den Blick uber den Pflan
zenschutz hinaus zu richten und im Rah
men van Fachausschussen, wie z. B. dem
Fachausschuss ,,Biologische Bewertung van
Boden", und des Bundesverbandes Boden
(BVB) an der ,,Entwicklung einer Metho
de zur flachendeckenden Darstellung und
Bewertung des Bodens als Lebensraum fUr
Planungen" mitzuwirken.

Forschungsprojekte im Rahmen des Bundes
bodenschutzgesetzes, wie z. B. ,,Erprobung 
und Vorbereitung einer praktischen Nutzung 
i:ikotoxikologischer Testsysteme (ERNTE)", 
gefordert durch das Bundesministerium fUr 
Bildung und Forschung, werden fachlich be
gleitet. Im Wissenschaftlichen Beirat des 
Bundesverbandes Humus- und Erdenwirt
schaft ist das Institut beratend tatig. Die 
Fachveranstaltung des Instituts fUr Land
wirtschaft und Umwelt (ilu), der Fi:irderge
meinschaft Nachhaltige Landwirtschaft e. V. 
(FNL) und der Gesellschaft fUr konservie
rende Bodenbearbeitung e. V. (GKB) im Sep
tember in Bonn zum Thema ,,Bodenleben 
und Bodenfruchtbarkeit, Stand des Wissens 
und zukunftige Herausforderungen" wurde 
als Gelege11heit genutzt, einem breiten 
Publikum van Vertretern aus Forschung, 
Beratung, Industrie, Behi:irden und Verban
den die gesetzlichen und methodischen 
Rahmenbedingungen der Bewertung der 
Auswirkungen van Pflanzenschutzmitteln 
auf das Bodenleben und die Bodenfrucht
barkeit in Verbindung mit einer durch Oa
ten belegten Einschatzung der Qualitat der 
Risikoabschatzung darzustellen. 

Auch die auf den Ergebnissen standardisier
ter i:ikotoxikologischer Prufverfahren beru
henden Bewertungen der Auswirkungen van 
Pflanzenschutzmitteln auf relevante Anta
gonisten van Schadorganismen ki:innen 
nicht alle Aspekte der Wechselwirkungen 
van intrinsischen Stoffeigenschaften und 
Applikationsformen der Pflanzenschutzmit
tel unter unterschiedlichsten naturlichen 
Gegebenheiten berucksichtigen. In Labor
versuchen mit modifizierten Versuchspa
rametern werden Expositionsverhaltnisse 
simuliert, mit denen die Auswirkungen van 
Saatgutbeizmitteln auf den Testorganismus 
Poecilus cupreus realitatsnah dargestellt 
werden sollen. Erste Ergebnisse der Effekte 
van pillierten Zuckerrubensamen und ge
beiztem Winterweizen mit Imidacloprid als 
insektizider Komponente wurden im Mai 
auf der 15. Europaischen Jahrestagung der 
Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry (SETAC) in Lille und im Septem
ber auf einem Meeting der Arbeitsgruppe 
,,Pesticides and Beneficial Organisms" der 
International Organisation for Biological 
and Integrated Control (IOBC) in der Nahe 
van Warschau vorgestellt. 

Die Prufung und Bewertung der Auswir
kungen van Pflanzenschutzmitteln auf die 

nachhaltige Pflanzenproduktion ist Teil der 
Benehmenserklarung zur Wirksamkeit van 
Pflanzenschutzmitteln. Im Jahre 2005 wa
ren im Institut ea. 160 Bewertungsberichte 
fUr Benehmenserklarungen der BBA zu be
arbeiten, bei denen die Auswirkungen van 
Pflanzenschutzmitteln auf relevante Anta
gonisten van Schadorganismen, auf wich
tige Vertreter der Bodenmakroorganismen 
und auf die mikrobielle Aktivitat bewertet 
wurden. 

Entsprechend § 33 Absatz 2 Punkt 8 des 
Pflanzenschutzgesetzes werden in der BBA 
Untersuchungen zu Schaden an Bienen 
durch Pflanzenschutzmittel durchgefUhrt. 
Das Institut fUhrt die chemischen Bienenun
tersuchungen durch. Der Aufgabenbereich 
wird in einem Schwerpunktthema dieses 
Berichtes detailliert dargestellt. 

Die im Rahmen langjahriger Freilandun
tersuchungen gesammelten Erfahrungen 
und Erkenntnisse uber die unterschied
lichen Eintragsmi:iglichkeiten van Pflan
zenschutzmitteln in Gewasser und die sich 
daraus ergebenden Auswirkungen auf die 
Gewasserorganismen konnten in einer praxis
orientierten ,,Anleitung zur Durchfuhrung 
eines chemisch-biologischen Monitorings 
van Pflanzenschutzmitteln in Gewassern der 
Agrarlandschaft" systematisiert werden. 

Untersuchungen mit KUMULUS WG® in Ap
felanlagen auf dem Versuchsfeld der BBA 
in Berlin-Dahlem sollen die Mi:iglichkeit 
der Reduzierung der Anwendungshaufigkeit 
van Schwefel aufzeigen. Zunehmend werden 
im Institut auch Probleme des Pflanzen
schutzes im urbanen Grun bearbeitet. Aus 
betriebswirtschaftlichen Grunden beseitigt 
die Berliner Stadtreinigung die verkehrsge
fahrdende Verunkrautung auf Gehwegen mit 
Glyphosat, welches durch die Verwendung 
van Walzenstreichgeraten sparsam auf Un
krauter appliziert wird. In Zusammenarbeit 
mit der Technischen Fachhochslhule und 
dem Pflanzenschutzamt Berlin erarbeitet 
das Institut Kriterien fUr die Genehmigung 
der Anwendung van Glyphosat auf Wegen 
und Platzen unter dem Gesichtspunkt des 
nachhaltigen Schutzes des i:iffentlichen 
Gruns vor unerwunschten Auswirkungen 
durch Pflanzenschutzmittel infolge van 
Versickerung und Abschwemmung. Daruber 
hinaus wird in einem Pilotprojekt mit dem 
Berliner Pflanzenschutzamt an einer i:ikolo
gisch vertretbaren und i:ikonomisch attrak-



tiven Entsorgungslosung fur die technisch 
bedingten Reste aus den Walzenstreichgera
ten gearbeitet. Mit Hilfe von so genannten 
,,Biobeds" wird versucht, glyphosathaltige 
RestbrUhen mikrobiell abzubauen. 

FUr die Berliner und Brandenburger BUrger 
wurden die TUren des Instituts am 11. Juni 
zur ,,Langen Nacht der Wissenschaften" ge
offnet. 550 interessierten Besuchern konnte 
gezeigt werden, wie wichtig Untersuchungen 
zum AufspUren von Pflanzenschutzmittel
rUckstanden, zu ihren Auswirkungen auf Bo
denmikroorganismen und Arbeiten Uber das 
Auftreten von NUtzlingen und deren Einsatz 
zum Schutz von Pflanzen gegenUber Schad
lingen im Haus- und Kleingartenbereich 
auch fUr Bewohner einer Gro13.stadt sind. 

Validierung von Indikatoren 

fiir multifaktoriell beeinfluss

te Agrarokosysteme 

Ein langjahriger Untersuchungsgegenstand 
des Institutes ist die OberprUfung der Ober
tragbarkeit klassischer okotoxikologischer 
PrUfverfahren auf die standortbezogene 
Charakterisierung landwirtschaftlich ge
nutzter Flachen. Im Ergebnis der Bewer
tung der jeweiligen Indikatoreigenschaften 
der eingesetzten Testverfahren soll eine 
PrUfstrategie abgeleitet werden, die mit 
vertretbarem Aufwand flachenbezogene 
Standortbewertungen erlaubt. Hieraus sol
Len Kriterien fUr Prognosemodelle gewonnen 
werden, die nicht nur die Bewertung des 
Gefahrdungspotenzials einzelner Mittel, 
sondern eines kompletten Pflanzenschutz
systems ermoglichen. 

Die PrUfung erfolgt in drei Schritten: 

Stufe I: Einsatz standardisierter Testver
fahren zur Abklarung ihrer Indikatoreignung 
fUr die Identifizierung okotoxikologisch 
relevanter Bodenbelastungen Langjahriger 
unterschiedlicher Bewirtschaftung sowie 
der Wirkung des Pflanzenschutzmittelein
satzes auf die Lebensraumfunktion der 
Produktionsflache 
Stufe II: Freilandmonitoring an ausgewahl
ten Organismengruppen zur Darstellung 
langfristiger Auswirkungen unterschied
licher Anbausysteme auf einer hoheren 
Integrationsebene 

Kurzbeschreibung der Beprobungsvarianten 
., . .· 

1 Kontrolle. ahne Herbizid- und 

I ohne Fungizidanwendung 

2 SituatioRSbezogerte Herbtzid- und 
Fungizi�wendung unuir Beachtutrg 
von Schadensschwellen 

3 Auf 50 "Iv reduzierter Aufwand der 
Variante 2 

L. Okolof)iseh bewirtschaftet, d. h. ohne
diemischeri Pflanzenschutz .und ohne
mineralisctre DUngun;

Stufe III: Biologische Standortbeschrei
bung mit Hilfe von Bodenorganismen-Ge
meinschaften durch den Vergleich von Er
wartungswerten und dem Ist-Zustand unter 
Beachtung der Intensitat der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln. 

Im Berichtsjahr wurden vorrangig Labor
untersuchungen mit Freilanderhebungen 
durchgefUhrt, die der Stufe I zuzuordnen 
sind. Dazu wurde der Langzeitversuch auf 
dem Versuchsfeld in Dahnsdorf zum Thema 
,, Strategievergleich zum umweltvertrag
Lichen Pflanzenschutz" zur Erfassung der 
Auswirkungen auf die eingesetzten Testsys
teme genutzt. Das Versuchsfeld Dahnsdorf 
liegt sUdlich von Berlin. Vorherrschende 
Bodentypen sind Parabraunerden (45 %), 
Braunerden-Parabraunerden (30 %) und 
Regosolbraunerden (15 %). Die BodengU
te betragt im Mittel 48 Bodenpunkte. Von 

u 11iainiensc� 

MODDUS (Halrnstabilisator) 
11 KARATE ZEON (lnselctizid) 

IIHcROLn UX\JS (Herbizid) 
OPERA (Fungizid, 2004) 
fMPULSE -t PROUNE (Fungizid, 2005) 
MODDUS 
KARATE ZEON 

50 "lo von Variante 2 

Keine AnwehdlJng von PflanzenschutzmitteLn 
�nd MineraldLlnger 

der jeweils 6-gliedrigen Fruchtfolge der 
Bewirtschaftsysteme Futterbaubetrieb (BS 
2) und Okologischer Landbau (BS 3) wurde
die Kultur Winterweizen genutzt. Der Win
terweizen steht in BS 2 nach Silomais und
hat als Folgefrucht Winterraps. Im Bewirt
schaftungssystem BS 3 folgt der Winter
weizen der Vorfrucht Winterraps; es wurde
eine Winterzwischenfrucht nachgebaut. Die
Bodenproben wurden aus den in der Tabelle
beschriebenen Varianten gezogen.

Die Beprobungstiefe richtete sich nach den 
jeweiligen methodischen Vorgaben. Beprobt 
wurde vor Beginn der Vegetationsperiode 
zur Erfassung des Ist-Zustandes nach 10-
jahriger Bewirtschaftung und nach der 
Ernte vor weiteren Bodenbearbeitungs
mal3.nahmen. Abweichend hiervon wurde 
fUr die Bodenalgenzahlung ein 8-wochiges 
Beprobungsintervall gewahlt. 

Ruckstande im Boden in der Variante mit situationsbezogener Pflanzenschutzmittelanwendung 
(100 %) 

Diflufenican 165 0,04 
Flufenacet 165 0,01 

Flupyrsulfurcr 165 n. n.

Soiroxamine - n. r.. 0,03 

?rothioconazol n. n.

Trinexapac-
n. n. 77 Ethyl MODDUS n. n.
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Testgefais, jeweils 

zur Halfte mit einem 

Kontroll- und Test

boden befUllt, mit 

sich eingrabender. 

Wurrnern der Art 

Eisenia fetida 

Zur OberprUfung der Habitatfunktion des 
Bodens unter Laborbedingungen wurden 
als Testsysteme genormte faunistische 
Tests, wie der Regenwurmfluchttest, der 
Regenwurm-Reproduktionstest und der 
Collembolentest, Pflanzentests mit hoheren 
Pflanzen und mikrobiologische Tests zur 
Bestimmung der Dehydrogenaseaktivitat, 
der Basal- und Kurzzeitatmung sowie ein 
Verfahren zur Erfassung von Bodenalgen ver
wendet. Begleitet wurde diese biologische 
Charakterisierung durch chemisch-analy
tische Untersuchungen zur Bestimmung der 
PflanzenschutzmittelrUckstande im Boden 
an den beiden Beprobungsterminen April 
und Juli. 

Riickstandsanalytische Untersuchungen 

Wie die in der Tabelle dargestellten Ergeb
nisse zeigen, wurden bei den Wirkstoffen 
Diflufenican (DT50 = 175 d bis 294 d) und 
Spiroxamine (DT50 = 35 d bis 64 d) RUck
stande im Boden nachgewiesen. 

Ergebnisse des Regenwurmfluchttests 

Kontrolle 

Probennahme 

Regenwurmfluchttest 

Bei diesem Test haben RegenwUrmer der Art 
Eiseniafetida die Wahl zwischen einem Kon
troll-/Referenzboden und einem PrUfboden. 
Nach einer Inkubationszeit von zwei Tagen 
werden die WUrmer aller Replikate getrennt 
nach Sektoren gezahlt. Das Verhalten der 
WUrmer wird danach bewertet, ob die Vertei
lung auf beide Sektoren dem Erwartungswert 
einer Zufallsverteilung entspricht oder als 
Meidung bzw. Praferenz zu werten ist. 

Signifikantes Meideverhalten wurde nach 
der ersten Beprobung im April nur gegenu
ber der ,,Okovariante" beobachtet. Neun von 
zehn WUrmern bevorzugten den Referenzbo
den. Bei den Varianten 1 und 2 wurde signi
fikantes Praferenzverhalten beobachtet. Bei 
der zweiten Probenahme nach der Ernte im 
Juli 2005 war das Verhalten gegenUber den 
Varianten 1 und 2 indifferent und gegenuber 
der Okovariante erneut deutlich meidend. 

Situationsbezogene Arwen
rlung von PSM (100 0/o) 

Regenwurm-Reproduktionstest 

Die Untersuchungen wurden mit Bodenpro
ben aus dem Prufglied Winterweizen der 
Varianten 1 und 2 sowie der Okovariante 
und dem Referenzboden durchgefUhrt. Die 
Versuchsdauer dieses Standardtests betrug 
insgesamt acht Wochen und schloss eine 
Expositionszeit der adulten WUrmer von 
vier Wochen sowie weitere vier Wochen fUr 
den Schlupf der juvenilen Wiirmer aus den 
wahrend der Expositionszeit der Adulten 
abgelegten Kokons ein. 

Die in der Abbildung dargestellten prozen
tualen Anteile der Behandlungsvarianten 
an der Reproduktionsrate alter Priifvarian
ten einer Beprobung zeigen tendenziell ein 

ahnliches Bild wie zuvor die Verhaltensre
aktionen der Wiirmer gegeniiber den zur 
Wahl gestellten Bodenproben im 2-tagigen 
,,Fluchttest". Die Variante 4 ,,Okolandbau" 
hat den geringsten Anteil an der gesam
ten Reproduktionsrate alter Prufvarianten 
einer Beprobung, wahrend die Unterschiede 
zwischen den anderen Varianten nicht si
gnifikant sind. 

Aufschluss darUber, inwieweit diese unter 
Laborbedingungen gewonnenen Ergebnisse 
auch fUr das Freiland gultig sind, wird durch 
bereits begonnene Freilandbeprobungen 
zur Abundanz und Artenvielfalt der Regen
wurmzonose sowie durch Tests zum Streu
abbau auf den Winterweizenparzellen der 
beschriebenen Anbauvarianten erwartet. 

Substratinduzierte Kurzzeitatmung 

Von den im April und Juli entnommenen 
Bodenproben wurden jeweils die Dehydro
genaseaktivitat, die Basalatmung und die 

Meidung % Signifikanzniveau * Signlfi�anzniveau • 

11.04.2005 

28.07.2005 

· 60

-4

p = 0,013 

p = 0,749 

· 68

- 12 

* fett gedruckte Zahlen zeigen signifikante Meidung oder Praferenz (negative Werte) an 

p • 0,003 

p�0,591 
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standardboden 100 % PSM Kontrotle Okovariante Kontrolle 100 % PSM Ol«wanante 
Bewlrtschaftungsvarianten 

Bewlrtschaftungsvarlanten 

Relativer Reproduktionserfolg von Eisema fetida in Boc!enproben 

der Bewirtschaftungsvarianten aus Beprobur.gen am 11. April und 

28. Juli 2005 (Summe aller gezahlten juvenilen Wilrmer einer Be

probung = 100 %, Mittelwerte aus 4 Wiederholungen) 

Einfluss der Bewirtschaftungsvarianten auf die substratinduzierte 

Kurzzeitatmung (SIR) der Bodenmikroorganismen, gemessen an 

Bodenproben vom 11. April und 28. Juli 2005 

substrati nduzierte Kurzzeitatmung (SIR) als 
mikrobielle Aktivitatsparameter im Boden 
gemessen. 

Die Kontrollvariante und die Variante mit der 
situationsbezogenen Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln nach Schadensschwellen 
unterschieden sich zu Beginn und Ende 
der Untersuchung nicht signifikant. Zurn 
Ende des Beprobungszeitraumes waren die 
substratinduzierten Aktivitaten der Boden
mikroorganismen in der ,,bkovariante" am 
geringsten. Diese im Vergleich zu den an
deren Bewirtschaftungsvarianten geringe 
Aktivitat konnte auf Nahrstoffkonkurrenz 
mit dem Pflanzenbestand, verstarkt durch 
ein geringeres Nahrstoffangebot, zuriickzu
fiihren sein. Eine Wirkung der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zu 
erkennen. 

Erfassung von Bodenalgen 

Von der jeweils 6-gliedrigen Fruchtfolge des 
Bewirtschaftsystems Futterbaubetrieb (BS 
2) und Okologischer Landbau (BS 3) wurden
in den Vegetationsperioden 2003/2004 und
2004/2005 in der Kultur Winterweizen Bo
denproben aus dem obersten Bodenhorizont
(1 cm Tiefe) entnommen. Zur Bestimmung
der Gesamtzellzahl der Bodenalgen erfolgte
eine Zahlung innerhalb von zwei Stunden
nach Probenahme unter Fluoreszenzlicht.

Der Jahresgang der Bodenalgen wird durch 
Temperatur, Bodenfeuchtigkeit und beson
ders gravierend durch die Bodenbearbeitung 
im September beeinflusst. Auffallend ist 
eine gewisse Parallelitat aller vier Varian
ten im Jahresverlauf. Es wird ersichtlich, 
dass eine langjahrige Bewirtschaftung mit 
einem Pflanzenschutzmitteleinsatz nach 
dem Schadensschwellenprinzip die Al-

genflora insgesamt nicht gefahrdet. Zwar 
konnen bei kurzfristigen Beprobungen, 
insbesondere nach Herbizid-Applikationen, 
durchaus Wachstumshemmungen sichtbar 
werden, jedoch haben Bodentrockenheit 
und Bodenbearbeitung einen deutlicheren 
Einfluss auf die Algenzellzahl als die Ap
plikation von Pflanzenschutzmitteln. Es 
scheint sogar, dass die Algen in den mit 
Pflanzenschutzmitteln behandelten Varian
ten 2 und 3 einen ,,Vorteil" haben, obwohl 
z. B. im Mai noch Pflanzenschutzmittelriick
stande mit Konzentrationen im Bereich der
Effektkonzentrationen vorhanden waren. So
wurde die Algenzellzahl in der Variante 2 zu
acht von zehn Terminen und in der Varian
te 3 (50 % Pflanzenschutzmittel) zu fiinf
von zehn Terminen gefordert. Hier scheint
die These von einer Schadstoff-induzierten
Toleranz der Algengesellschaft anwendbar
zu sein. Danach hat sich die Algengemein
schaft an die langjahrige Applikation von

Einfluss der Bewirtschaftungsweise auf Bodenalgen im Jahr 2004 Einfluss der Bewirtschaftungsweise auf Bodenalgen im Jahr 2005 
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Pflanzenschutzmitteln angepasst. Tests, wie 
sie hier mit in-situ-Lebensgemeinschaften 
durchgefuhrt wurden, kommen der natur
lichen Komplexitat eines Okosystems naher 
als eine Wirkungsbeurteilung iiber Mono
spezies-Tests. Aussagen zu einer theoretisch 
denkbaren Beeinflussung der Biodiversitat 
von Bodenalgen bleiben weiteren Untersu
chungen vorbehalten. 

Der Algenbesatz in der ,,Okovariante" iiber
traf zu funf Terminen den der Kontrolle und 
lag zu den anderen funf Terminen unter de
nen der Kontrolle. Die ,,Okovariante" war in 
beiden Jahren durch ein geringeres Nahr
stoffangebot und einen sparlichen Bestand 
an Kultur- und Unkrautpflanzen gekenn
zeichnet. Bei ausreichender Bocienfeuchte 
fuhrte die geringere Beschattung zu einer 
schnelleren Bodenerwarmung und damit zu 
einer Algenforderung (Mai 2004, Juli 2005), 
unter sommerlichen Bedingungen und Bo
dentrockenheit kam es jedoch zu einer sicht
baren Minderung der Algenzellzahl in der 
,,Okovariante" (Juli 2004, Mai 2005). Die im 
Vergleich zur Pflanzenschutzmittel-Variante 
relativ hohe Zellzahl in der ,,Okovariante" 
im September 2005 beruht darauf, dass die 
Pflanzenschutzmittel-Varianten bereits ab
geerntet, bearbeitet und mit Winterraps neu 
bestellt waren, wahrend in der ,,Okovarian
te" noch Weizenstoppeln Standen. 

Interpretation der beobachteten 

Wirkungen im Hinblick auf die Pflanzen

schutzmittelanwendung 

Fiir die Einschatzung van Risikopotenzialen, 
die sich aus der Pflanzenschutzmittelanwen
dung ergeben ki:innen, miissen neben den 
exemplarisch vorgestellten Ergebnissen 
auch Untersuchungen an anderen Testorga
nismen, die Ergebnisse zur Beschreibung der 
Riickstandssituation und alle Informationen 
zu den AnbaumaBnahmen Beriicksichtigung 
finden. Priifverfahren ki:innen erst nach der 
Auswertung aller Monitoring-Ergebnisse 
endgiiltig beurteilt werden. Einiges deutet 
allerdings jetzt schon darauf hin, dass das 
eingesetzte Methodeninventar empfindlich 
genug ist, um iiber potenzielle akute oder 
langerfristige Auswirkungen eingesetzter 
Pflanzenschutzmittel hinaus komplexe 
Standorteinfliisse beschreiben zu ki:innen. 

Die Ergebnisse sind ein erster Baustein 
fiir die Erstellung eines Konzeptes zur 
Validierung von Indikatoren fur multifak-

toriell beeinflusste Agrari:ikosysteme. Die 
daraus abzuleitende Strategie soll auch 
zur Validierung und Kalibrierung von Mo
dellen zur Beurteilung des Verhaltens und 
des Verbleibs von Pflanzenschutzmitteln 
und zur Prognose sensibler Bereiche (Hot 
Spots) durch modellhafte Berechnungen 
(z. B. durch SYNOPS) dienen. Die vielfal
tigen Ergebnisse aus derart aufwandigen 
Monitoring-Studien sollten geeignet sein, 
Standortbewertungen vorzunehmen und die 
durch das ,,Reduktionsprogramm chemischer 
Pflanzenschutz" zu erwartenden Verande
rungen aufzuzeigen. 

Erkenntnisse aus dem 

chemisch-biologischen 

Monitoring von Pflanzen

schutzmitteln in Kleingewas

sern der Agrarlandschaft 

Seit den 90er Jahren untersucht das Institut 
den Eintrag von Pflanzenschutzmitteln in 
Gewasser sowie deren Verbleib und Auswir
kungen in aquatischen Okosystemen. Dazu 
erfolgten einerseits Feldversuche zu aus
gewahlten Pflanzenschutzmitteln im Rah
men von Nachzulassungsuntersuchungen 
bzw. bei Genehmigungsverfahren und bei 
Wirkstoffen mit besonderer i:ikotoxikolo
gischer Relevanz. Zurn anderen wurde im 

Typischer Spreewaldgraben 

Forschungsprojekt ,,Praxisgerechte Mi:ig
lichkeiten und Verfahren zur Vermeidung 
des Eintrags von Pflanzenschutzmitteln 
in Oberflachengewasser durch Abtrift und 
Abschwemmung" sowie insbesondere in 
dem komplex angelegten ,,Untersuchungs
programm zur Erfassung des Zustandes der 
Gewasser im Sondergebiet Altes Land" die 
praxisiibliche Anwendung eines breiten 
Mittelspektrums auf Flachen neben Klein
gewassern betrachtet. Die ,,Anleitung zur 
Durchfuhrung eines chemisch-biologischen 
Monitorings von Pflanzenschutzmitteln in 
Gewassern der Agrarlandschaft" (Berichte 
aus der BBA, Heft 125 und 127, 2005) fasst 
Erfahrungen und Erkenntnisse zusammen. 

Die Notwendigkeit, geplant und regelmaBig 
mi:igliche Umweltbelastungen durch Pflan
zenschutzmittel zu messen und die tatsach
lichen Auswirkungen auf aquatische Orga
nismen bzw. Lebensgemeinschaften unter 
praxisiiblichen Anwendungsbedingungen 
in Form eines Monitorings zu untersuchen, 
kann sich aus verschiedenen Grunden er
geben. Die Anleitung geht speziell auf 
die Belange von Monitoringstudien ein, 
wie z. B. bei Hinweisen auf mi:igliche Be
lastungen und Gefahrdungen fur den Na
turhaushalt ( Nachzulassungs-Monitori ng), 
bei Genehmigungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 4 
Pflanzenschutzgesetz, zur Uberwachung 
von Sondergebieten, zur EU-Wasserrah
menrichtlinie, zur Uberpriifung von Pflan
zenschutz-Reduktionsprogrammen und zur 



Validierung von Verfahren und Modellen der 
Expositions- oder Gefahrdungsabschatzung 
(Hot Spot-Management). 

Die wesentlichen Entscheidungskriterien 
zur Auswahl geeigneter, reprasentativer 
bzw. unterschiedlich exponierter Untersu
chungsstandorte werden je nach Zielstel
lung des Monitorings beschrieben. Fiir das 
oft primar durchzufuhrende chemische Mo
nitoring sind Methoden der zielgerichteten 
manuellen oder automatischen Probenahme 
und der Ruckstandsanalytik zusammenge
stellt, die die unterschiedlichen Verhalt
nisse bei Still- und Flielsgewassern sowie 
bei Eintragen durch Abschwemmung oder 
Abdrift berucksichtigen. Das Verfahren fur 
die Bewertung der nachgewiesenen bzw. ge
messenen Konzentrationen erfolgt sowohl 
fur Einzelwirkstoffe als auch fur Wirkstoffge
mische. Wenn sich aus dieser Abschatzung 
eine mi:igliche Gefahrdung aquatischer Le
bensgemeinschaften ableiten lasst und eine 
Reduktion der Eintrage nicht mi:iglich ist, 
sollte ein biologisches Monitoring durch
gefuhrt werden. 

Durch Verfahren des aktiven Biomonitorings 
kann das Vorhandensein einer toxikologisch 
relevanten Pflanzenschutzmittelbelastung 
durch Einsetzen von Organismen in das 
Oberflachenwasser in situ oder im Labor ge
testet werden. Im Akuttest werden kontinu
ierlich oder diskontinuierlich Auswirkungen 
der vorliegenden Einzelstoffe oder Stoffge
mische erfasst. Das i:ikologische Monitoring 
ist direkt auf die Uberwachung der im Oko
system vorliegenden Lebensgemeinschaften 
ausgerichtet und lasst Aussagen uber den 
tatsachlichen biologischen Zustand der Ge
wasser zu. Von besonderer Bedeutung ist der 
Vergleich der Zi:inosen zwischen Standorten 
mit Pflanzenschutzmittelanwendung und 
Referenzstandorten. Es werden Methoden 
zur Erfassung von Makrozoobenthos und Zo
oplankton sowie zur Zustandsbewertung und 
Indikation von Sti:irungen mittels verschie
dener biologischer Indices empfohlen. Bei 
der Klarung des kausalen Zusammenhangs 
zwischen Zustandsanderungen von Lebens
gemeinschaften bzw. Einzelorganismen und 
Pflanzenschutzmittelbelastungen wird unter 
anderem auf die Berucksichtigung des kom
plexen Hintergrundes der relevanten abio
tischen und biotischen Standortfaktoren 
verwiesen, wobei entsprechende Checklis
ten zur Erfassung dieser Parameter bereit
gestellt werden. 

Versuchsanbau von Arznei- und GewUrzpflanzen auf dem Versuchsfeld der BBA in 

Berlin-Dahlem 

Die Anleitung soll zu einem fundierteren He
rangehen an die Problematik des chemisch
biologischen Monitorings, insbesondere auf 
der Ebene der Pflanzenschutzdienste der 
Lander, beitragen. So wurde in den Jahren 
2001 bis 2003 als Pilotprojekt im Sonderge
biet Altes Land ein chemisch-biologisches 
Monitoring unabhangig zum geforderten 
Uberwachungsprogramm des Landes Nie
dersachsen durchgefuhrt. DarUber hinaus 
erhielt die Landesbehi:irde Hilfe bei der 
Planung und Anpassung ihres Monitorings 
im Obstbaugebiet. 

Seit 2003 erfolgt die Beratung und Unter
stutzung des Landes Brandenburg bei der 
Vorbereitung und Etablierung eines che
mischen Monitorings im Spreewald. Die 
Analyse der Wasser- und Sedimentproben 
erfolgte durch das Institut. Dabei konnte 
keine Kontamination der Gewasser im Zu
sammenhang mit der jeweils vorangegan
genen Behandlung unter den Bedingungen 
des Projektes festgestellt werden. Die Un
tersuchungen werden fortgesetzt. 

Das Land Baden-Wurttemberg erhielt in den 
Jahren 2004/2005 Beratung, Anleitung und 
Hilfe bei der Standortauswahl fur die Kon
zeption und Vorbereitung eines kUnftigen 
chemischen Monitorings im geplanten Son
dergebiet im Obstanbau am Bodensee. 

Untersuchungen zur Ruck

standsdynamik im Rahmen 

der Luckenindikation 

Fiir Kulturen mit geringen Marktanteilen 
fehlen oft Pflanzenschutzkonzepte, die ei
nen hinreichenden Pflanzenschutz sicher
stellen. Dazu gehoren in den Kulturgruppen 
Frische Krauter, Teekrauter, Gewurzkrauter 
sowie Arzneipflanzen ea. 100 Einzelkul
turen. Die BBA hat nach Pflanzenschutz
gesetz § 33 Absatz 2 Nr. 6 die Aufgabe, 
Pflanzenschutzverfahren zu entwickeln 
und beim Schlielsen von BekampfungslU
cken mitzuwirken. Unverzichtbar dafur sind 
Ruckstandsuntersuchungen, um mit den 
gemessenen Konzentrationen der Pflanzen
schutzmittel im Erntegut den aus der Sicht 
des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
erforderlichen Zeitraum zwischen Applika
tion und Ernte festlegen zu ki:innen. Die Er
arbeitung der notwendigen RUckstandsdaten 
ist sehr aufwandig und aufgrund der sehr 
verschiedenen, oft problematischen Matri
ces anspruchsvoll. Bei den Untersuchungen 
wird auch hinterfragt, in welchen Kulturen 
ein vergleichbares Ruckstandsverhalten zu 
beobachten ist. Dies erfolgt mit dem Ziel, 
vergleichbare Indikationen zu Gruppen zu
sammenzufassen und so das Verfahren zur 
Festlegung von Wartezeiten und Hi:ichst
mengen sicherer und effizienter zu machen. 
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Beispielhaft erfolgten Untersuchungen zur 

Ermittlung der Ruckstandsdynamik van Thi

acloprid in frischem Majoran und Thymian 

auf dem Versuchsfeld in Dahlem. Die ruck

standsanalytischen Auswertungen ergaben 

einen DT50-Wert (disappearance time) van 

ea. 1 Tag for beide Kulturen, d. h., die Halfte 

der ausgebrachten Wirkstoffmenge war nach 

einem Tag nicht mehr nachweisbar. 

