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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser, 

hochwertige Nahrungsmittel, Futtermittel und Nach
wachsende Rohstoffe bilden die Grundlage fur die Erhal
tung und Verbesserung der Lebensqualitat der Men
schen. Diese in guter Qualitat bereit zu stellen und 
gleichzeitig die Ernteertrage quantitativ und qualitativ zu 
sichern sind vorrangige Ziele des Pflanzen- und Vorrats
schutzes. Aufgrund des Fortschritts in Wissenschaft und 
Technik und der vielfaltigen Entwicklungen auch im Be
reich des Pflanzenschutzes sollte man annehmen, diese 
Ziele seien einfacher denn je zu erreichen! Es stehen 
doch Kulturpflanzen zur Verfugung, die widerstandsfahig 
gegen bestimmte K,ankheitci1 und Schadlinge sind. Es 
gibt hochwirksame Pflanzenschutzmittel und moderne 
Gerate zur Regulierung der Schadorganismen. Es wurden 
intelligente Hilfsmittel entwickelt, mit denen das Auftre
ten der Pathogene und der optimale Bekampfungstermin 
vorhergesagt werden konnen. Doch der praktische 
Pflanzenschutz ist fur Landwirte, Gartner, Forster und 
Berater keineswegs einfacher geworden. Zurn einen mus
sen die Mittel und Methoden des Pflanzenschutzes fur 
den Landwirt noch wirtschaftlich vertretbar sein. Zurn 
zweiten fordert die Gesellschaft zu Recht, dass der 
Naturhaushalt geschont wird. Ebenso erwartet der 
Verbraucher, dass Nahrungsmittel weitestgehend frei von 
gesundheitsgefahrdenden Ruckstanden an Pflanzen
schutzmitteln sind. Die Ernteprodukte sollen jedoch auch 
frei von Mykotoxinen, das sind giftige Stoffwechselpro
dukte von Pilzen, sein. Zurn Schutz der Pflanzen vor 
Krankheitserregern und Schadlingen mussen trotz aller 
technologischen Errungenschaften auch zukunftig Pflan
zenschutzmittel angewendet werden. Damit steht der 
Pflanzenschutz in einem Spannungsdreieck zwischen der 
Wirtschaftlichkeit, dem Schutz des Naturhaushalts und 
dem Verbraucherschutz. 

Landbewirtschaftung muss im Einklang mit Okologie und 
Okonomie stehen. Damit nimmt auch der gesellschaft
liche Anspruch an einen nachhaltigen Pflanzenschutz zu. 
Mit ihren vielfaltigen Arbeiten leistet die BBA hierzu einen 
wichtigen Beitrag. Ein Beispiel sind unsere Untersuchun
gen zum Auftreten und zur Verbreitung von Schadorga
nismen. Heimische Schadorganismen konnen uberra
schend und massiv auftreten, weil z. B. besondere Witte
rungsverhaltnisse vorliegen, sich das Spektrum ange
bauter Sorten verandert hat oder neue Erregerrassen 
auftreten. Durch Ein- und Verschleppung konnen auch 
neue Arten in Gebiete gebracht werden, in denen sie 
bisher nicht heimisch waren. Einige konnen sich in ihrem 
neuen Umfeld festsetzen, ausbreiten und zum Teil erheb
liche Schaden verursachen, besonders wenn naturliche 
Feinde fehlen. In einem der beiden Schwerpunktthemen 
dieses Jahresberichtes werden exemplarisch einige 
Schadorganismen dargestellt, die im Berichtsjahr von 
besonderer Bedeutung waren. Weitere detaillierte Erlau
terungen zu einzelnen Schadorganismen und Krankheiten 
finden sich in den Berichten der Institute und Dienst
stellen. 

Vorwort 

Vor dem Hintergrund der Bedeutung technischer Innova
tionen fur eine nachhaltige Landbewirtschaftung ist das 
zweite Schwerpunktthema dieses Jahresberichtes den 
Pflanzenschutzgeraten gewidmet. Pflanzenschutzgerate 
haben die Aufgabe, Pflanzenschutzmittel gezielt und 
sparsam auf der Zielflache auszubringen und Nebenwir
kungen im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes 
moglichst gering zu halten. Die gesetzlichen Anforderun
gen an Pflanzenschutzgerate haben mit dazu beigetra
gen, dass Pflanzenschutzgerate hierzulande einen aner
kannt hohen technischen Stand aufweisen und Deutsch
land im EU-Vergleich eine Spitzenposition einnimmt. Ne
ben technischen Entwicklungen bei Pflanzenschutz
geraten gibt es eine Reihe weiterer Neuerungen, die auf 
eine Verfahrensoptimierung des pflanzenschutzes abzie
len. Daruber hinaus stehen auch Techniken und Ver
fahren zur Verfugung, die auf eine Anwendung chemi
scher Pflanzenschutzmittel ganz verzichten. 

An die beiden institutsubergreifenden Schwerpunktthe
men schlieBen sich die Berichte der Institute und Dienst
stellen der Biologischen Bundesanstalt an. Aus der Viel
zahl der Themen wird die groBe Bandbreite der For
schungsarbeiten und Aktivitaten ersichtlich. Dabei ist es 
keinesfalls unsere Absicht, einen luckenlosen Bericht un
serer Arbeiten vorzulegen. Vielmehr soil der Jahresbericht 
den interessierten Leser informieren und das Interesse, 
vielleicht aber auch das Verstandnis fur die Probleme der 
Landwirtschaft, des Gartenbaus und der Forstwirtschaft, 
und insbesondere fur den Pflanzenschutz, wecken. Wei
terfuhrende Informationen uber uns finden Sie auf der 
Homepage der BBA unter www.bba.de. Spezielle Anfra
gen wird Ihnen unsere Pressestelle gern beantworten. 

Und jetzt wunsche ich Ihnen viel SpaB beim Lesen. 

Dr. Georg F. Backhaus 
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Die Biologische Bundesanstalt fUr Land- und Forst
wirtschaft (BBA) ist eine selbstandige Bundesober
behbrde und Forschungsanstalt im Geschaftsbereich des 
Bundesministeriums fUr Verbraucherschutz, Ernahrung 
und Landwirtschaft (BMVEL). Ihre gesetzlichen Aufgaben 
leiten sich aus dem Pflanzenschutz- und dem Gentech
nikgesetz einschlieBlich dazu erlassener Rechtsverord
nungen ab. Hauptaufgabe ist, die Bundesregierung bzw. 
das BMVEL zu Fragen des Pflanzenschutzes und der 
Pflanzengesundheit sowie der biologischen Sicherheit zu 
beraten. Ihr Auftrag umfasst den Schutz der Pflanzen und 
der Pflanzenerzeugnisse vor parasitaren und nichtpara
sitaren Schadensfaktoren und Beeintrachtigungen, aber 
auch gleichermaBen die Abwehr von Gefahren, die durch 
Pflanzenschutzve�fahren fur die Gesundheit von Mensch, 
Tier oder Naturhaushalt entstehen kbnnen, die Bewer
tung von Pflanzenschutzgeraten und die biologische 
Sicherheitsforschung. Damit leistet die BBA einen gesell
schaftspolitischen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der 
Kulturlandschaft und der Lebensqualitat der Menschen. 

Als Bundesforschungsanstalt betreibt sie Forschung auf 
dem Gesamtgebiet des Pflanzenschutzes. Mit ihren viel
faltigen Forschungen werden die wissenschaftlichen 
Grundlagen fUr die ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 
und fUr Entscheidungen der Bundesregierung bzw. des 
Bundesministeriums fUr Verbraucherschutz, Ernahrung 
und Landwirtschaft, insbesondere in den Politikbereichen 
Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz und Um
weltschutz, erarbeitet. Die Ergebnisse ihrer Forschungs
arbeiten werden Administration und Wissenschaft in 
Bund und Landern sowie der landwirtschaftlichen Praxis 
und den Verbrauchern zur VerfUgung gestellt. Im Mittel
punkt der Forschung der BBA steht die Erarbeitung der 
Grundlagen der Phytomedizin, die Entwicklung nachhal
tiger Verfahren und innovativer technischer Lbsungen fUr 
den Pflanzenschutz sowie die Analyse und Bewertung von 
Risiken im Pflanzenschutz. 

Beschreibungen der vielfaltigen Aufgaben der BBA und 
der damit verbundenen Arbeitsschwerpunkte finden sich 
in den Einzelberichten der wissenschaftlichen und ge
meinschaftlichen Einrichtungen. Eine Querschnittsauf
gabe der BBA, die Bewertung von Pflanzenschutzmitteln, 
soil an dieser Stelle detailliert erlautert werden. 

Die wissenschaftliche Risikobewertung von 
Pflanzenschutzmitteln in der BBA 

Die BBA fUhrt im Rahmen des Prufungs- und Zulassungs
verfahrens fUr pflanzenschutzmittel sowie der EU-Wirk
stoffprufung die wissenschaftliche Risikobewertung der 
Pflanzenschutzmittel und Wirkstoffe in folgenden PrUf
bereichen durch: 

- Wirksamkeit, notwendige Dosierung und Wirkungs
weise,

- Wirkstoffresistenz von Schadorganismen,

Aufgaben 

- unerwUnschte Auswirkungen auf die zu schUtzenden
Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse,

- Auswirkungen auf Bodenorganismen (Bodenfruchtbar
keit), Bienen, Nutzorganismen (NUtzlinge),

- Nutzen von Pflanzenschutzmitteln, falls erforderlich.

Die wissenschaftliche Bewertung wird in sechs Instituten 
der BBA geleistet. Koordiniert werden die Arbeiten in der 
BBA durch eine Koordinierungsstelle, die auch fUr die 
Kommunikation mit der am Zulassungsverfahren be
teiligten Behbrden zustandig ist. Nach PrUfung und 
Bewertung der Pflanzenschutzmittel erstellt die BBA 
einen Bewertungsbericht. Bei positiver Bewertung wer
den der Zulassungsbehbrde, dem Bundesamt fUr Ver
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), die er
forderlichen Anwendungsbestimmungen und Auflagen 
mitgeteilt. Dieses Benehmen Ubersendet die BBA dem 
BVL mit einem Bewertungsbericht. Damit das Umwelt
bundesamt (UBA) und das Bundesinstitut fUr Risikobe
wertung (BfR) fUr ihre gesetzlich zugewiesenen PrUf
bereiche ihre Bewertungsberichte erstellen konnen, erar
beitet die BBA fUr diese Einrichtungen frUhzeitig einen 
Informationsbericht. 

FUr viele Kulturen und deren Schadorganismen sind 
weder pflanzenschutzmittel zugelassen, noch gibt es 
praktikable alternative Bekampfungsverfahren. Diese Be
kampfungslUcken oder Luckenindikationen bereiten der 
Praxis oft erhebliche Probleme, da sie zu Ertrags- und 
QualitatseinbuBen fUhren. Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der BBA arbeiten deshalb seit vielen 
Jahren an alternativen nichtchemischen Verfahren und 
wirken federfUhrend am Genehmigungsverfahren fUr 
Pflanzenschutzmittel nach §§ 18, 18a des Pflanzen
schutzgesetzes mit. Dazu gehbrt auch das Ermitteln und 
SchlieBen von BekampfungslUcken (unverzichtbare An
wendungen), die durch den Wegfall von Wirkstoffen im 
Rahmen des EU-Verfahrens entstehen. 

Bei der wissenschaftlichen PrUfung der Wirksamkeit eines 
Pflanzenschutzmittels muss der Antragsteller belegen, 
dass das Mittel gegen den beantragten Schadorganismus 
hinreichend wirksam ist. Die PrUfungen werden nach ein
heitlichen Richtlinien der European and Mediterranean 
Plant Protection Organisation (EPPO) durchgefUhrt. Diese 
EPPO-Richtlinien zur Wirksamkeit werden oft unter 
FederfUhrung von Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftlern der BBA in Kooperation mit Kollegen aus den 
EPPO-Mitgliedsstaaten erarbeitet. 

Bei der PrUfung der Wirksamkeit gegen Schadorganismen 
stehen auch die Anwendungsbedingungen (z. B. Anzahl 
der Anwendungen, Anwendungskonzentration) fUr das 
Pflanzenschutzmittel zur Bewertung an. Ziel ist es, so we
nig Mittel wie mbglich und nur die tatsachlich fUr die 
Wirksamkeit erforderliche Mittelmenge zur Zulassung zu 
empfehlen, um jedes unnbtige Ausbringen von Pflanzen-
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schutzmitteln und damit jede unnbtige Belastung fur 
Verbraucher und Umwelt zu vermeiden. Dieser so ge
nannte Grenzaufwand ist also der niedrigste, gerade noch 
hinreichend wirksame Mittelaufwand, bei dem eine er
folgreiche Regulierung der Schadorganismen sicher 
gestellt ist. Er ist damit ein wesentlicher MaBstab fur eine 
wirksame umwelt- und verbraucherschutzorientierte An
wendung von Pflanzenschutzmitteln und steht im Zen
trum der Bewertung eines Pflanzenschutzmittels in der 
BBA. Da Risiken nie vbllig ausgeschlossen werden kon
nen, werden von der BBA aus Grunden der Vorsorge risi
koreduzierende Auflagen empfohlen, die in der Ge
brauchsanleitung stehen mussen und die der Anwender 
der Mittel in der Praxis zu beachten hat. 

Bei der Bewertung der Kulturpflanzenvertraglichkeit von 
Pflanzenschutzmitteln wird gepruft, ob unter praxisrele
vanten Bedingungen ertragsbeeinflussende Pflanzen
schaden vorkommen konnen. Falls tolerierbare Pflanzen
schaden zu erwarten sind, empfiehlt die BBA risikore
duzierende Auflagen. Der Einfluss eines Pflanzenschutz
mittels auf den Ertrag wird in vielen Kulturen Ober 
Ertragsermittlungen ebenfalls durch die BBA bewertet. 

Pflanzenschutzmittel konnen sowohl einen erheblichen 
Einfluss auf die Qualitatseigenschaften von Erntegutern 
als auch auf die Qualitat von Verarbeitungsprozessen 
haben. So mussen beispielsweise spezifische Fungizide 
angewendet werden, um den Verbraucher vor giftigen 
Stoffen mancher Schadpilze (Mykotoxine von Fusarium

Arten oder Mutterkorn) zu schutzen, die die Gesundheit 
erheblich schadigen konnen. Ferner durfen Pflanzen
schutzmittel auch keinen negativen Einfluss auf den Ver
arbeitungsprozess der Ernteguter 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; bei Mitteln fur Brot
getreide wird der Einfluss auf die Backqualitat gepruft. 

Die moglichen Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln, 
insbesondere Herbiziden, auf Folgekulturen und auf nutz
liche Organismen werden von der BBA unter den Ge
sichtspunkten einer nachhaltigen Produktion, der Risiko
reduzierung und der Reduktion der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln gepruft und bewertet. Damit sollen 
im Rahmen des vorbeugenden Verbraucher- und Umwelt
schutzes mogliche Risiken der Mittelanwendung fruhzei
tig schon im Zulassungsverfahren erkannt, reduziert oder 
ausgeschlossen werden. 

Die moglichen Einflusse von Pflanzenschutzmitteln auf 
Gegenspieler von Schadorganismen und auf die Lebe
wesen im Boden muss die BBA ebenfalls erkennen und 
bewerten. Auch diese Prufungen werden auf der Grund
lage international abgestimmter Richtlinien/Normen in 
Arbeitsgruppen der OECD oder ISO durchgefuhrt, in de
nen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der BBA 
teilweise federfuhrend mitwirken. Bei der Bewertung der 
Auswirkungen auf Gegenspieler erfolgt eine Klassi
fizierung in ,,nichtschadigend", ,,schwachschadigend" 
oder ,,schadigend" fur die jeweilige Art des Gegenspie

lers. Dieses Vorgehen erlaubt Ruckschlusse auf die Eig
nung des Pflanzenschutzmittels im Rahmen von integrier
ten bzw. biologischen PflanzenschutzmaBnahmen. Der 
Bewertungsbereich Bodenfruchtbarkeit gliedert sich in 

die Teilbereiche ,,Auswirkungen auf relevante Boden
makroorganismen" (z. B. Regenwurmer) und ,,Auswirkun
gen auf relevante 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 berucksichtigt wer
den sollen. 

Die Honigbiene erwirtschaftet durch ihre Bestau
bungsleistung im Obst-, Beeren- und Ackerbau Werte, die 
den jahrlichen Wert der Ernte an Honig, Wachs und Pro
polis vielfach ubersteigen. Alie Pflanzenschutzmittel, mit 
denen Bienen bei der praktischen Anwendung in Kontakt 
kommen kbnnen, werden hinsichtlich der Auswirkungen 
auf Bienen von der BBA auf der Grundlage international 
abgestimmter Richtlinien/Normen der OECD oder EPPO 
gepruft. Falls die Prufungen ergeben, dass eine Bienen
gefahrdung vorliegt, konnen unterschiedliche risikore
duzierer.de Auflagen vergeber. werden, die der Anwender 
des Pflanzenschutzmittels einzuhalten hat. 

Die Resistenz oder Unempfindlichkeit von Schadorganis
men gegenuber Pflanzenschutzmitteln kann erhebliche 
Auswirkungen auf den Bekampfungserfolg haben. Die 
BBA pruft daher die aktuelle Resistenzsituation und die 
mogliche Resistenzentwicklung von Schadorganismen 
gegen Pflanzenschutzmittel schon wahrend des Zulas
sungsverfahrens. Das Vorgehen bei der Resistenzbeur
teilung ist im EPPO-Standard PP 1/213(2) ,,Resistance 
Risk Analysis" dargestellt. Aufgrund der Bedeutung der 
Thematik hat die BBA nationale Arbeitskreise initiiert, in 
denen Fragen zur moglichen Resistenzentwicklung, zu 
Resistenznachweisverfahren und zu Resistenzvermei
dungsstrategien zwischen Vertretern der Industrie, der 
Forschung, der Beratung und der am Zulassungsver
fahren beteiligten Behorden diskutiert und abgestimmte 
Strategien zur Resistenzvermeidung erarbeitet werden 
sollen. 

Eine Bewertung des Nutzens eines Pflanzenschutzmittels 
wird erforderlich, wenn von diesem ein erhohtes Risiko 
auf den Naturhaushalt ausgeht. Die Nutzensbewertung 
erfolgt in Form eines wissenschaftlichen Gutachtens und 
umfasst zum Beispiel den Anbauumfang der Kultur, die 
Ersetzbarkeit des Mittels, auch unter Berucksichtigung 
alternativer MaBnahmen, die Haufigkeit und Intensitat 
des Auftretens des Schadorganismus, die Schadens
wahrscheinlichkeit und die Gefahren fur Umwelt- und 
Verbraucherschutz, die vom Schadorganismus ausgehen 
konnen. Ferner wird auch der Nutzen fur den Verbraucher 
und fur die Kulturlandschaft bewertet. 

Fur Pflanzenschutzmittel, die fur den Haus- und Klein
gartenbereich zugelassen werden sollen, werden zusatz
liche Eignungskriterien gepruft, weil der Anwender oft 
nicht die erforderlichen Sachkenntnisse fur den richtigen 
Umgang mit den Mitteln hat. Die ea. 900.000 Kleingarten 
und Ober elf Millionen Hausgarten in Deutschland haben 
wichtige okologische und bioklimatische Funktionen im 
urbanen Bereich, die es nicht nur zu erhalten, sondern 
auch zu fordern gilt. 
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Die BBA hat ihren Sitz in Berlin und Braunschweig und 
unterhalt an sechs weiteren Orten Institute bzw. 
AuBenstellen: in Kleinmachnow/Brandenburg, Bernkas
tel-Kues, Darmstadt, Dossenheim bei Heidelberg, Muns
ter und Elsdorf/Rheinland. DarUber hinaus befinden sich 
Versuchsstandorte in Sickte bei Braunschweig und in 
Dahnsdorf/Brandenburg. Nach der Neuorganisation des 
gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Lebens
mittelsicherheit gliedert sich die Anstalt in eine Abteilung, 
eine Fachgruppe, 13 Institute und in gemeinschaftliche 
Einrichtungen. Braunschweig ist standiger Sitz des 
Prasidenten und der Hauptverwaltung. 

\.. BERLIN 
7 MC, ster • • 

• 
BRAUNSCHWEIG •f:leir.rnachnow 

Der Prasident leitet die BBA im wissenschaftlichen und 
administrativen Bereich, er ist Reorasentant der Anstalt 
und Vorsitzender des Anstaltskollegiums, das ihn berat 
und ggf. Empfehlungen ausspricht. Neben dem Prasi
denten und dem Vizeprasidenten als seinem standigen 
Vertreter gehoren dem Anstaltskollegium der Abtei
lungs-, der Fachgruppen- und die Institutsleiter, der Lei
ter des Informationszentrums Phytomedizin und Biblio
thek sowie sechs weitere zugewahlte Wissenschaftler und 
der Verwaltungsleiter als standiges beratendes Mitglied 

• Be�nkastel·Kues 

O RG A NISATION DER BBA 

B RAUNSCHWEIG 

Abteilung fur nationale und inter
nationale Angelegenheiten der 
pflanzengesundheit 

lnstitut fur pflanzenschutz in 
Ackerbau und Grunland 

lnstitut fur pflanzenschutz im 
Gartenbau 

lnstitut fur pflanzenschutz im Forst 

lnstitut fur pflanzenvirologie, Mikro
biologie und biologische Sicherheit 

lnstitut fur Unkrautforschung 

Fachgruppe Anwendungstechnik 

Zentrale EDV-Gruppe 

lnformationszentrum 
Phytomedizin und Bibliothek 

PRASIDENT 
VIZEPRASIDENT 
VERWALTUNG 

BERUN + KLEINMACHNOW 

lnstitut fur Okotoxikologie und 
Okochemie im pflanzenschutz 

lnstitut fur Vorratsschutz 

lnformationszentrum 
Phytomedizin und Bibliothek 

lnstitut fur integrierten 
pflanzenschutz 

lnstitut fur Folgenabschatzung 
im pflanzenschutz 

• Dc:rmstadt 

• Dossenheim 

Standorte der BBA 

PR 1ESSJESTiELLE 

AUSSEN INSTITUTE 

lnstitut fur pflanzenschutz 
im Obstbau 
Dossenheim 

lnstitut fur pflanzenschutz 
im Weinbau 
Bernkastel-Kues/ Mosel 

lnstitut fur Nematologie 
und Wirbeltierkunde 
Munster 

lnstitut fur biologischen 
pflanzenschutz 
Darmstadt 
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an. Im Jahr 2004 fanden zwei ordentliche Kollegiums
sitzungen statt. 

In Fragen der Forschung sowie der weiteren ihr ubertra
genen Aufgaben wird die BBA durch einen Beirat bera
ten, der daruber hinaus die Verbindung der BBA zu 
Wissenschaftlern und Forschungseinrichtungen gleicher 
und verwandter Wissensgebiete sowie zur Praxis fbrdern 
soil. 

Personal 

Aufgrund des Gesetzes zur Neuorganisation des gesund
heitlichen Verbraucherschutzes und der Lebensmittel
sicherheit vom 6. August 2002 (BGBI. I S. 3082) wurden 
bereits im Jahr 2003 mehr als 120 im Bereich der Pflan
zenschutzmittelzulassung tatige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der BBA an den Standorten Braunschweig und 
Kleinmachnow an das Bundesamt fur Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) versetzt. Im Jahr 2004 

wechselten weitere vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Zentralen EDV-Gruppe von der BBA an das BVL und 

ein Mitarbeiter an das Bundesinstitut fur Risikobewertung 
(BfR). 

Die Zahl der Ober Haushaltsmittel finanzierten Planstellen 
und Stellen fur Arbeiter, Angestellte und Beamte der BBA 
betrug am Ende des Berichtszeitraumes 477,5, darin 
enthalten sind 122 Wissenschaftlerstellen. EinschlieBlich 
aller Teilzeitkrafte sowie Personen, die aus Mitteln Dritter 
finanziert wurden, gehorten der BBA Ende 2004 insge
samt 614 Mitarbeiter an. Zusatzlich wurden 23 
Auszubildende beschaftigt. 

Zurn 31. August 2004 ist Herr Dir. und Prof. Prof. Dr. 
Ulrich Burth, Leiter der AuBenstelle Kleinmachnow und 
Leiter des Instituts fur integrierten Pflanzenschutz in 
Kleinmachnow, aus der BBA ausgeschieden. Mit der kom
missarischen Leitung des Instituts wurde zum 1. Sep
tember 2004 Dr. Bernd Freier betraut. Diese Regelung gilt 

bis zur abschlieBenden Entscheidung des BMVEL Ober die 

Zusammenlegung des Instituts fur integrierten Pflanzen
schutz und des Instituts fur Folgenabschatzung im Pflan
zenschutz zu einem Institut fur Strategien und Folgen
abschatzung im Pflanzenschutz. Die Dienstaufsicht fur die 
am Standort Kleinmachnow ansassigen AuBenstellen so
wie ubergeordnete Standortfragen nimmt Dir. und Prof. 
Dr. Volkmar Gutsche wahr. 

Weiterhin sind Dr. Martin Hommes mit der kommissa
rischen Leitung des Instituts fur Pflanzenschutz im Gar
tenbau, PD Dr. Wilhelm Jelkmann mit der kommissa
rischen Leitung des Instituts fur Pflanzenschutz im Obst
bau und Dr. Michael Maixner mit der kommissarischen 
Leitung des Instituts fur Pflanzenschutz im Weinbau 
beauftragt. 

Haushalt 

Der Etat der BBA (aus dem Bundeshaushalt) umfasste 
2004 insgesamt 30,5 Mio. Euro, davon 

22,2 Mio. Euro Personalausgaben 

6,7 Mio. Euro Sachausgaben (konsumtive Ausgaben) 

1,3 Mio. Euro Investitionen. 

Zusatzlich standen insgesamt 2,5 Mio. Euro als Drittmittel 
( einschlieBlich Personalmittel) fur Forschungsvorhaben 
zur Verfugung. 

Der Gesamthaushalt 2004 der BBA betrug damit insge
samt ea. 33 Mio. Euro. 

Gebaude und Flachen 

Neben Dienst- und Laborraumen nutzt die BBA insgesamt 
339 ha Versuchsflachen, einschlieBlich ea. 70 ha Wald. 
Fur Versuche stehen Gewachshauser und zahlreiche tech
nische Einrichtungen, wie z. B. eine Gerateprufhalle, Be
gasungs- und Klimaraume, zur Verfugung. 

Versuchsfeld der BBA in Dahnsdorf 



Mit Pflanzenschutzgeraten sollen Pflanzenschutzmittel 
gezielt und sparsam auf die vorgesehene Behandlungs
flache ausgebracht werden. Nebenwirkungen sollen im 
Sinne eines vorbeugenden Verbraucherschutzes mog
lichst gering gehalten werden. Die gesetzlichen Anfor
derungen an Pflanzenschutzgerate haben mit dazu beige
tragen, dass Pflanzenschutzgerate hierzulande einen ho
hen technischen Stand aufweisen und Deutschland im 
EU-Vergleich eine Spitzenposition einnimmt. Neben tech
nischen Entwicklungen bei Pflanzenschutzgeraten gibt es 
eine Reihe weiterer Neuerungen, die auf eine Verfahrens
optimierung des Pflanzenschutzes abzielen. Daruber hin
aus stehen auch Techniken und Verfahren zur Verfugung, 
die auf eine Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel 
ganz verzichten. 

Im Rahmen dieses Beitrages wird versucht, einen Uber
blick Ober die innovativen Techniken des Pflanzenschut
zes zu geben. Dies ist auch im Hinblick auf das ,,Reduk
tionsprogramm chemischer Pflanzenschutz" von Interes
se, das von Frau Bundesministerin KUnast im Oktober 
2004 veroffentlicht wurde. Wie nachfolgend aufgezeigt 
wird, kann die Technik hierzu einen wesentlichen Beitrag 
leisten. 

Neue Entwicklungen im Bereich der Dusen
technik 

Dusen sind wesentliche Bauteile eines Pflanzenschutz
gerates. Sie tragen entscheidend mit dazu bei, ob ein 
Pflanzenschutzmittel sein voiles Potenzial an Wirksamkeit 
entfalten kann, es hierbei zu Beeintrachtigungen der 
Kultur selbst kommt oder sogar Nachbarkulturen und 
Nichtzielflachen (Oberflachengewasser, Biotope) gescha
digt werden. Sie haben Forscher und Hersteller daher seit 
jeher zu zahlreichen Innovationen angeregt. Es gilt, eine 
Vielzahl von zum Teil gegensatzlichen Anforderungen in 
einem ausgewogenen Ma Be zu erfullen, wie z. B.: 

- gleichmaBige Verteilung der Applikationsflussigkeit

- hohe Anlagerung am Zielobjekt

- geringe Abdrift

- Eignung fur die Verwendung in konventionellen Pflan-
zenschutzgeraten mit hoher Flachenleistung

- Eignung fur die Ausbringung aller praxisublichen und
zugelassenen Pflanzenschutzmittel.

In den letzten Jahren war die Entwicklung auf eine grob
tropfige Zerstaubung mit geringem/geringstem Feintrop
fenanteil ausgerichtet, ohne dass es dabei zu nen
nenswerten Einschrankungen bei der Wirksamkeit kom
men durfte. Eine Vielzahl von Wirksamkeitsversuchen hat 
gezeigt, dass dieses Ziel mit den derzeit auf dem Markt 
verfugbaren Injektordusen erreicht werden kann und es 
in der Regel zu keinen, allenfalls in wenigen speziellen 
Fallen zu geringen Einschrankungen bei der Wirksamkeit 

Innovative 

Geratetechnik im Pflanzenschutz 

kommt. Die Injektordusen zeichnen sich durch eine 
auBergewbhnlich hohe Driftstabilitat aus, die je nach Du
sengrbBe und -typ eine Abdriftminderung van bis zu 
90 % bewirken kann. Injektordusen sind auch die be
stimmenden Bauteile der ,,Verlustmindernden Gerate". 

Verlustmindernde Pflanzenschutzgerate 

Viele Pflanzenschutzmittel werden nur mit Anwendungs
bestimmungen zugelassen, die in der Nahe van Ober
flachengewassern oder terrestrischen Biotopen den Ein
satz van abdriftmindernden Pflanzenschutzgeraten vor
schreiben. Der gesetzlich vorgegebene Regelabstand darf 
unter bestimmten Bedingungen unterschritten werden. 
In diesem Fall ist die Verwendung abdriftmindernder 
Ptlanzenschutzgerate, die von der BSA in das Verzeichnis 
,,Verlustmindernder Gerate" eingetragen worden sind, 
eine der wichtigsten MaBnahmen. Das Verzeichnis weist 
derzeit in den Abdriftminderungsklassen 50, 75, 90 und 
99 % 257 Eintragungen fur den Acker- sowie Wein-, 
Obst- und Hopfenbau auf. Bei der Einfuhrung abdriftmin
dernder Gerate wurden folgende Ziele angestrebt: 

- Umrustmoglichkeiten fur vorhandene Gerate

- praktikable und einfache Handhabung der umge-
rusteten Gerate

- schnelle und flachendeckende Einfuhrbarkeit

- geringe Kosten

- moglichst keine Einschrankungen der Wirksamkeit.

Feldspritzgerate erreichen die verschiedenen Abdriftmin
derungsklassen durch die Verwendung grobtropfiger 
Injektordusen. Je nach DusengroBe und Zielflachenab
stand !assen sich Minderungen zwischen 50 und mehr als 
90 % erreichen. Dabei sind oft Verwendungsbestim
mungen zu beachten, die z. B. den maximalen Spritz
druck oder den Zielflachenabstand vorschreiben. Auch 
durch eine zusatzliche Luftunterstutzung kann eine Ab
driftminderung erzielt werden, allerdings nur in hbheren 
Bestanden. Bei Bandspritzung wurde eine Abdriftmin
derung van mehr als 90 % nachgewiesen. 

Bei Spruhgeraten fur Raumkulturen (Wein, Obst, Hopfen) 
kann durch den Einsatz von Injektordusen ebenfalls eine 
betrachtliche Abdriftminderung erzielt werden. Hier mus
sen aber weitere MaBnahmen ergriffen werden, um eine 
Reduzierung van 50 % und mehr zu erreichen. So muss 
zum Beispiel fur den Obstbau zusatzlich in den ersten 
funf Reihen am Rand der Anlage die nach auBen ge
richtete Luftunterstutzung wirkungslos gemacht werden, 
um den Tropfentransport aus der behandelten Anlage 
heraus zu vermindern. Dies kann erreicht werden, indem 
die Geblaseaustrittsoffnung entweder halbseitig abge
deckt oder die austretende Geblaseluftstromung durch 
ein zusatzliches Leitblech zur Seite hin umgelenkt wird. 
Im Obstbau erreichen so alle Spruhgerate die Abdrift-
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minderungsklasse 50 %.

Mit der Sensorsteuerung des SprOhgerates der Firma 
John Deere lieB sich eine Abdriftminderung um 50 %

nachweisen. Dies funktioniert sogar unabhangig von den 
eingesetzten DOsen, d. h., dass auch mit konventionellen 
HohlkegeldOsen gearbeitet werden kann. Weitere Mog
lichkeiten zur Abdriftminderung ergeben sich durch Ha
gelschutznetze. Je nach eingesetzter DOsentechnik be
laufen sich die Minderungen auf 50 bis 75 %.

Abdriftminderungen von mindestens 75 % wurden beim 
Einsatz von AxialsprOhgeraten mit geringer Luftleistung 
festgestellt. Dabei muss die Luftleistung auf 20.000 m3/h 
begrenzt werden. SprOhgerate, die mit einem Querstrom
geblase ausgestattet sind, erreichen Minderungen von 

75 % und bei weiter abgesenkter Geblasestufe sogar von 
90 %. Voraussetzung hierfur ist, dass mit InjektordOsen 
gearbeitet wird und in den ersten funf Reihen die nach 
auBen gerichtete Geblaseluftstromung wirkungslos ge

macht oder mit verminderter Geblaseluftstromung gear
beitet wird. 

Seim Einsatz dieser Gerate ergeben sich gegenOber nicht 
umgerOsteten Standardgeraten keine wesentlichen Er
schwernisse, da lediglich bei Fahrten in den ersten Reihen 
die Luftumlenkung bzw. -abschaltung betatigt werden 
muss. Es gibt keine Einschrankung fur den Einsatz am 
Hang wie bei den Recyclinggeraten. Entsprechende Um
rOstbausatze werden von den Firmen angeboten; die 
Kosten belaufen sich auf etwa 500 €. 

Wird auf der dem Gerat gegenOberliegenden Seite ein 
Tropfenabschalter/Kollektor mitgefOhrt, der dort ankom
mende Tropfen auffangt und die Geblaseluft ungehindert 
durchstromen lasst, wird eine Abdriftminderung von min
destens 90 % erreicht und dies bei alien damit ausge

statteten SprUhgeratetypen. Tunnel-Recyclinggerate er-

Tunnelspri.ihgerat im Obstbau 

reichen eine Abdriftminderung von 90 %. Werden diese 
Gerate zusatzlich mit InjektordOsen ausgestattet, wird ei
ne Abdriftminderung von mindestens 99 % erreicht. 

Die aktuellen Eintragungen in das Verzeichnis ,,Verlust
mindernde Gerate fur Flachen- und Raumkulturen" sind 
auf der Homepage der BBA abrufbar. Die BBA hat das 

Verfahren der PrOfung und Eintragung in das Verzeichnis 
,,Verlustmindernde Gerate" seit Jahren veroffentlicht und 
stets den weiteren Erfordernissen angepasst. Es ist auch 

fOr alle in Gebrauch befindlichen Gerate anwendbar und 
gestattet somit eine schnelle und flachendeckende 

EinfOhrung abdriftmindernder Techniken und Verfahren. 
InjektordOsen haben auch Eingang beim Luft
fahrzeugeinsatz in den Steillagen des Weinbaus und im 
Forst gefunden. 

Mitteleinsparende Pflanzenschutzgerate 

Durch technische MaBnahmen lassen sich bei der An
wendung von Pflanzenschutzmitteln betrachtliche Men
gen einsparen. Die Angaben zur Pflanzenschutzmittel

einsparung basieren auf Angaben aus der Fachliteratur 
und sind auf unterschiedliche Weise ermittelt warden. 

- Recyclinggerate fOr den Wein- und Obstbau fuhren
einen GroBteil der nicht angelagerten BehandlungsflOs
sigkeit in den Geratetank zurOck. Der Einsparungsef
fekt ist stark vegetationsabhangig und kann bis zu

70 % ausmachen.

- Mit SprOhgeraten fur den Obst- und Weinbau, die mit
tels Sensoren LOcken in der Laubwand erkennen und
die DOsen entsprechend ein- und ausschalten, lassen
sich im Jahresdurchschnitt bis zu 30 % Mittel ein
sparen.

- Das so genannte Zweistoffverfahren im Weinbau arbei
tet mit zwei voneinander unabhangigen Dosiersyste
men. Die fur die Gesunderhaltung der Trauben wich
tigen Insektizide und Botrytizide werden dabei nur im
Sereich der Traubenzone gespritzt, wahrend die Grund
behandlung zum Schutz der Obrigen Laubwand Ober
die gesamte Hohe der Rebanlage erfolgt.

- Mit einer Unterstockspritzeinrichtung im Weinbau, de
ren DOse mittels Detektor nur dort offnet, wo Unkraut
tatsachlich vorhanden ist, kann bis zu 90 % Pflanzen
schutzmittel gespart werden.

- Precision Farming zielt darauf ab, den Pflanzenschutz
mitteleinsatz an der Heterogenitat des Kulturpflanzen
bestandes bzw. des Unkrautbestandes eines Schlages
auszurichten. Die daraus resultierten Einsparungen
werden von den Fachleuten mit bis zu 60 % angege
ben.

- Sei Sandspritzgeraten betragt der Einsparungseffekt
gegenOber einer Ganzflachenbehandlung bis zu 40 %.

Die BBA erarbeitet derzeit ein PrOfungsverfahren, auf 
dessen Grundlage das Einsparungspotenzial an Pflan
zenschutzmitteln fur die verschiedensten geratetechni
schen Neuentwicklungen zuverlassig und nachvollziehbar 
bestimmt werden kann. Die BSA wird in Anlehnung an die 



Unterstockbehandlung im Weinbau 

Klassifikation Abdrift mindernder Gerate in Zukunft auch 
die Gerate, die Pf!anzenschutzmitte! einsparen, klassi
fizieren und zu gegebener Zeit in einem neuen 
Verzeichnis der BBA bekannt machen. 

Innovationen bei der Befi.illung und Reinigung 
der pflanzenschutzgerate 

Erhohte Pflanzenschutzmittelfunde in Oberflachenge
wassern sind oft durch punktuelle Eintrage erklarbar, die 
auf unsachgemaBes Befullen und Reinigen der pfianzen
schutzgerate und pfianzenschutzmittelbehaltnisse auf 
dem Hof zuruckgehen. Mehrweg-GroBbehalter sind eine 
effektive MaBnahme, um diese Problematik zu entschar
fen. Aus diesen Mehrweggebinden kann uber ein ge
schlossenes Entnahmesystem genau die Pflanzenschutz
mittelmenge entnommen werden, die benotigt wird, 
ohne dass der Anwender mit dem konzentrierten Mittel in 
Beruhrung kommt oder Spritzer auf den Boden gelangen. 
Auch kann bei entleertem GroBgebinde auf dessen 
Spulung vor Ort, d. h. auf dem landwirtschaftlichen Be
trieb, verzichtet werden, da die Firmen sich zur Ruck
nahme der ungespulten Mehrweg-GroBbehaltnisse ver
pflichtet haben. 

In Deutschland mussen neue Pflanzenschutzgerate seit 
1998 mit Zusatzwasserbehalter und Innenreinigungsein
richtung ausgestattet sein, um die Vorschriften fur eine 
Reinigung des Gerates auf dem Feld zu erfullen. Die 
,,Feldreinigung" st6Bt verschiedentlich auf Vorbehalte 
seitens der landwirtschaftlichen Praxis, insbesondere 
wenn es um die AuBenreinigung der Gerate geht. Biobed
Anlagen, die auf dem Hof des landwirtschaftlichen Be
triebes errichtet werden konnen, konnten hier Abhilfe 

schaffen. Eine Biobed-Anlage ist ein speziell gestalteter 
Stellplatz fur das Befullen und Reinigen eines Gerates, 
dessen Untergrund aus einer Mischung organischer 
Materialien besteht und kleinere Mengen des konzentrier
ten pfianzenschutzmittels oder die bei der Reinigung 
anfallenden Spulwasser problemlos aufnehmen und ab
bauen kann. Besonders in Skandinavien werden Biobed
Anlagen bereits in groBem Umfang genutzt. Die BBA 
befasst sich seit einigen Jahren mit Fragen des mikro
biellen Abbaus von Pflanzenschutzmitteln in solchen 
Schuttungen organischer Materialien und wird aufgrund 
der positiven Einschatzung im Jahr 2005 eine GroBanlage 
erstellen und deren Arbeitsweise untersuchen. 

Computergesteuerte pflanzenschutzgerate 

Agrarcomputer 

GroBe leistungsfahige Pflanzenschutzgerate werden 
heutzutage in der Regel mit einer computergest2uert:en 
Regelung der Ausbringmenge ausgestattet. Der Trend 
geht heute hin zu !50-BUS-fahigen Elektronikausstat
tungen. Dies schlieBt vielfach auch ein GPS (Global Posi
tioning System) mit ein, das uber eine Satellitennavi
gation eine exakte Positionsbestimmung des Traktors 
bzw. des Gerates ermoglicht. Die Schnittstelle zwischen 
Traktor und Maschine erfordert ein hohes MaB der 
Standardisierung. So gibt es Normen fur den Zapfwellen
anschluss, die Hydraulik-Verbindungen und die Drei
punktaufhangung. Dadurch erst lassen sich Traktoren 
und Maschinen unterschiedlicher Hersteller koppeln und 
zusammen als Arbeitseinheit betreiben. Der so genannte 
ISO-BUS ermoglicht es, das jeweils angebaute oder 
angehangte Gerate von dem Terminal in der Traktor
kabine aus zu bedienen und zu steuern. Auch der Daten
austausch zwischen dem Schlepperterminal mit dem Hof
Computer ist somit moglich. Damit konnen mit dem Hof
Computer die Arbeiten auf dem Feld geplant werden. 

Hinsichtlich der Maschinen bestehen fur diese Dokumen
tations- und Precision Farming-Aufgaben keine beson
deren neuen Anforderungen; alle angeschlossenen 
Maschinen sind im Prinzip Precision Farming fahig. Damit 
erbringt der ISO-BUS die Voraussetzung fur einen oko
nomisch sinnvollen Einsatz der Precision Farming Tech
nologie und erfullt hochste Anspruche an die Dokumen
tation der Feldarbeit. Das Sicherstellen der Kompatibilitat 
bei den elektronischen Bauteilen fur Pflanzenschutz
gerate ist auch Aufgabe der BBA-Gerateprufung, bei der 
gemeinsam mit der DLG-Prufstelle die ISO-BUS-Konfor
mitat uberpruft wird. 

Precision Farming 

Die Bewirtschaftung von Ackerflachen ist im Allgemeinen 
so ausgerichtet, dass sie ganzflachig einheitlich durchge
fuhrt wird. Obwohl die Schaderreger ungleichmaBig 
vorkommen, werden Pflanzenschutzmittel gleichmaBig 
auf der gesamten Ackerflache verteilt. Konnten die 
LandbewirtschaftungsmaBnahmen an die kleinraumigen 
Standort- und Bestandesunterschiede angepasst werden, 
waren dadurch okonomische und okologische Vorteile zu 
erwarten. Diese Art der Landbewirtschaftung wird be
schrieben als Precision Farming, Prazisionslandwirt
schaft, Teilschlagbewirtschaftung oder kleinraumige Feld-
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Precision Farming auf einer Ackerflache mit 
Unkrautnestern 

bewirtschaftung. Alie Begriffe bedeuten letztlich eine si
tuationsgerechte, zielgenaue und bedarfsorientierte Be
wirtschaftung von Teilflachen bis hin zur Einzelpflanze. 