Untersuchungen zur 

Anwendung des Walzen

streichgerates ,,Rotofix" auf 

versiegelten Flachen 

Im Jahre 2004 wurden Modell- und Frei

landuntersuchungen begonnen, die klaren 

sollen, wie sich die Fugendichte bei un

terschiedlichen Gehwegbelagen auf die 

Versickerung van Glyphosat auswirkt und 

ob Abschwemmungen des Mittels nach 

Rotofix-Einsatz und ein Eintrag in die Re

genentwasserung unter Praxisbedingungen 

zu verzeichnen sind. Die Modellversuche 

erfolgten unter worst-case-Bedingungen 

in einer Kastenanlage auf dem Gelande der 

BBA in Berlin-Dahlem, die mit Modellwe

gen (Kleinpflaster, Gehwegplatten, was

sergebundene Wegedecke) verse hen war. 

Nach der Behandlung der Wege wurden die 

Parzellen kunstlich beregnet (8,5 bzw. 14 

mm). In unterschiedlichen Zeitabstanden 

wurden Sickerwasserproben entnommen und 

auf Glyphosat und AMPA untersucht. 

Die hochsten Glyphosatkonzentrationen 

traten mit 10,6 mg/l unmittelbar nach der 

Beregnung im Sickerwasser der Gehwegplat

ten-Variante auf, wobei drei Tage spater 

der Wert bereits um das mehr als dreifache 

zuruckging. Anders verhielt c:s sich beim 

Lehmweg (wassergebundene Wegedecke) 

und beim Kleinpflaster. Dort konnten die 

Maxima am dritten Versuchstag nachgewie

sen werden, lagen jedoch deutlich unter 

dem Niveau der Gehwegplatten-Variante. 

Bei den ersten Freilanduntersuchungen 

( Regenwasserkanalisation) kon nten vier 

Probenahmen realisiert werden. Die Mess

ergebnisse lagen deutlich unter den Werten 

Walzenstreichgerat zur Unkrautbekamp

fung im kornmunalen Bereich 

der Modelluntersuchungen. Glyphosat wurde 

um 0,0002 mg/l und der Metabolit AMPA 

bis 0,0005 mg/l nachgewiesen. Die jeweils 

hoheren AMPA-Werte Lassen vermuten, dass 

nicht nur das Rotofix-Verfahren for die Ein

trage verantwortlich ist. Um aussagefahige 

Ergebnisse zu erhalten, werden die Freiland

untersuchungen in den kommenden Jahren 

fortgesetzt. 
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Fachgruppe 

Anwendungstechnik 

Die Pflanzenschutztechnik spielt eine ent

scheidende Rolle bei der Applikation von 

Pflanzenschutzmitteln, denn die genaue 

Dosierung und moglichst vollstandige An

lagerung der Mittel an die zu behandelnden 

Kulturen und Flachen ist eine wichtige Vo

raussetzung fUr deren sparsame Anwendung. 

Dies tragt dazu bei, die Umwelt zu entlasten 

und RUckstande zu minimieren und ist damit 

aktiver Verbraucherschutz. 

Die Fachgruppe Anwendungstechnik ist in 

Deutschland fUr die PrUfung von Pflanzen

scnutzgeraten zustandig. Bei jedem neuen 

Geratetyp wird geprUft, ob die in den ge

setzlichen Bestimmungen definierten Min

destanforderungen eingehalten werden und 

die Gerate somit vermarktungsfahig sind. 

Auf Antrag kann die Eignung von Geraten 

und Gerateteilen, die im Pflanzenschutz 

eingesetzt werden, geprUft werden. Darilber 

Pflanzenschutzgeratepriifungen im Jahr 2005 

hinaus kann auch geprilft werden, ob man 

mit bestimmten Geraten besonders umwelt

freundlich arbeiten kann, indem die Abdrift 

von Pflanzenschutzmitteln wesentlich redu

ziert wird. Bei der Ausbringung bestimmter 

Mittel mit diesen Geraten milssen dann we

niger restriktive Anwendungsbestimmungen 

eingehalten werden. 

Um den genannten Hoheitsaufgaben umfas

send gerecht werden zu konnen, sind neben 

der eigentlichen Prufung der Gerate auch 

verschiedene Forschungsaufgaben wahrzu

nehmen. Es geht dabei vorrangig um die 

Entwicklung neuer Prilfmethoden sowie um 

die EinfUhrung neuer bzw. die Anpassung 

vorhandener Prilfkriterien an den fortschrei

tenden Stand der Technik. Diese Arbeiten 

werden zunehmend in internationaler Ko

operation durchgefUhrt, weil auch die Ge

rateprilfung durch europaische und interna

tionale Normen weiter harmonisiert wird. 

Prufung von 

Pflanzensch utzgeraten 

Das Pflanzenschutzgesetz verpflichtet die 

Hersteller, nur solche Pflanzenschutzgerate 

auf den Markt zu bringen, die bestimmte 

Mindestanforderungen erfullen. Dies haben 

die Firmen durch die Abgabe einer Erkla

rung zu bestatigen und durch die Vorlage 

entsprechender Unterlagen nachzuweisen. 

Diese Unterlagen werden eingehend geprilft. 

Bestehen danach keine Zweifel, dass die An

forderungen eingehalten werden, wird der 

Geratetyp in die Pflanzenschutzgerateliste 

eingetragen und diese Eintragung im Bun

desanzeiger bekannt gemacht. 

Bei der freiwilligen Eignungsprilfung der 

Gerate milssen Kriterien erfUllt werden, die 

Uber die gesetzlich festgelegten hinaus

gehen. Diese Prilfung wird an Prilfstanden 

und im Praxiseinsatz direkt am Gerat vorge

nommen. Die Prufungsergebnisse werden in 

einem Fachbeirat diskutiert. Im Erfolgsfalle 

Erklarungsverfahren Eignungspriifung 

Gerateart Verzichts- Eintra- Ande- Lcschur.- geprutte aner�annte
Erklarungen 

antrage gungen runge� gen Gerate Gerate 

Spritz- u. Spruhgerate flir 
24 11 22 6 1 3 0 

Flachenkulturen 

Spritz- u. Spriihgerate fUr 
7 3 19 0 0 6 0 

Raumkulturen 

Tragbare Spritzgerate (ohne 
2 7 6 0 0 0 0 

Motor) 

Tragbare Motor-Spruh- und 
1 1 5 0 0 i) G

Spritzgerate 

Beizgerate 1 0 0 1 0 C 

Granulatstreugerate 2 0 2 0 0 0 \.' 

Nebelgerate 2 0 2 0 0 1 0 

Streichgerate 0 0 0 1 0 0 0 

Sonstige Spritzgerate 0 0 1 0 0 ;) 

Sonstige Pflanzenschutz-
0 0 1 0 0 0 

gerate 

Gerateteile 22 

Kontrollausrustungen 0 

Summe 39 22 58 8 1 34 



Injektordusen der 3. Generation: Lechler ION, TeeJet TTI und Agrotop Airmix ND (v. L. n. r.) 

wird das Gerat oder das Gerateteil fUr fUnf 

Jahre van der BBA anerkannt und im Teil 

6 des Pflanzenschutzmittelverzeichnisses 

veroffentlicht. 

Eine Erweiterung dieses Verfahrens stellt die 

PrUfung hinsichtlich der verlustmindernden 

Eigenschaften van Pflanzenschutzgeraten 

dar. Dabei muss der Hersteller fUr ein van 

der BBA anerkanntes Gerat durch Versuchs

ergebnisse eine Abdriftminderung van min

destens 50 % gegenUber der konventionellen 

Technik nachweisen. Dazu werden in der Re

gel Feldmessungen herangezogen oder Un

tersuchungen im Windkanal vorgenommen. 

Anhand dieser Ergebnisse werden die Gerate 

in die Abdriftminderungsklassen 50, 75, 

90 bzw. 99 % eingeordnet. Das Verzeichnis 

,,Verlustmindernde Gerate" hat inzwischen 

einen betrachtlichen Umfang erreicht und 

bietet dem Landwirt umfassende Moglich

keiten zur besonders umweltschonenden 

Applikation van Pflanzenschutzmitteln. 

Der Teil Abdriftminderung des Verzeich

nisses ,,Verlustmindernde Gerate" weist in

zwischen insgesamt 278 Eintragungen auf, 

die sich auf die Abdriftminderungsklassen 

wie folgt aufteilen: 

50 %: 76 Eintragungen, 

75 %: 107 Eintragungen, 

90 %: 94 Eintragungen, 

99 %: 1 Eintragung. 

Die InjektordUsen wurden weiterentwickelt 

und mit der dritten Generation stehen nun 

DUsen mit Abdriftreduzierungen bis zu 90 % 

fUr praxisUbliche Aufwandmengen und Ein

satzbedingungen zur VerfUgung. 

ENTAM-Prufungen 

Mit dem Ziel einer europaweiten Vereinheit

lichung der GerateprUfungen und gegensei

tiger Anerkennung van PrUfungsergebnissen 

im Bereich der Landtechnik wurde 1999 ein 

Abkommen fUhrender europaischer Pri.ifin

stitutionen unter dem Namen ENTAM (Eu

ropean Network for Testing of Agricultural 

Machines) verabschiedet. Als Mitglied im 

ENTAM-Verbund fUhrt auch die Fachgruppe 

Anwendungstechnik PrUfungen fUr Pflanzen

schutzgerate durch, die sich weitestgehend 

an europaische und internationale Normen 

anlehnen. Die ENTAM-PrUfungen, die eine 

Erganzung des Pri.ifungsangebots der BBA 

darstellen, treffen auf zunehmendes Inte

resse seitens der Geratehersteller. So sind 

van der Fachgruppe Anwendungstechnik 

im Jahr 2005 fUnf Gerate mit insgesamt 16 

AusfUhrungen einer ENTAM-PrUfung unter

zogen warden. 

Erganzend hierzu wurde im September 2005 

in Braunschweig ein Workshop der ENTAM

Mitglieder der Arbeitsgruppe ,,Plant Pro

tection Equipment" durchgefUhrt, bei dem 

Anforderungen und PrUfmethoden diskutiert 

und festgelegt wurden, nach denen kUnftig 

weitere ENTAM-PrUfungen erfolgen sollen. 

Hervorzuheben ist der Beginn der Pri.ifung 

van Gerateteilen, wie beispielsweise DUsen 

und Regeleinrichtungen, da bisher aus

schlie�lich Komplettgerate geprUft werden 

konnten. Ein weiteres Ziel des ENTAM-Ver

bundes ist die Erarbeitung einheitlicher 

Richtlinien zur Pri.ifung dieser Geratekom

ponenten sowie fUr PrUfeinrichtungen zur 

Kontrolle van Pflanzenschutzgeraten. 

Neben der ENTAM-PrUfung ist die Fach

gruppe Anwendungstechnik im Rahmen des 

ENTAM-Verbundes auch an dem EU-Projekt 

,,Safety First" des Leonardo da Vinci Pro

gramms beteiligt. Ziel dieses Projektes ist 

die Erstellung einer europaweiten Wissens

plattform Uber die nationalen und interna

tionalen gesetzlichen Anforderungen, die an 

die Landtechnik gestellt werden. 

Mitteleinsparende 

Pflanzenschutzgerate 

Durch technische Ma�nahmen Lassen sich 

bei der Anwendung van Pflanzenschutz

mitteln nicht nur die Abdrift vermindern, 

sondern auch betrachtliche Mengen an 

Pflanzenschutzmitteln einsparen. Wesent

liche Einsparungspotenziale sind beispiels

weise bei folgenden Geraten und Verfahren 

zu erwarten: 

• Recyclinggerate fUr den Wein- und

Obstbau.

• SprUhgerate fUr den Obst- und Weinbau,

die mittels Sensoren LUcken in der Laub

wand erkennen.

• Zweistoffverfahren im Weinbau mit zwei

voneinander unabhangigen Dosiersyste

men . Die fUr die Gesunderhaltung der

Trauben wichtigen Insektizide und Bo

trytizide werden dabei nur im Bereich

der Traubenzone gespritzt, wahrend die

Grundbehandlung zum Schutz der Ubli

chen Laubwand Uber die gesamte Hohe

der Rebanlage erfolgt.

• Unterstockspritzeinrichtungen im Wein

bau, deren DUse mittels Detektor nur dart

offnet, wo Unkraut tatsachlich vorhanden

ist.

• Streichgerate fUr den Ackerbau, das

GrUnland und den kommunalen Bereich.

Beim Walzenstreichgerat ,,Rotofix" wird

die mit Herbizid getrankte Walze knapp

Uber der Bodenoberflache gefUhrt, so dass

nur die Uber die Flache hinausragenden

Pflanzen mit dem Herbizid in BerUhrung

kommen.

• Precision Farming, bei dem die Anwen

dung van Pflanzenschutzmitteln an der

Heterogenitat des Kulturpflanzenbestan

des bzw. des Unkrautbestandes eines

Schlages ausgerichtet wird.
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Beispiele fUr mitteleinsparende Technik mit geschatztem Einsparungspotenzial. Oben: Recyclinggerat, Sensor-Spriihgerat, Zweistoffverfahren; 

unten: Unterstockspritzeinrichtung mit GrUndetekto,, Streichgerat, Feldspritzgerat fiir TeHflachenapplikatior, (v. l. n. r.) 

Die BBA hat im Jahr 2005 ein PrUfverfahren 

erarbeitet, auf dessen Grundlage das Einspa

rungspotenzial an Pflanzenschutzmitteln fur 

Einfuhrung der elektroni

schen Vorgangsbearbeitung 

die verschiedensten geratetechnischen Ent- fur die Geratepri.ifung 
wicklungen zuverlassig und nachvollziehbar 

bestimmt werden kann. Die Durchfuhrung 

der hierflir erforderlichen Freilandversuche 

ist in einer BBA-Richtlinie (VII 2 - 1.2) 

festgelegt. Die Einstufung der geprUften 

Gerate in die Einsparungsklassen 15, 30 

und 45 °lo erfolgt nach BBA-Richtlinie VII 1 

- 2.3.5. Nach Vorlage entsprechender Ver

suchsergebnisse durch den Anmelder und

positiver PrUfung durch die Fachgruppe An

wendungstechnik erfolgt die Eintragung in

die entsprechende Klasse des Abschnittes

,,Einsparung" des Verzeichnisses ,,Verlust-

mindernde Gerate".

Im September 2005 wurde eine Informa

tionsveranstaltung durchgeflihrt, um die 

Hersteller und Vertriebsunternehmer Uber 

das neue PrUfungsangebot der BBA zu 

informieren. 

Im Rahmen der Initiative BundOnline 2005 

wurde in der Fachgruppe Anwendungstech

nik das Projekt ,,Antrage im Erklarungsver

fahren/PrUfung von Pflanzenschutzgeraten" 

bearbeitet. Ziel des Projektes ist es, den 

Herstellern und Vertriebsunternehmern von 

Pflanzenschutzgeraten die Mi:iglichkeit zu 

geben, ihre Antrage Uber das Internet bei 

der BBA einzureichen. In der BBA erfolgt die 

Bearbeitung dann medienbruchfrei in einer 

elektronischen Akte. Auch die Zahlung der 

GebUhren ist Uber das Internet mi:iglich. Im 

Berichtszeitraum wurde ein Vorgangsbear

beitungssystem beschafft, konfiguriert und 

getestet. Weiterhin wurde ein Formularser

ver beschafft, mit dem die Online-Formulare 

erstellt und verwaltet werden. Inzwischen 

konnten zwei Antragsformulare freigegeben 

und zur Verfugung gestellt werden. Auch die 

Verbindung zu der Basiskomponente Zah

lungsverkehrsplattform wurde hergestellt, 

so dass der Zahlungsverkehr nun auch Uber 

das Internet mi:iglich ist. 

Europaische und 

internationale Normung 

Die Normung auf europaischer (CEN) und 

internationaler (ISO) Ebene ist ein Arbeits

gebiet, mit dem sich die Fachgruppe Anwen

dungstechnik schon seit mehreren Jahren 

intensiv befasst. Die Harmonisierung der 

gesetzlichen und technischen Regelwerke 

in den Mitgliedstaaten wird als wesentliche 

Voraussetzung fur den freien Warenhandel 

angesehen. Der wirtschaftliche Nutzen der 

Normung wird allein fur Deutsch land auf Uber 

15 Milliarden Euro geschatzt. Die CEN-/ISO

Normung ist die Plattform, auf der nunmehr 

auch die PrUfverfahren und Anforderungen 

fur Pflanzenschutzgerate festgelegt werden. 

Die BBA hat zwischenzeitlich die meisten 

ihrer Richtlinien dort einbringen ki:innen. 

Nunmehr stehen flir Pflanzenschutzgerate 

40 ISO- und EN-Normen zur Verfligung, wei

tere zehn Vorhaben sind in Bearbeitung. 

Besonders zu erwahnen sind die europa

ische Norm EN 12761, in der die Anforde

rungen an neue Pflanzenschutzgerate fur 

den Acker-, Wein-, Obst- und Hopfenbau 

festgelegt sind, und die EN 13790, die die 

Anforderungen an die PrUfung in Gebrauch 

befindlicher Pflanzenschutzgerate vorgibt, 

die im zweijahrigen Turnus einer Kontrolle 

unterzogen werden mUssen. Diese Normen 



Abdriftuntersuchungen 

mit einem Spritzzug auf 

Bahngleisen 

Europaische und internationale Normen flir Pflanzenschutzgerate 

Zur Unkrautbekampfung auf den Gleisanla

gen der Deutschen Bahn (DB) werden Her

bizide durch Spritzzi.ige ausgebracht. Zurn 

Abdriftpotenzial dieser Spritzziige Liegen 

keine aktuellen Messergebnisse vor. Im 

April 2005 wurden deshalb Messungen zur 

Ermittlung der direkten Abdrift mit einem 

Spritzzug auf einer Gleisstrecke zwischen 

Wittingen und Bad Bodenteich (Niedersach

sen) durchgefi.ihrt. Untersucht wurde das 

Abdriftverhalten von zwei i.iblichen Di.i

senbesti.ickungen (Loffel- und Flachstrahl

cii.isen). Bei mittleren bis hohen Windge

schwindigkeiten (Windspitzen bis 5 m/s) 

wurden im Vergleich zum Ackerbau geringe 

Abdriftwerte ermittelt. Eine abschlie�ende 

Bewertung dieser Ergebnisse wird mittel

spezifisch durch die an der Zulassung der 

Pflanzenschutzmittel beteiligten Behorden 

vorgenommen. 

sind in Zukunft die Grundlage dafi.ir, dass 

einmal gepri.ifte Pflanzenschutzgerate zwi

schen den Mitgliedstaaten anerkannt wer

den und Mehrfachpri.ifungen, die zeit- und 

kostenaufwandig sind, entfallen konnen. 

Die Vielzahl von EN-/ISO-Normen fi.ir 

Pflanzenschutzgerate basiert auf der er

folgreichen Zusammenarbeit zwischen dem 

VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und 

Anlagenbau e. V.) und der Fachgruppe An

wendungstechnik der BBA. Die Normung 

wird auch seitens der EG-Kommission als 

erfolgreich angesehen, da existierende Nor

men fi.ir Pflanzenschutzgerate i.ibernommen 

werden und auf die Definition EU-eigener 

technischer Spezifikationen fi.ir Pflanzen

schutzgerate verzichtet wird. 

Untersuchungen zur 

Einstellung von Spriihgeraten 

fiir Raumkulturen 

Die optimale Einstellung von Spri.ihgera

ten sichert die bestmogliche Anlagerung 

und die Vermeidung von Verlusten bei der 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in 

Raumkulturen. Gema� der Pflanzenschutz

mittelverordnung muss die Gebrauchsanlei

tung von Pflanzenschutzgeraten Angaben 

Uber deren sachgerechte Einstellung ent

halten. Untersuchungen der BBA haben 

zur Formulierung einer allgemein gi.iltigen 

Gerate-Einstellanleitung fi.ir die Anwender 

gefi.ihrt. Diese gibt die Ausrichtung der 

Luftleitbleche und Di.isen zur Anpassung 

der Gerate an die zu behandelnde Baumho

he an; die optimale Einstellung fi.ir einen 

einzelnen Geratetyp/-ausfi.ihrung kann sie 

jedoch nicht vorgeben. 

Die BBA hat eine Vorlage entwickelt, die 

die Hersteller von Spri.ihgeraten bei der Er

arbeitung der Einstellangaben fi.ir ihr Gerat 

untersti.itzt, die fi.ir die Aufnahme in die 

Gebrauchsanleitung erforderlich sind. Da

durch soll erreicht werden, dass die Gerate

einstellung zuki.inftig starkere Beachtung in 

der Praxis und dass Besonderheiten der un

terschiedlichen Geratetypen/-ausfi.ihrungen 

bessere Beri.icksichtigung finden. Vergleichstests von 

Anhangespritzgeraten 

Bei der Eignungspri.ifung der BBA werden 

immer einzelne Geratetypen getestet. Ein 

direkter Vergleich verschiedener Gerate 

ist zwar aufgrund der dabei angewandten 

Spritzzug bei der Applikation von Pflanzer.schutzmitteln 
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Standard-Testverfahren moglich, jedoch 

nicht sehr anschaulich. Deshalb fuhrt die 

Fachgruppe Anwendungstechnik in Zu

sammenarbeit mit der Redaktion top agrar 

Vergleichstests durch, bei denen jeweils 

mehrere Gerate zusammen beurteilt werden. 

Im Mittelpunkt dieser Vergleiche steht die 

Messung der dynamischen Verteilungsqua

litat auf dem BBA-Schwingungspri.ifstand. 

Dari.iber hinaus beurteilt eine Expertenkom

mission den allgemeinen Gebrauchswert. 

In Berichtsjahr wurden zwei dieser Tests 

mit jeweils drei Anhange-Feldspritzgera

ten durchgefi.ihrt, deren Ergebnisse in der 

Zeitschrift top agrar veroffentlicht werden. 

Dabei zeigte sich, dass der Trend zu ver

besserter Bedienfreundlichkeit und hoherer 

Arbeitsqualitat der Gerate annalt. 

lnternationale Kooperation 

Im Rahmen des gemeinsamen Projektes "Si

chere und effektive Anwendungstechnik fi.ir 

den chemischen Pflanzenschutz" besuchten 

Mitarbeiter der Fachgruppe fi.ir jeweils zwei 

Wochen die Chinesische Agraruniversitat in 

Beijing. Im Mittelpunkt standen Informati

onen zum Stand der Technik und zum Einsatz 

von tragbaren Pflanzenschutzgeraten. Dazu 

SchwingungsprUfstand der BSA 

Im Rahmen eines Kooperationsprojektes 

mit Ungarn besuchten Mitarbeiter der 

Fachgruppe die Agraruniversitat Keszthely. 

Dabei wurden gemeinsame Versuche zur Ab

drift und zur Innenreinigung von Pflanzen

schutzgeraten durchgefi.ihrt. Die Ergebnisse 

der Reinigungsversuche tragen dazu bei, 

wurde eine landesweite Umfrageaktion ini- im Rahmen eines ISO-Vorhabens Erkennt-

tiiert, die bisher mehr als 300 Rlicklaufe nisse zur moglichen Reinigungsleistung 

ergeben hat. bei verschiedenen Pflanzenschutzgeraten 

zu sammeln. Darliber hinaus wurde mit den 

gemeinsamen Versuchen erreicht, dass die 

klinftige ISO-Norm auch in Ungarn starker 

Beachtung findet. 
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Informationszentrum Phyto

medizin und Bibliothek 

Das Informationszentrum Phytomedizin und 
Bibliothek ist mit den Bereichen Kommu
nikation und Information, Offentlichkeits
arbeit, Datenbanken und Bibliotheken an 
den Standorten in Berlin, Braunschweig 
und Kleinmachnow befasst. Es tragt die 
Verantwortung fUr eine zeitnahe Informa
tionsversorgung der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der BBA. DarUber hin
aus unterstUtzt die Dienststelle mit ihren 
Datenbankrecherchen und den Bibliotheks
bestanden die wichtige Aufgabe der Politik
beratung in allen Bereichen des Pflanzen
schutzes. Weiterhin erteilt es allen Interes
sierten aus Einrichtungen der Forschung und 
Lehre des Bundes, der Lander, der Industrie 
und der allgemeinen Offentlichkeit Auskunft 
zu Fragen der Phytopathologie, des Pflan
zen- und des Vorratsschutzes. FUr die Re
daktion und Herstellung zahlreicher Einzel
veroffentlichungen und Zeitschriftenserien 
der BBA war das Informationszentrum und 
Bibliothek auch 2005 wieder federfUhrend 
verantwortlich. 

Offentlich keitsa rbeit 

und Bereitstellung von 

Informationen 

• Internet-Portal zu ,,Plant Protection Inva
sive Species" zur fachspezifischen Litera
turrecherche anlasslich der Tagung "Plant
Protection and Plant Health in Europe -
Introduction and Spread of Invasive Spe
cies" vom 9. bis 11. Juni 2005 an der
Humboldt-Universitat zu Berlin

• Bereitstellung aller 398 Ausgaben der van
der BBA herausgegebenen ,,Mitteilungen
aus der Biologischen Bundesanstalt" -
van 1906 bis 2005 - im Volltext im In
tranet und Internet

• Mitarbeit am Aufbau eines Informations
portals ,,Fachinformationsstelle Pflanzen
schutz" im Rahmen des "Reduktionspro
gramms chemischer Pflanzenschutz"

• Bereitstellung der Faltblatter und Infor
m;;tionen aus der SBA bei der Langen
Nacht der Wissenschaften in Berlin im
Juni 2005 und Uber neu angebrachte
Schaukasten.

lnternet-Angebot der BBA 

Die Bundesregierung hat in ihrer Verordnung 
zur Schaffung barrierefreier Informations
technik nach dem Behindertengleichstel
lungsgesetz (BITV) vorgeschrieben, dass ab 
1. Januar 2006 samtliche offentlich zugang-
lichen Webauftritte des Bundes barrierefrei
zu gestalten sind. In ihrem "Styleguide"
hat die Bundesregierung zudem Gestal
tungsrichtlinien fUr alle Bundesbehorden
festgelegt, damit diese visuell einheitlich

Die Information der wissenschaftlichen und und geschlossen auftreten. Da das Internet-
breiten Offentlichkeit erfolgt Uber verschie
dene Medien. FUr das Berichtsjahr sind fol
gende Arbeitsschwerpunkte zu nennen: 

• Beantwortung van Fachanfragen <lurch
direkte AuskUnfte oder Recherchen aus
den Datenbanken

• Darstellung van wissenschaftlichen und
popularwissenschaftlichen Informationen
auf den Internetseiten der BBA (http://
www.bba.bund.de)

, Bereitstellung van umfangreichen Lite
raturinformationen zur Datenbank ALPS 
(Alternativen zum chemischen Pflanzen
schutz) und Mitarbeit bei der Bereitstel
lung der Datenbank im Internet (http:// 
alps.bba.de) 

• CD-ROM Datenbank mit allen in den Bi
bliotheken verfUgbaren CD-ROMs und di
rekter Bestellmoglichkeit Uber die Online
Ausleihe

angebot der BBA Uber die Jahre organisch 
gewachsen ist und ohne ein Redaktions
system (Content Management System) ge
staltet warden war, wurde nun gemeinsam 
mit anderen Forschungsanstalten im Ge
schaftsbereich des BMELV beschlossen, im 
Zuge des nunmehr erforderlichen Relaunchs 
"Government Site Builder" (GSB) als Content 
Management System einzusetzen. Das um
fangreiche ,,alte" Internetangebot, beste
hend aus ea. 2.600 HTML-Seiten, Uber 2.500 
PDF-Dateien und mehr als 1.200 Bildern, 
muss in das neue System Ubertragen wer
den. In absehbarer Zeit soll ein groBer Teil 
der neu gestalteten Internetseiten fUr die 
Nutzer zuganglich sein. Dann soll auch den 
einzelnen Instituten der BBA die Moglich
keit eroffnet werden, unter Einhaltung der 
vom System und der "Corporate Identity" 
vorgegebenen Gestaltungsrichtlinien eigene 
Inhalte selbst einzupflegen. 

Institutsiibergreifende 

Arbeiten 

Auch im Berichtsjahr 2005 unterstUtzte das 
Informationszentrum Phytomedizin und Bi
bliothek andere Institute und Dienststellen 
beim Aufbau van Intranetseiten. So wurde 
z. B. fUr das Versuchsfeld Dahlem ein vir
tueller Rundgang <lurch die Versuchsfelder
und -anlagen entworfen.

Die Konzentration auf ein einziges, moder
nes und institutsUbergreifend einheitliches 
Bibliographieprogramm innerhalb der BBA 
wurde <lurch Schulungen zum Bibliogra
phieverwaltungsprogramm ,,Reference Ma
nager" an den Standorten i<leinmachnow, 
Dossenheim, Darmstadt und MUnster weiter 
vorangetrieben. Zudem wurden mehrere im 
Format MS-Access vorliegende Institutsda
tenbanken in das Reference Manager Format 
UberfUhrt. 

Untersuchungen zum Pflanzenschutz im 
Okologischen Landbau sind ein aktuelles 
Aktionsfeld der BBA. Das Informationszent
rum entwickelt in Zusammenarbeit mit dem 
Institut fUr integrierten Pflanzenschutz eine 
webbasierte Datenbank Uber Pflanzenstar
kungsmittel. Damit sollen der aktuelle Stand 
der Forschung und der Kenntnisse Uber die 
am Markt vorhandenen Mittel dokumentiert 
werden. 

Bibliotheken 

Im Laufe des Jahres wurde die Erfassung der 
Bestande der Bibliothek des Instituts fUr 
biologischen Pflanzenschutz in Darmstadt 
im Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) 
abgesch loss en. 

Die Bibliothek der BBA in Berlin-Dahlem bil
det seit dem 1. September 2005 Fachange
stellte fUr Medien- und Informationsdienste 
(FAM!) aus. 
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Zentrale EDV-Gruppe 

Die Zentrale EDV-Gruppe der BBA plant und 
betreut alle Ma�nahmen der instituts- und 
sta ndortUberg rei fe nde n Info rmati o nstech
nologie. Die langfristigen Aufgaben umfas
sen u. a. die Planung, den Betrieb und die 
Fortentwicklung der zentralen Rechensyste
me und Dienstleistungen in Braunschweig 
und Kleinmachnow sowie die Beratung und 
Anwenderschulung in den Bereichen Daten
verarbeitung und statistische Verfahren. 

Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt im Be
richtsjahr lag darin, die Institute der BBA 
bei der Entwicklung und Implementierung 
von BundOnline-Projekten zu beraten und 
zu unterstUtzen. Die Beteiligung der BBA 
an der BundOnline-Initiative wird im Be
richt der Leitung ausfUhrlich dargestellt. 
Zu diesen Projekten zahlt auch der Aufbau 
des Informationssystems RibeweB zur Un
terstUtzung der spezifischen Bewertungs
aufgaben der BBA im Rahmen der PrUfung 
und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. 

In Amtshilfe fUr das Bundesamt fUr Verbrau
cherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
wurde bis Juni 2005 das Informationssystem 
zur UnterstUtzung des Zulassungsverfahrens 
fUr Pflanzenschutzmittel (INFOZUPF) von 
der Zentralen EDV-Gruppe der BBA betreut. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
BVL wurden weiterhin bei verschiedenen 
IT-Anwendungen unterstUtzt. 

StandortUbergreifend wurde in Braun
schweig, Berlin-Dahlem und Kleinmachnow 
damit begonnen, von Windows NT auf Win
dows 2003 basierende Domanen mit Active 
Directory umzustellen. Die ersten Arbeits
gruppen sind bereits migriert warden. 

An den Standorten Braunschweig und Klein
machnow wurden Software Update Server 
aufgebaut. Diese Server nehmen die von 
Microsoft bereitgestellten Betriebssystem
updates und Sicherheitspatches entgegen. 
Durch den Netzwerkadministrator werden 
diese Updates im lokalen Netzwerk zur VerfU
gung gestellt und damit die Betriebssysteme 
der Arbeitsplatzrechner auf dem aktuellen 
Stand gehalten. Der Vorteil dieser Verfah
rensweise liegt in der standigen Obersicht 
Uber den Zustand aller Microsoft-Betriebs
systeme im jeweiligen Verantwortungsbe
reich bei einmaligem Transport der Software 
Uber den Internetzugang der BBA. 

Aufgrund der geringen Personalausstattung Oracle Collaboration Suite 

ist es den Mitarbeitern der Zentralen EDV-
Gruppe nicht mi:iglich, die Vielzahl der Hil
feanforderungen direkt zu bearbeiten. Am 
Standort Braunschweig ist daher eine zwei
stufige UnterstUtzungsstrategie eingefUhrt 
warden. Sti:irungen werden zunachst den in 
den Arbeitsgruppen bzw. Dienststellen zu
standigen EDV-Ansprechpartnern gemeldet. 
Ist eine Fehlerbehebung durch diese nicht 
mi:iglich, werden Mitarbeiter der Zentralen 
EDV-Gruppe eingeschaltet. 