Unkrauter treten haufig als lokale Anhaufungen innerhalb 
der Ackerflachen auf. Aufgrund des unterschiedlichen Un
krautvorkommens erscheint es sinnvoll, die Ackerschlage 
in Teilflachen zu unterteilen und fUr jede Teilflache eine 
gesonderte Spritzentscheidung zu treffen. Das groBte 
Problem bei der Teilflachenunkrautbekampfung stellt die 
Unkrauterfassung und -erkennung dar. Feldbegehungen 
sind sehr arbeitsintensiv und daher nicht praxistauglich. 
Erforderlich sind automatische, leistungsfahige, einfach 
zu handhabende und robuste Erkennungsverfahren mit 
hoher Erkennungssicherheit. Zur automatischen Unkraut
erkennung konnen optische Sensoren oder Methoden der 
Bildverarbeitung eingesetzt werden. Technische Losun
gen sind in der Entwlcklung. 

Optische Sensoren ermoglichen die Unterscheidung von 
Boden und Pflanzen, so dass Anwendungen in Fahr
gassen ohne Kulturpflanzen, vor dem Auflaufen der Kul
turpflanze, auf Bracheflachen oder auf Gleisanlagen mog
lich sind. Auf Bracheflachen und auf Gleisanlagen konn
ten mittels Sensorerkennung Herbizideinsparungen bis zu 
70 % ermittelt werden. Die Unterscheidung einzelner 
Pflanzenarten mit optischen Sensoren ist bisher nicht 
moglich, wodurch die Anwendungsmoglichkeiten dieser 
Technik stark eingeschrankt sind. 

Beim Einsatz von Bildverarbeitungssystemen werden mit
tels digitalen Kameras Feldausschnitte erfasst und mit 
einer Bildanalysesoftware ausgewertet. Durch einen 
Vergleich von aktuell vorkommenden Unkrautern mit den 
in einer Datenbank gespeicherten Informationen konnen 
Kulturpflanzen und Unkrauter unterschieden werden. Aus 

Feldspritzgerat (Prototyp) fUr die teilflachenspezifische 
Applikation verschiedener Pflanzenschutzmittel in 
einem Arbeitsgang 

diesen Informationen kann eine Spritzkarte erstellt wer
den, die dann die Grundlage fur die Unkrautbekampfung 
darstellt. Zukunftig ist davon auszugehen, dass Unkraut
erkennung und -bekampfung in einem Arbeitsgang online 
erfolgen werden. Die Herbizide konnen als fertige Spritz
losung in mehreren groBen Tanks oder in Originalkanis
tern fur Direkteinspeisungssysteme mitgefuhrt werden. 

Grundsatzlich ist zu erwarten, dass auf den groBer wer
denden Ackerschlagen mit hoher Inhomogenitat die Vor
teilswirkungen teilflachenspezifischer MaBnahmen ge
genuber schlageinheitlicher Bekampfung deutlich zu
nehmen. Aus herbologischer, okologischer und okonomi
scher Sicht ist eine teilflachenspezifische Unkrautbe
kampfung in der landwirtschaftlichen Praxis anzustreben. 
Die okologische Zielsetzung ist dabei in einer nachhalti
gen, integrativen, umwelt- und ressourcenschonenden 
Landwirtschaft zu sehen. Im Einzelnen konnen durch un
behandelte Teilflachen und damit durch Tolerierung von 
Unkrautern unterhalb der Schadensschwelle okologische 
Vorteile erwartet werden. Mit der Technik lassen sich 
auch okologisch wertvolle Teilflachen, auf denen z. B. ge
fahrdete Arten vorkommen, gezielt aussparen. 

Um das Verfahren der Teilflachenunkrautbekampfung in 
der landwirtschaftlichen Praxis zu untersuchen, werden 
von der BBA seit einigen Jahren Versuche in einem 
Praxisbetrieb mit einer Zuckerruben-Winterweizen-Win
tergerste-Fruchtfolge in Ostniedersachsen durchgefuhrt. 
Ziel der Untersuchungen ist es, die praktische Durch
fuh rbarkeit der Teilflachenunkrautbekampfung unter 
Praxisbedingungen zu testen und mogliche okonomische 
wie auch okologische Vorteile aufzuzeigen. 

Zurzeit gibt es keine praxisreifen Verfahren zur sen
sorischen Erfassung von Schadlingen und Pflanzenkrank-



heiten sowie deren Unterscheidung van Stressfaktoren, 
z. B. Wasser- und Nahrstoffmangel. Verfugbare Sensoren
oder Multispektralkameras kbnnen zwar Stresserschei
nungen der Pflanzen erfassen, aber nicht deren Ursachen
feststellen. Erschwert wird eine Erkennung bei pilzlichen
Schaderregern dadurch, dass dies zu einem sehr frOhen
Zeitpunkt erfolgen muss, wenn noch keine oder nur aty
pische Symptome zu erkennen sind.

Heterogene Pflanzenbestande mit wechselnden Pflanzen
dichten weisen eine Variation der zu benetzenden Pflan
zenoberflache auf. Zur Erfassung dieser Unterschiede in 
einem Kulturpflanzenbestand wurden vom Institut fur 
Agrartechnik Bornim Untersuchungen mit einem Pendel
sensor durchgefuhrt. Die Aufwandmenge fur Fungizide 
und Wachstumsregler kann damit an den jeweiligen 
Pflanzenbestand angepasst werden. Pflanzenschutzmit
teleinsparungen van Ober 10 % konnten nach Einsatz des 
Pendelsensors ohne Ertragsverluste nachgewiesen wer
den. Es ist anzustreben, den teilflachenspezifischen 
Pflanzenschutz in ein Gesamtkonzept Precision Farming 
zu integrieren. 

GIS-basierte Ausbringung von Pflanzenschutz

mitteln 

Geographische Informationssysteme - GIS genannt -
bieten die Mbglichkeit, die Landschaft auf der Grundlage 
digitalisierter Luftbilder und Satellitenkarten bis ins Detail 
hin kartografisch darzustellen. Durch die Verbindung die-

Pendelsensor (Frontanbau) zur 
Erfassung der Pflanzendichte in 

1 Getre1debestanden (Foto: ATB)

ser Informationen mit anderen Daten, zum Beispiel der 
Anwendung van Pflanzenschutzmitteln, erbffnen Geogra
phische Informationssysteme ganz neue Perspektiven, 
um das Risiko van PflanzenschutzmaBnahmen einschat
zen und vermindern zu konnen. In der Regel werden che
mische Pflanzenschutzmittel heute nur noch mit Auflagen 
zugelassen, um das Risiko fur die Umwelt zu minimieren. 
Das bedeutet z. B., dass bei der Ausbringung gewisse 
Mindestabstande zu umliegenden gefahrdeten Biotopen 
eingehalten werden mOssen, um unvertretbare Eintrage 
von Pflanzenschutzmitteln Ober die Abdrift zu vermeiden. 
Diese Mindestabstande sind mittelspezifisch und variieren 
in einem Bereich bis mehr als 100 Meter. Die Abstands
auflagen sind buBgeldbewehrt und werden zunehmend 
durch die Pflanzenschutzdienste der Lander uberwacht. 

Um einerseits den Schutz der Umwelt sicherzustellen und 
andererseits landwirtschaftliches Handeln nicht unbe
rechtigt einzuschranken, wurden die Regelungen immer 
umfangreicher und fur den Landwirt !eider auch immer 
unObersichtlicher. Eine Initiative der Biologischen Bun
desanstalt, welche GIS und das Globale Positionie
rungssystem GPS mit neuesten Entwicklungen der Gera
tetechnik zu einem Lbsungsvorschlag verbindet, soil hier 
Abhilfe schaffen. Bereits Anfang der 90er Jahre wurde am 
Institut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz der 
BBA mit dem Aufbau van GIS begonnen. Eine we
sentliche Datengrundlage ist dabei das Amtliche Topo
graphisch-Kartographische Informationssystem der Lan
desvermessungsamter (ATKIS), insbesondere das Digita-

Digitales Landschaftsmodell 
(DLM25) 
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le Landschaftsmodell 25 (DLM25). Fur die GIS-gestutzte 
Pflanzenschutzforschung liefert das DLM25 neben An
gaben zum Stral3en-/Wegenetz und zum Gewasser
schutz auch Informationen Ober Kleinstrukturen wie 
Feldgeholze und Hecken sowie Ober die raumliche 
Verteilung von Ackerland, Rebflachen, Gartenland, 
Grunlandflachen, Wald und anderen Flachennutzungen. 
Durch die Verknupfung mit Expertenwissen und Daten 
aus Feld- und Luftbildmessungen lasst sich so ein detail
liertes realistisches Bild der Landschaft entwickeln. 

Auf der Grundlage der GIS-Daten lassen sich die landwirt
schaftlich genutzten Flachen auch hinsichtlich ihrer Ge
fahrdung fur benachbarte Oberflachengewasser und Bio
tope beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln kate
gorisieren. Die Berechnungen erfolgen auf der Basis von 
Rasterzellen. Hierfur werden alle landwirtschaftlich ge
nutzten Flachen in Zellen von funf mal funf Meter unter
teilt. Fur jede dieser Zellen wird mittels bestimmter GIS
Funktionen die Distanz zum nachstgelegenen Gewasser 
ermittelt. Die digitalen Distanz-Rasterkarten wurden 
flachendeckend fur die Bundesrepublik in der BBA 
errechnet. Sie stellen eine erste, einfache GIS-Basis fur 

eine Steuerung der Pflanzenschutzgerate Ober den 
Bordcomputer dar. 

Wird Ober GPS die Position der Spritze bestimmt und die 
Abstandsauflage des eingesetzten Mittels dem Verpa
ckungslabel - mi:iglichst automatisiert als Strichcode -
entnommen, ki:innen die Spritzdusen gemal3 der Distanz
Information aus den Rasterzellen zu- oder abgeschaltet 
werden. Mit der einfachen Information Ober die Distanz 
zu Nichtzielflachen sind die Mi:iglichkeiten des vorhande
nen GIS-Systems jedoch noch nicht erschi:ipft. Unterstellt 
man, dass das Potenzial der Pflanzenschutzmittel-Fracht 
einer Rasterzelle mit zunehmender Entfernung zum Ge
wasser exponentiell abnimmt, kann man die Entfernung 
jeder Zelle auf Grundlage einer Abdriftfunktion nach Ab
drifteckwerten der BBA wichten. 

Die Starken dieser Methode liegen in der realistischeren 
Abbildung des Abdriftprozesses. Dabei ist die auf der 

Abdrift basierende Gewichtung der Entfernung der 
Rasterzellen von den unterschiedlichen Kulturgruppen -
Feldkulturen, Obstbau, Weinbau oder Hopfenbau - und 
der eingesetzten Geratetechnik abhangig. Werden nun 
noch weitere aus ATKIS ableitbare Informationen Ober 
die Breite und T iefe sowie die Art des Gewassers verar
beitet, lassen sich diese gewichteten Distanzen in so 
genannte Expositionspotenziale je Rasterzelle umrech
nen. Es entsteht eine fur die Bundesrepublik flachen
deckende digitale Rasterkarte der Expositionspotenziale 
durch Abdrift fur die einzelnen Kulturartengruppen. 

Die GIS-basierte Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln 
bringt eine Reihe von Vorteilen: 

- Der Landwirt wird bei der Beachtung der komplizierten
und unterschiedlichen Abstandsregelungen bei Pflan
zenschutzmitteln unterstutzt.

- Der Praktiker kann bei Kontrollen nachweisen, dass er
die Abstandsauflagen eingehalten hat.

- Die vorhandene Datenbasis Ober die ausgefuhrten

Pflanzenschutzmal3nahmen kann fur die gesetzlich 
vorgeschriebene Dokumentationspflicht herangezogen 
werden. 

Die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahr
zeugen wird in Deutschland sehr restriktiv gehandhabt 
und nur dort gestattet, wo es wie in den Steillagen des 
Weinbaus und im Forst keine anderen geratetechnischen 
Alternativen gibt oder die vorhandene Bodentechnik 
mangels Befahrbarkeit landwirtschaftlicher Flachen nicht 
oder nicht rechtzeitig zum Einsatz kommen kann. Der 
Luftfahrzeugeinsatz in Deutschland unterliegt strengen 
Regelungen und muss bei den dafur zustandigen 
amtlichen Stellen der Bundeslander rechtzeitig angezeigt 
und bekannt gemacht werden. In der Regel nehmen 
dabei die Bundeslander auf eine BBA-Richtlinie Bezug, die 
eine FOlle technischer Voraussetzungen fur den 
Luftfahrzeugeinsatz festlegt. Ein wichtiges Element ist 
das Vorliegen einer Flugkarte im Mal3stab von mindestens 
1 : 25.000, in der die zu behandelnden Flachen und ge
fahrdete ObjeKte, von denen ein Sicherheitsabstand von 

50 m einzuhalten ist, einzuzeichnen sind. Aul3erdem sind 
die zu behandelnden Flachen entsprechend zu markieren, 
so dass diese mit der vorliegenden Flugkarte von den 
Piloten leicht und zuverlassig angeflogen und behandelt 
werden ki:innen. 

Wurde man den Bordcomputer des Luftfahrzeugs mit 
GPS und einem optischen Leitsystem koppeln, so ki:innte 
man auf Einweiser oder die vorherige Kennzeichnung der 
zu behandelnden Flachen verzichten. Eine Weiter
entwicklung dieses Systems ki:innte zukunftig auch eine 
Regelung der Ausbringmenge Ober den Bordcomputer 
einschliel3en, so dass unterschiedliche Fluggeschwindig
keiten ausgeglichen und eine konstante Aufwandmenge 
pro Hektar erzielt werden ki:innten. 

Pflanzenschutzgerate im Unterglasanbau 

Die Entwicklung der Pflanzenschutztechnik im Unter
glasanbau hat mit der im Freiland nicht Schritt gehalten. 
Stattdessen werden nach wie vor Oberwiegend handge
fuhrte Gerate, wie Nebelgerate, tragbare ROckenspritzge
rate, Karrenspritzen, Schlauchspritzgerate u. a. m., ein
gesetzt, die einen hohen Zeitaufwand erfordern und 
durch eine ungleichmal3ige Verteilung gekennzeichnet 
sind. 

Dies hat die Fachgruppe Anwendungstechnik der BBA 
veranlasst, in Zusammenarbeit einer Braunschweiger Fir

ma (SBS) ein automatisch arbeitendes Spruhgerat zu 
entwickeln. Dieser als "Applimate" bezeichnete Spruhro
boter besteht aus einer Basisstation, die ein so genanntes 
Satellitenfahrzeug mit Energie und Spritzflussigkeit ver
sorgt. Die Basisstation mit dem darin geparkten Satelli
tenfahrzeug wird an den Einsatzort gefahren und bewegt 
sich dann automatisch von Reihe zu Reihe. Der elektrisch 
angetriebene Satellit kann durch Schienen oder Hei
zungsrohre gefuhrt die einzelnen Reihen abfahren. Der 
Bestand wird bei Hin- und Ruckfahrt mit einem schwenk
baren, vertikalen Spritzgestange mit Luftunterstutzung 
behandelt. Die Versorgung des Satellitenfahrzeuges mit 
Spritzmittel erfolgt aus einem 1000-Liter-Tank des 
Basisgerats Ober eine Pumpe und eine Schlauchleitung 
bis zu einer Reichweite von 100 m. Bei Oblicher Dosierung 



Spritzroboter ,,Applimate" fur den Unterglasanbau 

reicht der Tankinhalt fur die Behandlung van 0,5 bis 1 ha 
Anbauflache, fur die der Roboter rund 4 Stunden be
notigt. Die Arbeitshohe des Spritzbalkens kann zwischen 
2 und 4 m eingestellt werden. Die Aufwandmenge ist 
durch die Wahl van Fahrgeschwindigkeit und DOsengroBe 
zwischen 300 und 3.000 I/ha variabel. Die Intensitat der 
LuftunterstOtzung kann der jeweiligen Kultur angepasst 
werden. 

Dieser SprOhroboter ermoglicht bei geringem Arbeitsauf
wand eine gezielte, gleichmaBige Verteilung mit geringen 
pflanzenschutzmittelverlusten. Die Behandlung erfolgt 
vollautomatisch, das heiBt, dass beim Spritzen kein 
Personal mehr im Gewachshaus anwesend sein muss. 
Der Anwender ist den pflanzenschutzmitteln nicht mehr 
direkt ausgesetzt und das beschwerliche Arbeiten mit 
Schutzkleidung und Atemmaske kann entfallen. 

Nichtchemische Verfahren des Pflanzenschutzes 

Elektronenbeizung von Saatgut 

Als mogliche Alternative zur chemischen Beizung van 
Saatgut wurde bereits in den 80er Jahren begonnen, ein 
Verfahren zu entwickeln, bei dem die biozide Wirkung 
niederenergetischer Elektronen zur Bekampfung samen
bOrtiger mikrobieller Schaderreger genutzt wird. Das 
Prinzip dieses Verfahrens besteht darin, die Wirkung auf 
die auBeren Schalenschichten des Samens zu begrenzen, 
so dass der Embryo nicht beschadigt wird. NaturgemaB 
wirkt die Elektronenbehandlung daher aber auch nicht 
gegen im Korninneren Oberdauernde Krankheiten, z. B. 
den Flugbrand und das in diesem Bereich lokalisierte 

Fusariummyzel. Die Entwicklung des Verfahrens konzen
trierte sich zunachst auf Weizen. Das Fraunhofer Institut 
fur Elektronenstrahl- und Plasmatechnik, Dresden, ent
wickelte zunachst eine Pilotanlage (WESENITZ 1), bei der 
die Elektronenbehandlung im Vakuum erfolgte. Im Rah
men eines Verbundforschungsprojektes wurde anschlie
Bend eine mobile Anlage (WESENITZ 2) entwickelt, die 
unter norma!en Umgebungsbedingungen arbeitet. 

Im Institut fur integrierten Pflanzenschutz der BBA wurde 
die Wirkung der Elektronenbehandlung untersucht. In La
bor-, Medell-, Kleinparzellen- und Ertragsparzellenversu
chen wurden die Wirkung gegen samenburtige Schad
erreger an Weizen-, Roggen- und Triticalesaatgut und die 
Pflanzenvertraglichkeit nachgewiesen. Die Praxistaug
lichkeit der Elektronenbehandlung konnte in kontrollier
ten Anbauvergleichen (Praxisschlage van mindestens 
2 ha / Variante) fur Winterweizen, Winterroggen und 
Wintertriticale bestatigt werden. Diese Parzellenversuche 
werden derzeit als Ringversuch in den Bundeslandern 
fortgesetzt. Seit 1995 wurden Ober 12.000 t behandeltes 
Saatgut - vorwiegend Weizen - vermarktet; dies ent

spricht einer Anbauflache van mindestens 60.000 ha. 

Die Elektronenbehandlung ist ein physikalisches Ver
fahren, das - wie alle physikalischen Verfahren - keiner 
Zulassung gemaB Pflanzenschutzgesetz bedarf. Lediglich 
eine Angabe Ober die Behandlung ist gemaB § 32 Saat
gutverordnung auf dem Etikett erforderlich. Vorteile der 
Elektronenbeizung sind eine sichere Wirkung gegen 
samenbOrtige Schaderreger; eine Entwicklung van Resis
tenzen ist nicht zu erwarten. Es entstehen keine ROck
stande im Boden; Restsaatgut kann bedenkenlos verfOt
tert werden. Mensch und Tier sind nicht gefahrdet. 

Biologische Verfahren 

Der Einsatz van Trichogramma-Schlupfwespen zur biala
gischen MaiszOnslerbekampfung hat sich seit vielen 
Jahren in der Praxis bewahrt. Die Anwendung der bis
her van Hand auszubringenden Trichogramma-Karten 
(SO Stuck/ha) ist arbeitsaufwandig und daher auf kleine 
und mittlere Flachen begrenzt. Um das Verfahren auch 
fur groBere Flachen nutzen zu konnen wurde die Aus
bringung auf Hahlkugeln umgestellt. Diese Kugeln beste
hen aus bialagisch abbaubarem Material, enthalten min
destens 1.000 mit Trichogramma parasitierte Eier und 
bieten einen idealen Schutz vor Witterungseinflussen und 
rauberischen Insekten. Die Ausbringung dieser Hohl
kugeln kann maschinell erfolgen. Im Jahr 2004 sind Ober 
10.000 ha Mais mit Trichogramma behandelt warden. 

Im Kampf gegen MOcken wird seit vielen Jahren erfolg
reich Bacillus thuringiensis sv. israelensis angewendet. 
Auf Initiative einer kommunalen Aktiansgemeinschaft zur 
Bekampfung der Schnakenplage e.V. (KABS) wurde ein 
Verfahren entwickelt, mit dem B. thuringiensis sv. israe
lensis groBflachig zur MOckenbekampfung am Oberrhein 
angewandt werden kann. Zwischenzeitlich werden die 
Insekten auf Ober 10.000 Hektar vom Hessischen Ried bis 
nach Freiburg aus der Luft bekampft. Dern Verein 
gehoren 102 Stadte und Gemeinden entlang des Rheins 
an, die jahrlich 1,9 Mill. Euro fur diese MaBnahme aus
geben. Der Hubschrauber erreicht schnell auch das 
unzuganglichste Brutrevier. Ein besanderes Streuaggre-
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gat, das unter dem Hubschrauber hangt, verteilt den in 
einem Eisgranulat enthaltener. biologischen Wirkstoff 
Uber den Gewassern. Das Eisgranulat fallt durch sein Ge
wicht durch die Baume und Ufergewachse und gelangt so 
auf die Wasseroberflache. Durch das Schmelzen des Eis
granulats an der Wasseroberflache wird B. thuringiensis 

sv. israelensis dort freigegeben, wo auch die MUcken ihre 
Eier abgelegt haben. In TUmpeln und bei geringem Befall 
kann die Bekampfung auch mit RUckenspritzgeraten 
durchgefUhrt werden. 

Kommunaler Bereich 

Der Pflanzenschutz weist eine hohe Regelungsdichte 
durch Rechtsvorschriften auf, die bei der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln zu beachten sind. FUr das urbane 
Grun sind zusatzlich die Regelungen gemaB § 6 Absatz 2 
und 3 des Pflanzenschutzgesetzes zu beachten, wonach 
Pflanzenschutzmittel nur auf Freiflachen angewandt wer
den dUrfen, soweit diese landwirtschaftlich, forstwirt
schaftlich und gartnerisch genutzt werden. Auf Flachen, 
die nicht einer solchen Nutzung unterliegen, kommen fol
gende Unkrautverfahren in Frage: 

- mechanische Verfahren: Zupfen, Hacken, Freimahen
und BUrsten

- thermische Verfahren: Infrarot-Technik, Abflammen,
HeiBschaumanwendung

- chemische Verfahren: Dochtstreichgerate, RUcken-
spritzgerate, Karrenspritzgerate, Walzenstreichgerate.

Bei dem Waipuna-HeiBwasser-Schaum-System wird mit 
einer Ausbringtemperatur von 2': 95 °C gearbeitet. Hierbei 
wird Wasser mit Schaumzusatz (Alcylpolyglycosid) durch 
Zugabe von Luft aufgeschaumt und als Schaumteppich 
auf die zu behandelnden Ptlanzen ausgebracht. Der 
Schaum hat nur eine temperaturisolierende Wirkung. 
Durch diese Wirkung wird die Temperatur und somit die 
Einwirkzeit im kritischen Temperaturbereich 2': 42 °C 
erheblich verlangert. Eine Warmeabschirmung durch 
aufwandige technische Einrichtungen erUbrigt sich somit. 
FUr die verschiedenen Anwendungsbereiche stehen 
unterschiedliche technische Moglichkeiten zur VerfUgung. 
So ist fUr den innerstadtischen Bereich beispielsweise 
eine manuelle Ausbringung mittels Handlanzen als effek-

Stelzenschlepper fur die 
Ausbringung von Tricho

gramma gegen den 
MaiszUnsler 

tiv anzusehen. Als weitere Einsatzmoglichkeiten des 
HeiBwasser-Schaum-Systems kommen StraBen, Geh
wege, Parkplatze, Autobahnen, Parks und Flugplatze in 
Betracht. FUr den Einsatz im Obst- und Weinbau sowie in 
Baumschulen ist die HeiBschaumanwendung noch im 
Versuchsstadium. 

Das Rotofixgerat ist ein Walzenstreichgerat, dessen 
gleichmaBig rotierende und mit Herbiziden befeuchtete 
Walze die Unkrauter beim Oberfahren benetzt. Die Walze 
ist in ihrer Hohe verstellbar und exakt gefUhrt, so dass 
nur der unerwUnschte Aufwuchs vom Herbizid benetzt 
und wurzeltief abgetotet wird. Das Gerat ist mit einigen 
weiteren technischen Einrichtungen ausgestattet, die ver
hindern, dass das Herbizid auf den Boden gelangt. 

Walzenstreichgerat zur Unkrautbekampfung im 
Kommunalbereich 



Vorratsschutz 

Auch der Nacherntebereich ist gepragt von vielerlei tech
nischen Ansatzen und Losungen, um die Ernteerzeug
nisse bis zum bestimmungsgemaBen Gebrauch in guter 
Qualitat zu erhalten und Lagerverluste durch Schad
organismen zu verhindern. Vermeidungs- und Bekamp
fungsstrategien bedienen sich zunachst einer inzwischen 
recht ausgefeilten Erkennungstechnik. Im Bereich des 
Monitorings wird mit groBem Erfolg ein akustischer 
Larvendetektor eingesetzt. Mit diesem Gerat !assen sich 
selbst junge Larven in befallenen Kornern aufspuren, da 
diese wahrend ihres fast standigen Fressens typische 
FraBgerausche abgeben. 

Ein vorrangiges Ziel des Vorratsschutzes ist es, Ersatz fur 
Methylbromid (Brommethan) zu finden, das wegen sei
ner Ozon zerstorenden Wirkung in der Stratosphare ge
gen Ende 2004 vom Markt genommen wurde. Als Er
satzstoffe kommen inerte Gase (Stickstoff und Kohlen
dioxid) in Betracht. 

Inzwischen sind technische Losungen zur wirtschaftlichen 
effektiven Anwendung dieser Technik in Getreidesilo
zellen und gasdichten Folienblasen erarbeitet warden. 
Fur die verschiedenen Arten und Entwicklungsstadien der 
Schadtiere variieren die letalen Behandlungszeiten bei 
verschiedenen Temperaturen und Luftfeuchten betracht
lich. Sie rangieren zwischen wenigen Tagen (bei Tempe
raturen uber 30 °C und Larvenstadien) bis zu etwa acht 
Wochen (bei Temperaturen um 15 °C und Puppensta
dien). 

Die Stickstoffanwendung zur Entwesung befallener 
Kunstguter wurde weiterentwickelt. Diese Technik wurde 
erstmals bei der Sanierung eines Holztafelbildes in 
Dessau im gasdichten Foliensack und an Kunstwerken 
des Hamburger Volkerkundemuseums erfolgreich ange
wandt. Der Einsatz des fruher fur diesen Zweck ublichen 
Brommethans kann nun ohne Wirkungsverlust entfallen. 
Dennoch setzt sich die Inertgastechnik im Vorratzschutz 
wohl aus okonomischen Grunden nur langsam durch. 

Anders verhalt es sich mit der Hochdruck-Kohlenstoff
dioxidtechnik. Hier wird zusatzlich zum Einsatz von C02 
die Ware unter Hochdruck (etwa 20 bar) entwest. Diese 
Technik hat sich in Deutschland groBflachig zur Bekamp
fung vorratsschadigender Insekten und Milben in hoch
wertigen Erntegutern wie Gewurzen und pflanzlichen 
Drogen etabliert. 

Priifung und Kontrolle von Pflanzenschutzgeraten 

Im Bereich der gesetzlichen Regelungen fur Pflanzen
schutzgerate nimmt Deutschland in der EU eine Vorrei
terrolle ein. In Deutschland und einigen weiteren Mit
gliedstaaten ist zwischenzeitlich die Kontrolle in Gebrauch 
befindlicher Pflanzenschutzgerate gesetzlich geregelt. Fur 
Neugerate ist dies bislang nur in Deutschland hinsichtlich 
der Einhaltung von Mindestanforderungen vorgeschrie
ben. Die Ursache fur die Zuruckhaltung der Europaischen 
Kommission liegt unter Umstanden auch darin begrundet, 
dass bei CEN (Europaisches Normungsinstitut) und ISO 
(Internationales Normungsinstitut) besonders zahlreiche 
Normungsaktivitaten laufen, die die Standardisierung von 
Prufverfahren/Methoden und technischen Anforderungen 
an Pflanzenschutzgerate zum Inhalt haben. In keinem 
anderen Bereich der Landtechnik sind in den letzten 
Jahren so viele Normen erarbeitet und veroffentlicht war
den. Gerade in der letzten Zeit hat die Kommission sig
nalisiert, bestehende EN/ISO-Normen fur Pflanzenschutz
gerate kunftig zu ubernehmen. Dies ist auch im beson
deren Interesse der BBA, da die Fachgruppe Anwen
dungstechnik ihre langjahrigen und umfassenden Erfah
rungen in der Gerateprufung in die bisherigen Nor
mungsvorhaben der letzten Jahre stets einbringen kon
nte. In diesem auf EU-Ebene fur Pflanzenschutzgerate 
gesetzlich ungeregelten Bereich gab es weitere zahlrei
che Aktivitaten, die Prufung/Kontrolle von Pflanzen
schutzgeraten zu harmonisieren, wie z. B.: 

- Freiwillige Vereinbarung von europaischen Prufinstitu
tionen, die im Rahmen des European Network for Tes
ting of Agricultural Machinery (ENTAM) eine freiwillige
Zusammenarbeit vereinbart haben, mit dem Ziel eine
hohe Qualitat der Prufung sowie eine gegenseitige
Anerkennung der Prufergebnisse zu gewahrleisten.

- Erster europaischer Workshop zur Geratekontrolle, der
die Etablierung einer europaischen Norm in den Mit
gliedstaaten und Beitrittslandern unterstutzen und zu
einer technisch hochwertigen und einheitlichen Kon
trolle der in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzge
rate in allen Mitgliedstaaten und weiteren Landern bei
tragen soil.
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Gefahren fiir unsere Kulturpflanzen 

durch neue und bekannte Schaderreger 

An Kulturpflanzen und Varraten ki:innen durch Mikroar
ganismen, Viren, Pflanzen und T iere sawie durch nicht
parasitare Beeintrachtigungen erhebliche Schaden verur
sacht werden. Heimische Schadarganismen ki:innen Ober
raschend und massiv auftreten, weil z. B. besandere 
Witterungsverhaltnisse varliegen, sich das Spektrum an
gebauter Sarten verandert hat ader neue Erregerrassen 
auftreten. Durch Ein- und Verschleppung ki:innen auch 
neue Arten in Gebiete verbracht werden, in denen sie 
bisher nicht heimisch waren; sie ki:innen sich in ihrem 
neuen Umfeld festsetzen, ausbreiten und zum Teil erheb
liche Schaden verursachen. 

In dem varliegenden Beitrag werden exemplarisch einige 
Schadarganismen dargestellt, die irn Berichtsjar1r von be
sanderer Bedeutung waren. Weitere detaillierte Erlau
terungen zu einzelnen Schadarganismen und Krankheiten 
finden sich in den Berichten der Institute und Dienst
stellen. 

Kleinfruchtigkeit der SuBkirsche 

Die Kleinfruchtigkeit der SOBkirsche ist eine pfrapfuber
tragbare Viruskrankheit. Sie ist weltweit verbreitet. Die 
erstmalige Beschreibung der Krankheit erfolgte 1933 in 
Kanada. In Deutschland ist seit Anfang der 80er Jahre var 
allem das Obstanbaugebiet des Alten Landes betroffen. 
Die Infektian van sensitiven SuBkirschsorten resultiert in 
kantigen, bitter oder wassrig schmeckenden, zu kleinen 
sowie nicht vollstandig abreifenden FrOchten. Die Blatter 
dieser Pflanzen zeigen im Spatsommer eine charakteris
tische Bronzefarbung zwischen den Blattadern. Die Pflan
zen sind in ihrem Wachstum erheblich beeintrachtigt. 
Hohe wirtschaftliche Verluste sind zu verzeichnen, da die 
Fruchte nicht mehr vermarktet werden ki:innen. In 
Untersuchungen an der Universitat Hamburg und im 
Institut fur Pflanzenschutz im Obstbau der BBA in 
Dossenheim konnte bislang kein Insekt als Vektor fur die 
Obertragung und Ausbreitung in Deutschland ermittelt 
werden. Nicht zertifiziertes, viruskrankes Anbaumaterial 
wird deshalb als wesentlicher Verbreitungsweg in 
Deutschland angesehen. In langjahrigen Arbeiten der 
BBA in Dossenheim konnten zwei mit der Krankheit 
assoziierte Closteroviren, das Little cherry virus -1 und -2 
(LChV-1, -2), eingehender erforscht werden. Beide Viren 
wurden molekular charakterisiert. Die Arbeiten fuhrten 
zur Entwicklung diagnostischer Verfahren mittels Poly
merase-Kettenreaktion (PCR). Diese Testverfahren wer
den bei der Anzucht und Virusfreimachung von SOB
kirschsorten durch den Pflanzenschutzdienst angewen
det, so dass durch die Verwendung zertifizierten Anbau
materials das Virusproblem deutlich vermindert werden 
kann. 

Triebsucht des Apfels 

Die Apfeltriebsucht ist eine vektor- und pfrapfubertrag
bare Krankheit, die durch ein Bakterium verursacht wird. 
Erstmalig wurde die Krankheit 1950 in Italien beschrie
ben. Die Triebsucht ist auf die warmeren Gebiete Europas 

beschrankt, wobei die Nordgrenze etwa auf der Hi:ihe van 
Bonn liegt. Das Zentrum der Verbreitung befindet sich in 
Suddeutschland und Norditalien. Gelegentlich wird Ober 
das Auftreten der Krankheit auch aus anderen Regionen 
berichtet. Da die Krankheit pfropfubertragbar ist, wurden 
lange Zeit Viren fur die Krankheit verantwortlich gemacht. 
Erst im Jahre 1968 konnten Bakterien als die ursachlichen 
Erreger identifiziert werden. 

Die Symptome der Krankheit sind in alien Teilen des 
Baums festzustellen. Das dominierende Merkmal ist die 
Entwicklung von Hexenbesen, die durch vorzeitigen Aus
trieb der Achselknospen verursacht werden und der 
Krankheit ihren Namen gaben. Die Besenbildung tritt im 
Sommer auf und ist durch steil aufragende Seitentriebe 
charakterisiert. Spezifische Symptome sind weiterhin ver
groBerte Nebenblatter an der Blattbasis. Wirtschaftlich 
bedeutend sind die unterentwickelten Fruchte, die klein 
sind und sich durch fehlenden Geschmack auszeichnen. 
Insgesamt zeigen erkrankte Baume eine geringere 
WOchsigkeit, welches auch durch das reduzierte 
Wurzelsystem bedingt ist. Die Symptamauspragung 
erkrankter Baume kann von Jahr zu Jahr variieren, was 
wahrscheinlich witterungsbedingt ist. 

Die Apfeltriebsucht wird durch Candidatus Phytoplasma 
mali hervorgerufen, ein zellwandloses Bakterium, das auf 
die Siebrohren beschrankt ist und ausschlieBlich von 
phloemsaugenden Insekten Obertragen wird. Bisher wur
den zwei Blattsauger als Vektoren der Triebsucht identi
fiziert und zwar Cacopsylla melanoneura und C. picta. Ob 
weitere phloemsaugende Insekten fur die Obertragung 
verantwartlich sind, ist unbekannt. Die Bakterien kala
nisieren im Laufe der Vegetationsperiode die Pflanze sys
temisch, verschwinden jedoch wahrend der Winterma
nate aus dem oberirdischen Bereich der Pflanze, bedingt 
durch die Degeneration des Phloems. 

Die Krankheit lasst sich nur schwer bekampfen. Erkrankte 
Baume bleiben zeitlebens infiziert, wobei latenter Befall 
oder symptomlose Phasen auftreten. Wichtige MaBnah
men gegen die Krankheit sind die Verwendung gesunden 
Pfropfmaterials und eine effiziente Bekampfung der 
Vektoren. In der BBA wird seit vielen Jahren Ober den 
Erreger selbst sowie die Selektion von triebsuchtresisten
ten Unterlagen gearbeitet. 

Schwarzfaule an Weinreben 

Der Strukturwandel im Weinbau, der besonders in Steil
lagengebieten zu einer zunehmenden Zerstuckelung 
zusammenhangender Weinbauflachen fuhrt, sowie die 
Klimaanderung, durch die Warme liebende Schadorga
nismen zunehmend gunstige Bedingungen in den deut
schen Weinbaugebieten finden, verursachen neue Reb
schutzprobleme. 

Die Schwarzfaule ( Guignardia bidwelli1), ein Warme 
liebender Schadpilz, der bereits im 19. Jahrhundert aus 
Nordamerika eingeschleppt wurde, trat in Deutschland 
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bisher nur sporadisch auf. Nach ersten Nachweisen im 
Jahr 2002 an Mosel und Nahe wurden Symptome der 
Krankheit schon ein Jahr spater im gesamten Moselgebiet 
sowie an der Nahe und am Mittelrhein beobachtet. Im 
Sommer 2004 kam es zu teilweise schweren Schaden 
durch die Schwarzfaule. FUr das Auftreten der Krankheit 
gerade in den nordlichen Weinbaugebieten werden zwei 
Faktoren verantwortlich gemacht. Einerseits findet der 
feucht-warme Witterung liebende Schaderreger durch die 
Klimaerwarmung bessere Bedingungen, andererseits 
handelt es sich bei den Befallsgebieten um verwilderte 
Weinberge, in denen sich ein hohes Infektionspotenzial 
aufgebaut hat. 

Nach dem groBflachigen Ausbruch der Schwarzfaule im 
Jahr 2004 muss davon ausgegangen werden, dass sich 
die Krankheit in den Befallsgebieten etabliert hat. Vor
rangiges Ziel muss es sein, das Befallsrisiko durch MaB
nahmen zur Senkung des Infektionspotenzials zu vermin
dern. 

Kastanienrindenkrebs 

Der Kastanienrindenkrebs, verursacht durch den Asco
myceten Cryphonedria parasitica, gehort weltweit zu den 
bedeutendsten Baumkrankheiten. Sein Seuchenzug hat 
solche Schaden verursacht, die in Europa nur mit dem Ul
mensterben vergleichbar sind. Ausgehend von befallenen 
asiatischen Kastanienarten, die gegen den Erreger weit
gehend resistent sind, wurde die Krankheit Anfang des 
20. Jahrhunderts zunachst in die USA verschleppt und
verursachte an der amerikanischen Castanea dentata im
Verlaufe weniger Jahrzehnte eine Epidemie, die zur weit
gehenden Vernichtung dieser teilweise landschaftspra
genden Baumart in den ostlichen Waldern Nordamerikas
fUhrte.

Nach Europa gelangte der Erreger vermutlich im Jahr 
1938. Ausgehend von dem Gebiet um Genua hat er sich 
im Verbreitungsgebiet der Esskastanie (Castanea sativa) 
ausgedehnt. Im Jahr 1992 wurde der Erreger erstmals in 
Deutschland an wenigen Befallsorten in Baden-WUrttem
berg und Rheinland-Pfalz nachgewiesen. Mittlerweile 
zeigt die rasant zunehmende Verbreitung der Krankheit, 
dass es unmoglich ist, den Pilz an einer weitgehenden 
Etablierung in den von Edelkastanien mitgepragten 
Waldern im Bereich der Deutschen WeinstraBe zu hin
dern. Auch die zunachst angeordneten QuarantanemaB
nahmen sind mittlerweile wieder ausgesetzt worden, da 
sie sich offensichtlich wegen unzureichender Praktikabili
tat bzw. mangelnder Beachtung als weitestgehend wir
kungslos gezeigt haben. 

Die auffalligsten Symptome der Erkrankung treten wah
rend des Sommerhalbjahres auf und auBern sich im ra
schen Vergilben und Verwelken einzelner Triebe und Aste. 
Das Absterben der Triebe wird einerseits durch rasch 
voranschreitende Rinden- und Kambiumnekrosen, ande
rerseits auch durch Toxinfreisetzung des Erregers verur
sacht. Zurn Tod der oberhalb der Krebsstellen gelegenen 
Baumteile und somit zur charakteristischen Welke wah
rend der Vegetationszeit kommt es, wenn der Pilz Stamm 
umfassend das Kambium abgetotet und somit die Ver
sorgung des betreffenden Astes oder des Hauptstammes 
unterbunden hat. An der Basis glattrindiger, abgestor-

Durch Cryphonectria parasitica verursachte 
Ri nden nekrose 

bener Baumteile findet man daher hellbraune bis rotliche, 
rindenbrandahnliche Nekrosen. Auf den abgetoteten Rin
denteilen entstehen innerhalb weniger Monate die etwa 
stecknadelkopfgroBen, orangefarbenen Fruchtkorper der 
Nebenfruchtform des Pilzes, die bei feuchtem Wetter 
rotliche Konidienranken aussondern. Stark erkrankte und 
im oberen Bereich abgestorbene Baume neigen zur Pro
duktion vermehrter Stamm- und Stockausschlage, die 
ihrerseits nach einigen Jahren erkranken. Je nach Vitalitat 
des Wirts und der Befallstelle am Baum kann sich der 
Absterbeprozess innerhalb einer bis weniger Vegetations
perioden vollziehen. 

Durch langfristig angelegte Forschungsarbeiten soil ge
klart werden, ob die Erkrankung durch das Ausbringen 
von hypovirulenten Stammen des Erregers einzudammen 
ist, wie es in der Schweiz seit einigen Jahren versucht 
wird. Langfristig bietet sonst nur die ResistenzzUchtung 
fUr die Kastanie einen Ansatz zur Losung der Probleme. 

Corynespora-Blattfleckenkrankheit des Usam
bara-Veilchens 

2004 wurden in einer Filiale einer Supermarktkette in 
Mecklenburg-Vorpommern blUhende Usambara-Veilchen 
verkauft, die in durchsichtigen Folienmanschetten ver
packt waren, um die leicht brUchigen Blatter zu schUtzen. 
Eine Charge zeigte auffallend runde, wassrig braune 
Blattflecken, die bisher in Deutschland noch nie fest
gestellt worden waren. 

Zurn Nachweis des Erregers wurden aus der Grenzzone 
der Flecken 2 x 3 mm groBe BlattstUckchen geschnitten 
und auf einen nahrstoffarmen Agar ausgelegt. Aus alien 
ProbestUcken wuchs einheitlich ein sich rasch radial aus
bildendes dunkelgraues Myzel. Eine Sporulation konnte 
nur auf dem Pflanzengewebe und dicht daneben auf dem 
Agar festgestellt werden. Der Pilz bildet dunkelbraun sep
tierte, meist unverzweigte Trager, an dessen Ende eine 
Porokonidie entsteht. Diese Konidien besitzen bis zu 13 
Pseudosepten und ein auffallend dunkles Hilum. Die 
Lange der Konidien lag bei bis 220 µm, die Breite meist 
bei 12 µm. Die Konidientrager zeigten die Tendenz, unter 
den gewahlten Bedingungen auszuwachsen und keine 
Konidien zu bilden. 