Informationstechnik in 

Braunschweig 

Am Standort Braunschweig wurde damit 
begonnen, das lokale Netzwerk auf Giga
bit-Ethernet-Technik umzustellen. Da die 
vorhandenen Glasfasern sich nicht fUr diese 
Technik eignen, musste ein zweiter Ring mit 
entsprechenden Fasern verlegt werden. 

Der Zugang zu dem Bundesamt fUr Finanzen 
wurde durch einen DSL-Anschluss an den 
Informatio nsverb u nd B u ndesverwaltu ng 
(IVBV) Uber das Bundesverwaltungsnetz 
(BVN) verbessert. Mit dieser Li:isung ki:in
nen bei Bedarf weitere Dienste des IVBV 
genutzt werden. 

Um die Daten der im Rahmen von BundOn
line-Anwendungen genutzten Formularserver 
besonders zu schUtzen, wurde eine Expertise 
in Auftrag gegeben. Diese sieht vor, alle im 
Internet zur VerfUgung gestellten Dienste 
mittels eines Reverse Proxy zu schUtzen. 
Das Konzept wird zurzeit umgesetzt. 

FUr die im Geschaftsbereich gemeinsam zu 
nutzenden Anwendungen ,,Elektronisches 
Personal-, Organisations- und Stellenverwal
tungssystem" (EPOS) und ,, Government Site 
Builder" (GSB) mussten gesonderte Zugange 
Uber das Internet geschaffen werden, da die 
Anwendungen nicht mit den vorhandenen 
Schutzeinrichtungen kompatibel sind. 

Der Webauftritt der BBA wird auf dyna
mische Seiten umgestellt. Aufgrund der 
damit verbundenen hi:iheren Anforderungen 
an Rechner- und Speicherkapazitat war es 
erforderlich, neue Server zu beschaffen und 
den neuen Anforderungen entsprechend 
einzurichten. 

Die Oracle Collaboration Suite (OCS) umfasst 
die zentralen Komponenten Web-Conferen
cing, Content-Management, E-Mail, Voice
mail und einen integrierten Kalender. Zurn 
Speichern von Informationen und fUr die 
Suche steht das Datenbanksystem Oracle 
zur VerfUgung. 

In die Testphase der Oracle Collaboration 
Suite in der BBA wurden alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der DV-Gruppe sowie 
Personen aus verschiedenen Instituten ein
bezogen. Im Mittelpunkt stand die Nutzung 
der Kalenderkomponente, um standortUber
greifend zentrale Kalender 2.u verwalten und 
Terminabsprachen automatisiert Uber die 
jeweiligen persi:inlichen Kalender abzuwi
ckeln. Auch die E-Mail-Komponente wurde 
erfolgreich getestet. 

Das Testsystem wurde auf einem Rechner be
trieben, der gerade die Mindestanforderung 
von OCS erfUllte. Daher war das Antwortzeit
verhalten bei Nutzung der browserbasierten 
Oberflache nicht arbeitsunterstUtzend. Da
bei kommt fUr die Kalenderkomponente ein 
spezieller Client bzw. eine MS-Outlook-Inte
gration zum Einsatz, die auch fUr die Email
Komponente einsetzbar ist. Mit dem Einsatz 
eines leistungsfahigen Servers soll der Nut
zerkreis zukUnftig erweitert werden. 

Risikobewertung im Rahmen des Zulas

sungsverfahrens von Pflanzenschutzmit

teln (RibeweB) 

Dieses Projekt wurde in enger Verbindung 
mit dem BundOnline-Projekt ,, Antrage im 
Rahmen des Erklarungsverfahrens/PrUfung 
von Pflanzenschutzgeraten" durchgefUhrt, 
weil als gemeinsame Grundlage das Doku
mentenmanagementsystem bzw. Vorgangs
bearbeitungssystem ,,WebinformationMana
ger" (WIM) der Firma MACH AG genutzt wird. 
In diesem Projekt wurden zwei intensive 
Testphasen durchgefUhrt. Wahrend in der 
ersten Testphase vornehmlich unstrukturier
te Arbeitsvorgange getestet wurden, stand 
in der zweiten Testphase der strukturier
te Vorgang des Bewertungsverfahrens fUr 
Pflanzenschutzmittel in der BBA im Mittel
punkt. Der Einsatz des WIM hat sich als 
sinnvoll erwiesen, wenn die erforderlichen 
Dokumente zur Bewertung in elektronischer 
Form vorliegen. Ein manuelles Einpflegen 



kann mit dem zur Verfligung stehenden Per

sonal nicht geleistet werden. 

In RibeweB integriert ist die Faktenda

tenbank RIBEZUPF (Risikobewertung Zu

lassungsverfa h ren Pfla nzenschutzmittel). 

RIBEZU PF nutzt Informationen aus der Da

tenbank INFOZUPF, dem Informationssystem 

im Zulassungsverfahren flir Pflanzenschutz

mittel. Im Juni 2005 Ubernahm das BVL die 

Datenbank INFOZU PF auf einen eigenen Ser

ver. Daher wurde es erforderlich, RIBEZUPF 

aus INFOZUPF abzuleiten, so dass nur die flir 

die Bewertung von Pflanzenschutzmitteln in 

der BBA relevanten Oaten Ubernommen wer

den. Zur Gewahrleistung der Aktualitat der 

Oaten wurde ein Programm entwickelt, dass 

jede Nacht die taglichen Veranderungen in 

INFOZUPF auf RIBEZUPF Ubertragt. 

Informationstechnik in 

Kleinmachnow 

Neben der kontinuierlichen Wartung und 

Pflege der zentralen Server- und Datenhal

tungstechnik, der Arbeitsplatzrechner und 

der Netzwerkinstallation sowie der Betreu

ung der Benutzer am Standort Kleinmach

now wurde auch das Institut flir Pflanzen

schutz im Obstbau in Dossenheim bei der 

Einflihrung der zentralen Aktualisierung der 

Virenschutzsignatur unterstUtzt. Das Insti

tut wird auf Basis eines Online-Zugriffs auf 

das Netzwerk in Dossenheim weiterhin bei 

der Pflege und Wartung der DV-Struktur un

terstUtzt. Die im Rahmen des GIS-Projektes 

des Instituts fUr Folgenabschatzung im 

Pflanzenschutz aufgebauten Datenbanken 

wurden weiter ausgebaut und optimiert. In 

Zusammenarbeit mit dem Informationszen

trum Phytomedizin und Bibliothek wurden 

der Funktionsumfang und die Funktionssi

cherheit des zentral zur VerfUgung gestell

ten Programms ,,Reference Manager" und 

dessen Datenbanken weiter ausgebaut. 

Biometrie 

Im Vordergrund der biometrischen Arbeiten 

standen Beratungen im Rahmen verschie

dener Forschungsprojekte der BBA und im 

Geschaftsbereich des BMELV sowie im Rah

men von Master-, DiplomabschlUssen und 

Promotionen. 

,,.mn...ui,_ _ ,�l 
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Versuchsplanung und - auswertung 

ein- bis dreifaktorieller Feldversuche 

t:;onstruktioneinasre.ndomisiertenlcgep!ans _
1 -��g�s�nzelversuchs 

·- !lenauigkait und Sicharheit(r. d. alpha. b_el&) _[ 

Eroffnungsbildschirm von FELD_VA II 

Die in den 90er Jahren entwickelte SAS

Anwendung ,,FELD_VA" zur Planung und 

Auswertung ein- bis dreifaktorieller Feld

versuche war von SAS 6.12 auf nachfolgende 

SAS-Versionen nicht portierbar. Samit war 

es notwendig, unter SAS 9.x eine Neuent

wicklung sowohl der grafischen Oberflache 

als auch der eingebundenen Programme vor

zunehmen. Insgesamt sind in ,,FELD_VA II" 

mehr als 1.300 SAS-Programme als Makros 

integriert. FELD_VA II basiert neu auf der 

SAS-Prozedur Mixed, wodurch ermoglicht 

wird, eine Wichtung der MQ-Werte Uber die 

Freiheitsgrade und nicht mehr Uber die Ver

teilungsquantile vorzunehmen. Diese Form 

der Wichtung Uber die Freiheitsgrade wird 

auch bei der in FELD_VA II neuen Moglich

keit der Berechnung von Kenngrol?.en der 

Genauigkeit und der Sicherheit verwendet. 

Ein Mitarbeiter der Zentralen EDV-Gruppe 

in Kleinmachnow ist als Beauftragter fUr 

Biometrie des Senats der Bundesforschungs

anstalten im Geschaftsbereich des BMELV 

tatig. Zu seinen Aufgaben zahlt es, das Kol

legium der Biometriebeauftragten der Bun

desforschungsanstalten und der Institute 

der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried 

Wilhelm Leibniz zu leiten. Im Berichtsjahr 

fanden zwei Arbeitstreffen statt. DarUber 

hinaus obliegt es ihm, Senatskurse und Kol

loquien im Bereich der Biometrie zu planen 

und durchzufUhren. Im Berichtsjahr wurden 

fUnf Senatskurse (Einflihrung in SAS, Multi-

ple Regressionsanalyse mit SAS, Einflihrung 

in die Biometrie I, EinfUhrung in die Bio

metrie II, Gestaltung und Export von Ergeb

nistabellen mit SAS) und zwei biometrische 

Kolloquien organisiert. 
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�bba Presse- und Offentlichkeitsarbe;t 

Presse- und Offentlichkeitsarbeit 

Im Berichtsjahr wurden van der Biologischen Bundesanstalt 

31 Presseinformationen erstellt. Die Presseinformation Uber 

resistente Ratten in Europa hatte ein bis zum Ende des Jahres 

anhaltendes Echo mit zahlreichen Interviews in allen Medien. 

Ebenso starke Resonanz in der Presse fand der Eichenprozes

sionsspinner nach einer AnkUndigung des BBA-Faltblattes zu 

seiner Biologie. Aber auch einzelne Aspekte zur Reduktion der 

Pflanzenschutzmittelanwendung waren van Interesse. 

Gleich zweimal wurde im Berichtsjahr die Pressearbeit flir das 

Insekt des Jahres Ubernommen. Im Januar galt sie - etwas 

verspatet - dem Insekt des Jahres 2005, der Steinhummel, 

und im Dezember dem Insekt des Jahres 2006, dem Sie

benpunkt-Marienkafer. Die Zebraspringspinne als Spinne des 

Jahres 2005 sorgte ebenfalls flir Aufsehen im Blatterwald. 

Ausstellungen und Aktionen 

Bei der Internationalen GrUnen Woche in Berlin war die BBA 

mit drei Themenbereichen vertreten. Unter dem Motto ,,Die 

neue Landwirtschaft - innovativ und attraktiv" wurde ein 

70 m' gror..er Weinberg in Steillage angelegt. Weinreben so

wie die gesamte Unterpflanzung van rund 40 verschiedenen, 

zum Teil blUhenden Krautern boten ein ungewohnliches Bild 

im Januar. In einer BeraterhUtte informierte das Institut flir 

Pflanzenschutz im Weinbau zum Thema. Gut besucht war auch 

der Bereich ,,Biologischer Pflanzenschutz" des Instituts flir 

Pflanzenschutz im Gartenbau. Direkt neben dem vom Ver

suchsfeld in Dahlem angelegten Uppig bllihenden Bauerngar

ten gelegen, informierte er Uber den Einsatz van NUtzlingen 

im Haus- und Kleingartenbereich mit lebenden Tieren sowie 

zwei eigens daflir konzipierten Brosch Uren. Das Ausstellungs

segment ,,Gewachshaus" bereicherte die BBA neben zahl

reichen Informationen mit zwei Modellen eines wichtigen 

Anpflanzung des Weinberges bei der Internationalen Grunen Woche 2005 
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Modell des Schadlings-Niitzlings

Paares Blattlaus und Florfliege 

Schadlings-Ni.itzlings-Paares: einer Florfliege und einer Blattlaus. 

In Gewachshausern eingesetzte lebende Hummeln zur Bestaubung 

von Tomaten wurden ebenfalls von den Besuchern bestaunt. 

Der inzwischen traditionell im April stattfindende Girl's Day wurde 

in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der BBA 

neu konzipiert und war in Berlin und Braunschweig fi.ir i.iber 50 

Madchen ein voller Erfolg. 

Der deutsche Pavillon ,,Biovision", der nach der Internationalen 

Gartenbauausstellung (IGA) in Rostock 2003 auf der Bundesgar

tenschau in Mi.inchen aus Grunden der Nachhaltigkeit wieder aufge

baut wurde, zeigte den von der BBA konzeptionell mit gestalteten 

,,Garten der Ni.itzlinge", der die Besucher wieder anlockte. Dieser 

,,Garten der Ni.itzlinge" kann zuki.inftig van der BBA genutzt wer

den. Dies sichert nicht nur fi.ir Tage der offenen Ti.ir und ahnliche 

Veranstaltungen ein padagogisch ausgereiftes Exponat, sondern ist 

auch fi.ir Besuchergruppen eine Attraktion. 

Im Rahmen des Wettbewerbes ,,Stadt der Wissenschaft 2007" 

des Stifterverbandes fi.ir die Deutsche Wissenschaft bewarb sich 

Braunschweig zum zweiten Mal. Die BBA beteiligt sich an die

ser Bewerbung im Rahmen des Arbeitskreises ,JorschungRegion 

Braunschweig". 

Broschiiren 

Die immer wieder nachgefragte Broschi.ire ,,Was tun gegen Ratten 

und Hausmause" wurde aktualisiert und als Broschi.ire des aid auf

gelegt. Die Inforeihe zu wichtigen Schadlingen und Krankheiten 

konnte dank der Hilfe der Gemeinschaft der Ferderer und Freunde 

der Biologischen Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft e. V .  

I 

( 

(GFF) fortgesetzt werden. Im Berichtsjahr konnten folgende Publi

kationen realisiert werden: 

, Schwarzfaule der Rebe (Black Rot) (aktualisierte Auflage) 

, Asiatischer Laubholzbockkafer (aktualisierte Auflage) 

, Eichenprozessionsspinner 

, Gebietsfremde Arten - Bedrohung fi.ir die biologische Vielfalt? 

, Abwehr von Wi.ihlmausschaden im okologischen Obstbau (ak

tualisierte Auflage). 

Neues Corporate Design der BBA 

Das Ende 2004 verabschiedete neue Logo der BBA wurde schrittwei

se in die meisten Publikationen der BBA umgesetzt. Ein endgi.iltiger 

Abschluss ist fi.ir 2006 vorgesehen. 

Das neue Logo der BBA 

�bba 
Biologische Bundesanstalt 
fiir Land- und Forstwirtschaft 
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�bba Tagungen, Kolloquien und Fachgesprache 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der BBA or
ganisierten im Berichtsjahr zahlreiche Tagungen, Kolloquien 
und Fachgesprache, von denen hier einige beispielhaft auf
gefUhrt sind: 

Am 22. Februar 2005 fand in der BBA in Kleinmachnow das 
10. Fachgesprach ,,Pflanzenschutz im Okologischen Land
bau" statt. Seit 1998 fUhrt die BBA zu diesem Themenkreis
Fachgesprache durch. Ziel ist es, umfassende Informationen
zum Pflanzenschutz im Okologischen Landbau anzubieten und
die Entwicklung von geeigneten Methoden und Verfahren des
Pflanzenschutzes zu fordern. Das 10. Fachgesprach war der
Erstellung einer Online-Datenbank i.iber Pflanzenstarkungs
mittel fUr das Internet und neuen Forschungsergebnissen zur
Anwendung von Pflanzenstarkungsmitteln im Acker-, Wein
und Zierpflanzenbau gewidmet.

Vor dem Hintergrund des Einfuhrverbots der Russischen 
Foderation fiir Pflanzen und Pflanzenprodukte aus 
Deutschland wurde am 8. und 9. Marz 2005 in der BBA 
in Braunschweig ein zweitagiger Workshop mit den fUr die 
Kontrollen verantwortlichen Pflanzenschutzdiensten der Lan
der durchgefi.ihrt. Mehr als 80 Inspektoren aus den Bundes
landern nahmen teil und nutzten den Workshop zu einem 
umfassenden Erfahrungsaustausch und zur Klarstellung von 
Verfa hrensfragen. 

Am 9. und 10. Marz 2005 organisierte die BBA die 78. Ar

beitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes in 
Bremen. Bei diesen in der Regel Anfang Marz jeden Jahres 
stattfindenden Arbeitssitzungen diskutieren die Amtsleiter 
der Pflanzenschutzdienste der Lander mit Wissenschaftlern 
aus der BBA, den Hoch- und Fachhochschulen sowie Vertretern 
des BMELV und weiteren Bundeseinrichtungen i.iber aktuelle 
Pflanzenschutzprobleme. 

Am 24. Mai 2005 fand in Kleinmachnow das 1. Fachgesprach 
zum ,,Reduktionsprogramm chemischer Pflanzenschutz" 
statt. Im Mittelpunkt standen die einzelnen MaBnahmen des 
Reduktionsprogramms, insbesondere die Datenerhebungen 
zur Pflanzenschutzmittelanwendung und zur Indikation des 
Entwicklungsfortschritts. Diese MaBnahmen wurden beraten 
und diskutiert. Vorgestellt wurden auch erste Ergebnisse, 
z. B. der NEPTUN-Erhebungen. Die Ergebnisse der NEPTUN
Erhebungen sind Grundvoraussetzung fur die Bestimmung

der Intensitat des chemischen Pflanzenschutzes in einzelnen 
Kulturen und Regionen. Der Behandlungsindex zeigt diese 
Intensitat an und macht den chemischen Pflanzenschutz 
transparent. Neben dem Behandlungsindex sollen weitere 
Indikatoren (SYNGPS, PIX, entwickelt werden, die zur Bewer
tung des Entwicklungsfortschritts des Reduktionsprogramms 
geeignet sind. Langzeitversuche und die Einrichtung eines 
Netzes von Beispielbetrieben sollen es ermoglichen, das not
wendige MaB zu bestimmen und zu hinterfragen. Ein Entwurf 
eines Konzeptes zur Erkennung und zum Management von 
moglichen Hot Spots von Pflanzenschutzmitteln, bei dem 
sowohl punktuelle als auch diffuse Eintrage beri.icksichtigt 
werden, wurde vorgestellt und diskutiert. 

Ein Fachgesprach zum Themenkreis ,,Pilzkrankheiten an 
Weinreben" wurde am 20. Juni 2005 im Institut fur Pflan
zenschutz im Weinbau der BBA in Bernkastel-Kues organisiert. 
Schwerpunkte des Fachgesprachs waren die Esca-Erkrankung 
und die Schwarzfaule der Rebe. Der Esca-Befall nimmt in 
Baden-Wi.irttemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Sachsen seit 2002 deutlich zu. Im Rahmen des Fachgesprachs 
wurden mogliche Vorbeugungs- und BekampfungsmaBnahmen 
erortert. Die Schwarzfaule ist besonders im Steillagenweinbau 
auf dem Vormarsch. Fur die Ausweitung des Befalls werden 
Drieschen, darunter versteht man aufgegebene Rebflachen, die 
dem Pilz idea le Uberwinterungsmoglichkeiten bieten, und die 
warme Witterung der letzten Jahre verantwortlich gemacht. 
Im Fachgesprach wurden mogliche BekampfungsmaBnah
men und die Durchfi.ihrung eines im Rahmen des ,,Bun
desprogramms Okologischer Landbau" geforderten For
schungsvorhabens unter der Federfi.ihrung der BBA erortert. 

Die Verabschiedung des langjahrigen Leiters des Referates 
,,Pflanzenschutz" im BMELV, Herrn MinR Dr. Ralf Petzold, 
in den Ruhestand nahm die BBA zum Anlass, um am 28. 
Juni 2005 in Berlin ein Wissenschaftliches Kolloquium 
zum Thema ,, Quo vadis Pflanzenschutz in Deutschland" 
zu veranstalten. Bei den etwa 70 Teilnehmern handelte es 
sich um Vertreterinnen und Vertreter aus den Ministerien 
der Lander, des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, von 
Behorden und Fachverbanden sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern aus der phytomedizinischen For
schung von Universitaten, Fachhochschulen und der BBA. 
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Wissenschaftliches Kolloquium ,,Quo vadis Pflanzenschutz in Deutschland" am 28. Juni 2005 in Berlin anlasslich der Verabschiedung von 

Herrn MinR Dr. Ralf Petzold (Mitte) in den Ruhestand 

Mehr als 70 Fachleute aus der Industrie, van Verbanden, Amtern 
und Forschungseinrichtungen folgten der Einladung der BBA zu 
einer ,,Informationsveranstaltung Pflanzenschutzgerate" am 26. 
September 2005 in Braunschweig. Auf der Tagesordnung standen 
neue Entwicklungen in der PrUfung der Pflanzenschutzgerate. Erlau
tert wurde das BundOnline-Projekt ,, Antrage im Erklarungsverfah
ren/PrUfung van Pflanzenschutzgeraten", <lurch das zukUnftig die 
Kommunikation der Geratehersteller mit der BBA Uber das Internet 
ermi:iglicht wird. Alle Antrage ki:innen on line ausgefUllt und an die 
BBA abgesandt werden, wo sie elektronisch bearbeitet werden. Auch 
der Datenaustausch mit den PrUfstellen in den Landern wird auf 
diese Weise erheblich vereinfacht. Weiterhin wurde ein neues PrU
fungsangebot der Fachgruppe Anwendungstechnik der BBA vorge
stellt. Es handelt sich dabei um ein Verfahren zur PrUfung der Gerate 
hinsichtlich der Mi:iglichkeiten zur Einsparung van Pflanzenschutz
mitteln. So ki:innen nach ersten Untersuchungen sensorgesteuerte 
SprUhgerate bis zu 30 %, Tunnelgerate bis zu 60 % und Walzen
streichgerate sogar bis zu 95 % gegenUber herki:immlichen Geraten 
einsparen. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung widmete sich 
den Gebrauchsanleitungen fUr SprUhgerate in Raumkulturen, die 
seit dem 1. Januar 2006 detaillierte Angaben zur Einstellung der 
Geblase enthalten mUssen. Es wurde demonstriert, auf welche Art 
und Weise die notwendigen Oaten zu ermitteln sind. 

Die Bekampfung von Bakteriosen an Pflanzen, wie Feuerbrand, 
Schleimkrankheit der Kartoffel oder Wurzelkropf an Obst und Wein, 
ist auBerordentlich schwierig, zumal die Anwendung von Bakteri
ziden (Antibiotika) allenfalls in extremen Ausnahmesituationen 
als zulassig betrachtet wird. Unter FederfUhrung des lnstituts fUr 
biologischen Pflanzenschutz der BBA fand deshalb vom 23. bis 26. 
Oktober 2005 in Seeheim bei Darmstadt das 1. Internationale Sym

posium zur Biologischen Bekampfung von bakteriellen Pflan

zenkrankheiten (1''International Symposium on Biological Control 
of Bacterial Plant Diseases) statt. Rund 120 Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus Uber 25 Landern prasentierten die neuesten 
Forschungsergebnisse zu antagonistischen Organismen, zur indu
zierten Resistenz und zu physiologischen Mechanismen der Abwehr 

van Bakteriosen an Kulturpflanzen. In Plenardiskussionen eruierten 
Experten den Status quo der Umsetzung der Forschungsergebnisse 
in die Praxis des Pflanzenbaus und die Mi:iglichkeiten zur Nutzung 
biologischer Verfahren zur Erhaltung der Pflanzengesundheit. 

Am 22. November 2005 fand in der BBA in Braunschweig ein Fachge

sprach zum Thema ,,Unkrauter auf kommunalen Flachen" statt. 
Anlass war das EU-Projekt ,,CleanRegion", in dem diese Thematik 
in einem wissenschaftlichen und kommunalen Netzwerk von 22 
Partnern aus sieben EU-Staaten bearbeitet wird. Aus Deutschland 
sind das Institut fUr Unkrautforschung der BBA sowie die Stadt 
Braunschweig beteiligt. Fast 40 Vertreter des Amtlichen Pflanzen
schutzdienstes, der Stadtverwaltungen sowie Hochschulen und der 
BBA eri:irterten die aktuellen Probleme und Li:isungsmi:iglichkeiten 
zur Verunkrautung in Stadten. Dabei wurde deutlich, dass die Zu
sammenhange zwischen Nutzung und Beschaffenheit von Flachen 
einerseits und der Pflanzenbesiedlung andererseits bei Planung 
und Bau von Wegen und Platzen bisher zu wenig berUcksichtigt 
werden. 

Weitere Informationen zu Beteiligungen der BBA an Messen und 
Ausstellungen finden sich in der Rubrik ,,Presse- und i:iffentlich
keitsarbeit" dieses Berichtes. 
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�bba Wissenschaftliche Zusammenarbeit 

Inlandische Einrichtungen 

Die Biologische Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 
arbeitet eng zusammen mit Ministerien, Dienststellen und 
Forschungseinrichtungen des 3undes und der :..ander. 3e
sonders intensive Zusammenarbeit besteht mit den anderen 
Bundesforschungsanstalten im Geschaftsbereich des Bun
desministeriums fur Ernahrung, Landwirtschaft und Verbrau
cherschutz (BMELV), dem Bundesamt fur Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL), dem Bundesinstitut fur 
Risikobewertung (BfR), dem Umweltbundesamt (UBA), dem 
Robert-Koch-Institut (RKI), dem Bundessortenamt (BSA) und 
den Pflanzenschutzdiensten der Lander. 

Zwischen der BBA und den Universitats-, Hochschul- und 

Wiss. Oberrat Prof. Dr. agr. W. ZELLER 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. 5C. agr. habil. P. ZWERGcR 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

... als Honorarprofessor: 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. habil. G. DEML 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Landwi rtschaftlich-Gartnerische Fakultat 

Fachhochschulinstituten, insbesondere den Vertretern des Dir. u. Prof. Prof. Dr. agr. W. PESTEMER 
Fachgebietes Phytopathologie und Pflanzenschutz, besteht Humboldt-Universitat zu Berlin 
ebenfalls eine enge Zusammenarbeit. Die Wissenschaftle- Landwirtschaftlich-Gartnerische Fakultat 
rinnen und Wissenschaftler dieses Bereiches nehmen an den 
regelmar..ig einmal im Jahr durchgefuhrten Arbeitssitzungen Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. C. REICHMUTH 
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und anderen Fachver- Humboldt-Universitat zu Berlin 
anstaltungen der BBA teil. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen Landwirtschaftlich-Gartnerische Fakultat 
und Mitarbeiter der BBA halten Vorlesungen an Universitaten 
und Hochschulen und fuhren Obungen und Seminare durch. 

. .. als Privatdozentjin: 
Folgende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Biolo-
gischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft wirkten Wiss. Oherrat !Jr. rer. nat. habil. W. BUCHS 
im Berichtsjahr .. . Technische Universitat Braunschweig 

Fachbereich Biologie 

... als auBerplanmaBiger Professor: Wiss. Direktor Dr. agr. habil. B. FREIER 
Universitat Halle/Wittenberg 

Prof. Dr. rer. nat. habil. H. BACKHAUS Institut fur Pflanzenzuchtung und Pflanzenschutz 
Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biotechnologie Dr. agr. habil. J. HALLMANN 

Wiss. Direktor Dr. agr., rer. nat. habil. W. JELKMANN 
U niversitat Heidelberg 
Fakultat fur Biowissenschaften 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. forest. habil. A. WULF 
Universitat Gottingen 
Forstwissenschaftliche Fakultat 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn 
Fachbereich Agrarwissenschaften 

Wiss. Oberrat Dr. agr. habil. S. KUHNE 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Fachbereich Okologie der Agrarlandschaften 

Fachhochschule Eberswalde 
Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz 
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Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. habil. F. NIEPOLD 

Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Mikrobiologie 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. C. REICHMUTH 

Technische Universitat Berlin 
Institut fur Lebensmitteltechnologie II 

Wiss. Direktorin Dr. rer. nat. habil. K. SMALLA 

Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biowissenschaften und Psychologie 

... als Lehrbeauftragte/r: 

Wiss. Rat Dr. rer. nat. C. ADLER 

Freie Liniversitat Bertin 
Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie 
und Fachbereich Veterinarmedizin 

Humboldt-Universitat zu Berlin 
La ndwi rtsc h aftli eh-Ga rtneri sche Fa ku ltat 

Dr. rer. nat. J. GROSS 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fur Biowissenschaften 

Dipl.-Biol. G. HAGEDORN 

Freie Universitat Berlin 
Fachbereich Biologie 

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. A. KOLLAR 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fur Biowissenschaften 

Wiss. Direktorin Dr. agr. H. I. NIRENBERG 

Fachhochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin 

Dr. rer. hort. E. RICHTER 

Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Wiss. Direktor Dr. rer. nat. J. SCHIEMANN 

Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biowissenschaften und Psychologie 

Universitat Llineburg 
Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Wiss. Oberratin Dr. rer. nat. H. VOGT 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fur Biowissenschaften 

... als Gastprofessor: 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. agr. W. PESTEMER 

Universitat Zhejiang, Volksrepublik China 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habit. C. REICHMUTH 

National Universitat von Rosario/Argentinien 

Dir. u. Prof. Dr. agr. J. UNGER 

Michigan State University/USA 

Wissenschaftler/innen der Biologischen Bundesanstalt fur Land
und Forstwirtschaft haben im Berichtsjahr in zahlreichen Arbeits
gruppen mitgewirkt und waren flir Behorden und Organisationen 
als Sachverstandige tatig. 

Auslandische und internationale 

Einrichtungen 

Flir den wissenschaftlichen Austausch in den Bereichen Pflanzen
schutz und Phytomedizin unterhalt die Biologische Bundesanstalt 
fur Land- und Forstwirtschaft internationale Beziehungen zu Fach
organisationen und auslandischen Hochschulen in der ganzen Welt. 
Im internationalen Bereich des Pflanzenschutzes bestehen Verbin
dungen zur Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), zur 
Internationalen Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWent), 
zur International Organisation for Biological and Integrated Control 
(IOBC), zu den Gremien der Europaischen Union (EU), zur Europe
an and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), zur 
Food and Agriculture Organization (FAQ) der Vereinten Nationen 
und der International Association of Agricultural Librarians and 
Documentalists (IAALD). 

Aufgrund bilateraler Absprachen bestehen wissenschaftlich-tech
nische Zusammenarbeiten im Bereich der Agrarforschung mit fol
genden Landern: Agypten, Australien, Argentinien, Belgien, Brasi
lien, Chile, China, Danemark, Frankreich, Georgien, Griechenland, 
Gro�britannien, Iran, Israel, Kanada, Neuseeland, Niederlande, 
bsterreich, Polen, Russland, Saudi-Arabien, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Sudan, Tschechien, Tlirkei, Ukraine, Ungarn, USA und Zy
pern. Zahlreiche auslandische Wissenschaftler und Delegationen be
suchten die Bundesanstalt. Das Informationszentrum Phytomedizin 
der Biologischen Bundesanstalt beteiligt sich durch Zulieferung 
von Daten am internationalen Agrardokumentationssystem AGRIS 
der FAQ in Rom. Die Bibliothek ist Mitglied des internationalen 
Bibliotheksnetzes AGLINET. 



�bba Wissenschaftlicher Beirat 

Zu Fragen der Forschung sowie der weiteren ihr Ubertragenen 
Aufgaben wird die BBA <lurch einen Wissenschaftlichen Bei
rat beraten, der 14 Mitglieder umfasst. Die Beiratsmitglieder 
werden vom Bundesministerium fUr Ernahrung, Landwirt
schaft und Verbraucherschutz fUr die Dauer van fUnf Jahren 
berufen. 

Zu den Sitzungen werden als standige Gaste Vertreter des 
Ministeriums und die Prasidenten des Bundessortenamtes, 
der Bundesforschungsanstalt fUr Landwirtschaft und der 
Bundesanstalt fUr ZUchtungsforschung an Kulturpflanzen 
eingeladen. 

Folgende Mitglieder gehorten dem Wissenschaftlichen Beirat 
der BBA im Berichtsjahr an: 

Prof. Dr. F. FUHR 
Institut fUr Radioagronomie im Forschungszentrum JUlich, 
JUlich (Vorsitzender) 

J. ALTBROD
BASF Aktiengesellschaft, Limburgerhof

U. BARTELS
Niedersachsisches Ministerium fUr Ernahrung, Landwirtschaft
und Forsten, Hannover

Dr. A. BUCHTING 
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Einbeck 

K. J. HACKE 
Landwirtschaftskammer Hannover, Hannover 

Prof. Dr. W. KLEIN 
Fraunhofer-Institut fUr Umweltchemie und Okotoxikologie, 
Sch mallen berg-G rafsch aft 

Dr. F. LOUIS 
Dienstleistungszentrum Landlicher Raum (DLR) - Rheinpfalz -, 
Neustadt an der Weinstral?,e 

Dr. G. MEINERT 
Landesanstalt fUr Pflanzenschutz, Stuttgart (stellvertretender 
Vorsitzender) 

Dr. Caroline MOHRING 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dresden 

Siglinde PORSCH 
Geesthacht 

Prof. Dr. M. SCHENK 
Deutsche Gartenbauwissenschaftliche Gesellschaft, 
Hannover 

Dr. H. J. SCHROTER 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden
WUrttemberg, Freiburg 

Prof. Dr. J. SIMON 
Universitat LUneburg, Forschungszentrum Biotechnologie und 
Recht, LUneburg 

Prof. Dr. J. ZEDDIES 
Institut fUr landwirtschaftliche Betriebslehre der Universitat 
Hohenheim, Stuttgart. 
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�bba Veroffentlichungen 

Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen 1> 

Neue Falge. Sammlung internationaler Verordnungen und 

Gesetze zum Pflanzenschutz. Erscheinen nach Bedarf. FUnf 

Hefte bilden einen Band. 2005 erschien Band 72, Heft 2 und 

3 (Auflage jeweils 420). 

Heft 128: 1st International Symposium on Biological Control 

of Bacterial Diseases, Darmstadt, Germany, 23rd - 26th Octo

ber 2005. Edited by Darmstadt University of Technology and 

Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry 

- Institute for Biological Control in Darmstadt, 81 S.

Geratepriifberichte der Biologischen Bun
Bekanntmachungen der Biologischen Bun-

desanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 1) 

desanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 1> 

Bekanntmachungen i.iber die Zulassung von Pflanzenschutz

mitteln sowie die Anerkennung von Pflanzenschutzgeraten 

und -gerateteilen. 2005 erschienen Heft 123 bis 128 (Auflage 

jeweils 700). 

Berichte aus der Biologischen Bundesan

stalt fiir Land- und Forstwirtschaft 1> 

Zusammenstellung von Oaten und Informationen zu Themen 

mit vorwiegend wissenschaftlichem Charakter. Erscheinen 

nach Bedarf, Auflage unterschiedlich; 2005 erschienen: 

Heft 125: Pestemer, W.; Sult A.; Bischoff, G.; Mueller, A. 

C. W.; Stahler, M. (Bearb.): Anleitung zur Durchfi.ihrung eines

chemisch-biologischen Monitoring von Pflanzenschutzmitteln

in Gewassern der Agrarlandschaft, 43 S.

Heft 126: Kuhne, S.; Friedrich, B. (Bearb.): Pflanzenschutz 

im i:ikologischen Landbau - Probleme und Li:isungsansatze. 

Zehntes Fachgesprach am 22. Februar 2005 in Kleinmachnow. 

Erstellung einer Datenbank i.iber Pflanzenstarkungsmittel fi.ir 

das Internet, 38 S. 

Heft 127: Pestemer, W.; Sult A.; Bischoff, G.; Mueller, 

A. C. W.; Stahler, M. (Bearb.): Instructions for the Imple

mentation of Chemical-Biological Monitoring Programs for

Plant Protection Products in Agricultural Landscape Surface

Waters, 41 S.

Berichte i.iber gepri.ifte Pflanzenschutz- sowie Vorratsschutz

gerate und -gerateteile. Die Geratepri.ifberichte sind im In

ternetangebot der BBA abrufbar: http://www.bba.bund.de, 

Bereich Veri:iffentlichungen. 

Richtlinien fiir die Geratepriifung 

Die Richtlinien fi.ir die Geratepri.ifung sind im Internetan

gebot der BBA abrufbar: http://www.bba.bund.de, Bereich 

Veri:iffentlichungen. 

Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 1> 

Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutzmittel, 53. Auflage 

2005/2006: Teil 6: Anerkannte Pflanzenschutzgerate 

Mitteilungen aus der Biologischen Bun

desanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 3l 

Wissenschaftliche Veri:iffentlichungen aus den Instituten der 

Biologischen Bundesanstalt. Erscheinen nach Bedarf, Aufla

ge unterschiedlich. Alle Ausgaben sind im Internetangebot 

der BBA online verfi.igbar: http://www.bba.bund.de. 2005 

erschien: 

Heft 398: Baumgartner, R.; Prigge, M.; Heimbach, U.; We

ber, F.: The Dynamics of a Carabus auronitens Population 

Subject to a Powerful Abiotic Key Factor, ISBN 3-930037-19-X. 

112 S., EUR 14,95. 
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Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzen

schutzdienstes 2> 

Wissenschaftliche Aufsatze, Berichte und Nachrichten zu aktuellen 
Fragen und Problemen des Pflanzenschutzes und benachbarter 
Disziplinen. Erscheint monatlich (Auflage 1.300). 2005 erschien 
Jahrgang 57, 256 S. 

Jahresbericht der Biologischen Bundesanstalt 

fur Land- und Forstwirtschaft 3> 

Bericht Uber Personal, Aufgaben, Organisation, Arbeitsschwer
punkte und Forschungsvorhaben der BBA. Erscheint jahrlich 
(Auflage 2.000). 2005 erschien der Jahresbericht 2004, 183 S.  

Rebschutznachrichten 

Aktuelle phytopathologische Probleme im Weinbau. Die Rebschutz
nachrichten sind im Internetangebot der BBA abrufbar: http://www. 
bba.bund.de, Bereich Veroffentlichungen. 2005 erschienen neun 
Ausgaben. 

Egg Parasitoid News (vorher Trichogramma 

News) 

Herausgeber: International Organisation of Biological Control 
(IOBC) in Kooperation mit der BBA. Im Internetangebot der BBA 
abrufbar: http://www.bba.bund.de, Bereich Veroffentlichungen. 
2005 erschien Nr. 16 (2004). 

Faltblatter und Broschuren 3> 

Eichenprozessionsspinner Thaumetopoea processionea L. (A. Wulf, 
L. Pehl, U. Scheidemann)

Der Asiatische Laubholzbockkafer, 2. Auflage (T. Schroder, A. Wulf, 
G. Nachtigall)

Schwarzfaule der Rebe (Black Rot), Guignardia bidwellii (B. 
Holz) 

Gebietsfremde Pflanzen - Bedrohung for die biologische Vielfalt? 
(U. Starfinger, G. Schrader, F. Klingenstein) 

Abwehr von WUhlmausschaden im okologischen Obstbau (B. Walter, 
H.-J. Pelz) 

Datenbanken und Informationen im Internet 

Internetangebot der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und 

Forstwirtschaft: www.bba.bund.de 

Aktuelle Informationen Uber die Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte 
der BBA und deren Institute, Berichte und AuskUnfte zu Pflan
zenschutz, Pflanzengesundheit sowie Gentechnik, Presseinforma
tionen, Veranstaltungen u. v. m. 

Datenbank PHYTOMED 

Datenbank for Phytopathologie, Pflanzenschutz, Vorratsschutz und 
Unkrautbekampfung mit ea. 480.000 Zitaten aus der internationalen 
wissenschaftlichen Literatur von 1965 bis 1995 und selektierten 
Veroffentlichungen, in erster Linie deutschsprachiger Literatur und 
weltweit erscheinender Monographien ab 1996. GebUhrenfrei im 
Internet rechercilierbar oder Suchauftrage a11 cias Informai:ions
zentrum Phytomedizin der BBA, Konigin-Luise-StraBe 19, 14195 
Berlin. 

Bezug der Veroffentlichungen: 

1} Saphir Verlag, GutsstraBe 15, 38551 RibbesbUttel,
(http://www.saphirverlag.de)

2} durch den Buchhandel oder vom Verlag Eugen Ulmer,
Postfach 70 05 61, 70574 Stuttgart (http://www.ulmer.de) 

3) Biologische Bundesanstalt for Land- und Forstwirtschaft,
Pressestelle, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig.
E-Mail: pressestelle@bba.de.

Veroffentlichungen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter 

Abdel-Alim Ahmed, Ahmed Ismail: Antagonistic action of some 
agents used in the biocontrol of soft rot bacteria. Diss. *Cairo Univ., 
(Egypt). Universitatsbibliothek, 2004, 133 p. 

Abdullahi, I.; Koerber, M.; Stachewicz, H.; Winter, S.: The 185 
rDNA sequence of Synchytrium endobioticum and its utility in 
microarrays for the simultaneous detection of fungal and viral 
pathogens of potato. Appl. Microbial. Biotechnol. 2005, (68), 
368-375.

Abo-Elyousr, K.; Zeller, W.; Yegen, 0.: Studies on induced re
sistance against fire blight (Erwinia amylovora) with different bio
agents. In: Biologische Bundesanstalt for Land- und Forstwirtschaft 
(ed.): 1st International symposium on biological control of bacterial 
diseases. Darmstadt, Germany 23-26 October 2005. Eigenverlag, 
Ber. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. 2005, (128), 52. 

Abraham, A. D.; Bencharki, B.; Torok, V. A.; Katul, L.; Vetten,

H. J.: Serological and molecular evidence for the occurrence of 
nanovirus species other than Faba bean necrotic yellows virus
in Morocco and Ethiopia. Abstract book and programm of 2nd



Joint conference of the international working groups on legume 

(IWGLV) and vegetable viruses (IWGVV), Fort Lauderdale, Florida, 

USA, 10.04.05-14.04.05. 2005, 39. 

Abraham, A. D.; Menzel, W.; Vetten, H. J.: Complete sequence 

and capsid protein variability of Chickpea chlorotic stunt virus, a 

new polerovirus infecting cool season legume crops. Abstract book 

and programm of 2nd Joint conference of the international working 

groups on legume (IWGLV) and vegetable viruses (IWGVV), Fort 

Lauderdale, Florida, USA, 10.04.05-14.04.05. 2005, 4. 

Adams, M. J.; Accotto, G. P.; Agranovsky, A. A.; Bar-Joseph, M.; 
Boscia, D.; Brunt, A. A.; Candresse, T.; Coutts, R. H. A.; Dolja, 
V. V.; Falk, B. W.; Foster, G. D.; Gonsalves, D.; Jelkmann, W.;
Karasev, A.; Martelli, G. P.; Mawassi, M.; Milne, R. G.; Minafra,
A.; Namba, S.; Rowhani, A.; Vetten, H. J.; V ishnichenko, V.
K.; W isler, G. C.; Yoshikawa, N.; Zavriev, S. K.: F lexiviridae.
In: Fauquet, C. M.; Mayo, M. A.; Maniloff, J.; Desselberger, U.;
Ball, L. A. (eds.): Virus taxonomy. 8th Report of the international

committee on taxonomy of virus (ICTV). London: Academic Press,

2005, 1075-1122.

Adler, C.: Control of Cryptolestes pusillus (Col., Cucujidae) and 

Tribolium confusum (Col., Tenebrionidae) at high temperatures. 

In: Navarro, S.; Adler, C.; Scholler, M.; Emekci, M.; Ferizli, A. 
G.; Stengaard Hansen, L. (eds.): Working group 'integrated pro

tection of stored products': Proceedings of the meeting at Kusadasi 

(Turkey), 16-19 September 2003. Dijon: INRA, Bull. OILB srop : 

IOBC wprs bull. 2004, 27(9), 211-214. 

Adler, C.: Gase fiir die Schadlingsbekampfung in Vorratsgiitern und 

Raumen. In: Schadlingsbekampfung in der Lebensmittelproduktion. 

Schriftenreihe Lebensmittelchemische Gesellschaft. 2005, (26), 

141-147.

Adler, C.: Schadlinge vermeiden und friihzeitig erkennen! Der 

Pflanzenarzt. 2005, 58(6-7), 24-27. 

Adler, C.: Significance of hermetic seals, controlled ventilation, and 

wire-mesh screens to prevent the immigration of stored product 

pests. In: Navarro, S.; Adler, C.; Scholler, M.; Emekci, M.; Ferizli, 
A. G.; Stengaard Hansen, L. (eds.): Working group 'integrated pro

tection of stored products'. Proceedings of the meeting at Kusadasi

(Turkey), 16-19 September 2003. Dijon: !NRA, Bull. OILB srop :

IOBC wprs bull. 2004, 27(9), 13-16.

Adler, C.: Stored product protection problems suitable for bio-con

trol. In: Stengaard-Hansen, L.; Wakefield, M.; Lukas, J.; Stejskal, 
V. (eds.): Proceedings of the 5th meeting of working group 4 of

COST action 842. 5th Meeting of working group 4 of COST action,

Barcelona, Spain, 27 .10.04-28.10.04. Prague: Research Institute

of Crop Protection, 2005, 824, 27-30.

Adler, C.: Vorrate, Vorratslager, Vorratsschadlinge und Schadlings

vermeidung. In: Schadlingsbekampfung in der Lebensmittelpro

duktion. Schriftenreihe Lebensmittelchemische Gesellschaft. 2005, 

(26), 11-17. 

Adler, C.: Vorratsschadlinge und ihre Vermeidung. Der Lebens

mittelbrief. 2005, 16(1-2), 35-36. 

Adugna, G.; Hindorf, H.; Steiner, U.; Nirenberg, H. I.; Dehne, 
H.-W.; Schellander, K.: Genetische Diversitat in der Population 

des Erregers der Kaffeewelke (Gibberella xylarioides): Differen

zierung durch Wirtsspezifitat und RAPD Analyse. Z. Pflanzenkrankh. 

Pflanzensch. 2005, 112(2), 134-145. 

Albert, E.; Ambros, W.; Apel, B.; Dohler, H.; Feldwisch, N.; 
Fritsch, F.; Ganzelmeier, H.; Grote, W.; Henke, W.; Huther, J.; 
Koldehoff, W.; Kowalewsky, H.-H.; Lorenz, F.; Mohaupt, V.; Pe
ter, M.; Pfleiderer, H.; Reschke, M.; SchultheiB, U.; Werner, L.; 

(comps.): Landbewirtschaftung und Gewasserschutz. Bonn: AID 

Verbraucherdienst, AID-Heft. 2005, (1494), 108 S. 

Alford, D. V.; Backhaus, G. F. (eds.): Plant protection and plant 

health in Europe: Introduction and spread of invasive species, 

Berlin, Germany, 09.06.05-11.06.05. Alton, Hampshire: British Crop 

Protection Council und Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, 

BCPC symposium proceedings, 2005, (81), 296 p. 

Anandhakumar, J.; Zeller, W.: Biological control of red core 

(Phytophthorafragariae var.fragariae) and crown rot (P. cactorum) 

disease of strawberry by bacterial antagonists. Phytopathology. 

2005, 95 (6 (Suppl.)), 4. 

Anderbrant, O.; Ostrand, F.; Bergstrom, G.; Wassgren, A.-B.; Au
ger-Rozenberg, M.-A.; Geri, C.; Hedenstrom, E.; Hogberg, H.-E.; 
Herz, A.; Heitland, W.: Release of sex pheromone and its precursors 

in the pine sawfly Diprion pini (Hym., Diprionidae). Chemoecology. 

2005, 15(3), 147-151. 

Aritua, V.; Gibson, R. W.; Vetten, H. J.: Serological analysis of 

sweetpotatoes affected by sweetpotato virus disease in East Africa. 

In: Anderson, P. K.; Morales, F. J. (eds.): Whitefly and whitefly

borne viruses in the tropics: building a knowledge base for global 

action. Cali: CIAT, Bulletin. 2005, (7), 83-88. 

Aust, H.-J.; Bochow, H.; Buchenauer, H.; Burth, U.; MaiB, E.; 
Niemann, P.; Petzold, R.; Pohling, H.-M.; Schonbeck, F.; Stenzel, 
K.; Schrader, G.: Glossar Phytomedizinischer Begriffe. Stuttgart: 

Ulmer Verlag, Schriftenr. Deut. Phytom. Gesell. 2005, 95 S. 

Backhaus, G. F.: Buchbesprechung: Mohr, H. D. (Hrsg.): Farbatlas 

Krankheiten, Schadlinge und Niitzlinge an der Weinrebe. 1. Aufl., 

Stuttgart: Ulmer, 2005. 320 S., zahlr. Farbfotos, Zeichnungen und 

Tabellen, geb., 24,90 Euro, ISBN 3-8001-4148-5. Nachrichtenbl. 

Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(7), 158. 

Backhaus, G. F.: Buchbesprechung: Pfl.anzenschutzamt Berlin (Hrsg.): 

Berliner Pflanzen - 50 Jahre Pfl.anzenschutzamt Berlin. Stuttgart, 

Ulmer, 2004. 167 S., zahlr. Abb., geb., 29,90 Euro, ISBN 3-8001-

4631-2. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(6), 125. 

Backhaus, G. F.: Festveranstaltung anlasslich der Verabschiedung 

von Direktor und Professor Prof. Dr. Ulrich Burth. Begriifsung. 

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(4), 82. 
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Backhaus, G. F.: Karl-Escherich-Medaillen fur Dr. Erich Dickier und Dr. 

Jurg Huber. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(6), 140. 

Backhaus, G. F.: Pflanzenschutz bei Zwiebeln. In: Strohm, E.; 
Kretschmer, M. (eds.): Zwiebelanbau - Handbuch fur Praxis und 

Wissenschaft. Bergen/Dumme: Agrimedia Verlag, 2005, 137-182. 

Backhaus, G. F.: Vorwort. In: Schmutterer, H.; Huber, J. (eds.): Na

turliche Schadlingsbekampfungsmittel. Stuttgart: Ulmer, 2005, 5. 

Backhaus, G. F.: Zukunftsperspektiven der Phytomedizin. 

Pflanzenschutzberichte. 2005, 61(2), 1-10. 

Backhaus, G. F.; Beer, H.; Gutsche, V.; F reier, B.: Beitrage der 

Biologischen Bundesanstalt zum Reduktionsprogramm chemischer 

Pflanzenschutz des Bundesministeriums fur Verbraucherschutz, 

Ernahrung und Landwirtschaft. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen

schutzd. 2005, 57(3), 45-48. 

Barends, S.; Koenig, R.; Gultyaev, A. P.; Lesemann, D.-E.; 
Vetten, H. J.; Loss, S.; Pleij, C. W. A.: NeRNV, a new tymo

virus with a genomic RNA having a histidylatable tobamovirus-like 

3'end. In: 4th Joint meeting of Dutch and German plant virologists, 

Wageningen, The Netherlands, 10.03.05-11.03.05. 2005, 16. 

Bartels, G.: Einfluss der pfluglosen Bodenbearbeitung auf den 

Pflanzenschutz. Landwirtschaft und Landespflege in Thuringen. 

2005, (8), 15-22. 

Bathon, H.: Nematodenpraparate. In: Schmutterer, H.; Huber, J. 
(eds.): Naturliche Schadlingsbekampfungsmittel. Stuttgart: Ulmer, 

2005, 110-125. 

Baufeld, P.: Bericht uber die ,,International Conference on Diabroti

ca Genetics" in Kansas City (Missouri) in den USA. Nachrichtenbl. 

Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(6), 137-139. 

Baufeld, P.: Der Maiswurzelbohrer dringt weiter vor. Land und 

Forst. 2005, 21-23. 

Baufeld, P.; Enzian, S.: Maize growing, maize high-risk areas and 

potential yield losses due to Western Corn Rootworm (Diabrotica 

virgifera virgifera Leconte) damage in selected European count

ries. In: Vidal, S.; Kuhlmann, U.; Edwards, C. R. (eds.): Western 

Corn Rootworm: Ecology and Management. CAB! Publishing, 2005, 

285-302.

Baufeld, P.; Enzian, S.: Western corn rootworm (Diabrotica vir

gifera virgifera), its potential spread and economic and ecologi

cal consequences in Germany. In: Alford, D. V.; Backhaus, G. F. 
(eds.): Plant protection and plant health in Europe: Introduction 

and spread of invasive species. Plant protection and plant health 

in Europe: Introduction and spread of invasive species, Berlin, 

Germany, 09.06.05-11.06.05. Alton, Hampshire: British Crop Pro

tection Council und Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, BCPC 

symposium proceedings, 2005, (81), 149-154. 

Baufeld, P.; Kiss, J.; Petz, A.; Terpo, I.; Hofmann, P.; Molnar, I.: 
Do WCR adults fly to airport light sources? 11th Diabrotica Subgroup 

Meeting of the IWGO: 10th EPPO ad hoe Panel and FAQ Network 

Group meeting, Bratislava, Slovak Republic, 2005, 57. 

Baufeld, P.; Kiss, J.; Petz, A.; Terpo, I.; Hofmann, P.; Molnar, 
I.: Do WCR adults fly to airport light sources? IWGO-Newsletter. 

2005, 26(1), 32. 

Baumgartner, R.; P rigge, M.; Heimbach, U.; Weber, F.: The 

dynamics of a Carabus auronitens population subject to a powerful 

abiotic key factor. Berlin: Parey, Mitt. Biol. Bundesanst. Land

Forstwirtsch. 2005, (398), 111 S. 

Baysal, O.; Goliikcii, S. B.; Onlii, A.; Zeller, W.: An early oxidative 

burst in apple rootstocks treated with DL-beta-amino butyric acid 

(BABA) against Erwinia amylovora. In: Biologische Bundesanstalt 

fur Land- und rorstwirtscha-fi: (ed.): 1st International Symposium on 

biological control of bacterial diseases. Darmstadt, Germany 23-26 

October 2005. Braunschweig: Eigenverlag, Ber. Biol. Bundesanst. 

Land- Forstwirtsch. 2005, (128), 54. 

Baysal, O.; Giirsoy, Y. Z.; Ornek, H.; Duru, A.; Soylu, E. M.; 
Zeller, W.: Induction of oxidative burst in tomato leaves treated 

with unsaturated fatty acids of turtle oil (Caretta caretta) against 

Pseudomonas syringae pv. tomato. In: Biologische Bundesanstalt 

fur Land- und Forstwirtschaft (ed.): 1stlnternational Symposium on 

biological control of bacterial diseases. Darmstadt, Germany 23-26 

October 2005. Braunschweig: Eigenverlag, Ber. Biol. Bundesanst. 

Land- Forstwirtsch. 2005, (128), 55. 

Beer, H.: 77. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes. 

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(1), 14-18. 

Beer, H.: Festveranstaltung anlasslich der Verabschiedung von 

Direktor und Professor Prof. Dr. Ulrich Burth. Vorwort. Nachrich

tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(4), 81. 

Berg, G.; Krechel, A.; Ditz, M.; Sikora, R. A.; Ulrich, A.; Hall
mann, J.: Endophytic and ectophytic potato-associated bacterial 

communities differ in structure and antagonistic function against 

plant pathogenic fungi. FEMS Microbiology Ecology. 2005, 51(2), 

215-229.

Berg, G.; Zachow, C.; Lottmann, J.; Gotz, M.; Costa, R.; Smalla, 
K.: Impact of plant species and site on rhizosphere-associated 

fungi antagonistic to Verticillium dahliae Kleb. Appl. Env. Microbiol. 

2005, 71(8), 4203-4213. 

Berger, P. H.; Adams, M. J.; Barnett, 0. W.; Brunt, A. A.; Ham
mond, J.; Hill, J. H.; Jordan, R. L.; Kashiwazaki, S.; Rybicki, 
E.; Spence, N.; Stenger, D. C.; Ohki, S. T.; Uyeda, I.; Zaayen, A. 
van; Valkonen, J.; Vetten, H. J.: Potyviridae. In: Fauquet, C. M.; 
Mayo, M.A.; Maniloff, J.; Desselberger, U.; Ball, L. A. (eds.): Virus 

taxonomy. 8th Report of the international committee on taxonomy 

of virus (ICTV). London: Academic Press, 2005, 819-841. 



Bohme, H.; Hommel, B.; Flachowsky, G.: Nutritional assessment of 

silage from transgenic inulin synthesizing potatoes for pigs. Journal 

of Animal and Feed Science. 2005, 14{Suppl.1), 333-336. 

Bohme, H.; Hommel, B.; Rudloff, E.; Hiither, L.: Nutritional 

assessment of genetically modified rape seed and potatoes, 

differing in their input traits. In: 56th Annual Meeting of the 

European Association for Animal Production. Book of Abstracts, 

Uppsala, 05.06.05-08.06.05. 2005, 150. 

Bojarski, J.: Untersuchungen der Wirkung einer Saatgutbehand

lung mit Mikroorganismen und Praparaten natiirlicher Herkunft auf 

Keimung und Wachstum verschiedener Gemiisearten. Diplomarbeit. 

2005, 119 s.

Braasch, H.; Burgermeister, W.; Gu, J.; Buchbach, E.; Schro

der, T.: Bursaphelenchus species in packaging wood in East Asia. 

Phytomedizin. 2005, 35(2), 64-65. 

Brasse, D.: Bienen und Pflanzenschutz - eine Beschreibung der 

derzeitigen Situation. In: Forster, R.; Bode, E.; Brasse, D. (eds.): Das 

Bienensterben im Winter 2002 / 2003 in Deutsch land - zum Stand 

der wissenschaftlichen Erkenntnisse -. BVL, 2005, 114-122. 

Breitenbach, S.; Heimbach, U.; Gloyna, K.; Thieme, T.: Possible 

host plants for larvae of western corn rootworm (Diabrotica virgifera 

virgifera). In: Alford, D. V.; Backhaus, G. F. (eds.): Plant protection 

and plant health in Europe: Introduction and spread of invasive 

species, Berlin, Germany, 09.06.05-11.06.05. Alton, Hampshire: 

British Crop Protection Council und Deutsche Phytomedizinische 

Gesellschaft, BCPC symposium proceedings, 2005, {81), 217-218. 

Breitenbach, S.; Heimbach, U.; Lauer, K.-F.: Feldversuche 

zum Wirtspflanzenspektrum der Larven des Westlichen Mais

wurzelbohrers (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 1868, 

Chrysomelidae, Coleoptera). Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen

schutzd. 2005, 57(12), 241-244. 

Brielmaier-Liebetanz, U.: Elatior- und Knollenbegonien -

Welche Sorten sind mehltauanfallig? Deut. Gartenb. 2005, 59(45), 

28-29.

Brielmaier-Liebetanz, U.; Muller, P.: Ralstonia solanacearum an 

Pelargonien. In: 42. Gartenbauwissenschaftliche Tagung. Kurzfas

sungen der Vortrage und Poster. 42. Gartenbauwissenschaftliche Ta

gung, Geisenheim, 23.02.05-26.02.05. Deutsche Gartenbauwissen

schaftliche Gesellschaft e. V.: BHGL-Schriftenr., 2005, {23), 70. 

Brunt, A. A.; Milne, R. G.; Sasaya, T.; Verbeek, M.; Vetten, H. 

J.; Walsh, J. A.: Varicosavirus. In: Fauquet, C. M.; Mayo, M. A.; 

Maniloff, J.; Desselberger, U.; Ball, L. A. (eds.): Virus taxonomy. 

8th Report of the international committee on taxonomy of virus 

(ICTV). London: Academic Press, 2005, 669-671. 

Burgermeister, W.; Gu, J.; Braasch, H.: Bursaphelenchus arthuri 

sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae) in packaging wood from 

Taiwan and South Korea - a new species belonging to the fungi

vorus group. Journal of Nematode Morphology and Systematics. 

2005, 8, 7-17. 

Burgermeister, W.; Metge, K.; Braasch, H.; Buchbach, E.: ITS-RFLP 

patterns for differentiation of 26 Bursaphelenchus species (Nema

toda: Parasitaphelenchidae) and observations on their distribution. 

Russian J. Nematol. 2005, 13, 29-42. 

Burghause, F.; Block, T.; Frosch, M.; Goltermann, S.; Heger, M.; 

Heimbach, U.; Hommes, M.; Lauenstein, G.; Raupach, G. S.; 

Steck, U.: I.41 (Mai 2005) EPPO Standard PP 1/218 (1) Kohlerd

flohe, Phyllotreta spp. an Raps. http://www.bba.de/eppo/i_ 41.pdf, 

2005, 11 s.

'Burghause, F.; Block, T.; Frosch, M.; Goltermann, 5.; Heger, M.; 

Heimbach, U.; Lauenstein, G.; Raupach, G. S.; Steck, U.: I. 34 

(Juni 2005): EPPO-Richtlinie PP 1/235 (1) Blattminierfliegen in 

Getreide. http://www.bba.de/eppo/i_34.pdf, 2005, 9 S. 

Burghause, F.; Block, T.; Frosch, M.; Goltermann, S.; Heger, M.; 

Heimbach, U.; Lauenstein, G.; Raupach, G. S.; Steck, U.: I. 22 

(Juli 2005): EPPO-Richtlinie PP 1/238 (1) Engerlinge. http://www. 

bba.de/eppo/i_22.pdf, 2005, 11 S. 

Burth, U.: Buchbesprechung: Weuffen, W., H. Decker (Hrsg.): 

Thiocyanat - ein bioaktives Ion mit orthomolekularem Charakter. 

Unter Mitarb. von H. Below, H. Blohm, H. Bohland, H. Decker, A. 

Grisk, J. Hein, D. Hierpe-Wegener, St. Koch, A. Kramer, G. Leh

mann, H. Meffert, S. Moller, S. Nelson, P. Schonfeld, B. Thiirkow, 

C. Tirsch, T. H. J. van Hoek, J. Weingartner, W. Weuffen, C. T. J.

Wreesmann, H. Zollner. 1. Aufl., Sarow, ISMH-Verl., 2004. XX, 394

S., zahlr. graph. Darst., 44 Tab., geb., EUR 70,00, ISBN 3-934043-

06-2. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(7), 158.

Burth, U.: Festveranstaltung anlasslich der Verabschiedung von 

Direktor und Professor Prof. Dr. Ulrich Burth. Schlussworte. Nach

richtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(4), 96-98. 

Burth, U.: Information - ,.Pflanzenschutz in nachhaltigen Landbe

wirtschaftungssystemen" (russ.) erschienen. Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(8), 174. 

Butin, H.; Kehr, R.: Blattdeformation bei Prunus laurocerasus 

nach Mehltaubefall. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 

57(7), 141-143. 

Carvalho, M. O.; Barbosa, A. F.; Marquest, P.; Timlick, B.; Adler, 

C.; Mexiia, A.: Estimation of population density and spatial pattern 

of stored of paddy rice insect species using un-baited traps. In: 

Navarro, S.; Adler, C.; Scholler, M.; Emekci, M.; Ferizli, A. G.; 

Stengaard Hansen, L. (eds.): Working group 'integrated protection 

of stored products'. Proceedings of the meeting at Kusadasi (Turkey), 

16-19 September 2003. Dijon: !NRA, Bull. OILB srop: IOBC wprs

bull. 2004, 27(9), 93-102.

157 



158 

Costa, R.; Geitz, M.; Mrotzek, N.; Berg, G.; Lottmann, J.; Smal

la, K.: Molecular microbial community analysis of strawberry and 

oilseed rape rhizosphere of flowering plants. In: Hartmann, A.; 

Schmid, M.; Wenzel, W.; Hinsinger, Ph. (eds.): Perspectives and 

challenges: A tribute to Lorenz Hiltner. International Conference 

Rhizosphere 2004, Munich, GSF, 2005, 79. 

Daub, M.; Schroder, T.: Populationsdynamik und Ausbreitungs

verhalten von Bursaphelenchus xylophilus in 3-4 jahrigen Pinus 

sylvestris in der Fri.ihphase der Kiefernwelke - Erste Ergebnisse eines 

lnokulationsversuchs. Phytomedizin. 2005, 35(2), 65-66. 

Delgado, M. A.; Elmer, W. E.; Nirenberg, H. I.: Especies de Fusa

rium asociadas a Los sistemas vascular y cortical del esparrago en 

La Libertad, Peru. Fitopatologia. 2005, 40(1), 23-34. 

Dietz-Pfeilstetter, A.; Barg, E.; Weber, A.: Genexpression in gen

techniscn veranderten virus- und nerbizidresistenten Pflanzen im 

Gewachshaus und unter Freilandbedingungen. Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(8), 167-171. 

Dietz-Pfeilstetter, A.; Zwerger, P.: Verbreitung von Herbizidresis

tenzgenen beim Anbau von LibertyLink(R)- und RoundupReady(R)

Raps. Vortrage fi.ir Pflanzenzi.ichtung. 2005, (67), 188-195. 

Ding, G.; Costa, R.; Guo, J.; Smalla, K.: Prokaryote diversity and 

succession. In: Phyllosphere 2005. 8th International Symposium on 

the Microbiology of Aerial Plant Surfaces, St. Catherine's College, 

University of Oxford, 24.07.05-27.07.05. 2005, 13. 

Eibel, P.; Wolf, G. A.; Koch, E.: Detection of Tilletia caries, causal 

agent of common bunt of wheat, by ELISA and PCR. J. Phytopathol. 

2005, 153(5), 297-306. 

Eibel, P.; Wolf, G. A.; Koch, E.: Development and evaluation of an 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of 

loose smut of barley (Ustilago nuda). European Journal of Plant 

Pathology. 2005, 111(2), 113-124. 