Der isalierte Pilz, Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) 
Wei., gehort zu den dunkelfarbigen Hyphamyceten 
(Dematiaceen) und kammt insbesandere in den Tropen 
var. In Amerika ist der Pilz als Parasit van Usambara-Veil
chen bereits bekannt. Es kann angenammen werden, 
dass der Erreger mit in Supermarkten preiswert angebo
tenen Usambara-Veilchen, die in tropischen Landern ver
mehrt wurden, nach Deutschland gelangt ist. Erste Un
tersuchungen belegen, dass der Erreger - wie die meis
ten fakultativen Blattfleckenpilze - uber die Regelung der 
Luftfeuchte zu bekampfen ist. 

Blattdi.irre des Weizen 

In den ni:irdlichen Getreideanbauregionen Deutschlands 
trat im Jahr 2004 die Blattdurre, verursacht durch den 
Pilz Septoria tritici, ungewi:ihnlich stark auf. Die 
Anwendung von Fungiziden (Azole und Strobilurine) 
fuhrte nicht zu den erwarteten Bekampfungserfolgen. 
Verantwartlich hierfur ist die Resistenz des Pilzes ge
genuber Strobilurinen. In zahireichen Monitoringpro
grammen verschiedener Institutionen konnte belegt wer
den, das die Qol-Resistenz des Pilzes gegenUber den 
Strobilurinen mittlerweile in Irland, England, Danemark 
und im nordlichen Deutschland Haufigkeiten von nahezu 
100 % erreicht hat. Daruber hinaus wurde festgestellt, 
dass auch in den sudlichen Bundeslandern wie Bayern 
und Baden-Wurttemberg seit dem Jahr 2003 ein Anstieg 
resistenter Populatianen zu verzeichnen ist. 

Neben der G143A-Mutation bei den Strobilurinen konnte 
auch bei den haufig genutzten Azolwirkstoffen wie Te
buconazol und Epoxicanazol ein leichtes shifting zu hi:i
heren EC50-Werten festgestellt werden. Eine ahnliche
Tendenz deutet sich fur den neuen Wirkstoff Prothioco
nazol an. Aus den sich abzeichnenden Sensitivitatsver
lusten der Septoria tritici-Isolate gegenuber den DMI
Fungiziden (Desmethylase-Inhibitoren) lasst sich fur die 
Praxis schlussfolgern, dass eine Reduktion der zugelasse
nen Aufwandmengen um mehr als 25 % zu Problemen 
bei der Bekampfung fuhren kann. Gerade bei anfalligen 
Sorten und starkem naturlichen Befallsdruck ist die 
Gefahr der Resistenzbildung groB. 

Es besteht erheblicher Forschungsbedarf zur Bialogie und 
Epidemiologie des Schaderregers. Erste Ergebnisse aus 
England deuten daraufhin, dass der Pilz den Zyklus von 
der Infektion bis zur erneuten Sporulation unter den ge
anderten Klimabedingungen wesentlich schneller durch

lauft, als bisher allgemein bekannt ist. Dies konnte ein 
moglicher Grund dafur sein, dass die Angaben zur 
Kurativ- und Pratektivleistung einiger Azolwirkstoffe in 
diesem Jahr uberhaupt nicht wieder zu finden waren. 
Weiterhin wird die Leistung besonders stark durch die 
physikalisch-chemischen Eigenschaften der Wirkstoffe 

und ihrer Farmulierung beeinflusst. Neuere Ergebnisse zu 
diesem Komplex wurden eine entscheidende Hilfestellung 
fur eine termingerechte und befallsorientierte Bekamp
fung von Septoria tritici unter Einbeziehung aller pflan
zenbaulichen MaBnahmen darstellen. 

Acker-Schachtelhalm 

In einigen Regianen Deutschlands hat der Acker-Schach
telhalm (Equisetum arvense) in den letzten Jahren stark 

Verunkrautung durch Acker-Schachtelhalm 

zugenommen. Der Acker-Schachtelhalm kommt in ganz 
Deutschiand vor und ist besonders auf Ackerflachen und 
Gleisanlagen zum Problem geworden. Er bevorzugt locke

re, feuchte Lehm- und Sandboden mit nahem Grund
wasserstand ader wasserfi.ihrenden Schichten. Der 
Acker-Schachtelhalm bevorzugt aufgrund seiner Lichtbe
durftigkeit offene Bestande. 

Die ausdauernden Ptlanzen verfugen uber ein hohes 
okologisches Anpassungsvermogen und sind auBerst for
menreich. Die generative Vermehrung erfolgt im Gegen
satz zu anderen Ackerunkrautern uber Sparen; Bluten 

und Samen fehlen also. Die bis zu 50 cm hohen Pflanzen 
bilden sowohl unfruchtbare grune Sprosse aus (Fruh
jahrstriebe) als auch Frucht- oder Sommertriebe, die sich 
nach der Sporulation braun verfarben. Ihre Ausbreitung 
erfolgt jedoch fast ausschlieBlich uber unterirdische Aus
laufer, die in Bodentiefen von 0,5 bis 1 m, oft auch in tie
feren wasserfuhrenden Schichten, nahezu ungesti:irt 
wachsen konnen. Leicht zu verwechseln ist er mit dem 
giftigen Sumpf-Schachtelhalm (Equisetum palustre), der 
verstarkt auf Grunland und anderen feuchten Standarten 
vorkommt. 

Warum sich der Acker-Schachtelhalm in den letzten Jah
ren so stark ausbreiten konnte, ist unklar. Als Grunde 
kommen defekte Drainagesysteme ebenso in Frage wie 
der haufigere Pflugverzicht. Auch Bekampfungslucken 
der heute ublichen Herbizide konnen die Ausbreitung all
mahlich gefordert haben. MCPA-haltige Herbizide zeigen 
noch recht gute Wirkungen. Wirkstaffe wie Rimsulfuron, 
Fluroxypyr oder Sulcotrione erreichen zumindest einen 
unterdruckenden Effekt. Im Gegensatz zu Getreide oder 
Mais gibt es z. B. in Zuckerruben keine wirksamen Her
bizide, so dass sich hier der Acker-Schachtelhalm beson
ders stark ausbreiten kann. 

Amerikanische Walnussschalenfliege 

Auch im Jahr 2004 wurden einige bislang in Deutschland 
nichtheimische Schadinsekten festgestellt. Diese Orga
nismen unterliegen pflanzengesundheitlichen Regelun
gen. So breitete sich z. B. die Amerikanische Walnuss
schalenfliege Rhagoletis completa (Diptera, Tephritidae) 
weiter aus. Im Berichtsjahr wurde sie bei einem 
Monitoring in Sudbaden erstmalig in Deutschland fest-
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gestellt. UrsprUnglich stammt die Amerikanische Wal
nussschalenfliege aus Nordamerika. Im Jahr 1986 wurde 
sie erstmalig im SUden der Schweiz (Tessin) registriert 
und hat sich seitdem zunehmend ausgebreitet. 1991 
wurde sie in Italien (d'Aosta) festgestellt. R. completa tritt 
als Schadling an Walnuss (Jug/ans regia) und anderen 
Juglans-Arten auf. Im Jahr 2002 verursachte diese 
Fruchtfliegenart in der Schweiz schwere Schaden an Wal
nuss. Nachhaltige Bekampfungsverfahren sind gegenwar
tig nicht verfUgbar. 

Amerikanische Kirschfruchtfliege 

Neben der herkommlichen Europaischen Kirschfrucht
fliege, Rhagoletis cerasi, wird seit zwei Jahren regional 
ein verstarktes Auftreten der nichtheimischen Amerika
nischen Kirschfruchtfliege, R. cingulata/R. indifferens
Gruppe (Quarantanearten) festgestellt. Insbesondere gilt 
dies fUr den Raum Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz. Wah
rend 2003 bei einem Monitoring an verschiedenen Stand
orten in diesem Gebiet nur wenige Exemplare gefunden 
wurden, waren es im Jahr 2004 Uber 1.000. Auch im pfal
zischen Obstbaugebiet wurden Uber 100 Exemplare in 
Gelbfallen gefangen. Wenige Exemplare traten in Baden
WUrttemberg (Dossenheim) auf, wahrend an weiteren 
Standorten in Baden-WUrttemberg und in Bayern aus
schlieBlich die Europaische Kirschfruchtfliege beobachtet 
wurde. Die meisten Funde stammen aus aufgelassenen 
oder extensiv genutzten Kirschanlagen. Da die Amerika
nische Kirschfruchtfliege ea. drei bis vier Wochen spater 
auftritt als die Europaische, ist mit einer Verlangerung der 
Befallszeit zu rechnen. Dies dUrfte fUr SUBkirschen auf
grund der frUheren Reifezeiten weniger problematisch 
sein, konnte sich jedoch auf die spater reifenden Sauer
kirschen auswirken, die im Gebiet Mainz-Bingen intensiv 
angebaut werden und bei denen bisher keine Bekamp
fungsmaBnahmen gegen die Kirschfruchtfliege erforder
iich waren. Vom Pflanzenschutzdienst und der BBA wer
den ein verstarktes Monitoring und Untersuchungen 
durchgefUhrt. 

Asiatischer Baumwollwurm 

Der Asiatische Baumwollwurm, Spodoptera litura (Lepi
doptera, Noctuidae), ist ein Quarantaneschadling und 
wurde wahrscheinlich mit Wasserpflanzen aus dem asia-

Larve der Rosskastanien-Miniermotte 

tischen Raum in ein Gewachshaus in Baden-WUrttem
berg eingeschleppt. Falter und Larven wurden vom Pflan
zenschutzdienst bekampft. Das betroffene Gewachshaus 
wurde mit Hilfe von Pheromonfallen Uberwacht, erneuter 
Befall wurde nicht festgestellt. Diese Schmetterlings-Eu
lenart ist im asiatischen Raum weit verbreitet. Die Rau
pen des Falters sind poiyphag und fressen, meistens 
nachts, sowohl an den Slattern als auch an den FrUchten 
diverser Pflanzenarten, wodurch groBe Schaden entste
hen konnen. Zudem hat der Asiatische Baumwollwurm 
ein hohes Vermehrungspotenzial, die Weibchen legen bis 
zu 2.000 Eier. Durch die schnelle Reaktion des zustandi
gen Pflanzenschutzdienstes konnte im vorliegenden Fall 
eine weitere Verbreitung des Schadiings verhindert wer
den. Zur Verhinderung derartiger Einschleppungen unter
liegen Pfianzen, die zum Anpflanzen bestimmt sind und 
aus Drittlandern eingefUhrt werden, der pflanzengesund
heitlichen Kontrolle. 

Bananentriebbohrer 

Der Bananentriebbohrer, Opogona sacchari (Lepidoptera, 
T ineidae), wurde 2004 in einem Gartenbaubetrieb in 
Berlin registriert. An einer Palmenpflanze (Rhapia sp.) 
wurden Bohrlocher und ein frisch geschlUpfter Falter ent
deckt. Daraufhin wurden AusrottungsmaBnahmen gegen 
den Quarantaneschadling eingeleitet. Die weitere Ober
wachung mit Pheromon- und Schwarzlichtfallen zeigte 
schlieBlich keinen Befall mehr. Beheimatet ist diese Mot
tenart in tropischen und subtropischen Gebieten Afrikas 
sowie in Mittel- und SUdamerika und ist dort vor allem ein 
gefUrchteter Bananenschadling. Aufgrund seiner poly
phagen Ernahrungsweise werden auch viele Zierpfianzen 
befallen, mit denen er eingeschleppt werden kann. Das 
Weibchen legt bis zu 200 Eier und die Art kann sechs bis 
acht Generationen pro Jahr hervorbringen. Die Raupen 
fressen anfanglich an krautigen und hoizigen Teiien, spa
ter konnen sie jedoch die Sprosse vollig aushohlen, was 
zum Welken und Zusammenbrechen der Pflanze fUhren 
kann. 

Rosskastanien-Miniermotte 

Die Rosskastanien-Miniermotte, Cameraria ohridella 
(Lepidoptera, Gracillariidae), fUhrt seit einigen Jahren in 
Deutschland zu einer auffalligen vorzeitigen Verbraunung 

Puppenkokon der Rosskastanien-Miniermotte 



und zu einem verfruhten Blattfall der weiBbluhenden Ge
meinen Rosskastanie (Aesculus hippocastanum). Zur Er
mittlung des naturlichen Antagonistenpotenzials wurden 
in der BBA in den Jahren 2002 bis 2004 in Zusammen
arbeit mit dem Pflanzenschutzamt Berlin und der Sach
sischen Landesanstalt fur Landwirtschaft zahlreiche tote 
Larven und Puppen des Schadlings licht- und elektronen
mikroskopisch auf Pathogene und Parasiten untersucht. 
Von insgesamt 85 Proben konnte in drei Larven ento
mopathogener Pilzbefall nachgewiesen werden. Dabei 
handelte es sich um zwei Proben mit Beauveria bassiana 

und eine mit Lecanicillium sp. (Syn.: Verticil/ium lecanit). 

Da die Cameraria-Larven sich nicht mehr in den Minen 
befanden, bleibt unklar, ob es sich bei den verpilzten 
Exemplaren um einen Primarbefall handelte oder ob 
durch Beschadigung der Minen Pilzsporen in deren 
Inneres gelangten und zur Infektion der Larven fuhrten. 
In 16 Proben fiel bei der Praparation ein Hohlraum im 
Karper von C. ohridella auf, der offensichtlich durch die 
Entwicklung eines Parasiten hervorgerufen wurde. Diese 
waren nicht alle naturlicilerweise im freiiand nachweis
bar, sondern stammten auch aus Versuchen mit den 
Parasiten Pnigalio agrau/es und Dig/yphus isaea, die im 
Pflanzenschutzamt Berlin durchgefuhrt wurden. 

Ob der Einsatz der entomopathogenen Pilze zur Reduk
tion von C. ohridella aussichtsreich ist, musste in weite
ren Tests erprobt werden. lnfektionsversuche mit einem 
1996 in Darmstadt isolierten Iridovirus-Isolat, das im La
bor u. a. eine Wirksamkeit gegen Wachsmottenlarven 
zeigte, ergaben in einem Halbfreilandversuch mit kleinen, 
getopften Rosskastanien-Baumchen kein positives Ergeb
nis. Im Institut fur Pflanzenschutz im Gartenbau der BBA 
werden weitere biologische bzw. alternative Methoden 
zur Bekampfung untersucht. 

Asiatischer Laubholzbockkafer 

Im Mai 2004 wurde vom Bayerischen Pttanzenschutz
dienst ein Freilandbefall mit dem Asiatischen Laub
holzbockkafer, Anoplophora glabripennis, festgestellt. Im 
weiteren Jahresverlauf wurde der Kafer in der Umgebung 
des Fundortes an Ahorn (Acer sp.), Rosskastanie (Aes

culus hippocastanum), Sandbirke (Betula pendula), 

Pappel (Populus sp.) und Salweide (Sa/ix caprea) gefun
den. Inzwischen wurden 16 Baume im Zuge der in einer 
Allgemeinverfugung vorgesehenen EradikationsmaBnah
men gefallt und verbrannt. Als Gefahrdungsgebiet wurde 
eine Flache mit einem Radius von zwei Kilometern um 
den Erstfund herum festgelegt, in dem ein intensives 
Oberwachungssystem mit monatlichen Inspektionen aller 
Baume eingerichtet wurde. Bereits Anzeichen eines Be
falls sind meldepflichtig und befallene Baume werden vor 
Ort vernichtet. Wie bei den vorangegangenen Einschlep
pungen weltweit, ist auch bei den ersten deutschen Frei
landfunden die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Kafer 
mit befallenen Holzverpackungen verbracht wurde. 

Die ursprungliche Heimat des Asiatischen Laubholzbock
kafers ist der asiatische Raum mit China, Korea, Taiwan 
und einigen offensichtlich getilgten Auftreten in Japan. 
AuBerhalb seines naturlichen Verbreitungsgebietes wurde 
der Asiatische Laubholzbockkafer erstmals 1996 in New 
York/USA festgestellt, gefolgt von Meldungen aus Illinois 
und Chicago 1998, bsterreich 2001, New Jersey/USA 

2002, Gien/Frankreich und Toronto/Kanada 2003 sowie 
zuletzt Deutschland 2004. Als Verschleppungsmedium 
wird gemaB einer britischen Risikoanalyse vor allem 
Verpackungsholz angesehen, was die Praxis auch 
bestatigt hat. 

Fur Europa ist A. glabripennis als Quarantaneschad
organismus eingestuft. Zudem bestehen zeitlich befris
tete NotmaBnahmen, um eine Einschleppung mit Ver
packungsholz aus China zu verhindern. Eine Bekampfung 
durch den Einsatz von Fallen oder Insektiziden ist derzeit 
nicht moglich. Der Insektizideinsatz erfolgt in den USA 
nur zum Schutz unbefallener Baume mittels Stamminjek
tion. Momentan ist der effektivste Bekampfungsweg das 
Aufspuren befallener Baume, moglichst bevor eine neue 
Kafergeneration schlupft, und die unmittelbare Vernich
tung des betroffenen Baumes. Im Ergebnis einer ameri
kanischen Risikoanalyse rechnen die Autoren bei einer 
flachigen Ausbreitung mit einem Verlust von 10 % des 
gesamten Baumbestandes im Offentlichen Grun der USA. 
Auch fur Deutschland wird eine hohe Gefahr fur inner
stadtische Baumbestande gesehen, sollte sich der Kafer 
weiter etablieren. 

Seit Marz 2005 gibt es mit der Implementierung der 
,,Richtlinien zur Regelung von Holzverpackungen im inter
nationalen Handel" im Rahmen des Internationalen Pflan
zenschutzabkommens (IPPC) der FAO nochmals eine 
Verscharfung der Einfuhrvorschriften von Verpackungs
holz, nach denen alle Holzverpackungen einer phytosa
nitaren Behandlung zu unterziehen sind. 

Westlicher Maiswurzelbohrer 

Der Westliche Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera vir

gifera) ist in Nordamerika verbreitet und kommt von 
Mexiko bis Kanada vor. Er ist weltweit der bedeutendste 
Maisschadling. Im Jahr 1992 wurde der Westliche Mais
wurzelbohrer in Jugoslawien und damit erstmals in Euro
pa festgestellt. Seit dieser Zeit breitet sich der Kafer 
durch sein gutes Flugvermogen zunehmend aus. 
Inzwischen sind der Balkan, Ungarn, die Slowakei, die 
Ukraine, Tschechien, bsterreich, Slowenien, die Schweiz 
und Italien betroffen. Seit 1998 ist der Kafer mehrfach 
nach Westeuropa verschleppt warden, vor allem mit Flug
zeugen, aber vermutlich auch mit anderen Transportmit
teln, wie LKW oder Bahn. Im Jahr 2003 kam es zu Ver
schleppungen in die Schweiz, nach Frankreich, nach Bel
gien, in die Niederlande und nach GroBbritannien. Durch 
Funde im Elsass und im Kanton Baselland in der Schweiz 
sind die Kafer Deutschland sehr nahe gekommen. Im 
Jahr 2004 hat sich die Situation etwas entspannt, und in 
den benachbarten Landern wurden weniger oder keine 
Kafer mehr gefunden. Bisher ist in Deutschland noch kein 
Befall durch den Westlichen Maiswurzelbohrer festgestellt 
warden. 

Der Westliche Maiswurzelbohrer gehort, wie der Kartof
felkafer, zur Familie der Blattkafer (Chrysomelidae). Die 
Kafer sind etwa 4 bis fast 7 mm lang und die Grundfarbe 
ist grunlich bis gelblich. Auffallig ist die Zeichnung der 
Deckflugel, die von drei dunklen Langsstreifen bis zu 
nahezu vollstandig verschmolzenen dunklen Streifen vari
ieren kann. Der Westliche Maiswurzelbohrer tritt mit einer 
Generation pro Jahr auf. Die von Juli bis September in 
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den Boden abgelegten Eier uberwintern dort und durch
laufen eine Winterruhe (Diapause). In Abhangigkeit von 
den Temperaturen schlupfen die ersten Larven Anfang bis 
Mitte Juni und beginnen mit dem WurzelfraB. In etwa vier 
bis funf Wochen werden die drei Larvenstadien durch
laufen. Nach einer Puppenruhe von einer Woche erschei
nen ab Mitte Juli die ersten Kafer. Die meisten Kafer sind 
im August zu erwarten. Die Weibchen machen einen 
12 tagigen ReifungsfraB und beginnen nach erfolgter Be
gattung mit der Eiablage in die Maisfelder. Ein kleiner Tei! 
der Eier wird in andere Kulturen abgelegt. 

In Nordamerika und Europa entwickelt sich der Westliche 
Maiswurzelbohrer an Mais. Die Larven fressen an Mais
wurzeln und kbnnen in Dichten von mehr als 10 Lar
ven/Pflanze auftreten. Es gibt jedoch Hinweise, auch aus 
BBA eigenen Laboruntersuchungen, dass Larven auch an 
Getreidearten (z. B. Winterweizen, Sommergerste) und 
anderen Gramineen uberleben kbnnen. Die erwachsenen 
Kafer ernahren sich von den Narbenfaden (,,Seide") der 
sich entwickelnden Kolben, von Maispollen und -blattern. 
Ist der Mais abgebluht, werden zunehmend andere, noch 
grOne oder blOhende Kulturpflanzen sowie Unkrauter als 
Nahrungsgrundlage genutzt. KOrbisgewachse (Curcubita
ceae), insbesondere Arten mit hohem Bitterstoffgehalt 
(Cucurbitacin), werden van den Kafern besonders gem 
aufgesucht. 

Seit 1996 ist Diabrotica in alien EU-Mitgliedsstaaten ein 
Quarantaneschadling, der nicht eingeschleppt oder ver
breitet werden darf. Aufgrund der zunehmenden Ein
schleppungen in den letzten Jahren wurde eine Entschei
dung Ober SofortmaBnahmen gegen die Ausbreitung von 
Diabrotica virgifera in der Gemeinschaft mit Wirkung vom 
24. Oktober 2003 beschlossen. Die EG-Entscheidung
sieht neben einer Meldepflicht zum Auftreten des Schad
lings die Durchfuhrung eines amtlichen Monitorings var.
Ausgehend van dieser EG-Entscheidung wurde fur
Deutschland unter Leitung der BBA eine Leitlinie zur
Durchfuhrung von amtlichen MaBnahmen gegen
Diabrotica virgifera erarbeitet, die im Mai 2004 verab
schiedet wurde. Ziel der Leitlinie ist es, die Ansiedlung
des Westlichen Maiswurzelbohrers in Deutschland durch
bundesweit einheitliche Oberwachungs- und Bekamp
fungsmaBnahmen zu verhindern. Die BBA koordiniert die
bundesweite Strategie zu Diabrotica und veranstaltet
jahrlich Fachtagungen.