Ellner, F. M.: Mycotoxins in food - risks and prevention. Procee

dings. 3rd International Fresenius conference 'food safety and 

dietary risk assessment'. 3rd International Fresenius conference 

'food safety and dietary risk assessment' , Mainz, Germany, 13.12.04-

14.12.04. 2005, 1-13. 

Ellner, F. M.: Results of long-term field studies into the effect of 

strobilurin containing fungicides on the production of mycotoxins 

in several winter wheat varieties. Mycotoxin Res. 2005, 21(2), 

112-115.

El-Salamouny, S.; Kleespies, R. G.; Huber, J.: Understanding the 

mechanism of increasing susceptibility of insects to baculovirus 

by fluorescent brightener. In: Papierok, B. (ed.): Working Group 

,,Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes", 9th European 

Meeting ,,Growing Biocontrol Markets - Challenge Research and 

Development" at Schloss Salzau, Kiel (Germany), 23-29 May 2003. 

Dijon Cedex: !NRA, Bull. OILB srop : IOBC wprs bull. 2005, 28(3), 

135-139.

Elsas, J. D. van; Overbeek, L. S. van; Bailey, M. J.; Schonfeld, J.; 

Smalla, K.: Fate of Ralston/a solanacearum Biovar 2 as affected 

by conditions and soil treatments in temperate climate zones. In: 

Allen, C.; Prior, P.; Hayward, A. C. (eds.): Bacterial wilt disease and 

the Ralston/a solanacearum species complex. St. Paul, Minnesota, 

USA: APS Press, 2005. 

Engelbrecht, H.; Reichmuth, Ch.: Schadlinge und ihre Bekampfung 

Gesundheits-, Vorrats- und Hoizschutz. 4. Aufl. Hamburg: Benr's 

Verlag, 2005, 403 S. 

Erichsen, E.; Block, T.; Burghause, F.; F rosch, M.; Golter

mann, S.; Heger, M.; Heimbach, U.; Lauenstein, G.; Raupach, 

G. S.; Steck, U.: 1.42 (Mai 2005) Deutscher Vorschlag fi.ir eine

EPPO-Richtlinie zur Pri.ifung der Wirksamkeit von Insektizi

den gegen Kohlfliege in ackerbaulich genutzten Brassicaceen.

http://www.bba.de/eppo/i_ 42.pdf, 2005, 10 S.

Ernst, A.; Koch, E.; Schmitt, A.: Milsana(R) - a plant strengthener 

with yield increasing properties. In: Phytochemicals and natural 

products for the progress of mankind. Program and abstracts. 4th 

International Conference of biopesticides, Chiang Mai, Thailand, 

13.02.05-18.02.05. National Innovation Agency, 2005, 109. 

Farouk, F.; Lesemann, D.-E.; Winter, S.: Translocation and im

munolocalisation of Watermelon chlorotic stunt virus, WmCSV, in its 

vector Bemis/a tabaci (Genn.). In: 4th Joint meeting of Dutch and 

German plant virologists, Wageningen, The Netherlands, 10.03.05-

11.03.05. 2005, 14. 

Feiler, U.; Nirenberg, H. I.: Anthraknose an Lupine. Teil 3: 

Diagnoseschli.issel der Krankheit anhand von Symptombildern im 

Feldbestand. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(8), 

161-166.

Feldmann, F.; Junquera, N. T.V.; Meier, U.: Improvement of world 

wide communication by codification of plant growth stages: BBCH

code of rubber tree Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr. de Juss) Muell.

Arg. In: Tropentag 2005. Book of abstracts. 2005, 519. 

Feldmann, F.; Meier, U.: Farm assurance - friend or foe of small 

Ellner, F. M.; Schuster, R.: Investigations into the effect of flow- scale farmers in developing countries? In: Tropentag 2005. Book 

ering on the production of mycotoxins in wheat by Fusarium of abstracts. 2005, 496. 

graminearum . 3rd Conference of the world mycotoxin forum, 

Noordwijk, The Netherlands, 10.11.05-11.11.05. 2005, 93. Feldmann, F.; Tao, L.; Gu, F.: International scientific coopera

tion as base for preventiv consumer protection: implementation of 

biological plant protection factors in Chinese greenhouse vegetable 

production. In: Tropentag 2005. Book of abstracts. 2005, 209. 



Felke, M.; Langenbruch, G.-A.: Auswirkungen des Pollens von 

transgenem B.t.-Mais auf ausgewahlte Schmetterlingslarven. BfN

Skripten. 2005, (157), 143 S. 

Fink, E.; Block, T.; Burghause, F.; Frosch, M.; Goltermann, S.; 

Heger, M.; Heimbach, U.; Lauenstein, G.; Raupach, G. S.; Steck, 

U.: I.37 (2) (Juli 2005) EPPO-Richtlinie 1/232 (1) Blattlause an 

Tabak. http://www.bba.de/eppo/i_37 .pdf, 2005, 9 S. 

Flath, K.; GroBe, E.: Zur Krebs- und Nematodenresistenz der 2005 

neu zugelassenen Kartoffelsorten. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen

schutzd. 2005, 57(6), 137. 

Freier, B.: Buchbesprechung: Vidal, S., U. Kuhlmann, Edwards, 

C. R. (eds.): Western Corn Rootworm: Ecology and Management.

Wallingford (u. a.), CAB! Publishing, 2005. 320S., ISBN-85199-817-8.

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(7), 158-159.

Freier, B.: Festveranstaltung anlasslich der Verabschiedung von 

Direktor und Professor Prof. Dr. Ulrich Burth. Einblicke in aktuelle 

Arbeiten des Instituts fi.ir integrierten Pflanzenschutz. Nachrich

tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(4), 86-88. 

Fritsch, E.; Undorf-Spahn, K.; Kienzle, J.; Zebitz, C. P. W.; Huber, 

J.: Apfelwickler-Granulovirus: Erste Hinweise auf Unterschiede in 

der Empfindlichkeit lokaler Apfelwickler-Populationen. Nachrich

tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(2), 29-34. 

Fritsch, E.; Undorf-Spahn, K.; Kienzle, J.; Zebitz, C. P. W.; Huber, 

J.: Codling moth granulovirus: first indications for variations in the 

susceptibility of local codling moth populations. In: Tr iggiani, 0. 

(ed.): Invertebrate pathogens in biological control: Present and 

future. 10. European meeting: Insect pathogens and insect parasi

tic nematodes, Locorotondo, Bari, 10.06.05-15.06.05. IOBC/WPRS 

Working Group, 2005, 66. 

Frosch, M.; Block, T.; Burghause, F.; Goltermann, S.; Heger, M.; 

Heimbach, U.; Lauenstein, G.; Raupach, G. S.; Steck, U.: I.18 

(2) (Juni 2005) EPPO-Richtlinie PP 1/237 (1) Thripse in Getreide.

http://www.bba.de/eppo/i_18.pdf, 2005, 9 S.

Ganzelmeier, H.: Bericht i.iber eine Dienstreise nach China im Rah

men der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

der Agrarforschung. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 

57(9), 188-191. 

Ganzelmeier, H.: Entwicklungstendenzen bei der Pflanzenschutz

technik. Kartoffelbau. 2005, 56(11), 436-439. 

Ganzelmeier, H.: Fachbeirat Gerate-Anerkennungsverfahren. Nach

richtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(2), 42. 

Ganzelmeier, H.: GIS-aided application of plant protection pro

ducts. Outlooks on pest management. 2005, 16(6), 273-276. 

Ganzelmeier, H.: GIS-based application of plant protection pro

ducts - example from research and application. Annual Review of 

Agricultural Engineering. 2005, 4(1), 245-255. 

Ganzelmeier, H.: Innovative Geratetechnik im Pflanzenschutz. 

Jahresbericht: Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. 2004, 1-19. 

Ganzelmeier, H.: Plant protection in line with consumer and en

vironmental protection. In: Toth, L. (ed.): Hungarian Agricultural 

Engineering. Gi:idi:ill6: Hungarian Institute of Agricultural Enginee

ring, 2004, 17, 29-34. 

Ganzelmeier, H.: Trends der Pflanzenschutztechnik. Landtechnik. 

2005, 60(6), 314-315. 

Ganzelmeier, H.; Backhaus, G. F.: Testing of Plant Protection 

Equipment in Germany. OECD Pesticide Risk Reduction Steering 

Group - Seminar on Risk Reduction through better Application 

Technologies. http://www.oecd.org/dataoecd/58/14/GGTSPU-styx. 

bba.de-4154-2718186-DAT /34375258. pdf. 2005. 

Ganzelmeier, H.; Wehmann, H.-J.; First European Workshop on 

Standardized Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe 

(SPISE). Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(3), 64-66. 

Ganzelmeier, H.; Wehmann, H.-J.: First European Workshop on 

Standardized Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe 

(SPISE). Bulletin OEPP /EPPO Bulletin. 2005, 35(2), 245-248. 

Garber, U.; Dercks, W.: 7. Sitzung der Projektgruppe 'Heil-, Duft

und Gewi.irzpflanzen' des Arbeitskreises 'Phytomedizin im Garten

bau' der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft. Z. Arzn. Gew. 

Pfl. 2005, 10(3), 157-158. 

Garber, U.; Idczak, E.: Untersuchungen zur Sortenanfalligkeit von 

Daucus carota fi.ir die Mi:ihrenschwarze, verursacht durch Alternaria 

dauci. Phytomedizin. 2005, 35(3), 57. 

Garber, U.; Schenk, R.: Untersuchungen zur Pathogenitat von Col

letotrichum coccodes an Solidago virgaurea. In: 42. Gartenbauwis

senschaftliche Tagung. BDGL-Schriftenreihe, 2005, (24), 72. 

Garber, U.; Schenk, R.: Zu den Ursachen von Schaden an Trauben

silberkerze (Cimicifuga racemosa). Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen

schutzd. 2005, 57(10), 210-211. 

Garber, U.; Sonnenschein, M.; P lescher, A.: Untersuchungen zu 

den Krankheitsursachen in der Stecklingsvermehrung von Baren

traube (Arctostaphylos uva-ursi L.). In: 5. Symposium Phytomedizin 

und Pflanzenschutz im Gartenbau. 5. Symposium Phytomedizin und 

Pflanzenschutz im Gartenbau, Wien, Austria, 19.09.05-22.09.05. 

Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, 2005, 117-118. 

Gattermann, C.: 54. Deutsche Pflanzenschutztagung vom 20. bis 

23. September 2004 in Hamburg. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen

schutzd. 2005, 57(1), 12-13.

159 



160 

Glen, D.; Kreye, H.; Biichs, W.; El Titi, A.; Ulber, B.; Worz, M.: 

Assessing the risk of slug damage to oilseed rape and the need 
for control measures. In: Bohan, D. A. (ed.): Working group' 
insect pathogens and entomoparasitic nematodes: 'subgroup 'slugs 
and snails'. Proceedings of the working group meeting at Schloss 
Flehingen, Stuttgart (Germany) 26-29 October 2004. Dijon: !NRA, 
Bull. OILB srop : IOBC wprs bull. 2005, 28(6), 75-78. 

Gomes, N. C. M.; Kosheleva, I. A.; Abraham, W.-R.; Smalla, K.: Ef
fects of the inoculant strain Pseudomonas putida KT2442 (pNF142) 
and of naphthalene contamination on the soil bacterial community. 
FEMS Microbiology Ecology. 2005, 54(1), 21-33. 

Gotz, M.; Dratwinski, A.; Gomes, N. C. M.; Peixoto, R.; Smalla, 

K.: Survival of gfp-tagged antagonistic bacteria in the rhizosphere 
of tomato plants. In: Hartmann, A.; Schmid, M.; Wenzel, W.; 

Hinsinger, Ph. (eds.): Perspectives and challenges: A tribute to 
Lorenz Hiltner. �nternational Conference Rhizosphere 2004, Munich, 
GSF, 2005, 136. 

Graef, F.; Ziighart, W.; Hommel, B.; Heinrich, U.; Stachow, U.; 

Werner, A.: Methodological scheme for designing the monitoring 
of genetically modified crops at the regional scale. Environmental 
Monitoring and Assessment. 2005, 111(1-3), 1-26. 

Greenstone, M. H.; Rowley, D. L.; Heimbach, U.; Lundgren, J. G.; 

Pfannenstiel, R. S.; Rehner, S. A.: Barcoding generalist predators 
by polymerase chain reaction: carabids and spiders. Molecular Eco
logy. 2005, 14, 3247-3266. 

Gross, J.: Sechsbeinige Chemiker helfen im Pflanzenschutz. 
ForschungsReport. 2005, 9(1), 29-31. 

Grotkass, C.; Hutter, I.; Feldmann, F.: Trade with beneficial 
mycorrhizal fungi in Europe: suitable quality management avoids 
distribution of unwanted organisms in mycorrhizal inoculum. In: 
Alford, D. V.; Backhaus, G. F. (eds.): Plant protection and plant 
health in Europe: Introduction and spread of invasive species, 
Berlin, Germany, 09.06.05-11.06.05. Alton, Hampshire: British Crop 
Protection Council und Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, 
BCPC symposium proceedings, 2005, (81), 185-190. 

Grunder, J. M.; Ehlers, R.-U.; Jung, K. (eds.): Quality control 
of entomopathogenic nematodes. Proceedings of workshops and 
meetings held in Merelbeke (Belgium), Maynooth (Ireland), Vienna 
(Austria) and Wageningen (The Netherlands) 1999-2001. Wadenswil: 
AGROSCOPE FAW, Agriculture and biotechnology. 2005, 134 p. 

Grunder, J.M.; Jung, K.; Ehlers, R.-U.: Introduction. In: Grunder, 

J. M.; Ehlers, R.-U.; Jung, K. (eds.): Quality control of entomo
pathogenic nematodes. Proceedings of workshops and meetings
held in Merelbeke (Belgium), Maynooth (Ireland), Vienna (Austria)
and Wageningen (The Netherlands) 1999-2001. Wadenswil: AGROS
COPE FAW, Agriculture and biotechnology. 2005, 1-2.

Gu, J.; Zhang, J.; Braasch, H.; Burgermeister, W.: Bursaphelen

chus singaporensis sp. n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae) in 
packaging wood from Singapore - a new species of the B. xylophilus 

group. Zootaxa. 2005, (988), 1-12. 

Giindermann, G.: Pflanzenschutz und Paragraphen. TASPO Garten
bau-Magazin. 2005, (3), 34-37. 

Giindermann, G.: Rechtsverbindlichkeit der guten fachlichen Praxis 
im Pflanzenschutz. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 
57(11), 224-227. 

Guske, S.; Koch, E.: Gemeinsamer Bericht Uber die Teilnahme am 
Workshop ,,New Insights into Risk Assessment and Registration of 
Fungal Biocontrol Agents in Europe". Nachrichtenbl. Deut. Pflan
zenschutzd. 2005, 57(6), 136-137. 

Gutsche, V.: Festveranstaltung anlasslich der Verabschiedung von 

Direktor und Professor Prof. Dr. Ulrich Burth. Ausblick/Visionen. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(4), 88-90. 

Hallmann, J.: Aktuelle Situation der Meloidogyne chitwoodi and 
Meloidogyne fallax in Europa und Deutschland. In: Wintertagung 
der AG Kartoffelziichtung und Pflanzguterzeugung, Gottingen, 
17.11.05-18.11.05. 2005. 

Hallmann, J.: Resistenter Olrettich zur Regulierung von Wurzel
gallennematoden im okologischen Landbau: Abschlussbericht 
Forschungsprojekt 020E107 im Bundesprogramm Okologischer 
Landbau. Geschaftsstelle Bundesprogramm Okologischer Landbau, 
Bundesanstalt fiir Landwirtschaft und Ernahrung (BLE), 2005, 21 
S. http://www.orgprints.org/4296.

Hallmann, J.; Hanisch, D.; Braunsmann, J.; Klenner, M.: Plant
parasitic nematodes in soil-less culture systems. Nematology. 2005, 
7(1), 1-4. 

Hallmann, J.; Klinger, S.; Rau, F.: Bekampfungsstrategien fur 
pflanzenparasitare Nematoden im okologischen Landbau. In: HeB, 

J.; Rahmann, G. (eds.): Ende der Nische. 8. Wissenschaftstagung 
Okologischer Landbau, Kassel, 01.03.05-04.03.05. Kassel Univ. 
Press, 2005, 169-172. 

Hallmann, J.; Niere, B.; Miiller, J.: XXVII International Symposium 
der European Society of Nematologists vom 14. bis 18. Juni 2004 in 
Rom. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(2), 36-38. 

Hallmann, J.; Rau, F.: Olrettich gegen Wurzelgallennematoden? 
Bioland. 2005, (2), 15. 

Harms, M.; Holz, B.; Hoffmann, C.; Lipps, H.-P.; Silvanus, W.: 

Occurrence of Guignardia bidwellii, the causal fungus of black rot 
on grapevine, in the vine-growing areas of Rhineland-Palatinate, 
Germany. In: Alford, D. V.; Backhaus, G. F. (eds.): Plant protection 
and plant health in Europe: Introduction and spread of invasive 
species, Berlin, Germany, 09.06.05-11.06.05. Alton, Hampshire: 
British Crop Protection Council und Deutsche Phytomedizinische 
Gesellschaft, BCPC symposium proceedings, 2005, (81), 127-132. 



Hegazi, E. M.; Agamy, E.; Hassan, S.; Herz, A.; Khafagi, W.; 

Shweil, S.; Abo-Abdala, L.; Zaitoun, A.; El-Said, S.; El-Shaz

Ly, A.; EL-Menshawy, A.; Karam, H.; Khamis, N.; EL-Kemny, S.: 

Application of inundative releases of Trichogramma evanescens to 

control the olive moth, Prays oleae (Bern.). Egyptian Journal of 

Biological Pest Control. 2004, 14(1), 1-7. 

Hegazi, E. M.; Herz, A.; Hassan, S.; Agamy, E.; Khafagi, W.; 

Shweil, S.; Zaitun, A.; Mostafa, S.; Hafez, M.; EL-Shazly, A.; 

El-Said, S.; Abo-Abdala, L.; Khamis, N.; El-Kemny, S.: Naturally 

occurring Trichogramma species in olive farms in Egypt. Insect 

Science. 2005, 12, 185-192. 

Hegazi, E. M.; Herz, A.; Hassan, S.; Agamy, E.; Khafagi, W.; 

Shweil, S.; Zaitun, A.; Moustafa, S.; EL-Said, S.; Khamis, N.; Apo

Abdala, L.: Dispersal of four Trichogramma species from patch-source 

releases in an olive farm in Egypt. In: 3rd Conference of applied 

entomology, Cairo, Egypt, 23.03.05-24.03.05. 2005, 245-261. 

Heidecke, T.; Pelz, H.-J.; Muller, M.: Efficacy of a repellent against 

voles at varying food supply. In: 5th European Vertebrate Pest 

Management Conference. Final Program and Abstracts. 5th European 

Vertebrate Pest Management Conference, Budapest, 05.09.05-

08.09.05. 2005, 59. 

Heidecke, T.; Pelz, H.-J.; Muller, M.: Entwicklung eines Repel

lents aus der GroBen Kugeldistel (Echinops sphaerocephalus L.) 

zur Pravention mausebedingter Nageschaden. In: Dujesiefken, D.; 

Kockerbeck, P. (eds.): Jahrbuch der Baumpflege 2005: das aktuelle 

Nachschlagewerk fur die Baumpflege. Braunschweig: Thalacker

Medien, Jahrbuch der Baumpflege. 2005, 233-236. 

Heimbach, U.: ,,Ausschuss for Resistenzfragen - lnsektizide und 

Akarizide", Bericht Uber das erste Treffen im Februar 2005 in der 

BBA in Braunschweig. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 

57(8), 172-173. 

Heimbach, U.: Aktuelle Informationen zum Stand der Entwicklung 

von EPPO-Standards fUr Pflanzenschutzmittel. Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(5), 117-119. 

Heimbach, U.: PrUfrichtlinien fur den Bereich der Wirksamkeit. 9. 

Mitteilung. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(9), 192. 

Heimbach, U.; Thieme, T.: Use of straw mulch and oat surroun

dings to reduce aphid number and virus transmission in organic 

seed potato. In: 16th Triennial conference of the EAPR. Abstracts 

of papers and posters. 16th Triennial conference of the EAPR, 

Bilbao, Spain, 17 .07 .05-22.07 .05. European association for potato 

research, 2005, 1, 437-440. 

Heinze, C.; Lesemann, D.-E.; Umberger, N.; Willingmann, P.; 

Adam, G.: The phylogenetic structure of the cluster of tobamovirus 

species serologically related to ribgrass mosaic virus (RMV) and 

the sequence of streptocarpus flower break virus (SFBV). Arch. 

Virol. 2005. 

Heise, J.; Heimbach, U.; Schrader, S.: Influence of insecticide 

coated seeds on larvae of Poecilus cupreus (Coleoptera, Carabi

dae) using different container sizes and quantities of substrate. 

In: Vogt, H. (ed.): Working group 'pesticides and beneficial orga

nisms'. Proceedings of the meeting at Ponte de Lima (Portugal), 

8-10 October 2003. Dijon: INRA, Bull. OILB srop : IOBC wprs bull.

2004, 27(6), 73-79.

Heise, J.; Heimbach, U.; Schrader, S.: Influence of soil organic 

carbon on acute and chronic toxicity of plant protection products 

to Poecilus cupreus (Coleoptera, Carabidae) Larvae. J. Soil and 

Sediments. 2005, 5(3), 139-142. 

Hellebrand, H. J.; Dammer, K. H.; Beuche, H.; Herppich, W. B.; 

Flath, K.: Infrared imaging for plant protection. Agrartechnische 

Forschung. 2005, 11(3), 35-42. 

Hellebrand, H. J.; Dammer, K. H.; Beuche, H.; Herppich, W. B.; 

F lath, K.: Infrarotbildverfahren im Pflanzenschutz. Landtechnik. 

2005, 60(3), 142-143. 

Herbst, A.: Measurement of spray drift potential in a wind tunnel. 

In: Proceedings of International Symposium on Pesticide and 

Environmental Safety (2005 Beijing). 2005, 39-46. 

Herbst, A.; Honer, G.: Drei Anhangespritzen im Vergleich. top 

agrar. 2005, (3), 120-122. 

Hering, O.; Honninger, H.; Jaskolla, D.; Bosing, U.: Competence 

in science information - a guide to invasive species on the internet. 

In: Alford, D. V.; Backhaus, G. F. (eds.): Plant protection and plant 

health in Europe: Introduction and spread of invasive species. Plant 

protection and plant health in Europe: Introduction and spread 

of invasive species, Berlin, Germany, 09.06.05-11.06.05. Alton, 

Hampshire: British Crop Protection Council und Deutsche Phyto

medizinische Gesellschaft, BCPC symposium proceedings, 2005, 

(81), 233-234. 

Herz, A.; Hassan, S. A.; Hegazi, E.; Hafez, B.; Nasr, F.; Youssef, 

A.; Agamy, E.; Jardak, T.; Ksantini, M.; Konstantopoulou, M.; 

Mazomenos, B.; Broumas, T.; Milonas, P.; Moschos, T.; Souliotis, 

C.; Torres, L.; Pereira, J. A.; Bento, A.: Prospects to use releases 

of the egg parasitoid Trichogramma (Hymenoptera, Trichogram

matidae) for biological control in olive cultivation - lessons from 

the EU-project 'Triphelio'. In: Tagungsfohrer - Kurzfassungen der 

Entomologentagung. Entomologentagung der DGaaE, Dresden, Ger

many, 21.03.05-24.03.05. Deutsche Gesellschaft for allgemeine und 

angewandte Entomologie e.V., 2005, 206. 

Herz, A.; Hassan, S. A.; Hegazi, E.; Nasr, F. N.; Youssef, A. A.; 

Khafagi, W. E.; Agamy, E.; Ksantini, M.; Jardak, T.; Mazomenos, 

B. E.; Konstantopoulou, M. A.; Torres, L.; Goncalves, F.; Bento,

A.; Pereira, J. A.: Entwicklung nachhaltiger Pflanzenschutzstrate

gien zur Bekampfung von Schadschmetterlingen im Olivenanbau.

Gesunde Pflanzen. 2005, 57(5), 117-128.

161 



162 

Herz, A.; Hassan, S. A.; Nasr, F.; Youssef, A.; Hegazi, E.: Potential 

effect of flowering plants on the activity of the egg parasitoid 

Trichogramma bourarachae Pintureau and Babault (Hymenoptera, 

Trichogrammatidae), a candidate for biological control in olive 

cultivation. In: International symposium on biological control of 

arthropods. Scientific programme abstracts and participants. 2nd 

International symposium on biological control of arthropods, Davos, 

Switzerland, 12.09.05-16.09.05. 2005, 153. 

Herz, A.; Heitland, W.: Species diversity and niche separation of co

coon parasitoids in different forest types with endemic populations 

of their host, the Common Pine Sawfly Diprion pini (Hymenoptera: 

Diprionidae). Eur. J. Entomol. 2005, 102(2), 217-224. 

Herz, A.; Kappler, K.; Vogt, H.; Elias, E.; Katz, P.; Peters, A.: 

Field application of entomopathogenic nematodes to control the 

cherry fruit fly, Rhagoletis cerasi L. (Diptera, Tephritidae): the ,,how 

and when" as key ta succes;? In: Proceedings of the ir.term;tional 

workshop ,,Implementation of biocontrol in practice in temperate 

regions - present and near future". Implementation of biocontrol 

in practice in temperate regions - present and near future, Flak

kebjerg, Denmark, 01.11.05-03.11.05. 2005, CD, 6 pages, no page 

numbers. 

Herz, A.; Zimmermann, O.; Hassan, S. A. (eds.): Egg Parasitoid 

News. International Organization for Biological Control (IOBC), Egg 

Parasitoid News. 2004, (16), 56 p. 

Herz, A.; Zimmermann, O.; Hassan, S. A.; Huber, J.: Bericht Uber 

das vierte Fachgesprach zum biologischen Pflanzenschutz: ,,Tricho

gramma - Wissensstand und Zukunftsperspektiven". Nachrichtenbl. 

Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(1), 4-10. 

Heyer, W.; RoBberg, D.; Abraham, J.; Christen, 0.: Erfassung 

und Beurteilung der Intensitat des betrieblichen Pflanzenschutzes 

innerhalb des REPRO-Konzeptes. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen

schutzd. 2005, 57(6), 126-131. 

Hirschfeld, T.; Gossmann, M.; Ellner, F. M.; Buttner, C.: Myko

toxingehalt in Triticale: Untersuchungen zum Einfluss von Boden

bearbeitungs- und Fungizidmalsnahmen auf den Mykotoxingehalt 

in Triticale. Getreidemagazin. 2005, (2), 124-128. 

Hoffmann, C.; Michl, G.; Doye, E.; Breuer, M.: Krauselmilbe gegen 

Raubmilbe - Wer gewinnt? Deut. Weinb. 2005, (13), 8-11. 

Hofmeir, H.; Adler, C.: Theromonox-heat treatments in a flour 

mill - model and reality. In: Navarro, S.; Adler, C.; Scholler, M.; 

Emekci, M.; Ferizli, A. G.; Stengaard Hansen, L. (eds.): Working 

group 'integrated protection of stored products'. Proceedings of the 

meeting at Kusadasi (Turkey), 16-19 September 2003. Dijon: INRA, 

Bull. OILB srop : IOBC wprs bull. 2004, 27(9), 255. 

Holz, B.; Hoffmann, C.; Nachtigall, G.: Schwarzfaule der Rebe 

(Black Rot) Guignardia bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz. Informa

tionsblatt der BBA. Braunschweig: Biologische Bundesanstalt for 

Land- und Forstwirtschaft, 2005, Faltblatt. http://www.bba.de/ 

veroeff/popwiss/popwiss.htm. 

Hommel, B.; Tirkot, Ch.: Rapsauskreuzung und Auftreten van 

Durchwuchsraps wahrend eines 8jahrigen Freisetzungsversuches 

mit Glufosinat-resistentem Winterraps. Vortrage for PtlanzenzUch

tung. 2005, (67), 181-187. 

Hommes, M.: Ist Pflanzenschutz im GemUsebau erforderlich? 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V., GrUne Schriftenreihe. 

2005, (179), 71-81. 

Hommes, M.; Gebelein, D.: APHCON - Computer based decision

aid for optimising biological control of aphids in greenhouses. 

In: Enkegaard, A. (ed.): Working Group ,,Integrated Control in 

Protected Crops, Temperate Climate" , Proceedings of the meeting 

at Turku (Finland), 10 - 14 April 2005. Dijon Cedex: INRA, Bull. 

OILB srop : IOBC wprs bull. 2005, 28(1), 115-117. 

Hooper, D. J.; Hallmann, J.; Subbotin, S. A.: Methods for extrac

tion, processing and detection of plant and soil nematodes. In: 

Luc, M.; Sikora, R. A.; Bridge, J. (eds.): Plant parasitic nematodes 

in subtropical and tropical agriculture. 2. ed., Wallingford: CAB! 

Publ., 2005, 53-86. 

Huber, J.: Viruspraparate. In: Schmutterer, H.; Huber, J. (eds.): 

NatUrliche Schadlingsbekampfungsmittel. Stuttgart: Ulmer, 2005, 

15-28. 

Huger, A. M.: The Oryctes virus: Its detection, identification, and 

implementation in biological control of the coconut palm rhinoceros 

beetle, Oryetes rhinoceros (Coleoptera: Scarabaeidae). J. Invert. 

Pathol. 2005, 89(1), 78-84. 

Huth, W.; Habekuss, A.; Ordon, F.: Neue Stamme des Barley mild 

mosaic virus auch in Deutschland. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen

schutzd. 2005, 57(7), 152-154. 

Imgraben, H.; Block, T.; Burghause, F.; Frosch, M.; Goltermann, S.; 

Heger, M.; Heimbach, U.; Lauenstein, G.; Raupach, G. S.; Steck, 

U.: I.36 (2) (Juli 2005) EPPO-Richtlinie PP 1/231 (1) Blattlause 

an Sonnenblumen. http://www.bba.de/eppo/i_36.pdf, 2005, 10 5. 

Ivanovic, M. S.; Niepold, F.; Ivanovic, S.: Survey of Phytophthora 

infestans populations in Serbia: mating type, metalaxyl resistance 

and virulence properties. Potato Research. 2003, 46(4), 39-45. 

Jacob, J.: Common vole dynamics in agro-ecosystems: Did the 

cycles disappear? In: 20. Annual Conference of the Argentine 

Society for the Study of Mammals, Buenos Aires City, Argentina, 

08.11.05-11.11.05. 2005, 37. 

Jacob, J.: From exposure to danger: Secondary poisoning of barn 

owls with rodenticides. In: 5th European Vertebrate Pest Manage

ment Conference. Final Program and Abstracts. 5th European Verteb

rate Pest Management Conference, Budapest, 05.09.05-08.09.05. 

2005, 75. 



Jacob, J.: Pri.ifung von Vogelnistgeraten zuki.inftig durch das 
Institut fi.ir Nematologie und Wirbeltierkunde der Biologischen 
Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft. Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 2005, 57(8), 174. 

Jacob, J.: Rodents in agro-ecosystems. In: 20. Annual Conference 
of the Argentine Society for the Study of Mammals, Buenos Aires 
City, Argentina, 08.11.05-11.11.05. 2005, 31. 

Jacob, J.: Rodents in agro-ecosystems: effects of farming practices 
on population dynamics and behaviour. In: Jahrestagung der Gesell
schaft fi.ir Okologie, Regensburg, 19.09.05-22.09.05. 2005, 169. 

Jacob, J.; Brown, P. R.; Singleton, G. R.: Effectiveness of ecolo
gically based rodent management in southeast Asian rice fields. 
In: 5th European Vertebrate Pest Management Conference. Final 
Program and Abstracts. 5th European Vertebrate Pest Management 
Conference, Budapest, 05.09.05-08.09.05. 2005, 68. 

Jacob, J.; Pelz, H.-J.: Regulierung von Nagetierpopulationen -
Aktuelle Ansatze und Zukunftsaussichten. Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 2005, 57{9), 177-182. 

Jacob, J.; Wegner, R.: Does continuous removal of individuals 
separate high and low quality ricefield rats? J. Wildl. Manage. 
2005, 69(2), 821-826. 

Jaramillo, J.; Borgemeister, C.; Ebssa, L.; Gaigl, A.; Tobon, R.; 

Zimmermann, G.: Effect of combined applications of Metarhizium 

anisopliae (Metsch.) Sorokin (Deuteromycotina: Hyphomycetes) 
strain CIAT 224 and different dosages of imidacloprid on the subter
ranean burrower bug Cyrtomenus bergi Froeschner (Hemiptera: Cy
dnidae). Biol. Control. 2005, 34(1), 12-20. 

Jaskolla, D.: Gri.indung der ,,Kaiserlich Biologischen Anstalt fi.ir 
Land- und Forstwirtschaft" als selbststandige Reichsbehorde vor 
100 Jahren am Wissenschaftsstandort Berlin-Dahlem. Nachrichten
bl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(5), 110-114. 

Jelkmann, W.; Moltmann, E.: Bericht von der 10. Internationalen 
Feuerbrandtagung vom 5. bis 9. Juli 2004 in Bologna. Nachrich
tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(2), 35-36. 

Jung, K.: Assessments of nematode quality. In: Grunder, J. M.; 

Ehlers, R.-U.; Jung, K. (eds.): Quality control of entomopatho
genic nematodes. Proceedings of workshops and meetings held in 
Merelbeke (Belgium), Maynooth (Ireland), Vienna (Austria) and 
Wageningen (The Netherlands) 1999-2001. Wadenswil: AGROSCOPE 
FAW, Agriculture and biotechnology. 2005, 37-42. 

Jung, K.: Biological control of Thrips tabaci in the field - possi
bilities and practical limits. In: Triggiani, 0. (ed.): Invertebrate 
pathogens in biological control: Present and future. 10. European 
meeting: Insect pathogens and insect parasitic nematodes, 
Locorotondo, Bari, 10.06.05-15.06.05. IOBC/WPRS Working Group, 
2005, 81. 

Jung, K.: Combined use of insect pathogenic fungi and nematodes 
against the onion thrips, Thrips tabaci in the field. In: SIP 2005: 
Invertebrate pathology with latitude. 38th Annual Meeting of the 
Society for Invertebrate Pathology, Anchorage, Alaska, 07 .08.05-
11.08.05. 2005, 86. 

Jung, K.; Fuller-Schaefer, C.; Larson, B.; Jaronski, S. T.: Obser
vations on the interaction between biocontrol fungi, Metarhizium 

and Beauveria, and bacteria isolated from the rhizosphere of sugar 
beets. In: SIP 2005: Invertebrate pathology with latitude. 38th 
Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, Ancho
rage, Alaska, 07.08.05-11.08.05. 2005, 49. 

Jung, K.; Gonschorrek, J.; Ruther, J.; Zimmermann, G.: Field 
testing of new biocontrol strategies to decrease the population 
density of Melolontha hippocastani, an important scarab species 
in Germany. In: Papierok, B. (ed.): Working Group ,,Insect Patho
gens and Insect Parasitic Nematodes", 9th European Meeting ,,Gro
wing Biocontrol Markets - Challenge Research and Development" 
at Schloss Salzau, Kiel (Germany), 23-29 May 2003. Dijon Cedex: 
INRA, Bull. OILB srop : IOBC wprs bull. 2005, 28(3), 85-88. 

Kaiser-Alexnat, R.: COST action 862 'Bacterial Toxins for Insect 
Control' - Reisebericht. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 
57(12), 255. 

Kaiser-Alexnat, R.; Meise, T.; Langenbruch, G.-A.; Hommel, B.; 

Huber, J.: Untersuchungen zur fri.ihzeitigen Entdeckung einer 
Resistenzentwicklung des Maiszi.inslers (Ostrinia nubilalis) gegen
i.iber dem B.t.-Mais-Toxin CrylAb. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen
schutzd. 2005, 57(7), 144-151. 

Kaiser-Alexnat, R.; Wagner, W.; Langenbruch, G.-A.; Kleespies, 

R. G.; Keller, B.; Meise, T.; Hommel, B.: Selection of resistant 
European Corn Borer (Ostrinia nubilalis) to Bt-corn and preliminary
studies for the biochemical characterization. In: Papierok, B. (ed.): 
Working Group ,,Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes", 
9th European Meeting ,,Growing Biocontrol Markets - Challenge 
Research and Development" at Schloss Salzau, Kiel (Germany),
23-29 May 2003. Dijon Cedex: !NRA, Bull. OILB srop : IOBC wprs
bull. 2005, 28{3), 115-118. 

Kalyebi, A.; Hassan, S. A.: Afrikanische und europaische Eiparasi
toiden der Gattung Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammati
dae): Vergleich einiger biologischer Merkmale. Z. Pflanzenkrankh. 
Pflanzensch. 2005, 112(5), 472-477. 

Kaminski, K.; Schroder, T.; Wagner, S.; Werres, S.: The pathogen 
Phytophthora ramorum in Germany. In: Alford, D. V.; Backhaus, G. 

F. (eds.): Plant protection and plant health in Europe: Introduction 
and spread of invasive species, Berlin, Germany, 09.06.05-11.06.05. 
Alton, Hampshire: British Crop Protection Council und Deutsche 
Phytomedizinische Gesellschaft, BCPC symposium proceedings,
2005, (81), 239-240.

163 



164 

Karavaev, V. A.; Schmitt, A.; Solntsev, M. K.; Yurina, E. V.; Yu

rina, T. P.: Fluorescent characteristics of cucumber leaves treated 
with an aqueous extract from Reynoutria sachalinensis. In: Dehne, 

H.-W.; Gisi, U.; Kuck, K. H.; Russell, P. E.; Lyr, H. (eds.): Mo
dern fungicides and antifungal compounds IV. 14th International 
Reinhardsbrunn Symposium, Friedrichroda, Thuringia, Germany, 
25.04.04-29.04.04. Alton: BCPC, 2005, 281-286. 

Kaul, P.: Festveranstaltung anlasslich der Verabschiedung von 

Direktor und Professor Prof. Dr. Ulrich Burth. Grufswort. Nachrich
tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(4), 96. 

Kaul, P.: 'Internationale Konferenz Uber das Abdrift-Management 
bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln' der Washington 
State University in Waikoloa, Hawaii, 2004. Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 2005, 57(5), 119. 

Kaul, P.; Gebauer, :i.; Moll, E.; Ganzelmeier, H.; Neukampf, R.: 

Drift Model 'PeDriMo' in Orchard Spraying. In: 8th Workshop on 
spray application techniques in fruit growing, Barcelona, Spain, 
29.06.05-01.07 .05. 2005. 

Kaur, J.: Biocontrol of white rot of pea caused by Sclerotinia 

sclerotiorum (Lib.) de Bary. Diss. * Punjab Agricultural Univ., Ludhiana 
(India). Universitatsbibliothek, 2004. 

Kaur, J.; Munshi, G. D.; Singh, R. S.; Koch, E.: Effect of carbon 
source on production of lytic enzymes by the sclerotial parasites 
Trichoderma atroviride and Coniothyrium minitans. J. Phytopathol. 
2005, 153, 274-279. 

Kehr, R.; Metzler, B.; Schroder, T.; Wulf, A.: Rindenkrebs der 
Esskastanie (Castanea sativa) auf dem Vormarsch - Hinweise 
zur Erkennung und Handlungsoptionen. In: Dujesiefken, D.; 

Kockerbeck, P. (eds.): Jahrbuch der Baumpflege 2005: das aktuelle 
Nachschlagewerk fUr die Baumpflege. Braunschweig: Thalacker
Medien, Jahrbuch der Baumpflege. 2005, 192-198. 

Keller, S.; Zimmermann, G.: Scarabs and other soil pests in Europe: 
Situation, perspectives and control strategies. In: Keller, S. (ed.): 
Working Group ,,Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes", 
Subgroup ,,Melolontha", Proceedings of the meeting at Innsbruck 
(Austria), 11-13 October 2004. Dijon Cedex: !NRA, Bull. OILB srop 
: IOBC wprs bull. 2005, 28(2), 9-12. 

Kienzle, J.; Zebitz, C. P. W.; Fritsch, E.; Undorf, K.; Huber, J.: 

Apfelwickler-Granulosevirus: Erste Hinweise auf Unterschiede in 
der Empfindlichkeit lokaler Apfelwickler-Populationen. Obstbau. 
2005, 30(4), 207-211. 

Kienzle, J.; Zimmer, J.; Klopp, K.; Maxin, P.; Yamada, K.; Bathon, 

H.; Zebitz, C. P. W.; Ternes, P.; Vogt, H.: Regulierung der Apfelsage
wespe im Okologischen Obstbau und Nebenwirkungen der Strategien 
auf die Blutlauszehrwespe. In: Helt J.; Rahmann, G. (eds.): Ende 
der Nische. 8. Wissenschaftstagung Okologischer Landbau, Kassel, 
01.03.05-04.03.05. Kassel Univ. Press, 2005, 163-164. 

Kleespies, R. G.: Aufruf zur Mitarbeit - Bestimmung von Krank
heiten bei Insekten, Spinnen und Skorpionen. Arthropoda: Magazin 
fUr Wirbellose im Terrarium. 2005, 13(2), 34-35. 

Kleespies, R. G.: Bericht Uber den ,,First United Workshop on 
Microsporidia from Invertebrate and Vertebrate Hosts" vom 12. 
bis 15. Juli 2004 in eske Budejovice. Nachrichtenbl. Deut. Pflan
zenschutzd. 2005, 57(2), 38-40. 

Kleespies, R. G.: Bericht Uber einen Forschungsaufenthalt am 
AgResearch in Neuseeland vom 20.02. bis 20.03.2005 im Rahmen 
der Deutsch-Neuseelandischen Zusam menarbeit auf dem Gebiet 
der Agrarforschung, Projekt 4.12 der Kooperationsvereinbarung 
2004/2005: 'Mikrobielle Pathogenese bei Engerlingen'. Nachrich
tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(7), 155-156. 

Kleespies, R. G.: Light and electron microscope investiga
tions on a ricketts;al disease of the subter�anean burrower bug, 
Cyrtomenus bergi Froeschner (Hemiptera: Cydnidae). In: SIP 2005: 
Invertebrate pathology with latitude. 38th Annual Meeting of the 
Society for Invertebrate Pathology, Anchorage, Alaska, 07.08.05-
11.08.05. 2005, 57. 

Kleespies, R. G.; Huber, J.; Zimmermann, G.: Bericht Uber die 37. 
Jahrestagung der ,,Society for Invertebrate Pathology" zusammen 
mit der 7. Internationalen Konferenz Uber Bacillus thuringiensis 

in Helsinki, Finnland. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 
57{6), 132-134. 

Kleespies, R. G.; Lange, M.; Jehle, J. A.: Morphology, pathology 
and phylogeny of Cystosporogenes legeri, a microsporidium of the 
European grape vine moth, Lobesia botrana Den. et Schiff. In: 
Papierok, B. {ed.): Working Group ,,Insect Pathogens and Insect 
Parasitic Nematodes", 9th European Meeting ,,Growing Biocontrol 
Markets - Challenge Research and Development" at Schloss Salzau, 
Kiel (Germany), 23-29 May 2003. Dijon Cedex: INRA, Bull. OILB 
srop : IOBC wprs bull. 2005, 28(3), 149-154. 

Klemann, N.; Pelz, H.-J.: Studies on food selection behaviour of 
the Norway rat (Rattus norvegicus) on farms. J. Pest Sci. 2005, 
78(1), 45-52. 

Klementz, D.; Heckemiiller, H.; Reichmuth, Ch.; Huyskens, H.; 

Buttner, C.: Begasung von Tafeltrauben mit reinem Phosphorwas
serstoff zur Schadlingsbekampfung - RUckstands- und Qualitats
aspekte. In: 5. Symposium Phytomedizin und Pflanzenschutz im 
Gartenbau. 5. Symposium Phytomedizin und Pflanzenschutz im 
Gartenbau, Wien, Austria, 19.09.05-22.09.05. Deutsche Phyto-me
dizinische Gesellschaft, 2005, 121-123. 

Klimusch, A.; Norr, C.; Pestemer, W.: Anwendung und Bedeutung 
von synthetischen Pyrethroiden bei Teeanbau. In: 5. Symposium 
Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau. 5. Symposium 
Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau, Wien, Austria, 
19.09.05-22.09.05. Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, 
2005, 86-87. 



Klingauf, F.: Festveranstaltung anlasslich der Verabschiedung von 
Direktor und Professor Prof. Dr. Ulrich Burth. Laudatio und RUck
blick. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(4), 82-86. 

Klingelmann, E.; Nehls, S. T.; Schmidt, H.; Pestemer, W.; 

Wessolek, G.: Sorptionseigenschaften von Pflasterfugenmaterial 
am Beispiel des Herbizids Glyphosat - Ein Konzept. In: Jahres
tagung. Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft, Marburg, Germany, 
09.05. 2005. 

Klug, T.; Meyhafer, R.: Einsatz von Trichogrammatiden zur 
Bekampfung der Gammaeule im Spinat - Erfahrungen aus Gewachs
haus- und Freilandversuchen. In: Tagungsflihrer - Kurzfassungen 
der Entomologentagung. Entomologen-Tagung der DGaaE, Dresden, 
Germany, 21.03.05-24.03.05. Deutsche Gesellschaft fUr allgemeine 
und angewandte Entomologie e.V., 2005, 205. 

Koch, E.: Bericht Uber den ,,XIVth Biennial Workshop on Smut 
Fungi" in Idaho Falls, USA. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
2005, 57(1), 11-12. 

Koch, E.; Langenbruch, G. A.: Use of biopesticides in plant protec
tion in Germany. In: Phytochemicals and natural products for the 
progress of mankind. Program and abstracts. 4th International con
ference on biopesticides, Chiang Mai, Thailand, 13.02.05-18.02.05. 
University of California, Riverside, California, USA, 2005, 78. 

Koch, E.; Schmitt, A.: Development of non-chemical seed treat
ments for the control of seedborne vegetable diseases. In: Phyto
chemicals and natural products for the progress of mankind. Pro
gram and abstracts. 4th International conference on biopesticides, 
Chiang Mai, Thailand, 13.02.05-18.02.05. University of California, 
Riverside, California, USA, 2005, 42. 

Koch, H.; Kaul, P.: Bericht Uber den ,,8th Workshop on Spray Appli
cation Techniques in Fruit Growing" in Barcelona/Lleida, Spanien. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(10), 209. 

Koenig, R.; Barends, S.; Gultyaev, A. P.; Lesemann, D.-E.; 

Vetten, H.J.; Loss, S.; Pleij, C. W. A.: Nemesia ring necrosis virus: a 
new tymovirus with a genomic RNA having a histidylatable tobamo
virus-like 3' end. J. Gen. Virol. 2005, 86, 1827-1833. 

Koenig, R.; Loss, S.; Lesemann, D.-E.: BNYVV-like particles formed 
by coat protein expressed from a potexvirus-based vector construct. 
In: 4th Joint meeting of Dutch and German plant virologists, Wage
ningen, The Netherlands, 10.03.05-11.03.05. 2005, 7. 

Koenig, R.; Pleij, C. W. A.; Lesemann, D.-E.; Loss, S.; Vetten, H.J.: 

Molecular characterization of isolates of anagyris vein yellow virus, 
plantago mottle virus and scrophularia mottle virus - comparison of 
various approaches for tymovirus classification. Arch. Virol. 2005, 
150, 2325-2338. 

Koenig, R.; Verhoeven, J. Th. J.; Pleij, C. W. A.; Lesemann, D.-E.: 

Dutch-German cooperations in evaluating species demarcation 
critiera for tombus- and tymoviruses. In: 4th Joint meeting of 
Dutch and German plant virologists, Wageningen, The Netherlands, 
10.03.05-11.03.05. 2005, 25. 

Kollar, A.; Pfeiffer, B.: Schorfbekampfung in der Zeit nach dem 
Blattfall? Obstbau. 2005, 30(10), 518-521. 

Kollar, A.; Pfeiffer, B.: Schorfbekampfung in der Zeit nach dem 
Blattfall? Oko-Obstbau. 2005, (3), 8-10. 

Koller, R.; Jung, K.; Scheu, S.; Zimmermann, G.; Ruther, J.: 

Biocontrol of the forest cockchafer (Melolontha hippocastani): Ex
periments on the applicability of the ,, Catch and Infect"-Technique 
using a combination of attractant traps with the entomopathogenic 
fungus Beauveria brongniartii. In: Keller, S. (ed.): Working Group 
,,Insect Pathogens and Insect Parasitk Nematodes", Subgroup 
,,Melolontha", Proceedings of the meeting at Innsbruck (Austria), 
11-13 October 2004. Dijon Cedex: !NRA, Bull. OILB srop : IOBC
wprs bull. 2005, 28(2), 37-44.

Kopertekh, L.; Schiemann, J.: Agroinfiltration as a tool for tran
sient expression of ere recombinase in viva. Transgenic Research. 
2005, 14, 793-798. 

Kappler, K.; Peters, A.; Storch, V.; Vogt, H.: Fly-free cherries: 
utopia or realistic hope? Bull. OILB srop : IOBC wprs bull. 2005, 
28(7), 126-132. 

Kappler, K.; Peters, A.; Storch, V.; Vogt, H.: Perspektiven fur die 
Bekampfung der Kirschfruchtfliege - aktueller Stand der Forschung. 
In: Tagungsband zum 30. Bundessteinobstseminar 2004. 2004, 
59-63. 

Kappler, K.; Peters, A.; Vogt, H.: Control of European cherry fruit 
fly (Rhagoletis cerasi) with entomopathogenic nematodes. In: 
Triggiani, 0. (ed.): Invertebrate pathogens in biological control: 
Present and future. 10. European meeting: Insect pathogens and 
insect parasitic nematodes, Locorotondo, Bari, 10.06.05-15.06.05. 
IOBC/WPRS Working Group, 2005. 

Kappler, K.; Storch, V.; Vogt, H.: Madenfreie Kirschen - Utopie 
oder realistische Hoffnung? In: TagungsfUhrer - Kurzfassungen der 
Entomologentagung. Entomologentagung der DGaaE, Dresden, 
21.03.05-24.03.05. Deutsche Gesellschaft fUr allgemeine und an
gewandte Entomologie e.V., 2005, 291. 

Kappler, K.; Vogt, H.: Initial results in the application of ento
mopathogenic nematodes against the European cherry fruit fly 
Rhago/etis cerasi L. (Diptera, Tephritidae). In: Papierok, B. (ed.): 
Working Group ,,Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes", 
9th European Meeting ,,Growing Biocontrol Markets - Challenge 
Research and Development" at Schloss Salzau, Kiel (Germany), 
23-29 May 2003. Dijon Cedex: !NRA, Bull. OILB srop: IOBC wprs
bull. 2005, 28(3), 13-18.

165 



166 

Kiihne, M.; Vargas, M.; Jung, K.; Stephan, D.; Vidal, S.: Efficacy 

of Beauveria sp. in the control of first instar larvae of the Andean 

potato weevil (Premnotrypes suturicallus Kuschel). In: Tielkes, E.; 

Hiilsebusch, C.; Hauser, I.; Deininger, A.; Becker, K. (eds.): The 

global food & product chain - dynamics, innovations, conflicts, stra

tegies: International Research on Food Security, Natural Resource 

Management and Rural Development. Book of abstracts. Tropentag 

2005, Hohenheim, Stuttgart, 11.10.05-13.10.05. 2005, 300. 

Kiihne, S.; Friedrich, B. (eds.): Pflanzenschutz im iikologischen 

Landbau - Probleme und Liisungsansatze - Zehntes Fachgesprach 

am 22. Februar 2005 in Kleinmachnow: Erstellung einer Daten

bank i.iber Pflanzenstarkungsmittel fi.ir das Internet. Braunschweig: 

Eigenverlag, Ber. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. 2005, {126), 

38 s.

Kwasna, H.; Nirenberg, H. I.: Delimitation of Penicillium virgatum 

sp. nov. and P. daleae on the basis of morphological and molecular 

characters. Mycol. Res. 2005, 109(9), 974-982. 

Kwasna, H.; Nirenberg, H. I.: Microfungi in the soil of scots pine 

forest in Poland and Germany. Acta Mycologica. 2004, 39(1), 

93-104.

Langenbruch, G.-A.; Hommel, B.; Becker, N.: Bakterienpraparate. 

In: Schmutterer, H.; Huber, J. (eds.): Nati.irliche Schadlings

bekampfungsmittel. Stuttgart: Ulmer, 2005, 29-86. 

Langer, M.; Maixner, M.; Kirchmair, M.; Huber, L.: Efficacy of 

Metarhizium anisopliae against Hyalesthes obsoletus (Auchenor

rhyncha: Cixiidae). VITIS. 2005, 44(2), 99-100. 

Langhof, M.; Meyhofer, R.; Poehling, H.-M.; Gathmann, A.: 

Measuring the field dispersal of Aphidius colemani (Hymenoptera: 

Braconidae). Agricult. Ecosys. Environ. 2005, 107(2-3), 137-143. 

Lauenstein, G.; Block, T.; Burghause, F.; Frosch, M.; Goltermann, S.; 

Heger, M.; Heimbach, U.; Raupach, G. S.; Steck, U.: I.10 (2) 

(Juni 2005) EPPO-Richtline PP 1/233 (1) Ri.ibsenblattwespe, 

Athalia rosae, Kohlmotte, Plutella xylostella, und Gammaeule, 

Autographa gamma, an ackerbaulich genutzten Brassicaceen. 

http://www.bba.de/eppo/i_10.pdf, 2005, 9 S. 

Lauenstein, G.; Block, T.; Burghause, F.; Frosch, M.; Goltermann, S.; 

Heger, M.; Heimbach, U.; Raupach, G. S.; Steck, U.: I.01 

(Juni 2005): EPPO-Richtlinie PP 1/46 (3) Drahtwi.irmer. 

http://www.bba.de/eppo/i_Ol.pdf, 2005, 11 S. 

Lauenstein, G.; Block, T.; Burghause, F.; Frosch, M.; Goltermann, S.; 

Heger, M.; Heimbach, U.; Raupach, G. S.; Steck, U.: I.05 (2) 

(Juni 2005) EPPO-Richtlinie PP 1/230 (1) Blattlause an Kartoffeln. 

http://www.bba.de/eppo/i_05.pdf, 2005, 11 S. 

Lauenstein, G.; Block, T.; Burghause, F.; Frosch, M.; 

Goltermann, S.; Heger, M.; Heimbach, U.; Raupach, G. S.; Steck, 

U.: I.11 (2) (Juni 2005) EPPO-Richtlinie PP 1/178 (3) Rapsglanzka

fer, Meligethes aeneus an Raps. http://www.bba.de/eppo/i_11.pdf, 

2005, 9 s.

Laux, P.; Zeller, W.: Mode of action of the bacterial antagonist 

Rahnella aquatilis againstErwinia amylovora. In: Biologische Bun

desanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft (ed.): 1st International 

symposium on biological control of bacterial diseases. Darmstadt, 

Germany 23-26 October 2005. Braunschweig: Eigenverlag, Ber. Biol. 

Bundesanst. Land- Forstwirtsch. 2005, (128), 38. 

Laux, W.: Blick zuri.ick: ,,Fliegende" Station. Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(7), 157. 

Laux, W.: Blick zuri.ick: Arboretum. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen

schutzd. 2005, 57(6), 137. 

Laux, W.: Blick zuri.ick: Model[ der Reichsanstalt. Nachrichtenbl. 

Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(4), 73. 

Laux, W.: Blick zuri.ick: Weinbaukongress. Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(10), 211. 

Lemessa, F.; Zeller, W.: Biological control of potato bacterial wilt 

caused by Ralstonia solanacearum in Ethiopia: 1. Determination of 

biovars of Ralstonia solanacearum from Ethiopia. In: Biologische 

Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft (ed.): 1st International 

Symposium on biological control of bacterial diseases. Darmstadt, 

Germany 23-26 October 2005. Braunschweig: Eigenverlag, Ber. Biol. 

Bundesanst. Land- Forstwirtsch. 2005, {128), 68. 

Li, Y.; Bao, Y. M.; Wei, C. H.; Kang, Z. S.; Zhong, Y. W.; Mao, 

P.; Wu, G.; Chen, Z. L.; Schiemann, J.; Nelson, R. S.: Rice dwarf 

phytoreovirus segment 56-encoded nonstructural protein has a cell

to-cell movement function. J. Virol. 2004, 78, 5382-5389. 

Lindner, K.; Billenkamp, N.: Veranderungen im Stammspektrum 

des Kartoffelvirus Y: Eine Ursache fi.ir die Zunahme der Virus

anfalligkeit von Kartoffel- und Tabaksorten? Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(12), 245-253. 

Liste, H.-H.; Felgentreu, D.: Crop growth, culturable bacteria, and 

degradation of petrol hydrocarbons (PHCs) in a long-term contami

nated field soil. Applied soil ecology. 2005, 31(1), 43-52. 

Long, S.; Jung, K.: Biochemical, physical and behavioural characters 

related to nematode quality. In: Grunder, J. M.; Ehlers, R.-U.; 

Jung, K. (eds.): Quality control of entomopathogenic nematodes. 

Proceedings of workshops and meetings held in Merelbeke (Belgium), 

Maynooth (Ireland), Vienna (Austria) and Wageningen (The Nether

lands) 1999-2001. Wadenswil: AGROSCOPE FAW; Agriculture and 

biotechnology. 2005, 9-11. 

Losche, M.; Kehr, R.; Pehl, L.; Wulf, A.: Erlensterben durch Phytoph

thora alni Brasier & S. A. Kirk, Sp. nov. im Europareservat Riddags

hausen - die Bedeutung der Sommerflut 2002. In: Dujesiefken, D.; 

Kockerbeck, P. (eds.): Jahrbuch der Baumpflege 2005: das aktuelle 

Nachschlagewerk fur die Baumpflege. Braunschweig: Thalacker

Medien, Jahrbuch der Baumpflege. 2005, 208-215. 



Lynch, J. M.; Benedetti, A.; Insam, H.; Nuti, M. P.; Smalla, K.; 

Torsvik, V.; Nannipieri, P.: Microbial diversity in soil: ecological 
theories, the contribution of molecular techniques and the impact 
of transgenic plants and transgenic microorganisms. Biol. Fertil. 
Soils. 2004, 40, 363-385. 

Maixner, M.: Risks posed by the spread and dissemination of grape
vine pathogens and their vectors. In: Alford, D. V.; Backhaus, G. F. 

(eds.): Plant protection and plant health in Europe: Introduction 
and spread of invasive species, Berlin, Germany, 09.06.05-11.06.05. 
Alton, Hampshire: British Crop Protection Council und Deutsche 
Phytomedizinische Gesellschaft, BCPC symposium proceedings, 
2005, (81), 141-146. 

Malkomes, H.-P.: Einfluss eines Strobilurin-Fungizids sowie eines 
bioziden Referenzmittels (Herbizid) auf mikrobielle Aktivitaten und 
Mikroorganismen im Boden unter Laborbedingungen. Nachrich
tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(5), 101-109. 

Malkomes, H.-P.: Einfluss hoher, zur Unkrautbekampfung notwen
diger Dosierungen eines Essigsaure-Herbizids auf Mikroorganismen 
und mikrobielle Aktivitaten im Boden. Z. Pflanzenkrankh. Pflan
zensch. 2005, 112(5), 457-471. 

Malkomes, H.-P.: Mikrobiologisch-okotoxikologische Bodenunter
suchungen von zwei im Pflanzenschutz eingesetzten Ol-Praparaten 
- Uber den Rahmen einer Zulassungspri.ifung hinausgehende Unter
suchungen. UWSF - Z. Umweltchem. Okotox. 2005, 17(2), 77-84.

Manske, U.; Schiemann, J.: Development and assessment of a 
Potato virus X-based expression system with improved biosafety. 
Environ. Biosafety Res. 2005, 4(1), 45-57. 

Martelli, G. P.; Agranovsky, A. A.; Bar-Joseph, M.; Boscia, D.; 

Candresse, T.; Coutts, R.H. A.; Dolja, V. V.; Falk, B. W.; Gonsalves, D.; 

Hu, J. S.; Jelkmann, W.; Karasev, A. V.; Minatra, A.; Namba, S.; 

Vetten, H. J.; Wisler, C. G.; Yoshikawa, N.: Closteroviridae. In: 
Fauquet, C. M.; Mayo, M. A.; Maniloff, J.; Desselberger, U.; 
Ball, L. A. (eds.): Virus taxonomy. 8th Report of the international 
committee on taxonomy of virus (ICTV). London: Academic Press, 
2005, 1075-1085. 

Matthes, P.; Block, T.; Burghause, F.; Frosch, M.; Goltermann, S.; 

Heger, M.; Heimbach, U.; Lauenstein, G.; Raupach, G. S.; Steck, U.: 

I.16 (2) (Juli 2005) EPPO-Richtlinie PP 1/236 (1) Getreidehahn
chen, Oulema spp. an Getreide. http://www.bba.de/eppo/i_16.pdf,
2005, 9 s.

Matthes, P.; Block, T.; Burghause, F.; Frosch, M.; Goltermann, S.; 

Heger, M.; Heimbach, U.; Lauenstein, G.; Raupach, G. S.; Steck, U.: 

I.30 (2) (Juli 2005) EPPO-Richtlinie PP 1/234 (1) Sattelmi.icke,
Haplodiplosis marginata an Getreide. http://www.bba.de/eppo/
i_30.pdf, 2005, 9 s.

Matthes, P.; Block, T.; Burghause, F.; Frosch, M.; Goltermann, S.; 

Heger, M.; Heimbach, U.; Lauenstein, G.; Raupach, G. S.; Steck, U.: 

I.24 (2) (Juli 2005) EPPO-Richtlinie PP 1/10 (4) Brachfliege, Delia

coarctata. http://www.bba.de/eppo/i_24. pdf, 2005, 11 S.

Meerburg, B. G.; Bonde, M.; Brom, F. W. A.; Endepols, S.; Jen

sen, A. N.; Leirs, H.; Lodal, J.; Singleton, G. R.; Pelz, H. J.; 

Rodenburg, T. B.; Kijlstra, A.: Towards sustainable management 
of rodents in organic animal husbandry. Njas-Wageningen Journal 
of Life Sciences. 2004, 52(2), 195-205. 

Meier, U.: Nachruf fi.ir Dr. Hartwig Rohloff. Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 2005, 57(8), 175-176. 

Meier, U.: Quality management systems as a solution for the con
trol of spread of alien species. In: Alford, D. V.; Backhaus, G. F. 

(eds.): Plant protection and plant health in Europe: Introduction 
and spread of invasive species, Berlin, Germany, 09.06.05-11.06.05. 
Alton, Hampshire: British Crop Protection Council und Deutsche 
Phytomedizinische Gesellschaft, BCPC symposium proceedings, 
2005, (81), 19-24. 

Meier, U.; Gonzales, R.; Ruiz-Silvera, C.: Codification of the phe
nological cycle of edible Musaceae. In: Tropentag 2005. Book of 
abstracts. 2005, 460. 

Menzel, W.; Lesemann, D. E.; Vetten, H. J.: Identification and 
detection of a closterovirus from carrot in Germany. In: Abstract 
book and programm of 2nd Joint conference of the international 
working groups on legume (IWGLV) and vegetable viruses (IWGVV), 
Fort Lauderdale, Florida, USA, 10.04.05-14.04.05. 2005, 38. 

Menzel, W.; Lesemann, D. E.; Vetten, H. J.: Identification and 
detection of a closterovirus from carrot in Germany. In: Abstracts 
of the international congress of virology. International congress of 
virology, San Francisco, USA, 23.07.05-28.07.05. 2005, 69. 

Menzel, W.; Lesemann, D.-E.; Vetten, H. J.: Identification and 
detection of a closterovirus from carrot in Germany. In: 4th Joint 
meeting of Dutch and German plant virologists, Wageningen, The 
Netherlands, 10.03.05-11.03.05. 2005, 16. 

Metge, K.; Burgermeister, W.: Molecular identification and 
pathway analysis of the introduced pinewood nematode Bursa

phelenchus xylophilus. In: Alford, D. V.; Backhaus, G. F. (eds.): 
Plant protection and plant health in Europe: Introduction and 
spread of invasive species, Berlin, Germany, 09.06.05-11.06.05. 
Alton, Hampshire: British Crop Protection Council und Deutsche 
Phytomedizinische Gesellschaft, BCPC symposium proceedings, 
2005, (81), 259-260. 

Metge, K.; Burgermeister, W.: Molecular identification and 
pathway analysis of introduced pinewood nematode Bursaphelen

chus xylophilus. Phytomedizin. 2005, 35, 73-74. 

Metge, K.; Burgermeister, W.: Multiple displacement amplification 
of DNA for ITS-RFLP analysis of individual juveniles of Bursaphelen

chus. Nematology. 2005, 7, 253-257. 

167 



168 

Meyhafer, R.; Klug, T.: Intraguild Predation als Mortalitatsfaktor fur 

Blattlaus-Parasitoide: Verhaltensreaktionen in Gegenwart von ver

schiedenen Blattlaus-Raubern. In: Tagungsflihrer - Kurzfassungen 

der Entomologentagung. Entomologen-Tagung der DGaaE, Dresden, 

Germany, 21.03.05-24.03.05. Deutsche Gesellschaft flir allgemeine 

und angewandte Entomologie e.V., 2005, 151. 

Meyhafer, R.; Klug, T.: Intraguild predation as mortality factor 

for parasitoids: behavioural decisions made in confrontations with 

predators. In: 9th European workshop on insect parasitoids at 

Cardiff University, Wales, UK. 2005. 