Riibenkopffaule 

Wenn van Nematodenproblemen im Zuckerrubenanbau 
gesprochen wird, sind meistens Rubenzystennematoden 
(Heterodera schachti1) gemeint, die an den Ruben
wurzeln parasitieren. Es gibt aber noch andere Nema
todenarten, die die ZuckerrObe befallen. Die RObenkopf
faule, verursacht durch den Stangelnematoden Dity
lenchus dipsaci, trat fruher haufig auf, schien in den letz
ten Jahrzehnten aber fast verschwunden zu sein. Seit we
nigen Jahren ist dieser Schadling plbtzlich wieder auf dem 
Vormarsch und verursacht erhebliche Ertragsausfalle. 

Neue Befallsflachen werden immer haufiger im Kern
gebiet des rheinischen Zuckerrubenanbaus beobachtet. 
Im Jahre 2004 hatten allein im Rheinland 132 Betriebe 
Probleme mit D. dipsaci. Auch aus anderen Zentren des 

Westlicher Maiswurzelbohrer 

Zuckerri.Jbenanbaus wird Ober ein verstarktes Auftreten 
der RObenkopffaule berichtet. Im Jahre 2002 wurde erst
mals sogar ein Befall an jungen ZuckerrOben in grbBerem 
Umfang nachgewiesen. Die Pflanzen zeigen Verdickungen 
des Hypokotyls sowie Blattveranderungen, wie sie nach 
Behandlung mit Wuchsstoffen auftreten; haufig stirbt der 
Vegetationspunkt ab. Oberlebende Pflanzen zeigen ab 
Juli Fruhsymptome am RObenkbrper. Es bilden sich klei
ne, weiBe, 3 bis 4 mm groBe Pusteln, die sich vorwiegend 
am oberen Teil des RObenkbrpers befinden. Sie bestehen 
aus einem aufgelockerten, schwammartigen Zellverband. 
In einem Gramm Pustelgewebe kbnnen mehrere Tausend 
Stangelnematoden nachgewiesen werden. Vier bis funf 
Wochen nach dem Auftreten der ersten Pusteln ist in der 
Regel der gesamte RObenkopf verfault. Bei spater Infek
tion treten die Symptome meistens erst im August am 
Rubenkbrper auf. Der RObenkopf stirbt dann nur teilweise 
ab, die Blatter zeigen Aufhellungen und hangen herab. 
SchlieBlich kommt es zum totalen Zusammenbruch der 
Rube mit starker Faulnis und Geruchsentwicklung. 

Die Nematoden vermehren sich in der Grenzzone zwi
schen gesundem und faulendem Gewebe. Ihre Vermeh
rungsrate ist so hoch, dass schon geringe Besatzdichten 
von 10 bis 15 Tieren pro 100 ml Boden zur Zeit der 
RObensaat ausreichen, um starke Schaden zu verursa
chen. Fur die Grunde des unerwarteten und standig 
zunehmenden Auftretens von D. dipsaci gibt es zwar 
Hypothesen, aber keine gesicherten Erkenntnisse. Bo
denart und Witterung beeinflussen die Infektion mit D. 
dipsaci und das SchadausmaB stark. Kuhle und feuchte 
Bedingungen, vor allem zur Aussaat und beim Auflaufen 
der Zuckerruben, fordern den Befall. Bei normaler 
Sommerwitterung mit mehrwbchigen Trockenperioden 
verlauft die Krankheit langsamer als in regennassen 
Jahren. Bei spater Infektion wird sie haufig erst kurz vor 
oder bei der Rubenernte festgestellt. Im Vergleich zum 
RObenzystennematoden (H. schachtii), der Haupt- und 
Seitenwurzeln besiedelt, lebt D. dipsaci im sauerstoffrei
chen Parenchymgewebe im Kopfbereich des Rubenkbr
pers. Beide Schaderreger treten haufig gemeinsam auf 
und kbnnen dann auch zu synergistischen Ertragsverlus
ten fuhren. 

Zur Bekampfung von D. dipsaci stehen zurzeit weder 



Durch den Stangelnematoden Ditylenchus dipsaci verur
sachte Rubenkopffaule 

chemische noch biologische MaBnahmen zur Verfugung. 
Untersuchungen zeigen, dass nach einer drei bis vier 
Wochen spateren Saat deutlich weniger Ruben befallen 
wurden. Auch scheinen die ZuckerrUbensorten unter
schiedlich empfindlich gegen D. dipsaci zu sein. Mi:ig
lichkeiten einer Bekampfung von D. dipsaci werden 
derzeit von der ,,Arbeitsgemeinschaft Nematoden", der 
Experten des Rheinischen RObenbauer-Verbandes, des 
Landwirtschaftlichen Informationsdienstes Zuckerrube, 
der Pflanzenschutzdienste in Nordrhein-Westfalen und 
Baden-Wurttemberg, der Universitat Bonn und der BBA 
angehi:iren, koordiniert und erprobt. 

Wuhlmausschaden in landwirtschaftlichen 

Kulturen und im Forst 

Nager aus der Familie der WUhlmause, wie Feldmaus, 
Erdmaus oder Schermaus, ki:innen sich unter gUnstigen 
Umweltbedingungen stark vermehren. Dadurch kommt 
es zu zyklisch auftretenden Obervermehrungen mit 
Schaden in land- und forstwirtschaftlichen Kulturen. Fur 
die kleineren Wuhlmausarten (Erd- und Feldmaus) liegt 
die Zykluslange in Mittel- und Westeuropa bei zwei bis 
vier Jahren, fur die Schermaus bei vier bis acht Jahren. 

Nach starkem Schadauftreten in den Jahren 1998 bis 
2000 war die Zahl der Schadensmeldungen seit 2001 all
gemein rucklaufig. Dennoch waren nach den Ergebnissen 
einer Umfrage des Instituts fur Nematologie und 
Wirbeltierkunde der BBA 90 % der deutschen Obstbau
betriebe im Jahr 2002 von Wuhlmausschaden betroffen. 
Als Hauptschadensverursacher trat auf 80 % dieser Fla
chen die Schermaus auf. Die Feldmaus wurde fur Scha
den auf 53 % der Flachen verantwortlich gemacht. Im 
Berichtsjahr 2004 war eine starke Zunahme der Popu-

lationsdichte insbesondere der Feld- und Erdmaus, aber 
auch bei der Schermaus zu beobachten. Dadurch kam es 
im Getreide- und Gemusebau, insbesondere in Mi:ihren
kulturen, in verschiedenen Bundeslandern zu erheblichen 
FraBschaden. 

Grundlage fur den Aufbau hoher Populationsdichten ist 
das hohe Vermehrungspotenzial der Wuhlmause mit fru
her Geschlechtsreife junger Weibchen und hoher Wurf
gri:iBe in kurzen Wurfintervallen. Im Extremfall sind auf 
dem Hi:ihepunkt einer Massenvermehrung bis zu 5.000 
(Feldmaus) bzw. 1.000 (Schermaus) Individuen pro Hek
tar geschatzt worden. Fur den Aufbau derartig hoher 
Dichten bedarf es relativ offener, weitraumiger, homo
gener und wenig strukturierter Flachen mit Dauerkul
turen, wie dies zum Beispiel auf Grunland, in Obstanla
gen, mehrjahrigen Futterbauschlagen, Grasvermehrungs
kulturen oder in forstlichen VerjUngungen gegeben ist. 
Auch landwirtschaftliche Stilllegungsflachen bieten den 
Wuhimausen die Moglichkeit, sich ungesti:irt zu ver
mehren, um dann in benachbarte Kulturen auszuwan
dern. Die Populationsentwicklung wird durch verschie
dene Faktoren, wie z. B. Witterung, Nahrung, Pradatoren, 
Parasiten oder Seuchen, beeinflusst. Trotz aller For
schungsanstrengungen ist die Feinsteuerung der Zyklen 
noch nicht hinreichend bekannt, so dass selbst kurz
fristige Prognosen schwierig sind. 

Zur WUhlmausbekampfung stehen Fallen und Begasungs
gerate zur Verfugung, auBerdem sind verschiedene Ki:i
dermittel mit den Wirkstoffen Zinkphosphid bzw. 
Chlorphacinon zugelassen. In der Praxis erweisen sich 
diese Bekampfungsverfahren jedoch vielfach als unge
eignet, zudem kommt es immer wieder zu Fehlanwen
dungen mit negativen Auswirkungen auf Nichtzielorga
nismen. Im Okologischen Landbau, wo chemisch-syn
thetische Ki:iderpraparate nicht angewendet werden dur
fen, gehi:irt die WOhlmausbekampfung zu den am schwie
rigsten li:isbaren Pflanzenschutzproblemen. Die BBA er
probt deshalb in verschiedenen Projekten die Praxis
tauglichkeit von Barrieresystemen, mit deren Hilfe die 
Einwanderung von WUhlmausarten in wertvolle Kulturen 
verhindert werden soll. DarOber hinaus wird in Zusam
menarbeit mit der Universitat Dresden und weiteren Part
nern die Eignung von Pflanzenextrakten als Repellent
mittel zum Schutz von Gehi:ilzpflanzen untersucht. 

Schermaus und Nageschaden an Obstbaum (links) 
und Eiche (rechts) 
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Leitung 

Die Leitung der Biologischen Bundesanstalt fi..ir Land
und Forstwirtschaft (BBA) obliegt dem Prasidenten; der 
Vizeprasident ist sein standiger Vertreter. Die Leitung ver
tritt die BBA national und international in wichtigen Fach
gremien. Auf nationaler Ebene sind hier beispielsweise 
die Sitzungen der Landerreferenten fur Pflanzenschutz 
und die Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutz
dienstes zu nennen. Der Prasident der BBA nimmt derzeit 
auch die Aufgaben des Ersten Vorsitzenden der Deut
schen Phytomedizinischen Gesellschaft wahr. Der Vize
prasident ist europaischer Koordinator der International 
Association for the Plant Protection Sciences (IAPPS). Ein 
Mitarbeiter der Leitung wirkt als Vizeprasident aktiv im 
Senat der Bundesforschungsanstalten im Geschaftsbe
reich des Bundesministeriums fi..ir Verbraucherschutz, 
Ernahrung und Landwirtschaft (BMVEL) mit. 

54, Deutsche Pflanzenschutztagung vom 20. bis 
zum 23. September 2004 in Hamburg 

Die 54. Deutsche Pflanzenschutztagung mit dem Motto 
,,Gesunde Pflanzen - Gesunde Nahrung. Pflanzenschutz 
ist Verbraucherschutz" fand vom 20. bis 23. September 
2004 in der Universitat Hamburg statt. Die Deutschen 
Pflanzenschutztagungen werden van der BBA gemeinsam 
mit dem Pflanzenschutzdienst der Lander und der Deut
schen Phytomedizinischen Gesellschaft (DPG) organisiert. 
Die alle zwei Jahre in einem anderen Bundesland statt
findende Tagung ist die gr6Bte deutsche Fachveranstal
tung fi..ir den Bereich Phytomedizin und Pflanzenschutz. 
Bei den rund 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
handelte es sich um Vertreter van Fachverbanden, des 
offentlichen Dienstes bei Bund und Landern sowie um 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in- und aus
landischer Universitaten, Forschungseinrichtungen und 
der Industrie. Das Tagungsprogramm umfasste 393 Refe
rate, 300 Poster sowie PC-Demonstrationen und Filmvor
fi..ihrungen aus 27 Sachgebieten der Phytomedizin und 
des Pflanzenschutzes. Im Rahmen der Eroffnungsver
anstaltung wurde Herr Professor Dr. Fred Klingauf mit der 
Otto-Appel-Denkmi..inze ausgezeichnet. Herr Prof. Dr. 
Klingauf war van 1988 bis 2001 Prasident der Biologi
schen Bundesanstalt fi..ir Land- und Forstwirtschaft. Die 
Otto-Appel-Denkmi..inze ist die hochste Auszeichnung, die 
der deutsche Pflanzenschutz zu vergeben hat. Sie wird 
fi..ir besondere wissenschaftliche oder organisatorische 
Arbeiten auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes verliehen. 
Die Beitrage zur 54. Deutschen Pflanzenschutztagung 
sind in Heft 396 der Mitteilungen aus der Biologischen 
Bundesanstalt fi..ir Land- und Forstwirtschaft (ISBN 3-
930037-12-2) erschienen. 

Reduktionsprogramm chemischer Pflanzenschutz 

Im Herbst des Jahres 2004 wurde van Frau Bundesmi
nisterin Ki..inast das Reduktionsprogramm chemischer 
Pflanzenschutz vorgestellt und als Meilenstein der Agrar
wende bezeichnet. Mit dem Reduktionsprogramm soil die 
in dem Koalitionsvertrag van SPD und Bi..indnis 90/Die 
Gri..inen vom Oktober 2002 getroffene Zielvereinbarung, 

die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel zu re
duzieren, umgesetzt werden. GemaB Koalitionsvereinba
rung soil eine Strategie zur Minderung des Einsatzes van 
Pflanzenschutzmitteln durch Anwendung, Verfahren und 
Technik sowie gute fachliche Praxis entwickelt werden. 

Wichtige Meilensteine bei der Konzipierung des Reduk
tionsprogramms waren die beiden Potsdamer Konferen
zen i..iber Leitlinien zur deutschen Pflanzenschutzpolitik, 
die in den Jahren 2002 und 2003 van der BBA im Auftrag 
des BMVEL organisiert warden waren. Nahezu alle an der 
Pflanzenschutzpolitik interessierten gesellschaftlichen 
Krafte nahmen an diesen Konferenzen teil und disku
tierten eingehend die Moglichkeiten, die Verwendung 
chemischer Pflanzenschutzmittel nachhaltig zu reduzie
ren. Nach der offiziellen Bekanntgabe des Programms im 
Oktober 2004 ist es nun die Aufgabe der Bundeslander, 
der Verbande und aller sonstigen am Erfolg des Pro
gramms interessierten Krafte, die MaBnahmen des 
Programms auszugestalten. 

Die BBA stellt auf ihrer Homepage unter www.bba.de ein 
umfassendes Informationsangebot zum Reduktionspro
gramm chemischer Pflanzenschutz bereit. 

Gute laborpraxis - ein Instrumentarium zur 
Qualitatssicherung von Pri.ifergebnissen 

Der Leitung zugeordnet ist der Bereich Gute Laborpraxis. 
GemaB §§ 19a bis d Chemikaliengesetz (Gesetz zum 
Schutz vor gefahrlichen Staffen, 2002) wird die Einhal
tung der Grundsatze der Guten Laborpraxis (GLP) fi..ir 
nichtkiinische experimentelle PrUfungen van chemischen 
Substanzen, Staffen biologischer Herkunft oder lebenden 
Organismen, deren Ergebnisse die behordliche Bewer
tung des Gefahrdungspotenzials fi..ir Mensch, T ier oder 
Naturhaushalt ermoglichen sollen, verbindlich vor
geschrieben. Zugleich wird die Vorlage einer GLP-Be
scheinigung fi..ir die Pri..ifeinrichtungen gefordert. Die Pri..i
fungen, die den Qualitatsgrundsatzen der Guten Labor
praxis unterliegen, sind in der Allgemeinen Verwal
tungsvorschrift zum Verfahren der behordlichen Ober
wachung der Einhaltung der Grundsatze der Guten 
Laborpraxis aufgefi..ihrt. Art und Umfang dieser Pri..ifungen 
sind gesetzlich festgeschrieben, sie umfassen physi
kalisch-chemische, chemisch-analytische, biologische und 
tierexperimentelle Untersuchungen. 

Am 14. und 15. April 2004 fand im Institut fi..ir Vorrats
schutz die zur Erlangung einer GLP-Bescheinigung er
forderliche GLP-Inspektion durch eine Kommission statt. 
Nach positiver Beurteilung wurde dem Institut fi..ir Vor
ratsschutz gemaB § 19b Abs. 1 Chemikaliengesetz die 
GLP-Bescheinigung erteilt. Neben dem Institut fi..ir Vor
ratsschutz haben innerhalb der BBA auch das Institut fi..ir 
Nematologie und Wirbeltierkunde sowie das Institut fi..ir 
Okotoxikologie und Okochemie im Pflanzenschutz den 
Status einer anerkannten GLP-Pri..ifeinrichtung, in der 
Pri..ifungen nach den Grundsatzen der Guten Laborpraxis 
durchgefi..ihrt werden konnen. 
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Abteilung 

fiir nationale und internationale Angelegenheiten der 

Pfla nzengesu nd heit 

P flanzengesundheitliche Regelungen und MaBnahmen
haben zum Ziel, Ein- und Verschleppungen von Schad
organismen von Pflanzen soweit als moglich zu verhin
dern (Pflanzenquarantane) sowie durch gesundes Aus
gangsmaterial eine wettbewerbsfahige Pflanzenproduk
tion sicherzustellen und den Verbraucher zu schOtzen 
(pflanzengesundheitliche Qualitat). QuarantanemaBnah
men richten sich gegen verschiedenste Schadorganismen 
von Pflanzen, die, wenn sie die biologische Vielfalt bedro
hen, auch als invasive gebietsfremde Arten bezeichnet 
werden. 

Die Abteilung fur nationale und internationale Angele
genheiten der Pflanzengesundheit nimmt im Bereich der 
Dflanzenquarantane die Funktionen einer Informations
und Koordinationsstelle fur Deutschland entsprechend 
der Richtlinie 2000/29/EG Art. 1 (4) im EG-Rahmen wahr. 
Sie vertritt in pflanzengesundheitlichen Fragen fachlich 
die Bundesrepublik Deutschland in Gremien der Euro
paischen Gemeinschaft (Standige AusschOsse der Korn
mission fur Pflanzenschutz, Vermehrungsmaterial von 
Obst- und von Zierpflanzen und damit verbundene 
Expertengruppen), der Europaischen Pflanzenschutz
organisation (EPPO) und des Internationalen Pflanzen
schutzUbereinkommens (IPPC). 

Die pflanzengesundheitlichen EG-Richtlinien, -Entschei
dungen und -Verordnungen, an deren Vorbereitung die 
Abteilung beteiligt ist, sind verbindlich in Deutschland 
anzuwenden. Die EPPO entwickelt unverbindliche, fach
lich orientierte Richtlinien fUr den europaischen Raum, 
die haufig Grundlage der EG-Regelungen sind. Der welt
weite Rahmen pflanzengesundheitlicher Regelungen sind 
die Standards des IPPC, die seit einigen Jahren in rasch 
zunehmender Zahl entwickelt werden und verbindliche 
Referenzen im Rahmen des sanitaren und pflanzensani
taren Abkommens der Welthandelsorganisation (WTO) 
sind. 

Grundlage der pflanzengesundheitlichen Regelungen, be
sonders im Quarantanebereich, sind Risikoanalysen fUr 
Schadorganismen entsprechend der diesbezUglichen 
Standards des IPPC und der EPPO, die von der Abteilung 
erarbeitet oder, wenn sie von anderen Staaten oder 
Organisationen vorgelegt werden, durch die Abteilung zu 
bewerten sind. Im Zusammenhang mit der Risikoanalyse 
werden in der Abteilung auch wissenschaftliche Arbeiten 
durchgefUhrt, die auf drei Schwerpunkte ausgerichtet 
sind: 

- Nachweis und Identifizierung von Schadorganismen,
die pflanzengesundheitlichen Kontrollen unterliegen
(Quarantane- und neue Schadorganismen)

- Erarbeitung von biologischen und epidemiologischen
Oaten zu diesen Schadorganismen

- Identifizierung bzw. Entwicklung geeigneter MaBnah
men gegen die Einschleppung oder Verbreitung sol
cher Schadorganismen.

Informationsaustausch und Koordination in 

Deutschland und in der EU 

Die Abteilung informiert die Europaische Kommission, die 
zustandigen Behorden anderer Mitgliedstaaten, die zu
standigen Behorden der Lander in Deutschland und die 
EPPO Ober das Auftreten von Quarantaneschadorganis
men und von neuen gebietsfremden Arten, die Risiken fUr 
Pflanzen und Pflanzenprodukte darstellen konnen. Des 
Weiteren werden die Kontrollbehorden der Bundeslander 
und anderer Mitgliedstaaten vor Warensendungen ge
warnt, die bei Grenzkontrollen beanstandet wurden. 
DarUber hinaus sind technische Berichte fUr die Kommis
sion und die anderen Mitgliedstaaten Uber die erteilten 
Sondergenehmigungen fUr Ausnahmen van Einfuhrver
boten und Uber besondere Oberwachungs- und Kontroll
aktivitaten bei NotfallmaBnahmen zu erstellen. Die 
Meldungen der zustandigen Pflanzenschutzdienste der 
Lander sind Grundlage dieser Arbeiten. 

Im Jahr 2004 wurde die bisherige Eingabe von Bean
standungen deutscher Pflanzenschutzdienste an Sen
dungen aus Nicht-EU-Staaten in eine BBA-eigene Daten
bank auf die Online-Eingabe in das EUROPHYT-System 
bei der EG-Kommission umgestellt. Dadurch erfolgt eine 
Information der zustandigen Stellen der Mitgliedstaaten 
Uber deutsche Beanstandungen nach Autorisierung 
unmittelbar automatisch per E-Mail durch das System 
mittels Formblatt nach der Richtlinie 94/3/EG. Die Pflan
zenschutzdienste in Deutschland werden darUber in Form 
zusammengefasster Obersichten informiert. Infolge des 
Beitritts der zehn neuen Mitgliedstaaten zur Europaischen 
Union am 1. Mai 2004 und der damit verbundenen Erwei
terung des Binnenmarktes gingen die Beanstandungen 
deutscher Pflanzenschutzdienste auf ea. 370 zurUck, im 
Jahr 2003 waren es ea. 950 Meldungen Uber beanstan
dete Sendungen. Ca. 2.400 Meldungen Uber beanstan
dete Sendungen durch andere Mitgliedstaaten wurden in 
eine Datenbank aufgenommen und in zusammenge
fassten Obersichten an die deutschen Pflanzenschutz
dienste weiter geleitet. Die Vorbereitung der Nutzung 
(Konsultation) des Systems EUROPHYT durch die 
Pflanzenschutzdienste wurde von der Abteilung mit einer 
Einweisung der Inspektoren aller Pflanzenschutzdienste 
in Deutschland durchgefUhrt. Aufgrund von bilateralen 
Vereinbarungen wurden die Pflanzenschutzdienste von 
Polen, China, Thailand, Agypten und Kanada direkt Uber 
Beanstandungen an Waren aus diesen Landern infor
miert. 