Mikona, C.; Jelkmann, W.: Characterization and nucleotide sequen

ce of grapevine leafroll associated virus-7 (GLRaV-7). In: Tagung 

2005: Arbeitskreis Viruskrankheiten der Pflanzen. Arbeitskreis Virus

krankheiten der Pflanzen, Wageningen, 10.03.05-11.03.05. 2005. 

Milling, A.; Gomes, N. C. M.; Oros-Sichler, M.; Gatz, M.; Smalia, K.: 

Nucleic acid extraction from environmentalsamples. In: Osborn, A. M.; 

Smith, S. J. (eds.): Molecular microbial ecology. New York: Taylor 

& Francis Group, 2005, Bd.1, 1-24. 

Milling, A.; Kehr, R.; Wulf, A.; Smalla, K.: Survival of bacteria 

on wood and plastic particles: dependence on wood species an 

environment conditions. Holzforschung. 2005, 59, 72-81. 

Milling, A.; Kehr, R.; Wulf, A.; Smalla, K.: The use of wood in 

practice - a hygienic risk? Holz als Roh- und Werkstoff. 2005, 63, 

463-472.

Milling, A.; Smalla, K.; Maidl, F. X.; Schloter, M.: Effects of trans

genic potatoes with an altered starch composition on the diversity 

of soil and rhizosphere bacteria and fungi. In: Hartmann, A.; 

Schmid, M.; Wenzel, W.; Hinsinger, Ph. (eds.): Perspectives and 

challenges: A tribute to Lorenz Hiltner. International Conference 

Rhizosphere 2004, Munich, GSF, 2005, 161. 

Mohr, H. D.; Herrmann, J. V.; Hill, G. K.; Holz, B.; Ipach, R.; 

Ipach, U.; Kast, W. K.; Maixner, M.; Schirra, K.-J.; Siegfried, W.; 

Uhl, W.; Viret, 0.: Farbatlas Krankheiten, Schadlinge und Ni.itzlinge 

an der Weinrebe. Stuttgart: Ulmer, 2005, 320 S. 

Moll, E.: Einfuhrung in die Biometrie, eine 4 Hefte umfassende 

Reihe - Bemerkungen zum Poster -. In: Radel, E.; Badeker, R.-H. 

(eds.): SAS{R): Verbindung von Theorie und Praxis. Proceedings der 

9. Konferenz der SAS{R)-Anwender in Forschung und Entwicklung

(KSFE), Aachen: Shaker Verlag, Berichte aus der Statistik, 2005,

289-291.

Moll, E.: SAS/AF-Anwendung zur Planung und Auswertung ein

bis dreifaktorieller Feldversuchsanlagen FELD_VA II. In: Radel, E.; 

Badeker, R.-H. (eds.): SAS(R): Verbindung von Theorie und Praxis. 

Proceedings der 9. Konferenz der SAS(R)-Anwender in Forschung 

und Entwicklung (KSFE), Aachen: Shaker Verlag, Berichte aus der 

Statistik, 2005, 293-312. 

Nachtigall, G.: Eichenprozessionsspinner - BBA informiert zu 

Schaden und gesundheitlichen Gefahren. Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(10), 211. 

Nasir, M. F.: The fauna of the genus Trichogramma (Hymenop

tera: Trichogrammatidae) in Pakistan: field survey and taxonomic 

study using morphological, biological and molecular characters. 

Diss. *Humboldt Univ., Berlin (Germany). Universitatsbibliothek, 

Landwirtschaftlich-Gartnerische Fakultat, Institut flir Gartenbau

wissenschaften, Fachgebiet Phytomedizin, 2005. 

Navarro, J. A.; Torok, V. A.; Vetten, H. J.; Pallas, V.: Genetic 

variability in the coat protein genes of lettuce big-vein associated 

virus and mirafiori lettuce big-vein virus. Arch. Virol. 2005, 150, 

681-694.

Nguyen, T. H.; Meise, T.; Langenbruch, G.-A.; Jehle, J. A.: Pro

duction of Cry1Ab toxin in E. coli for standardisation of insect 

bioassays. In: Romeis, J.; Bigler, F. {eds.): Working Group ,,GMOs 

in Integrated Production". Proceedings of the Meeting ,.Ecologi

cal Impact of Genetically Modified Organisms" at Prague (Czech 

Republic), 26-29 November 2003. Dijon: !NRA, Bull. OILB srop : 

IOBC wprs bull. 2004, 27{3), 125-130. 

Niepold, F.: The use of SNP-analysis to determine Phytophthora 

infestans population changes in Germany in the frame work of 

EUCA-blight. In: 16th Triennial conference of the EAPR. Abstracts 

of papers and posters. 16th Triennial conference of the EAPR, 

Bilbao, Spain, 17.07.05-22.07.05. European association for potato 

research, 2005, 884-886. 

Niepold, F.: Verwendung der SNP-Analyse zur Charakterisierung 

van Phytophthora infestans-Isolaten. Nachrichtenbl. Deut. Pflan

zenschutzd. 2005, 57(9), 183-187. 

Niepold, F.; Stachewicz, H.: PCR detection of Synchytrium endo

bioticum (Schilb.) Pere. In: Abstracts of papers and posters. 16th 

Triennial conference of the EAPR, Bilbao, Spain, 17 .07 .05-22.07 .05. 

European association for potato research, 2005, 136-139. 

Niepold, F.; Wohlleben, S.; Kakau, J.; Scheid, L.: Seed tuber 

treatment to delay the outbreak of potato late blight (Phytophthora 

infestans). In: Abstracts of papers and posters. 16th Triennial con

ference of the EAPR, Bilbao, Spain, 17 .07 .05-22.07 .05. European 

association for potato research, 2005, 862-866. 

Niere, B.: Bericht i.iber die Konferenz ,,Advances in Potato Cyst 

Nematode Management" in Newport, UK. Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(10), 200-202. 

Niere, B.: EU-Richtlinie fur Kartoffelzystennematoden: Auswirkung 

auf Pri.ifung und Bewertung der Resistenz von Kartoffelsorten im 

Falle einer Neufassung. In: Wintertagung der AG Kartoffelzi.ichtung 

und Pflanzguterzeugung, Gtittingen, 17 .11.04-18.11.04. 2005. 

Niere, B.: Testing potatoes for resistance to potato cyst nematodes. 

In: Advances in Potato Cyst Nematode Management, Newport, UK, 

13.07 .05. 2005. 



Nordmeyer, H.: Site specific weed control and changes of weed 

seedbank. European Weed Research Society, 2005. 

Nordmeyer, H.: Site specific weed control and spatial distribution 

of a weed seedbank. In: Stafford, J. (ed.): Precision Agriculture. 

Wageningen: Academic Publishers, 2005, 139-146. 

Nordmeyer, H.; Aulich, S.; Kluge, A.: Weed identification with 

chlorophyll fluorescence image analysis. In: Stafford, J. (ed.): 

Precision Agriculture. Wageningen: Academic Publishers, 2005, 

147-154.

Nordmeyer, H.; Kluge, A.: European Conference on Precision Agri

culture (ECPA) in Uppsala, Schweden. Nachrichtenbl. Deut. Pfl.an

zenschutzd. 2005, 57(10), 202-203. 

Nordmeyer, H.; Zwerger, P.: Longterm investigations in precision 

weed control. In: 13th European Weed Research Society Symposium, 

Bari, Italy, 20.06.05-23.06.05. European Weed Research Society. 

2005, 2 pp. 

Ogemah, V.; Reichmuth, Ch.; Buttner, C.; Adler, C.: Effect of neem 

oil on predatory ability of Teretriosoma nigrescens Lewis on Proste

phanus truncates (Horn.). In: Navarro, S.; Adler, C.; Scholler, M.; 

Emekci, M.; Ferizli, A. G.; Stengaard Hansen, L. (eds.): Working 

group 'integrated protection of stored products'. Proceedings of the 

meeting at Kusadasi (Turkey), 16-19 September 2003. Dijon: INRA, 

Bull. OILB srop : IOBC wprs bull. 2004, 27(9), 135-142. 

Oldenburg, E.; Ellner, F. M.: Fusarium mycotoxins in forage maize -

detection and evaluation. Mycotoxin Res. 2005, 21(2), 105-107. 

Opelt, K.; Lottmann, J.; Zachow, C.; Schmidt, S.; Costa, R.; Gotz, M.; 

Smalla, K.; Berg, G.: The impact of soil type and plant species 

on fungal and bacterial diversity. In: Hartmann, A.; Schmid, M.; 

Wenzel, W.; Hinsinger, Ph. (eds.): Perspectives and challenges: 

A tribute to Lorenz Hiltner. International Conference Rhizosphere 

2004, Munich, GSF, 2005, 90. 

Oros-Sichler, M.; Konig, M.; Smalla, K.: Structural diversity of fungal 

communities in the rhizosphere of sugar beet. In: Hartmann, A.; 

Schmid, M.; Wenzel, W.; Hinsinger, Ph. (eds.): Perspectives and 

challenges: A tribute to Lorenz Hiltner. International Conference 

Rhizosphere 2004, Munich, GSF, 2005, 90. 

Osteroth, H.-J.: Der Computer reinigt Behtilter und Leitung. top 

agrar. 2005, (11), 108-111. 

Patel, A.; Staats, B.; Hallmann, J.; Tilcher, R.; Beitzen-Heineke, W.; 

Vorlop, K.-D.: Verkapselung von bakteriellen Antagonisten und eines 

nematophagen Pilzes. Gesunde Pflanzen. 2005, 57(1), 30-33. 

Pelz, H.-J.: A region-specific mutation in VKORCl confers resistance 

in European rodent populations. In: 5th European Vertebrate Pest 

Management Conference. Final Program and Abstracts. 5th European 

Vertebrate Pest Management Conference, Budapest, 05.09.05-

08.09.05. 2005, 27. 

Pelz, H.-J.: Current knowledge of distribution of resistance to 

anticoagulant rodenticides in Germany. In: 5th European Verteb

rate Pest Management Conference. Final Program and Abstracts. 

5th European Vertebrate Pest Management Conference, Budapest, 

05.09.05-08.09.05. 2005, 44. 

Pelz, H.-J.: Ratten und Hausmause als Lebensmittelschadlinge. In: 

Schadlingsbekampfung in der Lebensmittelproduktion. Hamburg: 

Behrs, 2005, 93-94. 

Pelz, H.-J.; Lauenstein, G.; Joermann, G.; Gemmecke, H.; 

Nachtigall, G.: Was tun gegen Ratten und Hausmause? Sach

gerechte Nagetierbekampfung. AID-Heft. 2005, (1517), 42 S. 

Pelz, H.-J.; Rost, S.; Hunerberg, M.; F regin, A.; Heiberg, A.-C.; 

Baert, K.; MacNicoll, A. D.; Prescott, C. V.; Walker, A.-S.; 

Oldenburg, J.; Muller, C. R.: The genetic basis of resistance to 

anticoagulants in rodents. Genetics. 2005, 170(4), 1839-1847. 

Pelz, H.-J.; Rost, S.; Muller, C. R.: Antikoagulantien gegen Nager -

Genmutation vermittelt Resistenz. Prakt. Schadlingsbekampfer. 

2005, 57(12), 8-10. 

Pelz, H.-J.; Rost, S.; Muller, C. R.: DNA-based field monitoring 

of warfarin resistance in rats (Rattus norvegicus). In: 5th Euro

pean Vertebrate Pest Management Conference. Final Program and 

Abstracts. 5th European Vertebrate Pest Management Conference, 

Budapest, 05.09.05-08.09.05. 2005, 49. 

Pestemer, W.: Dr. Friedbernd Geike verstorben. Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(11), 235. 

Pestemer, W.; SuB, A.; Bischoff, G.; Mueller, A. C. W.; Stahler, 

M. (eds.): Anleitung zur Durchfiihrung eines chemisch-biologischen

Monitoring von Pflanzenschutzmitteln in Gewassern der Agrarland

schaft. Braunschweig: Eigenverlag, Ber. Biol. Bundesanst. Land

Forstwirtsch. 2005, (125), 43 S.

Pestemer, W.; SuB, A.; Bischoff, G.; Mueller, A. C. W.; Stahler, M. 

(eds.): Instructions for the implementation of chemical-biological 

monitoring programs for plant protection products in agricultural 

Landscape surface waters. Braunschweig: Eigenverlag, Ber. Biol. 

Bundesanst. Land- Forstwirtsch. 2005, (127), 41 S. 

Pfeilstetter, E.: Bonsaipflanzen aus Japan dUrfen auch weiterhin 

eingefUhrt werden. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 

57(2), 41-42. 

Pfeilstetter, E.: Monitoring and early warning systems for invasive 

alien species in the plant health sector in Europe. In: Alford, D. 

V.; Backhaus, G. F. (eds.): Plant protection and plant health in 

Europe: Introduction and spread of invasive species, Berlin, Ger-· 

many, 09.06.05-11.06.05. Alton, Hampshire: British Crop Protec

tion Council und Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, BCPC 

symposium proceedings, 2005, (81), 113-118. 

169 



170 

Pfeilstetter, E.: Official diagnosis of pests in Germany: recent acti
vities to secure the quality of diagnostic work. Bulletin OEPP /EPPO 
Bulletin. 2005, 35(1), 109-112. 

Pietsch, M.: Ein Gi.itezeichen fur Pelargonien - Amtliches Zertifizie
rungssystem fur Pelargonien in Arbeit. TASPO Gartenbau-Magazin. 
2005, 139(11), 10. 

Pietsch, M.: Soil and biowaste as potential pathways for invasive 
alien species, and regulatory approaches to minimize the risks. In: 
Alford, D. V.; Backhaus, G. F. (eds.): Plant protection and plant 
health in Europe: Introduction and spread of invasive species, 
Berlin, Germany, 09.06.05-11.06.05. Alton, Hampshire: British Crop 
Protection Council und Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, 
BCPC symposium proceedings, 2005, (81), 73-78. 

Pietsch, M.; Brielmeier-Liebetanz, U.: Amtliches Zertifzierungs
systern fur Pelargonien. In: 42. GartenbauwissenschaftUche Tagung. 
Kurzfassungen der Vortrage und Poster. 42. Gartenbauwissenschaft
liche Tagung, Geisenheim, 23.02.05-26.02.05. Deutsche Garten
bauwissenschaftliche Gesellschaft e. V., BHGL-Schriftenr. 2005, 
(23), 17. 

Pliimer, U.: Untersuchungen zu Verhaltensanderungen bei Igeln 
(Erinaceus europaeus L.) durch Aufnahme des Molluskizids Met
aldehyd. Diss. Selbstverlag, *Bielefeld Univ., (Germany). Universi
tatsbibliothek, Fakultat fur Biologie, 2005, 143 S. 

RaBmann, W.: Schadlingsvermeidung durch Verpackungsschutz. In: 
Schadlingsbekampfung in der Lebensmittelproduktion. Schriften
reihe Lebensmittelchemische Gesellschaft. 2005, (26), 104. 

RaBmann, W.: Verfahren zur Fri.iherkennung eines Befalls. In: 
Schadlingsbekampfung in der Lebensmittelproduktion. Schriften
reihe Lebensmittelchemische Gesellschaft. 2005, (26), 77. 

Rautmann, D.: The test procedure for drift reducing sprayers in 
Germany. In: Proceedings of IUPAC-UCR-MAG international work
shop on crop protection chemistry. International workshop on crop 
protection chemistry, San Jose, Costa Rica, 14.02.05-17.02.05. 
2005, 195. 

Rautmann, D.; Herbst, A.: The test procedure for drift reducing 
sprayers in Germany. Book of abstracts. 7th Slovenian Conference 
on Plant Protection, Zrece, 08.03.05-10.03.05. 2005, 11-12. 

Rautmann, D.; Herbst, A.: The test procedure for drift reducing 
sprayers in Germany. In: Lectures and papers presented at the 7th 
Slovenian conference on plant protection. 7th Slovenian conference 
on plant protection, Zrece, Slovenia, 2005, 3-4. 

Redlhammer, S.: Buchbesprechung: Annual Review of Phytopatho
logy, Vol. 42, 2004. Eds.: N. K. Van Alfen, G. Bruening, W. 0. Dawson. 

Annual Review Inc., Palo Alto Calif., USA, 498 S., ISBN 0-8243-
1342-9, ISSN 0066-4286. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
2005, 57(11), 236. 

Redlhammer, S.: Veri:iffentlichungen der Biologischen Bundes
anstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft im Jahr 2004. Nachrichtenbl. 
Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(8), 173-174. 

Reynaud, P.; Baufeld, P.: La chrysomele du mais, Diabrotica virgi

fera Leconte: repartition geographique, identification et biologie. 
Bull. Soc. Sc. Nat. Quest France. 2004, 26(1), 41-54. 

Richter, E.: Can integrated pesticides improve biological control of 
Bemisia tabacci in Euphorbia pulcherrima? In: Enkegaard, A. ( ed.): 
Working Group ,,Integrated Control in Protected Crops, Temperate 
Climate", Proceedings of the meeting at Turku (Finland), 10 - 14 
April 2005. Dijon Cedex: INRA, Bull. OILB srop: IOBC wprs bull. 
2005, 28(1), 209-212. 

Richter, E.; Barbi, M.: Verfahren gegen Weifse Fliegen an Poinset
tien-Stecklingen. Gartnerbi:irse. 2005, (17), 38-40. 

Richter, E.; et.al.: FuE-Vorhaben - Verbundprojekt Ni.itzlinge. Home
page zum BMVEL-Verbundvorhaben ,,Ni.itzlinge II", Stand Juni 2005. 
http://www.bba.de/projekte/nuetzli nge/nuetzl_start. htm, 2005. 

Richter, E.; Hammes, M.: Tagung zum biologisch-integrierten 
Pflanzenschutz in Europa. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
2005, 57(12), 254-255. 

Riepert, F.: Bodenleben und Pflanzenschutz - Wird ein Risikopoten
zial durch das vorhandene Methodenspektrum entdeckt? In: Boden
Leben und Bodenfruchtbarkeit. Stand des Wissens und zuki.inftige 
Herausforderungen. Tagungsband zur Fachveranstaltung von ilu und 
GKB. Fachveranstaltung von ilu und GKB, Bonn, Germany, Bonn: 
Institut fi.ir Landwirtschaft und Umwelt, 2005,(10), 93-106. 

Roberts, S. J.; Koch, E.; Schmitt, A.; Amein, T.; Wright, S.: 

Screening biocontrol agents for control of seed-borne bacterial 
pathogens of carrots and brassicas. In: Biologische Bundesanstalt 
fi.ir Land- und Forstwirtschaft (ed.): 1st International symposium on 
biological control of bacterial diseases. Darmstadt, Germany 23-26 
October 2005. Braunschweig: Eigenverlag, Ber. Biol. Bundesanst. 
Land- Forstwirtsch. 2005, (128), 44-45. 

Rodemann, B.: Lebenszyklus von Septoria tritici. DLG-Mitt. 2005, 
(2), 43. 

Rodemann, B.: Sortenresistenz starker beachten. DLG-Mitt. 2005, 
(2), 50-52. 

Rodemann, B.; Bartels, G.: Ahrenfusariosen im Winterweizen -
Biologie, Sortenleistung und fungizide Bekampfung. Landwirtschaft 
ohne Pflug. 2005, (2), 10-16. 

Rodemann, B.; Bartels, G.: Fusarien: Die wichtigsten Fragen im 
Herbst. DLG-Mitt. 2005, (8), 48-49. 

Rodemann, B.; Bartels, G.: Fusarium-Management im Maisanbau -
Neue Strategien im Pflanzenschutz. Land und Forst. 2005, (Spee. 
no), 23-25. 



Rodemann, B.; Bartels, G.: Integrierte Strategien zur Bekampfung 
von Ahrenfusarium und Septoria tritici. Besser ernten mit resisten
ten Sorten. Sonderbroschiire. Mann Verlag, 2005, 24. 

Rodemann, B.; Mielke, H.; Engelke, T.: Mutterkorn - vorbeugen 
statt reinigen. DLG-Mitt. 2005, (9), 48-51. 

RoBberg, D.; Eckert, H.; Gernand, U.: Umweltsicherungssystem 
Landwirtschaft (USL). Teilgebiet: quantitative Bewertung der 
Pflanzenschutzintensitat in einem landwirtschaftlichen Betrieb. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(6), 121-125. 

RoBberg, D.; Jorg, E.; Falke, K.: SIMONTO - ein neues Onto
genesemodell fiir Wintergetreide und Winterraps. Nachrichtenbl. 
Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(4), 74-80. 

Rott, M. E.; Jelkmann, W.: Little cherry virus-2: Sequence and 
genomic organization of an unusual member oHhe Closteroviridae. 
Arch. Viral. 2005, 150(1), 107-123. 

Russo, A.; Felici, C.;Toffanin, A.; Gotz, M.; Collados, C.; Barea,J. M.; 

Moenne-Loccoz, Y.; Smalla, K.; Vanderleyden, J.; Nuti, M.: 

Effect of Azospirillum inoculants on arbuscular mycorrhiza 
establishment in wheat and maize plants. Biol. Fertil. Soils. 2005, 
41(5), 301-309. 

Ruther, J.; Mayer, C. J.: Response of garden chafer, Phyllopertha 

horticola, to plant volatiles: from screening to application. Entomol. 
Exp. Appl. 2005, 115, 51-59. 

Scatigna, M. A. E.; Poliseno, M.; Vlora, A.; Zimmermann, G.; 

Tarasco, E.: Entomopathogenic fungi in riparian soils of Ofanto 
River (Italy, Apulia Region). In: Triggiani, 0. (ed.): Invertebrate 
pathogens in biological control: Present and future. 10. European 
meeting: Insect pathogens and insect parasitic nematodes, 
Locorotondo, Bari, 10.06.05-15.06.05. IOBC/WPRS Working Group, 
2005, 135. 

Schafer, K.; Schrader, G.; Unger, J.-G.: Neue, iiberarbeitete Fas
sung des Internationalen Pflanzenschutziibereinkommens tritt am 
2. Oktober 2005 in Kraft. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd.
2005, 57(12), 255-256.

Schenke, D.; Baier, B.; Scharnhost, T.: Effects of imidacloprid used 
as a seed dressing on Poecilus cupreus using improved laboratory 
test design. In: 15th Annual meeting of SETAC Europe, Lille, France, 
22.05.05-26.05.05. 2005, 153 p. 

Schepetilnikov, M. V.; Manske, U .;Solovyev, A. G.; Zamyatnin,A. A.Jr.; 

Schiemann, J.; Morozov, S. Yu.: The hydrophobic segment of Potato 
virus X TGBp3 is a major determinant of the protein intracellular 
trafficking. J. Gen. Viral. 2005, 86, 2379-2391. 

Schiemann,J.; Stamp, P.; Foueillassar, X.; Atanassov, A.; Renard, M.; 

Pierre, J.; Gleba, Y.; Bock, R.; Curtis, M.; Gressel, J.: Bio
logical containment systems for genetically modified plants. In: 
Messean, A. (ed.): Proceedings of the Second International Con
ference on Co-existence between GM and non-GM based agricultural 
supply chains. Montpellier, Frankreich, 14.11.05-15.11.05. 2005, 
105-108.

Schlang, J.: Anbau von Raps in Zuckerriibenfruchtfolgen. Zucker
riibe. 2005, 54(5), 254-256. 

Schlang, J.: Was Leisten neue Riibensorten gegen Nematoden? top 
agrar. 2005, 52-53. 

Schmidt, H.-H.; Pallutt, W.: Nachruf fiir Helene Thiem. Nachrich
tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(2), 42-43. 

Schmitt, A.: Resistenzinduktion mit Milsana: Wissenschaft und 
Praxis. In: Kiihne, S.; Friedrich, B. (eds.): Pflanzenschutz im 
okologischen Landbau - Probleme und Losungsansatze - Zehntes 
Fachgesprach am 22. Februar 2005 in Kleinmachnow: Erstellung 
einer Datenbank iiber Pflanzenstarkungsmittel fiir das Internet. 
Braunschweig: Eigenverlag, Ber. Biol. Bundesanst. Land- Forst
wirtsch. 2005, (126), 31-35. 

Schmitt, A.; Amein, T.; Wright, S. A. I.; Tinivella, F.; Gullino, M. L.; 

Wolf,J. van der; Groot, S. P. C.; Roberts, S.; Jahn, M.; Kromphardt, C.; 

Forsberg, G.; Werner, S.; Wikstrom, M.; Krauthausen, H.J.; Koch, E.: 

Gemiisesaatgutbehandlungen fiir den Okologischen Landbau. In: 
5. Symposium Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau,
Wien, Austria, 19.09.05-22.09.05. Deutsche Phytomedizinische
Gesellschaft, 2005, 39.

Schmitt, A.; Ibarra, F.; Francke, W.: Resistance-inducing constituen
ts in extracts of Reynoutria sachalinensis. In: Dehne, H.-W.; Gisi, U.; 

Kuck, K. H.; Russell, P. E.; Lyr, H. (eds.): Modern fungicides and 
antifungal compounds IV. 14th International Reinhardsbrunn Sym
posium, Friedrichroda, Thuringia, Germany, 25.04.04-29.04.04. 
Alton: BCPC, 2005, 259-262. 

Schmitt, A.; Seddon, B.: Biocontrol of plant pathogens with micro
bial BCAs and plant extracts - advantages and disadvantages of 
single and combined use. In: Dehne, H.-W.; Gisi, U.; Kuck, K. H.; 

Russell, P. E.; Lyr, H. (eds.): Modern fungicides and antifungal 
compounds IV. 14th International Reinhardsbrunn Symposium, 
Friedrichroda, Thuringia, Germany, 25.04.04-29.04.04. Alton: BCPC, 
2005, 205-225. 

Schmutterer, H.; Huber, J. (eds.): Natiirliche Schadlingsbekamp
fungsmittel. Stuttgart: Ulmer, 2005, 263 p. 

Schneider, B.; Berwarth, C.; Hanke, V.; Jelkmann, W.: Engineering 
of transgenic apple cultivars by expression of human lactoferrin to 
study effects on Erwinia amylovora. In: Biologische Bundesanstalt 
fiir Land- und Forstwirtschaft ( ed.): 1st International symposium on 
biological control of bacterial diseases. Darmstadt, Germany 23-26 
October 2005. Braunschweig: Eigenverlag, Ber. Biol. Bundesanst. 
Land- Forstwirtsch. 2005, (128), 75. 

171 



172 

Schneider, B.; Torres, E.; Martin, M. P.; Schroder, M.; Behnke, H. D.; 

Seemiiller, E.: Candidatus Phytoplasma pini, a novel taxon from 

Pinus silvestris and Pinus halepensis. Int. J. Syst. Evol. Microbial. 

2005, 55, 303-307. 

Schober-Butin, B.; Hoppner, E.: Hoppner Elisabeth: In: Robbe

len, G. (ed.): Biographisches Lexikon zur Geschichte der Pflanzen

ziichtung. Falge 3: Mit einem Gesamtverzeichnis aller Biographien 

der 1. - 3. Falge. Gottingen: Gesellschaft fiir Pflanzenziichtung, 

Vortrage fiir Pflanzenziichtung. 2004, (66), 81-82. 

Schoenmuth, B.; Klimusch, A.; Pestemer, W.; Buettner, C.: 

Untersuchungen zum Bodensanierungspotenzial van Baumen fiir 

TNT-Altlasten (Poster 22). In: 5. Symposium Phytomedizin und 

Pflanzenschutz im Gartenbau, Wien, Austria, 19.09.05-22.09.05. 

Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, 2005, 124-125. 

Scholler, M.; Prozell, 5.; Reichmuth, Crt.; Dau, B.; Rossberg, D.; 

Steidle, J. L. M.: Voel 1.0: A decision-support software for pro

tection of organic stored-products. In: Stengaard-Hansen, L.; 

Wakefield, M.; Lukas, J.; Stejskal, V. (eds.): Proceedings of the 5th 

meeting of working group 4 of COST action 842. 5th Meeting of wor

king group 4 of COST action, Barcelona, Spain, 27 .10.04-28.10.04. 

Prague: Research Institute of Crop Protection, 2005, 35-40. 

Scholz, M.; Ruge-Wehling, B.; Habekuss, A.; Pendinen, G.; Flath, K.; 

GroBe, E.; Wehling, P.: The secondary genepool of Barley as gene 

donor for crop improvement. In: First International Conference on 

Crop Wild Relative Conservation and Use, Agrigento, Sicily, Italy, 

14.09.05-17.09.05. 2005. 

Schrader, G.: Adaptation of regional pest risk assessment to the 

revised ISPM No. 11. In: Identification of risks and management 

of invasive alien species using the IPPC framework, Braunschweig, 

Germany, Rome: Secretariat of the IPPC, FAQ, 2005, 110-113. 

Schrader, G.: EPPO Panel ,,Invasive gebietsfremde Arten" und 

internationaler Workshop ,,Invasive Plants in Mediterranean Type 

Regions of the World". Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 

57(8), 175. 

Schrader, G.: Invasive alien plants in Europe - how can they be 

regulated? In: International Workshop Invasive Plants in Mediter

ranean Type Regions of the World, Meze, France, Stralsburg: Sarah 

Brunel, Council of Europe Publishing, 2005, 92-96. 

Schrader, G.: Pest risk analysis in Europe - how can risks of in

vasive alien species be assessed and managed? In: Alford, D. V.; 

Backhaus, G. F. (eds.): Plant protection and plant health in Europe: 

Introduction and spread of invasive species, Berlin, Germany, 

09.06.05-11.06.05. Alton, Hampshire: British Crop Protection Coun

cil und Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, BCPC symposium 

proceedings, 2005, (81), 29-34. 

Schrader, G.; Kehlenbeck, H.: FRONTIS Workshop "Economics of 

plant health" an der Universitat Wageningen. Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(11), 234-235. 

Schrader, G.; Unger, J.-G.: Standardsetzungsverfahren im Rahmen 

des Internationalen Pflanzenschutziibereinkommens. Nachrichten

bl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(10), 211-212. 

Schroder, T.: 'Phytophthora ramorum: the Interested Organisations 

Meeting One Year On' - ein Dienstreisebericht. Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(4), 99-100. 

Schroder, T.; Benker, U.; Bogel, C.; Blaschke, M.: Der Asiatische 

Laubholzbockkafer (Anoplophora glabripennis MOTSCHULSKY) in 

Deutschland - Aktuelle Situation, Diagnose und Verwechslungs

hinweise. In: Dujesiefken, D.; Kockerbeck, P. (eds.): Jahrbuch 

der Baumpflege 2005: das aktuelle Nachschlagewerk fiir die Baum

pflege. Braunschweig: Thalacker-Medien, Jahrbuch der Baumpflege. 

2005, 181-188. 

Schroder, T.; Bogel, C.; Benker, U.: Occurrence of the Asian Long

horned Beetle Anoplophoru. g/abripennis in Germany. Online procee

dings of EPPO Conference on Phytophthora ramorum and other forest 

pests. In: EPPO Conference on Phytophthora ramorum and other 

forest pests, Falmouth, Cornwall, GB, 05.10.05-07 .10.05. 2005. 

Schroder, T.; Pfeilstetter, E.: Ergebnisse der Erhebungen zum 

Auftreten des Kiefernholznematoden Bursaphelenchus xylophilus 

in Deutschland und der EU im Jahre 2004. Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(5), 115. 

Schroder, T.; Pfeilstetter, E.: Ergebnisse der Erhebungen zum 

Auftreten des Quarantaneschadorganismus Phytophthora ramorum 

in Deutschland und der EU im Jahre 2004. Nachrichtenbl. Deut. 

Pflanzenschutzd. 2005, 57(4), 99. 

Schroder, T.; Wulf, A.; Nachtigall, G.: Asiatischer Laubholzbock

kafer - Informationsblatt der BBA, GALK und FLL. Braunschweig: 

Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, 2005, 6 S. 

Schultz, B.; Ellner, F. M.; Gossmann, M.; Biittner, C.: Beziehungen 

zwischen Virulenz und Mykotoxinbildung van Fusarium sambu

cinum-!solaten in infizierten Kartoffelknollen. In: 5. Symposium 

Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau, Wien, Austria, 

19.09.05-22.09.05. Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, 2005. 

Schultz, B.; Ellner, F. M.; Gossmann, M.; Biittner, C.: Pathoge

nitat- und Mykotoxinuntersuchungen mit dem Trockenfauleerreger 

Fusarium sambucinum an Kartoffeln. In: Proceedings. 27. Mykoto

xinworkshop, Dortmund, Germany, 13.06.05-15.06.05. 2005, 77. 

Schumacher, J.; Leonhard, S.; Rust, S.: Phytophthora- und Py

thium-Isolate im Pathogenitatstest mit dreijahrigen Erlenpflanzen 

(Alnus glutinosa) - Erregervirulenz und Wirtsreaktionen. Nachrich

tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(10), 193-199. 