Folgende detaillierte technische Berichte wurden im Jahr 
2004 erstellt: 

- Auftreten von Clavibacter michiganensis ssp. sepe
donicus und Ralstonia so/anacearum (Ringfaule und
Schleimkrankheit der Kartoffel) in Deutschland sowie
die gegen diese Schadorganismen durchgefUhrten
MaBnahmen

- Auftreten von Phytophthora ramorum, Bursaphe-



lenchus xylophilus und Pepino mosaic virus 

- Einfuhrkontrollen von Speisekartoffeln aus Agypten
und Bonsaipflanzen aus Japan

- Einfuhren isolierter Schadorganismen und verbotener
Warenarten fur Versuchs-, Forschungs- und Zi.ichtungs
zwecke.

Aufgrund der Meldeverpflichtungen (Art. 16 der RL 
2000/29/EG) wurde das Auftreten folgender neuer 
Schadorganismen in Deutschland der Europaischen 
Kommission, der EPPO sowie den zustandigen Behbrden 
in den anderen Mitgliedstaaten gemeldet: Potato spindle 
tuber viroid an Tomaten, Heliothis armigera an mehreren 
Kulturen, Ralstonia solanacearum an Speisekartoffeln, 
Spodoptera litura in Gewachshauskulturen, Opogona sp. 
an Palmen, Rhagoletis completa an Jug/ans regia, Phy
tophthora ramorum an Pieris japonica und Chrysodeixis 
eriosoma an tropischen Pflanzen. In zwei Fallen ist ein 
Auftreten des Asiatischen Laubholzbockkafers (Anoplo

phora glabripennis) festgestellt warden. Die Folge waren 
aufwandige Bekampfungsaktionen. Das Auftreten des 
Laubholzbockkafers ist vermutlich auf aus China einge
fuhrte Holzverpackungsmaterialien zuri.ickzufuhren. 

Die Abteilung koordiniert die in Deutschland durchge
fuhrten pflanzengesundheitlichen Einfuhr- und Binnen
kontrollen sowie die ggf. zu treffenden MaBnahmen 
gegen bestimmte Schadorganismen in regelmaBigen und 
ad hoe Arbeitsgruppen mit den zustandigen Landes
behbrden (zehn teilweise mehrtagige Beratungen im 
Berichtsjahr), durch die Entwicklung van Leitlinien und 
die stark zunehmende Beratung der Kontrollbehbrden in 
zahlreichen Einzelfallen. 

Im Jahr 2004 wurde mit der Erstellung eines Kompen
diums fur pflanzengesundheitliche Kontrollen begonnen. 
Das Kompendium soil den Pflanzenschutzdiensten der 
Bundeslander im Bereich Quarantane zukunftig als fach
liche Grundlage bei der Durchfuhrung von phytosanitaren 
Kontrollen in Deutschland dienen. Damit wird einer For
derung des EG-Pflanzenschutzinspektorats nach einer 
einheitlichen Handlungsgrundlage entsprochen. Personal
und Sachkosten fur die Erstellung des Kompendiums wer
den aus Landermitteln finanziert. Nach der Fertigstellung 
wird die BBA die fortlaufende Aktualisierung des Kom
pendiums gewahrleisten. 

Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen, die im 
In- und Ausland zu pflanzengesundheitlichen Regelungen 
erlassen wurden, werden gesammelt und soweit sie von 
besonderer Bedeutung fur pflanzengesundheitliche 
Bescheinigungen sind, in deutscher Sprache in den 
,,Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen" verbffentlicht 
(503 Seiten im Jahr 2004). Diese Vorschriften und Zu
sammenfassungen sowie gezielte Verfahrenshinweise 
werden auf der Homepage der BBA in nutzerfreundlich 
aufbereiteter Form zur Verfugung gestellt. Im Berichts
jahr wurden die Darstellung der bisher vorhandenen 
Oaten und Informationen neu strukturiert und aktualisiert 
sowie weitere auBereuropaische Lander aufgenommen. 
Neu aufgenommen wurden die Anforderungen des IPPC
Sta ndards fur Verpackungsholz fur verschiedene 
Drittlander. Dies tragt wesentlich zur Verbesserung der 

Information der Pflanzenschutzdienste und der Wirt
schaftsbeteiligten bei. Fur die Verbesserung der Kom
munikation mit und zwischen den Pflanzenschutzdiensten 
wurde ein Diskussionsforum weiter ausgebaut. 

Aktuelle pflanzengesundheitliche MaBnahmen 
im Bereich der Pflanzenquarantane 

Fur den Bereich Pflanzengesundheit stellte der Beitritt 
von zehn neuen Mitgliedstaaten zur Europaischen Union 
zum 1. Mai 2004 ein einschneidendes Ereignis dar. Neben 
notwendigen Anpassungen pflanzengesundheitlicher 
Regelungen, die sich z. B. durch die Einrichtung verschie
dener neuer Schutzgebiete ergeben, kam es zum Wegfall 
eines GroBteils der phytosanitaren Einfuhrkontrollen an 
den Grenzen zur polnischen und tschechischen Republik. 
Im Rahmen der fachlichen Arbeit in den fi.ir die pflan
zengesundheitlichen Regelungen und MaBnahmen zu
standigen EU-Gremien erwiesen sich die neuen Mitglied
staaten insgesamt gut vorbereitet. Die bisherigen 
Erfahrungen mit den neuen Kollegen lassen eine kon
struktive Zusammenarbeit fur die Zukunft erwarten. 

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 29 Rechtsvor
schriften der Kommission im Rahmen der Standigen 
Ausschusse Pflanzenschutz und fi.ir Zierpflanzen und 
Obstarten zum Schutz der Pflanzen fur die Pflanzenpro
duktion und fur den Handel im EU-Raum und mit Dritt
landern verabschiedet. 

Die Vorarbeiten in Expertengruppen der Kommission und 
Diskussionen im Standigen Ausschuss fi.ir Pflanzenschutz 
zur Erarbeitung von Durchfi.ihrungsbestimmungen zur 
Richtlinie 2000/29/EG konnten rechtzeitig vor dem 1. Ja
nuar 2005 abgeschlossen werden. Hierfur war eine inten
sive Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzdiensten der 
Lander erforderlich. Mit der Verabschiedung der Verord
nung 1756/2004 zu reduzierten Kontrollfrequenzen und 
der Richtlinie 2004/103/EG zur Durchfi.ihrung der Be
stimmungsortkontrolle, die auch die enge Kooperation 
der Pflanzenschutzdienste mit dem Zoll regelt, ist die 
Funktionalitat der vorgesehenen Neuregelungen gesi
chert. 

In einer bereits 2003 eingerichteten Kommissions
arbeitsgruppe wurden unter wesentlicher Beteiligung der 
Abteilung die in den Anhangen der Pflanzenquarantane
richtlinie 2000/29/EG des Rates gelisteten Schadorganis
men im Hinblick auf z. B. Schadpotenzial, Auftreten bzw. 
Verbreitungsstatus in der EU gepruft. Vorschlage fi.ir 
Streichungen, Neulistungen und - sofern notwendig -
besondere Anforderungen (Anhang IV der Ratsrichtlinie) 
wurden erarbeitet. Fur zunachst 23 Schadorganismen 
sind dem Standigen Ausschuss Empfehlungen zugegan
gen. So sollen z. B. die in der Richtlinie enthaltenen 
Anforderungen fur Apfeltriebsucht den zwischenzeitlich 
verbesserten Diagnosembglichkeiten angepasst werden. 
Die Listung von Fusarium foetens wird vorgeschlagen 
und hinsichtlich der Listung von Diabrotica virgifera wer
den Anderungen empfohlen. Eine Reihe von Schadorga
nismen wurden als potenzielle ,,geregelte Nicht
Quarantaneschadorganismen" (Regulated non-quaran
tine pests, RNQPs) eingestuft. 
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Pflanzengesundheitliche Regelungen fur geregelte Nicht
Quarantaneschadorganismen sind auf der Grundlage des 
IPPC Standards Nr. 16 (Regulated Non-Quarantine Pests: 
Concept and application) unter bestimmten Bedingungen 
zulassig. Voraussetzungen sind unter anderem, dass die 
Schadorganismen verbreitet vorkommen und sie an 
Pflanzen zum Anpflanzen einen nicht akzeptablen 
wirtschaftlichen Schaden verursachen konnen. Phyto
sanitare Maf3nahmen gegenuber RNQP's an Drittlandware 
sind nach diesem Standard nur dann zulassig, wenn eine 
Risikoanalyse dies rechtfertigt. 

Nachdem Anfang 2004 der IPPC-Standard Nr. 21 zur 
Risikoanalyse van geregelten Nicht-Quarantaneschad
o;ganismen verabschiedet warden ist, kam erstmals eine 
Arbeitsgruppe unter Vorsitz der EU-Kommission zusam
men, um Ober die Umsetzung des RNQP-Konzepts im 
Rahmen der Richtlinie 2000/29/EG zu beraten. Als 
mogliche RNQP-Kandidaten kommen z. B. Schadorganis
men des Anhangs II A II der Richtlinie in Betracht, da 
diese in der EU mehr oder weniger verbreitet sind. Die 
Abteilung ist in dieser Arbeitsgruppe, die zukunftig weite
re konzeptionelle Arbeiten zur Einbindung der RNQP's in 
die Richtlinie 2000/29/EG durchfuhren wird, vertreten. 

Nach langjahrigen Diskussionen im Standigen Ausschuss 
wurde in diesem Jahr das Anderungspaket der fur die 
Einfuhr van Holz und Holzprodukten geltenden Bestim
mungen zum Abschluss gebracht. Die geanderten Be
stimmungen treten zum 1. Marz 2005 in Kraft und bein
halten einige wesentliche Neuerungen. Insbesondere 
wird damit die Umsetzung des Internationalen Standards 
fur Verpackungsholz (ISPM 15) in EG-Recht vorgenom
men. Dies bedeutet, dass kunftig nur noch in Holz ver
packte Waren eingefuhrt werden durfen, wenn dieses 
Verpackungsholz vorher einer entsprechend dem Stan
dard anerkannten Behandlung (Hitzebehandlung oder 
Begasung mit Methylbromid) unterzogen wurde und dies 
durch die Anbringung einer entsprechenden Markierung 
attestiert wird. Durch die zwischenzeitlich in vielen Lan
dern laufende Umsetzung des ISPM 15 wird sich das 
Risiko der Einschleppung van insbesondere fur den Forst 
und das urbane Grun gefahrlichen Schadorganismen 
durch das im globalen Handel in riesigen Mengen einge
setzte Verpackungs- und Stauholz in Zukunft wesentlich 
verringern. 

Eine weitere wesentliche Neuerung ergibt sich fur die 
Einfuhr van Koniferenholz aus Russland, Kasachstan und 
der Turkei. Die entsprechend den bisher geltenden Be
stimmungen notwendige Unterscheidung zwischen dem 
jeweils europaischen und dem asiatischen Teil entfallt 
nunmehr mit der Anwendung der Bestimmungen auf das 
ganze Land. Dies stellt einerseits eine wesentliche Er
leichterung bei der verfahrenstechnischen Abwicklung 
van Holzeinfuhren aus diesen drei Landern dar, fuhrt aber 
bei Landern wie Finnland oder Schweden, die enorme 
Koniferenholzmengen aus den angrenzenden Gebieten 
Russlands einfuhren, zu einer erheblichen Mehrbelastung 
durch die nun auch bei diesen Einfuhren notwendigen 
pflanzengesundheitlichen Kontrollen. Um diese Problema
tik abzumildern und um dem vergleichbaren phytosani
taren Status der benachbarten Regionen Rechnung zu 
tragen, wurde im Rahmen der Verordnung 1756/2004 
ermoglicht, die vorgeschriebenen phytosanitaren Unter-

suchungen bei Einfuhren aus dem europaischen Teil 
Russlands auf 1 % der Sendungen zu reduzieren. 

Aufgrund der zwischenzeitlich in einigen Mitgliedstaaten 
weiten Verbreitung des Kastanienrindenkrebses (Crypho
nectria parasitica) wurden insbesondere auf Initiative 
Deutschlands die fur Holz und Rinde van Edelkastanien 
( Castanea) geltenden Bestimmungen fur den uberwie
genden Teil des Gebietes der EU aufgehoben. Die bishe
rigen Anforderungen bleiben jedoch bei dem Verbringen 
van Holz und Rinde in Schutzgebiete (Danemark, 
Griechenland (Lesbos und Kreta), Irland, Schweden, 
Tschechien, Vereinigtes Konigreich) bestehen. 

Die im Jahr 2003 begonnenen Oberarbeitungen der 
Technischen Anhange der Ratsrichtlinien zur Bekampfung 
der Bakteriellen Ringfaule und der Schleimkrankheit der 
Kartoffel (RL 93/85/EWG und RL 98/57/EG) wurden im 
Standigen Ausschuss Pflanzenschutz diskutiert und fach
lich weitgehend abgeschlossen. 

GemaB der aktuellen EU-NotmaBnahmen gegen den 
Schadorganismus Phytophthora ramorum wurde in 
Deutschland nun bereits im dritten Jahr eine flachige 
Erhebung zu dessen Auftreten durch die Pflanzenschutz
dienste der Lander unter Koordination der Abteilung 
durchgefuhrt. Bei dieser Erhebung wurden neben Baum
schulen auch Bereiche des Offentlichen Gruns sowie 
Waldbestande einbezogen. Trotz steigender Anzahl der 
Inspektionen nahm die Zahl der positiven Funde deutlich 
ab. So wurde P. ramorum in diesem Jahr lediglich in vier 
Bundeslandern in insgesamt sechs Baumschulen nachge
wiesen. In Waldbestanden wurde der Erreger innerhalb 
eines Forstamtes in Schleswig-Holstein an verwilderten 
Rhododendren und erstmals fur Deutschland an einer 
Pieris japonica Pflanze entdeckt. Der rucklaufige Trend 
positiver Nachweise wurde auch in anderen EU
Mitgliedslandern beobachtet. Dies wird indirekt als 
Bestatigung fur die Wirksamkeit der EU-Notmaf3nahmen 
angesehen. Erfreulicherweise konnte zudem bisher in kei
nem der Mitgliedstaaten ein Befall van Waldbaumen mit 
P. ramorum diagnostiziert werden. Jedoch ist es aufgrund
fehlender Oaten zur Biologie des Schadorganismus noch
zu fruh, um Entwarnung zu geben. Ein EU-Forschungs
projekt unter Beteiligung der Abteilung Pflanzengesund
heit soil weitere Erkenntnisse erbringen.

Im Berichtsjahr erfolgte wiederum eine Erhebung zum 
Auftreten des Kiefernholznematoden Bursaphelenchus 
xylophilus. Insgesamt wurden unter Koordination der Ab
teilung von den Pflanzenschutzdiensten der Bundeslan
der 367 Proben vorwiegend aus potenziell gefahrdeten 
Gebieten untersucht. Der Kiefernholznematode wurde 
dabei nicht festgestellt. Dieses Ergebnis entspricht dem 
der anderen EU-Mitgliedstaaten, mit Ausnahme Portu
gals. In Europa ist das Auftreten van Bursaphelenchus 
xylophilus somit weiterhin auf das bekannte Befallsgebiet 
in Portugal sudlich van Lissabon beschrankt. Jedoch wur
den wiederum lebende Kiefernholznematoden und Vek
torkafer in importiertem Verpackungsholz in verschiede
nen EU-Mitgliedstaaten nachgewiesen. Damit bleibt das 
Risiko einer Einschleppung dieses gefahrlichen Quaran
taneschadorganismus weiterhin bestehen. 



Der Westliche Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera vir
gifera) entwickelte sich zunehmend zu einem Schwer
punktthema in Europa. Auf nationaler Ebene wird an 
einer langfristigen Strategie zur Bekampfung des 
Westlichen Maiswurzelbohrers gearbeitet. Dies beinhaltet 
auch die Verabschiedung einer nationalen Leitlinie zur 
Durchfuhrung von amtlichen MaBnahmen gegen 
Diabrotica virgifera zur einheitlichen Umsetzung der 
Kommissionsentscheidung fur begrenzte Ausrottungs
maBnahmen nach punktuellen Einschleppungen im Juli 
2004. Einmal jahrlich findet in der BBA ein Fachgesprach 
mit dem Ziel statt, alien Betroffenen und Interessierten in 
Deutschland aktuelle Informationen zum Thema bereit
zustellen und ein offenes Forum zum Meinungsaus
tausch Ober kunftige Strategien zum Umgang mit 
Diabrotica virgifera virgifera in Deutschland zu geben. Die 
Ergebnisse der Erhebungen in den Landern, aktuelle wis
senschaftliche Oaten und Ergebnisse der Diskussion 
sollen eine Grundlage fur die Fortentwicklung der na
tionalen Strategie, einschlie51ich der !..eitlinie, und fur die 
deutsche Position im Rahmen des Standigen Ausschusses 
Pflanzenschutz in der EU bilden. 

Die Oberprufung der richtlinienkonformen Durchfuhrung 
des Pflanzenpasssystems durch das EG-Pflanzenschutz
inspektorat in insgesamt 13 Mitgliedstaaten steht im 
Mittelpunkt einer Serie von Inspektionsreisen. In 
Deutschland wurden die Pflanzenschutzdienste der Lan
der Sachsen, Thuringen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein
Westfalen besucht. Dabei wurden Defizite bei der per
sonellen Ausstattung der Pflanzenschutzdienste fur die 
Durchfuhrung der Kontrollen, in der richtlinienkonformen 
Umsetzung des Pflanzenpasssystems (z. B. Austausch
passe) sowie der Verfugbarkeit von Inspektionsanleitun
gen festgestellt. Als positiv wurden die Information und 
Koordination sowie die enge und effiziente Zusammen
arbeit der BBA mit den zustandigen Pflanzenschutz
diensten und der Pflanzenschutzdienste untereinander 
bewertet. 

Die Thematik der invasiven gebietsfremden Arten ge
winnt im Bereich pfianzenquarantane weiter an Bedeu
tung. Im Berichtsjahr fanden Koordinationsgesprache mit 
dem Bundesamt fur Naturschutz und dem Zentralverband 

Gartenbau statt. Die Abteilung nahm an einer projektbe
gleitenden Arbeitsgruppe zum Entwurf einer ,,Nationalen 
Strategie" gegen invasive gebietsfremde Arten der 
Georg-August-Universitat Gottingen teil und beriet das 
BMVEL bei einer Reihe von Stellungnahmen und Ge
sprachen mit dem Bundesministerium fur Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU). Die Arbeit der 
EPPO-Arbeitsgruppe ,,Invasive gebietsfremde Arten" 
wurde wesentlich unterstutzt. Daraus resultierend wur
den mehrere Pflanzenarten auf die Warnliste der EPPO 
gesetzt, z. B. Kudzu (Pueraria lobata), Graue Goldrute 
(So/idago nemoralis) und der GroBe Wassernabel 
(Hydrocotyle ranunculoides). Die Risikoanalysen hierzu 
wurden von der Abteilung erstellt. Die notwendige 
Anpassung der Risikoanalyse-Standards der EPPO erfol
gte unter maBgeblicher Beteiligung der Abteilung. 

Auf EU-Ebene wurden von der Abteilung erhebliche Bei
trage zur umfassenderen Integration invasiver gebiets
fremder Arten in die Ratsrichtlinie 2000/29/EG geleistet. 
In einem Konzeptpapier fur die Leiter der Pflanzen
schutzdienste der EU wurde herausgestellt, welche 
Punkte noch zu berucksichtigen sind, um diesen Bereich 
adaquat und der Zustandigkeit der pfianzenquarantane 
entsprechend abzudecken. Dieses betrifft vor allem MaB
nahmen gegen invasive gebietsfremde Pflanzen. Durch 
die Beantwortung eines vom Sekretariat der Berner 
Konvention versandten Fragebogens konnte in enger Zu
sammenarbeit mit dem Bundesamt fur Naturschutz ein 
guter Oberblick zum momentanen Stand der Umsetzung 
der Europaischen Strategie gegen invasive gebietsfremde 
Arten in Deutschland gegeben werden. Arbeiten der BBA 
im Hinblick auf den Schutz vor Einschleppung und Ver
breitung invasiver gebietsfremder Arten wurden auf 
mehreren nationalen und internationalen Veranstaltun
gen vorgestellt. 

In die Arbeiten der EPPO ist die Abteilung besonders 
eingebunden. Im Jahr 2004 wurde in Arbeitsgruppen zu 
den Themen ,,Pflanzengesundheitliche MaBnahmen", 
,,Angelegenheiten der Kommission fur pflanzengesund
heitliche MaBnahmen (IPPC)", ,,pfianzengesundheitliche 
Verfahren", ,,Bereitstellung von Informationen im IPP 
(IPPC)", ,,Akkreditierung von Laboren", ,,Umweltrisiken 

EU-lnspektoratsreise zur Ober
prufung der Einhaltung des 
Pflanzenpasssystems nach der 
RL 2000/29/EG auf einer 
Rebenvermehrungsflache in 
Rheinland-Pfalz 
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von Schadorganismen", ,,Informationssysteme fur die 
Pflanzenquarantane", ,,Risikoanalyse", ,,Europaische 
Pflanzengesundheitliche MaBnahmen fur Kartoffeln", 
,,Bakterielle Krankheiten", ,,Diabrotica virgifera virgifera" 
und ,,Quarantanenematoden" mitgearbeitet. 