Schuster, R.; Ellner, F. M.: Untersuchungen zum Einfluss der Bliite 

auf die Toxinbildung im Getreide. In: Proceedings. 27. Mykotoxin

workshop, Dortmund, Germany, 13.06.05-15.06.05. 2005, 31. 



Schutte C.; Bj0rnson, S.; Kleespies, R. G.; Huger, A. M.: Natural 
enemies applied in biological pest control: pathogens in field and 
mass-reared populations. In: Papierok, B. (ed.): Working Group 
,,Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes", 9th European 
Meeting ,,Growing Biocontrol Markets - Challenge Research and 
Development" at Schloss Salzau, Kiel (Germany), 23-29 May 2003. 
Dijon Cedex: !NRA, Bull. OILB srop : IOBC wprs bull. 2005, 28(3), 
185-188.

Scurrah, M. L.; Niere, B.; Bridge, J.: Nematode parasites of So
lanum and sweet potatoes. In: Luc, M.; Sikora, R. A.; Bridge, J. 

(eds.): Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agri
culture. 2. ed., CAB! Publishing, 2005, 193-219. 

Seckerdieck, A.; Walther, B.; Halle, S.: Alternative use of two 
different roost types by a maternity colony of the lesser horseshoe 
bat (Rhinolophus hipposideros). Mammalian Biology. 2005, 70(4), 
201-209.

Seibold, A.; Giesen, N.; Jelkmann, W.: Antagonistic activity of 
different yeast spp. against Erwinia amylovora. In: Biologische 
Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft (ed.): 1st International 
symposium on biological control of bacterial diseases. Darmstadt, 
Germany 23-26 October 2005. Braunschweig: Eigenverlag, Ber. Biol. 
Bundesanst. Land- Forstwirtsch. 2005, (128), 46. 

Siekmann, G.; Hommes, M.: Schutz vor GemUsefliegen mittels Ein
flugbarrieren? In: 42. Gartenbauwissenschaftliche Tagung ,,Chancen 
und Grenzen der nichtinvasiven Qualitatsanalytik im Gartenbau 
- Wie ist Produktqualitat messbar?": Kurzfassungen der Vortrage
und Poster. 42. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Geisenheim,
23.02.05-26.02.05. BDGL-Schriftenreihe, 2005, (24), 59.

Siekmann, G.; Hommes, M.: Schutz vor GemUsefliegen mittels 
Einflugbarrieren? In: Tagungsfiihrer - Kurzfassungen der Entomo
logentagung. Entomologen-Tagung der DGaaE, Dresden, Germany, 
21.03.05-24.03.05. Deutsche Gesellschaft fiir allgemeine und an
gewandte Entomologie e.V., 2005, 229. 

Siekmann, G.; Hommes, M.: Strohmulch gegen Blattlause im 
GemUsebau. In: HeB, J.; Rahmann, G. (eds.): Ende der Nische. 
8. Wissenschaftstagung Okologischer Landbau, Kassel, 01.03.05-
04.03.05. Kassel Univ. Press, 2005, 177-178.

Singleton, G. R.; Brown, P. R.; Pech, R. P.; Jacob, J.; Mutze, G. 

J.; Krebs, C. J.: One hundred years of eruptions of house mice 
in Australia - a natural biological curio. Biological journal of the 
linnean society. 2005, 84, 617-627. 

Singleton, G. R.; Sudarmaji; Jacob, J.; Krebs, C. J.: An analysis 
of the effectiveness of integrated management of rodents in redu
cing damage to lowland rice crops in Indonesia. Agricult. Ecosys. 
Environ. 2005, 107, 75-82. 

Smalla, K.; Heuer, H.; Milling,A.; Giitz, M.; Schloter, M.; Lottmann,J.; 

Berg, G.: Are microbial communities affected by genetically modi
fied plants? In: Emden, H. F. van; Gray, A. J. (eds.): GM crops -
ecological dimensions. Wellesbourne: Association of applied bio
logists, Aspects of Applied Biology. 2004, 74, 129-140. 

Soylu, S.; Soylu, E. M.; Baysal, ti.; Zeller, W.: Antibacterial acti
vities of essential oils from medicinal plants against the growth of 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. In: Biologische 
Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft (ed.): 1st International 
symposium on biological control of bacterial diseases. Darmstadt, 
Germany 23-26 October 2005. Braunschweig: Eigenverlag, Ber. Biol. 
Bundesanst. Land- Forstwirtsch. 2005, (128), 76. 

SpieB, H.; Jahn, M.; Koch, E.; Leopold, J.; Muller, K.-J.; Reiners, E.; 

Vogt-Kaute, W.; Waldow, F.; Wachter, R.; Wilbois, K.-P.: Projekt 
IV: Entwicklung und Darstellung van Strategieoptionen zur Behand
lung van Saatgut im Okologischen Landbau. Jahresilericht: Institut 
fiir Biologisch-Dynamische Forschung (IBDF). 2005, 15. 

Sporleder, M.; Kroschel, J.; Huber, J.; Lagnaoui, A.: An impro
ved method to determine the biological activity (LC50) of the 
granulovirus PoGV in its host Phthorimaea operculella. Entomo
logia Experimentalis et Applicata. 2005, 116(3), 191-197. 

Sporleder, M.; Mamani, D.; Huber, J.; Kroschel, J.: Interactions 
between the granulovirus PoGV and Bacillus thuringiensis (Berliner) 
against the potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Zeller). 
In: SIP 2005: Invertebrate pathology with latitude. 38th Annu
al Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, Anchorage, 
Alaska, 07 .08.05-11.08.05. 2005, 84-85. 

Stachewicz, H.; F lath, K.; Niepold, F.: Methoden zur Bewertung 
der Kartoffelkrebsresistenz. Kartoffelbau. 2005, (6), 1-6. 

Stachewicz, H.; Malinowska, E.: Identitat des Kartoffelkrebspa
thotypen in Polen mit Pathotyp 1 in Deutschland. Nachrichtenbl. 
Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(3), 66. 

Steck, U.; Block, T.; Burghause, F.; Frosch, M.; Goltermann, S.; 

Heger, M.; Heimbach, U.; Hommes, M.; Lauenstein, G.; Raupach, 

G. S.: I.28 (2) (Juni 2005) EPPO-Richtlinie PP 1/229 (1) Blattlause
an Leguminosen. http://www.bba.de/eppo/i_28.pdf, 2005, 11 S.

Steck, U.; Block, T.; Burghause, F.; Frosch, M.; Goltermann, S.; 

Heger, M.; Heimbach, U.; Lauenstein, G.; Raupach, G. S.: I.13 
(2) (Juni 2005) EPPO-Richtlinie PP 1/228 (1) Blattlause an RUben.
http://www.bba.de/eppo/i_13. pdf, 2005, 10 S.

Steinbach, P.; Kreye, H.; Wolf, G. A.: Bundesweites 'Verticillium

Monitoring' Bewertung van Diagnosesicherheit und Risikofaktoren. 
Raps. 2005, 23(1), 20-26. 

Steinmiiller, S.; Sieber, M.; Muller, P.; Heinicke, D.; Buttner, C.; 
Busch, G.: Untersuchungen zur Kompostierung von Abfallen aus 
der kartoffelverarbeitenden Industrie. In: 5th Symposium Phytome
dizin und Pflanzenschutz im Gartenbau, Wien, Austria, 19.09.05-
22.09.05. 2005, 107. 

173 



174 

Stephan, D.; Schmitt, A.; Martins Carvalho, S.; Seddon, B.; Koch, 

E.: Evaluation of biocontrol preparations and plant extracts for 
the control of Phytophthora infestans on potato leaves. European 
Journal of Plant Pathology. 2005, 112(3), 235-246. 

Strauss, A.: The effects of reduced fox abundance on bush rat be
haviour. Diplomarbeit. Jena: Selbstverlag, *Friedrich-Schiller-Univ., 
Jena (Germany), Universitatsbibliothek, 2005, 36 p. 

Strauss, A.; Solmsdorff, K. Y.; Jacob, J.: Behavioural response 
of bush rats to the management of introduced predators. In: Final 
Program and Abstracts. 5th European Vertebrate Pest Management 
Conference, Budapest, 05.09.05-08.09.05. 2005, 29. 

Strauss, A.; Solmsdorff, K. Y.; Jacob, J.: Rats on the run? - The 
effects of red fox abundance and cover on bush rat behaviour. In: 
Jahrestagung der Gesellschaft fUr Okologie, Regensburg, Germany, 
19.09.05-22.09.05. 2005, 141. 

Strumpf, T.; Buchhorn, R.; Lesemann, D.-E.: Auftreten des Co
lombian Datura Virus an Tabak (Nicotiana tabacum cv. 'Virgin1 
im Freiland in Deutschland. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
2005, 57(1), 1-3. 

Suss, A.; Bischoff, G.; Pestemer, W.; Mueller, A. C. W.; Stahler, M.: 

Vorstellung einer Anleitung zur Durchfiihrung eines chemisch-bio
logischen Monitoring von Pflanzenschutzmitteln in Gewassern der 
Agrarlandschaft. In: 10. SETAC-GLB Tagung. Prozesse verstehen -
Risi ken bewerten, Basel, Switzerland, 28.09.05-30.09.05. 2005, 99. 

Tapondjou, A. L.; Adler, C.; Djoukeng, J. D.; Bouda, H.; 

Reichmuth, Ch.: Comparative potential of powders and essen
tial oils from leaves of attack by Callosobruchus maculates and 
C. chinensis (Coleoptera, Bruchidae). In: Navarro, S.; Adler, C.;

Scholler, M.; Emekci, M.; Ferizli, A. G.; Stengaard Hansen L. (eds.):
Working group 'integrated protection of stored products'. Procee
dings of the meeting at Kusadasi (Turkey), 16-19 September 2003.
Dijon: INRA, Bull. OILB srop : IOBC wprs bull. 2004, 27(9), 117-125.

Tei, F.; Pannacci, E.; Cirujeda, A.; Dobrzanski, A.; F roud

Williams, R. J.; Rocha, F.; Ruuttunen, P.; Sanseovic, T.; Simoncic, T.; 

Torma, T.; van der Weide, R.; Verschwele, A.; Zaragoza, C.; 

Neuweiler, R.: Weeds and weed management in cabbages. In: 13th 
European Weed Research Society Symposium, Bari, Italy, 20.06.05-
23.06.05. European Weed Research Society, 2005, 2 pp. 

Thieme, R.; Rakosy-Tican, L.; Gavrilenko, T.; Antonova, O.; 

Heimbach, U.; Schubert, J.; Nachtigall, M.; Thieme, T.: Utilization 
of the resistance to pathogens and pests in wild species of Solanum 

for breeding potatoes. In: Abstracts of papers and posters. 16th 
Triennial conference of the EAPR, Bilbao, Spain, 17 .07 .05-22.07 .05. 
European association for potato research, 2005, 1, 246-250. 

T rautwein, F.; Garber, U.: Ergebnisse von Sortenpriifungen mit 
Johanniskraut (Hypericum perforatum L. ). Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 2005, 57(4), 69-73. 

Ufer, T.; Werres, S.; Kaminski, K.; Wagner, S.; Posner, M.; 

Wessels, H.-P.; Brand, T.; Beltz, H.; Liittmann, R.; F ittje, S.: 

Filtration von Recyclingwasser in Containerbaumschulen zur nicht
chemischen Bekampfung von Phytophthora spp. im Wasser. In: 5. 
Symposium Phytomedizin und Pflanzenschutz im Gartenbau, Wien, 
Austria, 19.09.05-22.09.05. Deutsche Phytomedizinische Gesell
schaft, 2005, 147-148.

Unger, J.-G.: The EU phytosanitary system and invasive alien spe
cies. In: Alford, D. V.; Backhaus, G. F. (eds.): Plant protection and 
plant health in Europe: Introduction and spread of invasive species, 
Berlin, Germany, 09.06.05-11.06.05. Alton, Hampshire: British Crop 
Protection Council und Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, 
BCPC symposium proceedings, 2005, (81), 81-86. 

Unger, J.-G.: The EU phytosanitary system and the CBD guiding prin
ciples on invasive alien species. In: Identification of risks and ma
nagement of invasive alien species using the IPPC framework, Braun
schweig, Germany, Rome: Secretariat of the IPPC, FAQ, 2005, 56-62. 

Unger, J.-G.: Workshop zu Ausfuhrverfahren und zur ,, Ausstellung 
von Pflanzengesundheitszeugnissen" am 8. / 9. Marz 2005 in der 
BBA. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(5), 115. 

Unger, J.-G.; Baufeld, P.: Bilaterales Fachgesprach in Osterreich zu 
Diabrotica. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(1), 10. 

Unger, J.-G.; Hallmann, J.; Niere, B.: Grundlegende Neufassung der 
EG-Richtlinie Kartoffelzystennematoden in Aussicht. Nachrichtenbl. 
Deut. Pflanzenschutzd. 2005, 57(2), 42. 

Utomo, C.; Werner, S.; Niepold, F.; Deising, H. B.: Identification of 
Ganoderma, the causal agent of basal stem rot disease in oil palm 
using a molecular method. Mycopathologia. 2005, 159, 159-170. 

Vaira, A. M.; Accotto, G. P.; Gago-Zachert, S.; Garcia, M. L.; Grau, 

O.; Milne, R. G.; Morikawa, T.; Natsuaki, T.; Torok, V.; Verbeek, 

M.; Vetten, H. J.: Ophiovirus. In: Fauquet, C. M.; Mayo, M. A.; 

Maniloff, J.; Desselberger, U.; Ball, L. A. (eds.): Virus taxonomy. 
8th Report of the international committee on taxonomy of virus 
(ICTV). London: Academic Press, 2005, 673-679. 

Valenzuela, S.; Laucke, G.; Schiemann, J.: Transformation of 
Nicotiana benthamiana with different BWYV (Beet western yellows 
virus) sequences to test for virus resistance. Plant Cell, Tissue and 
Organ Culture. 2005, 82, 169-178. 

Verhoeven, J. Th. J.; Roenhorst, J. W.; Lesemann, D.-E.; Koenig, R.: 

Physalis mottle virus infection of tomato in Nebrasca, USA. Abstract 
book and programm of 2nd joint conference of the international 
working groups on legume (IWGLV) and vegetable viruses, Fort 
Lauderdale, Florida, USA, 10.04.05-14.04.05. 2005, 37. 

Verschwele, A.: Unkrautregulierung mit Herbiziden - Chancen und 
Risiken fUr den Okologischen Landbau. In: HeB, J.; Rahmann, G. 

(eds.): Ende der Nische. 8. Wissenschaftstagung Okologischer Land
bau, Kassel, 01.03.05-04.03.05. Kassel Univ. Press, 2005, 291-294.



Verschwele, A.; Zwerger, P.: Effects of organic farming on weed 
abundance - long-term results from a site in Northern Germany. 
In: 13th European Weed Research Society Symposium, Bari, Italy, 
20.06.05-23.06.05. European Weed Research Society, 2005, 2 pp. 

Vetten, H. J.: Viren bedeutend fur den Miihrenanbau? GemUse. 
2005, 41{3), 26-27. 

Vetten, H. J.; Chu, P. W. G.; Dale, J. L.; Harding, R.; Hu, J.; 
Katul, L.; Kojima, M.; Randles, J. W.; Sano, Y.; Thomas, J. E.: 
Nanoviridae. In: Fauquet, C. M.; Mayo, M. A.; Maniloff, J.; Des
selberger, U.; Ball, L. A. (eds.): Virus taxonomy. 8th Report of 
the international committee on taxonomy of virus (ICTV). London: 
Academic Press, 2005, 343-352. 

Vilcinskas, A.; Gross, J.: Drugs from bugs: The use of insects as 
a valuable source of transgenes with potential in modern plant 
protection strategies. J. Pest Sci. 2005, 77(4), 181-185. 

Vogt, H.: Results from a field study to monitor effects of spinosad 
on the natural community in an apple orchard. Bull. OILB srop: 
IOBC wprs bull. 2005, 28(7), 407. 

Vogt, H.; Muther, J.: Sampling methods in orchard trials: A com
parison between beating and inventory sampling. Bull. OILB srop: 
IOBC wprs bull. 2005, 28{7), 430. 

Wachter, R.; Wolf, G.; Koch, E.: Charakterisierung der Resistenz 
van Winterweizensorten gegenUber Steinbrand (Tilletia caries). In: 
HeB, J.; Rahmann, G. (eds.): Ende der Nische. 8. Wissenschafts
tagung Okologischer Landbau, Kassel, 01.03.05-04.03.05. Kassel 
Univ. Press, 2005, 121-124. 

Wagner, S.; Kaminski, K.; Idczak, E.; Werres, S.: Host-range stu
dies of the pathogen Phytophthora ramorum on ornamental plants. 
In: Alford, D. V.; Backhaus, G. F. (eds.): Plant protection and plant 
health in Europe: Introduction and spread of invasive species, 
Berlin, Germany, 09.06.05-11.06.05. Alton, Hampshire: British Crop 
Protection Council und Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, 
BCPC symposium proceedings, 2005, {81), 291-292. 

Walther, B.; Pelz, H.-J.: Abwehr van Wi.ihlmausschaden im iiko
logischen Obstbau: Abschlussbericht Forschungsbericht 02 OE 108 
im Bundesprogramm Okologischer Landbau. Bonn: Geschaftsstelle 
Bundesprogramm Okologischer Landbau, Bundesanstalt fur Land
wirtschaft und Ernahrung (BLE), 2005, 28 S. http://www.orgprints. 
org/4555. 

Walther, B.; Pelz, H.-J.: Aussichten des Einsatzes van Migra
tionsbarrieren zur Abwehr van WUhlmausschaden im iikologischen 
Obstbau. In: HeB, J.; Rahmann, G. (eds.): Ende der Nische. 8. 
Wissenschaftstagung Okologischer Landbau, Kassel, 01.03.05-
04.03.05. Kassel Univ. Press, 2005, 99-102. 

Walther, B.; Pelz, H.-J.; Malevez, J.: Design and implementation 
of migration barriers to protect orchards from vole damage. In: 5th 
European Vertebrate Pest Management Conference. Final Program 
and Abstracts. 5th European Vertebrate Pest Management Con
ference, Budapest, 05.09.05-08.09.05. 2005, 67. 

Wehmann, H.-J.: Reinigung van Pflanzenschutzgeraten. GemUse. 
2005, 41{3), 16-18. 

WeiBbecker, B.; Schroder, T.; Apel, K.-H.; Schutz, S.: Perception 
of host odours by forest pests: comparison of a wood breeding 
beetle (Monochamus galloprovincialis) and a bark breeding beetle 
(Phaenops cyanea). In: Tagungsfuhrer - Kurzfassungen der Entomo
logentagung. Entomologentagung der DGaaE, Dresden, 21.03.05-
24.03.05. Deutsche Gesellschaft fur allgemeine und angewandte 
Entomologie e. V., 2005, 201. 

Werres, 5.: Aktuelle Informationen zu Phytophthora kernoviae.

http://www.bba.de/inst/g/pkernoviae/p_kernoviae.pdf, 2005. 

Werres, S.; Kaminski, K.: Characterisation of European and North 
American Phytophthora ramorum isolates due to their morphology 
and mating behaviour in vitro - with heterothallic Phytophthora 

species. Mycol. Res. 2005, 109(8), 860-871. 

Werres, S.; Kaminski, K.; Wagner, S.: Phytophthora ramorum - ein 
neuer Schaderreger an Gehiilzen - Aktuelle Informationen. http:// 
www.bba.de/inst/g/pramorumneu/pramorumstart.pdf, 2005. 

Werres, S.; Wagner, S.: Aktuelle Informationen zu Phytophthora

ramorum - ein Dienstreisebericht aus den USA. Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 2005, 57(11), 228-232. 

Wilbois, K.-P.; SpieB, H.; Vogt-Kaute, W.; Jahn, M.; Waldow, F.; 
Koch, E.; Wachter, R.; Muller, K.-J.: Vermeidung van saatgutbUr
tigen Krankheiten: Strategien fi.ir den Oko-Landbau. In: HeB, J.; 
Rahmann, G. (eds.): Ende der Nische. 8. Wissenschaftstagung Oko
logischer Landbau, Kassel, 01.03.05-04.03.05. Kassel Univ. Press, 
2005, 149-152. 

Winter, S.; Hamacher, A.; Engelmann, J.; Lesemann, D.-E.: An
gelonia flower mottle, a new disease of Angelonia angustifolia 

caused by a hitherto unknown carmovirus. New Disease Reports. 
2005, 12, 93. 

Winter, S.; Shahraeen, N.; Koerbler, M.; Lesemann, D.-E.: Cha
racterization of tomato fruit yellow ring virus: a new Tospovirus 
species infecting tomato in Iran. New Disease Reports. 2005, 11, 30. 

Wolf, J. M. van der; Beckhoven, J. R. C. M. van; Hukkanen, A.; 
Karjalainen, R.; Muller, P.: Fate of Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus, the causal organism of bacterial ring rot of potato, in 
weeds and field crops. J. Phytopathol. 2005, 153(6), 358-365. 

175 



176 

Wolf, J. M. van der; Elphinstone, J. G.; Stead, D. E.; Metzler, P.; 

Muller, P.; Hukkanen, A.; Karjalainen, R.: Epidemiology of Clavi

bacter michiganensis subsp. sepedonicus in relation to control of 
bacterial ring rot. Wageningen: Report: Plant Research Internati
onal. 2005, (95), 30 p. 

Wulf, A.: Esskastanienwalder sind gefahrdet. Landwirtschaftliches 
Wochenblatt. 2005, 17, 45-46. 

Wulf, A.: Kastanienrindenkrebs breitet sich aus. Lebensraum. 2005, 
(4), 6. 

Wulf, A.; Pehl, L.: Die aktuelle Waldschutzsituation in der Bundes
republik Deutschland. Umweltpanorama. 2005, 8, 5-8. 

Wulf, A.; Pehl, L.: Schaderreger an der Rosskastanie neben der 
Miniermotte. LWF Wissen. 2005, (48), 21-27. 

Wulf, A.; Pehl, L.: Waldschutzsituation 2004 in der Bundesrepublik 
Deutschland - Obersicht und Ausblick fUr 2005. Forst und Holz. 
2005, 60, 145-149. 

Wulf, A.; Pehl, L.: Zurn Auftreten wertmindernder dunkler Holzver
farbungen in gesunden Fichten. AFZ: Der Wald. 2005, (6), 288-289. 

Wulf,A.; Pehl, L.;Scheidemann, U.: Eichenprozessionsspinner. Braun
schweig: Biologische Bundesanstalt fUr Land- und Forstwirtschaft, 
2005, Faltblatt. http://www.bba.de/veroeff/popwiss/popwiss.htm. 

Wulf, A.; Pehl, L.; Schumacher, J.: Krankheiten und Schadlinge 
an der Rosskastanie. AFZ: Der Wald. 2005, 16, 851-855. 

Wulf, A.; Schumacher, J.: Die Waldschutzsituation 2005 in der 
Bundesrepublik Deutschland. Forst und Holz. 2005, 60. 

Yelina, N. E.; Erokhina, T. N.; Lukhovitskaya, N. L.; Minina, E. A.; 

Schepetilnikov, M. V.; Lesemann, D.-E.; Schiemann, J.; 
Solovyev, A. G.; Morozov, S. Y.: Localization of Paa semi latent virus 
cysteinerich protein in peroxysomes in dispensable for its ability to 
suppress RNA silencing. J. Gen. Viral. 2005, 86, 479-489. 

Zeller, W.: Recent status of the biocontrol of fire blight in Germany. 
In: Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft (ed.): 
1st International symposium on biological control of bacterial 
diseases. Darmstadt, Germany 23-26 October 2005. Braunschweig: Ei
genverlag, Ber. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. 2005, (128), 79. 

Zeller, W.: Status of biocontrol methods against fire blight. In: 
International conference of biological and pro-ecological methods 
for control of diseases in orchards and small fruit plantations, 
Skierniewice, Poland, 29.08.05-31.08.05. 2005, 21. 

Zeller, W.: Status of induced resistance in plant bacterial host para
site interactions. In: Gnanamanickam, S.S.; Balasubramanian, R.; 

Anand, N. (eds.): Proceedings of the Asain conference on emerging 
trends in plant - microbe interactions. Emerging trends in plant 
- microbe interactions, University of Madras, India, 08.12.05-
10.12.05. 2005, 243-247.

Zeller, W.; Laux, P.: Biocontrol of fire blight with the antagonistic 
strain Ra39 of Rhanella aquatilis in combination with sodium
benzoate. Phytopathology. 2005, 95(6(Suppl.)), 116. 

Zeller, W.; Yegen, 0.: Biocontrol of fire blight with the etheric 
oil of Thymbra spicata-BioZell-2000B/Aksebio 2. Phytopathology. 
2005, 95(6 Suppl.), 116. 

Zerbst-Boroffka, I.; Kamaltynow, R.; Harjes, S.; Kinne-Safran, E.; 

Gross, J.: TMAO and other organic osmolytes in the muscles of 
amphipods (Crustacea) from shallow and deep water of Lake Baikal. 
Comparative Biochemistry & Physiology, A. 2005, 142, 58-64. 

Zimmermann, G.: Pilzpraparate. In: Schmutterer, H.; Huber, J. 
(eds.): NatUrliche Schadlingsbekampfungsmittel. Stuttgart: Ulmer, 
2005, 87-109. 

Zimmermann, G.: Viertes Treffen der Untergruppe 'Melolontha' der 
IOBC/WPRS Arbeitsgruppe ,,Entomopathogens and Entomoparasitic 
Nematodes" im Oktober 2004 in Innsbruck. Nachrichtenbl. Deut. 
Pflanzenschutzd. 2005, 57(3), 67-68. 

Zimmermann, 0.: Der Baumwollkapselwurm - ein neuer Schadling 
in Gemusekulturen und seine biologische Bekampfung mit Tricho

gramma-Schlupfwespen. Gemuse. 2005, 41(3), 20-23. 

Zimmermann, 0.: Untersuchungen zur biologischen Bekampfung 
der Kleidermotte Tineo/a bisselliella (Hummel 1823) und anderer 
tineider Textilschadlinge (Lepidoptera: Tineidae) mit parasitischen 
Hymenopteren. Diss. Mainz: Johannes-Gutenberg-Univ. Mainz, (Ger
many). Fachbereich Biologie, 2005, 202 S. 

Zimmermann, O.; Simon, H. R.: Untersuchungen zum saisonalen 
Auftreten van chalcidoiden Parasitoiden in einer Apfelbaumkrone 
1999-2004. In: TagungsfUhrer - Kurzfassungen der Entomologenta
gung. Entomologentagung der DGaaE, Dresden, Germany, 21.03.05-
24.03.05. Deutsche Gesellschaft fUr allgemeine und angewandte 
Entomologie e. V., 2005, 108. 

Zwerger, P.; Sochting, H.-P.: Herbizide auf Starken und Schwachen 
gepruft. Mais. 2005, 32(1), 18-21. 



'--------------------------------------.--, 

�bba Abkilrzungsverzeichnis 

AcDON Acetyl-Deoxynivalenol 

AFMoV Angelonia flower mottle virus 

AGMOZ Arbeitsgemeinschaft ,,Muttergarten und 

Obstpflanzenzertifizierung" 

ALPS Datenbank zu Alternativen zum chemischen 

Pflanzenschutz 

AM PA ex-Ami no-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazol

propionsaure 

ATKIS Amtliches Topographisch-Kartographisches 

Informationssystem der Landes

vermessungsamter 

BBA Biologische Bundesanstalt fur Land- und 

Forstwirtschaft 

BfR Bundesinstitut fur Risikobewertung 

BioAbN Bioabfallverordnung 

BMBF Bundesministerium fUr Bildung und 

Forschung 

BMELV Bundesministerium fUr Ernahrung, Land

wirtschaft und Verbraucherschutz 

BVL Bundesamt fUr Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit 

BYSV Beet yellow stunt virus 

CEMAGREF Centre national du Machinisme Agricole, du 

Genie Rural, des Eaux et Forets/Franzo

sisches Zentrum fUr Landmaschinenwesen, 

Agrartechnik, Gewasser und Forstwesen 

CEN Comite Europeen de Normalisation/ 

Europaisches Normungsinstitut 

CGIAR Consultative Group on International Agri

cultural Research 

ChemG Chemikaliengesetz 

CMV Cucumber mosaic virus 

CORINE Coordination of information on the 

environment 

CpGV Apfelwickler-Granulosevirus 

CYLV Carrot yellow leaf virus 

DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst 

DAPI 4,6-Diamidino-2-phenyl-indol-dihydro-

chlorid 

DAS-ELISA Double Antibody Sandwich Enzyme Linked 

Immuno Sorbent Assay 

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft 

DGGE Denaturing Gradient Gel Electrophoresis 

DLM Digitales Landschaftsmodell 

DMI DeMethylation Inhibitor 

DON Deoxynivalenol 

DSE Deutsche Stiftung fUr Internationale 

Entwicklung 

DSMZ Deutsche Sammlung von Mikroorganismen 

u nd Zellku ltu ren 

DT Disappearance Time 

EBIA Electro Blot ImmunoAssay 

ECPA European Crop Protection Association 

ELISA Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay 

EN/ISO Europanorm/International Standardisation 

Organization 

ENRISK Environmental Risk Assessment for 

European Agriculture 

ENTAM European Network for Testing of Agri

cultural Machinery 

177 



178 

EPPO European and Mediterranean Plant Protection 

Organization 

FNL Fi:irdergemeinschaft Nachhaltige 

Landwirtschaft e. V. 

FOCUS Forum for the Co-ordination of Pesticide Fate 

Models and their Use 

FuE-Vorhaben Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

GFP Grun Fluoreszierendes Protein 

GIS Geografische Informationssysteme 

GKB Gesellschaft fUr konservierende 

Bodenbearbeitung e. V. 

GLP Gute Laborpraxis 

GPS Global Positioning System 

HAIR Harmonised Environmental Indicators for 

Pesticide Risk 

H PLC Hochdruck-FlUssigkeits-Ch romatographie 

HVX Hosta virus X 

ICP-OES Inductively-Coupled Plasma Optical Emission 

Spectrometry 

IFC Im muno-Fluoreszenz-Colony-Stai ni ng 

!LU Institut fUr Landwirtschaft und Umwelt

INFOZUPF Informationssystem zur UnterstUtzung des 

Zulassungsverfahrens fUr Pflanzenschutzmittel 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

IOBC International Organisation for Biological Control 

of Noxious Animals and Plants 

IRTAC Institute de Recherches Technologiques 

Agro-alimentaires des Cereales 

ISO/TS International Organization for Standardization/ 

Technical Specification 

ISSR Inter Simple Sequence Repeat 

KTBL Kuratorium fUr Technik und Bauwesen in der 

Landwirtschaft 

LFGB Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch 

LMBG Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz 

MCV Mohren-Closterovirus 

MHmV Mykotoxin-Hochstmengenverordnung 

MRLs Maximum Residue Limits 

NEPTUN Netzwerk zur Erhebung des tatsachlichen 

Pflanzenschutzmitteleinsatzes in Deutschland 

NIV Nivalenol 

O.I.V. Internationales Weinamt/

Internationale Organisation fUr Rebe und Wein 

OECD Organisation for Economic Co-operation and 

Development 

PEC Predicted environmental concentration 

PCR Polymerase-Kettenreaktion 

PFGE Pulsfeldgelelektrophorese 

PflSchG Pflanzenschutzgesetz 

PSTVd Potato spindle tuber viroid 

RFLP Restriktionsfragmentlangenpolymorphismus 

PGZ Pflanzengesundheitszeugnis 

RHmV RUckstandshcichstmengenverordnung 

RibeweB Datenbank fUr die Risikobewertung van 

Pflanzenschutzmitteln in der BBA 

RNQP Regulated Non-Quarantine Pest 

ScrMoV Scrophularia mottle virus 

SETAC Society of Environmental Toxicology and Chemistry 

SIR Substratinduzierte Kurzzeitatmung 

SNIFs Summary Notification Information Formats 

SNP(s) Single Nucleotide Polymorphism(s) 

SBCMV Soil-borne cereal mosaic virus 

SBWMV Soil-borne wheat mosaic virus 

SSCP Single-Strand-Conformation-Polymorphism 

SSR-Muster Short Sequence DNA repeats 

SYNOPS Synoptische Bewertung des Risikos van 

Pflanzenschutzmitteln fUr die Umwelt 

TBIA Tissue Blot Imunoassay 

TCS SP2 Inverses Konfokales Laserscanning-Fluoreszenz

Mikroskop 

TFOs Triplex-forming Oligonuleotides 

UBA Umweltbundesamt 

UNEP Umweltprogramm der Vereinten Nationen 

(United Nations Environment Programme) 

WSSMV Wheat spindle streak mosaic virus 

WTO Welthandelsorganisation 

WTZ Wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit 