Zurn Ende des Jahres 2004 fuhrten Probleme mit von 
deutschen Pflanzenschutzdiensten ausgestellten Pflan
zengesundheitszeugnissen und an Ausfuhrsendungen 
festgestellten Schadorganismen zu einem Importverbot 
fi.ir deutsche Waren nach Russland. Im Dezember hat 
eine russische Delegation des Foderalen Dienstes fur Ve
terinarwesen und Phytosanitare Kontrolle eine Eva
luierung des deutschen Exportsystems vorgenommen. Es 
wurden die Pflanzenschutzdienste Hamburg, Hessen 
(Flughafen Frankfurt/M.), Nordrhein-Westfalen (NBV / 
UGA) und Niedersachsen (Hannover) besucht. In die Vor
bereitung und Durchfuhrung war die Abteilung intensiv 
eingebunden. Konsequenzen fur die Verbesserung des 
Exportzertifizierungssystems auf der Grundlage der 
entsprechenden internationalen Standards (insbesondere 
ISPM 12) sind eine unmittelbare Schwerpunktaufgabe 
der Abteilung. 

Weitere Schwerpunkte der Arbeiten der Abteilung waren: 

- Etablierung und Aktualisierung eines internetgestutzten
Informationssystems sowie intensive Beratung fi.ir Aus
fuhren von Verpackungsholz nach dem IPPC-Standard
ISPM Nr. 15 auf der Grundlage der Pflanzenbeschau
verordnung, das eine Obersicht der in Deutschland
dafi.ir durch die Pflanzenschutzdienste registrierten
Behandlungsbetriebe enthalt.

- Erstellung eines Antrags zur Verstarkung der Kontroll
infrastruktur an den phytosanitaren Einlassstellen
(Sammelantrag verschiedener Bundeslander) sowie
Teilnahme an den Kommissionsarbeitsgruppen zur Be
wertung der Erstattungsfahigkeit der von den Mitglied
staaten eingereichten Antrage fi.ir einen finanziellen
Beitrag der Gemeinschaft zur Bekampfung neu ein
geschleppter Schadorganismen.

Gesundheitliche Qualitat von Obst- und Zier
pflanzen 

Der Geltungsbereich der Anbaumaterialverordnung ist im 
Jahr 2004 durch eine Anderungsverordnung erweitert 
warden. Zusatzlich wurden die Bezeichnungen einiger 
Obstarten an die aktuelle Nomenklatur angepasst. Nun 
unterliegen auch Esskastanien ( Castanea sativa), Feigen 
(Ficus carica) und Vaccinium L. (Heidelbeere, Preisel
beere) den Regelungen der Anbaumaterialverordnung. 
Die Abteilung war an den vorausgegangenen Beratungen 
auf EU-Ebene beteiligt und hatte die deutsche Position 
hierzu mit dem Berufsstand, den Bundeslandern und dem 
BMVEL abgestimmt und vertreten. 

2004 fand erstmals eine gemeinschaftliche Vergleichs
prufung mit Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen 
(Beetrosen) in Deutschland statt. Bei gemeinschaftlichen 
Vergleichsprufungen werden Proben in den EG-Mitglied
staaten gezogen und an einem Prufstandort, in diesem 
Fall beim Bundessortenamt in Rethmar, hinsichtlich der 

EU-Vergleichspn.ifung mit Beetrosen gemaB 
RL 98/56/EG 

Anforderungen an Gesundheit und Sorte Oberpruft. Die 
VergleichsprOfungen sollen der Harmonisierung der Ver
fahren in den Mitgliedstaaten dienen. Die Abteilung hat 
hierfur, wie bei VergleichsprOfungen in den Mitgliedstaa
ten Oblich, die Probenbeschaffung in Deutschland durch 
die Pflanzenschutzdienste koordiniert und war an der 
Abfassung der Berichte fi.ir die Kommission und die 
Mitgliedstaaten beteiligt. Die Kommission und die Mit
gliedstaaten wurden bei einem Besichtigungsbesuch im 
Juli Ober die Durchfi.ihrung der RL 98/56/EG in Deutsch
land, die in der Anbaumaterialverordnung umgesetzt ist, 
informiert. 

Risikobewertung und wissenschaftliche Arbeiten 

Entwicklung eines Verfahrens zur direkten lso
lierung von Clavibacter michiganensis ssp. sepe
donicus aus Kartoffelproben 

Im Rahmen eines sechsmonatigen Forschungsprojektes, 
das durch die UNIKA finanziell unterstOtzt warden ist, 
wurde geprOft, inwieweit das Immunfluoreszenz-Kolonie
anfarbeverfahren (Colony staining/IFC) geeignet ist, 
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus aus verdach
tigen Kartoffelproben direkt zu isolieren. Dadurch ware es 
moglich, den Ober mehrere Wochen dauernden Biotest zu 
ersetzen. Hierzu wurde das IFC-Nachweisverfahren fi.ir 
die Anwendung auf Kartoffelproben angepasst. Kartof
felproben wurden mit Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus in verschiedenen Bakteriendichten kontami
niert. Verschiedene Varianten des Testverfahrens sowie 
verschiedene Antiseren wurden eingesetzt. Bisher ist es 
gelungen, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus in 
den kontaminierten Kartoffelproben bis zu einer Bak
terienzahl von 1Q3 Zellen/ml sicher zu isolieren. Eine Vali
dierung der Ergebnisse mit natOrlich verseuchten 
Kartoffelproben steht noch aus. Dies ist Voraussetzung 
fur eine weitere Prufung und Einfi.ihrung des Testver
fahrens in Routineuntersuchungen. 

Erhebung zum Vorkommen verschiedener Schad
organismen an Erdbeeren 

Im Jahr 2003 wurden im Rahmen eines von der Abteilung 
initiierten und koordinierten, aus Sondermitteln des 



BMVEL finanzierten und an der Landesanstalt fur 
Pflanzenschutz in Stuttgart durchgefiihrten Projektes 
Untersuchungen zum Vorkommen fiir den Erdbeeranbau 
in Deutschland relevanter Quarantaneschadorganismen 
begonnen. Es konnte dabei bei einer Gesamtzahl von 262 
untersuchten Proben aus 171 verschiedenen Betrieben in 
65 Fallen (25 %) Befall mit Xanthomonas fragariae nach
gewiesen werden. Der Erreger wurde in Ertragsanlagen, 
Vermehrungsbestanden und Jungpflanzenimporten fest
gestellt. In Ertragsanlagen trat X. fragariae in allen Bun
deslandern mit nennenswertem Produktionsvolumen auf, 
wobei im Suden ein hoherer Befall festzustellen war. 

Diese bundesweite Erhebung wurde im Berichtsjahr mit 
den Untersuchungen der von den Pflanzenschutzdiensten 
der Bundeslander eingesandten Proben auf Colleto

trichum acutatum, Phytophthora fragariae und verschie
dene Erdbeerviren fortgesetzt. Auch fiir die pilzlichen 
Erreger zeigte sich eine wesentlich weitere Verbreitung 
als bisher bekannt war. Von jeweils 104 untersuchten Pro
ben aus 76 Betrieben waren im Test auf C. acutatum 30 
Proben und im Test auf P. fragariae 17 Proben positiv. In 
acht Fallen waren dabei beide Erreger vorhanden. Beide 
Pathogene wurden sowohl in Proben aus der Fruchtpro
duktion als auch aus der Vermehrung nachgewiesen, wo
bei jedoch die Befallshaufigkeit in der Vermehrung deut
lich niedriger war. C. acutatum und P. fragariae traten 
sowohl in nordlichen als auch in sudlichen Bundeslandern 
auf; ein Nord-Sud-Gefalle war hier nicht zu beobachten. 

Insgesamt 157 Proben wurden auf Befall mit Strawberry 

crinkle virus (SCV), Strawberry mild yellow edge virus 
(SMYEV), Strawberry vein banding virus (SVBV) und 
Strawberry mottle virus (SMoV; kein Quarantanestatus) 
untersucht, wobei in 18 Proben (11 %) entweder SCV (9-
mal), SMYEV (7-mal) oder eine Mischinfektion beider 
Viren (2-mal) nachgewiesen wurde. SVBV war in keinem 
Fall vorhanden. Drei Proben waren mit SMoV infiziert. 

Die im Rahmen des Projektes erhobenen Daten zum Vor
kommen verschiedener Quarantaneschadorganismen in 
der Erdbeerproduktion konnen zwar unter statistischen 
Gesichtspunkten nicht als reprasentativ fiir die genaue 
Verbreitung der Schadorganismen in Deutschland ange
sehen werden, stellen aber eine wichtige Grundlage zur 
Abschatzung des Status dieser Schadorganismen fiir die 
weiteren Diskussionen innerhalb Deutschlands und in den 
entsprechenden EU-Gremien dar. 

Bursaphelenchus xy/ophi/us und Vektorkafer 

Im Rahmen eines EU-Projektes ,,Development of im
proved Pest Risk Analysis techniques for quarantine 
pests, using pinewood nematode, Bursaphelenchus 

xylophilus, in Portugal as a model system" wird in der 
Abteilung die Pathogenitat des Kiefernholznematoden 
gegenuber europaischen Kiefernarten untersucht. Wei
tere Partner des Projektes sind neben dem Institut fur 
Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicher
heit der BBA Institutionen aus Grol3britannien, Frank
reich, 6sterreich, Spanien und Portugal. Die diesjahrigen 
Arbeiten konzentrierten sich auf die Populationsdynamik 
des Nematoden im Baum unter Einbeziehung ver
schiedener klimatischer Parameter. 

Wesentlicher Faktor bei der Verbreitung des Kiefern
holznematoden ist das Vorhandensein von Vektorkafern 
der Gattung Monochamus. Zu Monitoringzwecken stehen 
derzeit jedoch keine Lockstoffe zur Verfugung. In einem 
Gemeinschaftsprojekt mit dem Institut fur Forstzoologie 
und Forstschutz der Universitat Gottingen wurden erste 
Versuche durchgefuhrt, um volatile Substanzen der 
Wirtsbaume auf ihre Attraktivitat gegenuber Mono
chamus gal/oprovincialis hin zu untersuchen. Die Analyse 
erfolgte mittels Gaschromatographie in Kombination mit 
einem Massenspektrometer und elektroantennographis
cher Analyse. Der gr6l3te Impuls der untersuchten 
Insektenantennen war dabei bei Staffen festzustellen, die 
lediglich in geringer Konzentration vorlagen. 

Verpackungsholz 

Die neuen phytosanitaren Anforderungen an Holzver
packungen werfen Fragen bezuglich alternativer Be
handlungsmethoden sowie einer moglichen Wieder
besiedlung mit Schadinsekten nach erfolgter phytosani
tarer Behandlung, z. B. mit Hitze, auf. In Untersuchungen 
hierzu wurde frisch eingeschnittenes Fichtenholz mit 
unterschiedlichen Rindenflachen einer Hitzebehandlung 
unterzogen und mit der Borkenkaferart Pityogenes 
chalcographus in Kontakt gebracht. Die berindeten Holzer 
wurden in Abhangigkeit des Rindenanteils unterschiedlich 
stark wiederbesiedelt. Damit wurde bestatigt, dass prin
zipiell ein Wiederbefall von Holz in Rinde, das zuvor aus 
phytosanitaren Grunden mit Hitze behandelt wurde, 
moglich ist. Weitere Untersuchungen sollen klaren, wel
cher Mindestholzfeuchtgehalt und welche Mindest
rindenflache fur eine erfolgreiche Wiederbesiedlung mit 
Borkenkafern notig sind. 

Ausbreitungsszenarien und Kosten-Nutzen
Analyse zu moglichen AusrottungsmaBnahmen 
des Westlichen Maiswurzelbohrers 

Im Jahr 2003 fanden in den bisher befallsfreien Gebieten 
Westeuropas mehrere Einschleppungen des Westlichen 
Maiswurzelbohrers (Diabrotica virgifera virgifera) statt, so 
auch in Blotzheim im Elsass (Frankreich), unweit eines 
Flugplatzes. In einem Ausbreitungsszenarium wurde die 
mogliche Ausbreitung des Westlichen Maiswurzelbohrers 
ausgehend vom Elsass uber einen Zeitraum van zehn 
Jahren simuliert. Insgesamt konnten in diesem Zeitraum 
allein in Baden-Wurttemberg ea. 140.000 ha Mais und in 
Deutschland insgesamt ea. 400.000 ha Mais befallen wer
den, wenn keine Ausrottungsmal3nahmen durchgefiihrt 
wurden. Da die befallene Maisflache in Deutschland die 
von Baden-Wurttemberg um das 2,8-fache ubersteigen 
wurde, kamen die Maf3nahmen in Baden-Wurttemberg 
somit insbesondere auch den anderen Bundeslandern 
zugute. Von der insgesamt in Baden-Wurttemberg befal
lenen Flache von 140.000 ha waren ea. 38.600 ha, auf 
denen Mais nach Mais angebaut wird, akut gefahrdet und 
Schaden oberhalb der 6konomischen Schadensschwelle 
zu erwarten. 

In einer vorlaufigen Kosten-Nutzen-Analyse wurden die 
Kosten fiir Ausrottungsmaf3nahmen (Pflanzenschutzmaf3-
nahmen, Monitoring, Deckungsbeitragsdifferenzen bei 
Umstellung auf eine Fruchtfolge) dem Nutzen 
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(Verzbgerung der naturlichen Ausbreitung und Verhin
derung der daraus resultierenden Schaden) gegenOber 
gestellt. Sollten keine AusrottungsmaBnahmen getroffen 
werden, kbnnte der Kafer nach Etablierung in Mais
Risikogebieten (Mais nach Mais) trotz Bekampfungs
maBnahmen (zusatzliche Kosten) zur Minderung des 
Deckungsbeitrages von 25 bis 45 % bei Kbrnermais und 
von 32 bis 58 % bei Silomais fuhren. Ohne Bekamp
fungsmaBnahmen kbnnte der Deckungsbeitrag bei Kor
nermais um 48 % und bei Silomais um 36 % sinken. Die 
finanziellen ErtragseinbuBen Ober einen Zeitraum von 
zehn Jahren wOrden sich in diesem Fall fur Baden
WOrttemberg auf ea. 20 Mill. Euro belaufen. Hierbei sind 
die deutlich hbheren ErtragseinbuBen der Saatgutmais
erzeuger noch nicht berucksichtigt. Die Ausrottungs
kosten wurden zwischen 33.700 und 5,8 Mill. Euro betra
gen. Es wurde sich ein positives Kosten-Nutzen-Verhaltnis 
von 1 : 3 bis 1 : 580 ergeben. Der finanzieile Nutzen fur 
ganz Deutschland durfte jedoch erheblich hbher sein. 

zur Phototaxis des Westlichen Maiswurzelbohrers 

Fast alle bisher in Europa registrierten Einschleppungen 
des Westlichen Maiswurzelbohrers standen in Zusam
menhang mit Flugplatzen. Die Ursache dafur ist bisher 
ungeklart. Im Jahr 2004 wurden in Sudungarn erstmalig 
Untersuchungen zur Attraktivitat verschiedener Leucht
quellen, so wie sie auf europaischen Flugplatzen Ver
wendung finden (Quecksilberdampflampen, Natrium
dampf-Hochdrucklampen, Halogen-Metalldampflampen, 
auch in Kombination mit zwei verschiedenen Gelbtafeln), 
durchgefuhrt. Erste Ergebnisse lassen den vorlaufigen 
Schluss zu, dass derartige Leuchtquellen keine besondere 
Attraktivitat auf die Kafer des Westlichen Maiswurzel
bohrers ausOben. Die Untersuchungen zur Phototaxis und 
zu anderen mbglichen Attraktanzien sollen fortgefuhrt 
werden. 

Adulte Tiere des Westlichen Maiswurzelbohrers 
(Diabrotica virgifera virgifera) 

Pflanzengesundheitliche Kontrollen in 

Deutschland - Kapazitaten und Kontrollbedarf 

Der Status Quo der pflanzengesundheitlichen Kontrollen 
in Deutschland hinsichtlich der vorhandenen Kapazitaten 
und des Kontrollbedarfs wurde in Kooperation mit der 
Humboldt-Universitat zu Berlin ermittelt und bewertet. 
Verglichen mit einer Erhebung aus dem Jahr 1995 waren 
die vorhandenen Personalkapazitaten gemessen an der 
Anzahl der verfugbaren Arbeitskrafte unverandert, wah
rend aber gleichzeitig die Aufgabenbereiche der pftan
zenschutzdienste erheblich ausgeweitet wurden. Hervor
zuheben sind besonders die Zunahme von Monitorings 
auf Schadorganismen und die seit 1999 erforderlichen 
Kontrollen von Holzverpackungen. Der Umfang und die 
Intensitat der Kontrollen und auch der Kontrollbedarf sind 
verglichen mit 1995 wesentlich angestiegen: es wurden 
mehr Exportsendungen (Verdopplung), aber auch mehr 
Importsendungen (Anstieg um ea. 45 %) kontrolliert. 
Auch bei den Binnenkontrollen (Pflanzenpasssystem) 
mussen inzwischen mehr Betriebe in die regelmaBigen 
Kontrollen einbezogen werden (u. a. Produzenten und 
Handler von Verpackungsholz). 

Die Ergebnisse und insbesondere die identifizierten De
fizite hinsichtlich der Durchfuhrung der pflanzengesund
heitlichen Kontrollen wurden mit den Bundeslandern 
diskutiert und die Entwicklung einer gemeinsamen Stra
tegie beschlossen, um den internationalen Handel mit 
Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen auch zukunftig 
durch pflanzengesundheitliche Kontrollen zu sichern und 
dabei den Anforderungen an die Einhaltung bestehender 
Regelungen und den internationalen Standards nachkom
men zu kbnnen. 

Pflanzengesundheitliche Risiken von Kompost, 
Garresten, Klarschlamm und pflanzlichen Verar
beitungsriickstanden 

Die Abteilung setzte ihre Arbeit in der KTBL-Arbeits
gruppe ,,Hygieneprufsystem fur Vergarungsanlagen und 
Umsetzung der Ergebnisse" in Zusammenarbeit mit dem 
Institut fur Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologi
sche Sicherheit der BBA fort und war zusatzlich in einem 
KTBL-Redaktionsteam tatig, das einen fachlichen 
Vorschlag zur Anderung von Anhang 2 der Bioabfall
verordnung (BioAbN) erarbeitete. Da vorausgegangene 
Forschungsprojekte gezeigt hatten, dass das Tabakmo
saikvirus weder durch eine thermophile Vergarung noch 
eine Pasteurisierung fur eine Stunde bei 70 °C und auch 
durch eine Kombination beider Verfahren nicht inaktiviert 
wird, wurde seitens der BBA eine Anwendungsbe
schrankung fur Garreste in Wirtskulturen vorgeschlagen, 
die in den Anderungsentwurf aufgenommen wurde. 
Ferner trug die Mitarbeit der BBA in diesem Gremium 
dazu bei, einige Unklarheiten im methodischen Teil des 
Anhang 2 der BioAbN zu beseitigen. 

Der fachliche Anderungsentwurf des Anhangs 2 der 
BioabN wurde Ende 2004 den Bundeslandern zur 
Stellungnahme zugeleitet. 
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Institut 

fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

Die Aufgaben des Instituts fUr Pflanzenschutz !n Acker
bau und Grunland sind im Gesetz zum Schutz der Kul
turpflanzen (Pflanzenschutzgesetz) festgelegt. Neben 
den administrativen Aufgaben stehen Forschungen mit 
dem Ziel der nachhaltigen Gesunderhaltung ackerbaulich 
genutzter Pflanzen und des vorbeugenden gesund
heitlichen Verbraucherschutzes im Mittelpunkt der Insti
tutsarbeiten. 

Die Bewertung der Wirksamkeit, der Phytotoxizitat und 
des Nutzens van Pflanzenschutzmitteln, speziell van 
Insektiziden, Fungiziden, Bakteriziden und Wachstums
reglern in Ackerbaukulturen, wird als hoheitliche Aufgabe 
im Rahmen des Zulassungsverfahrens fUr Pflanzen
schutzmittel sowie im EU-Wirkstoffverfahren wahrgenom
men. Zusatzlich nimmt das Institut die Bewertung und 
Einstufung aller Pflanzenschutzmittel hinsichtlich der Aus
wirkung auf Bienen var. Es vertritt die BBA federfuhrend 
bei der Mitarbeit in der EPPO. In Zusammenarbeit mit 
dem Pflanzenschutzdienst der Lander erarbeitet das In
stitut Prufmethoden fUr die Beurteilung der Wirksamkeit 
van Fungiziden, Insektiziden, Beizmitteln und Wachs
tumsregulatoren. 

Eine wesentliche Grundlage bei der Zulassung van Sorten 
durch das Bundessortenamt ist die Einstufung der Sorten 
hinsichtlich ihrer Anfalligkeit bzw. Widerstandskraft ge
genuber wirtschaftlich bedeutenden Schaderregern. Die
se Bewertung, die nach § 33 Absatz 2 Nr. 7 des Pflanzen
schutzgesetzes erfolgt, wird im Institut fUr die wichtig
sten Krankheiten und Schadlinge bei alien Getreidearten, 
Kartoffeln, Raps und Zuckerruben sowie z. T. bei Mais 
durchgefi.ihrt. 

Ein besonderer Schwerpunkt lag im Berichtsjahr in der 
Entwicklung van Strategien zur Vermeidung van Resis
tenzen bei der Anwendung van Pflanzenschutzmitteln. 
Diese Arbeiten wurden vor dem Hintergrund durchge
fUhrt, dass bei einigen Ackerbaukulturen die Wirkung van 
Pflanzenschutzmitteln gegen bestimmte Schaderreger 
nicht mehr voll gegeben ist und es zu deutlichen Minder
wirkungen kommt So sind z. B. Resistenzen gegen Pyre
throide beim Rapsglanzkafer in verschiedenen Regionen 
in Deutschland aufgetreten, ebenso beim Kartoffelkafer. 
Auch bei pilzlichen Schaderregern treten zunehmend 
Resistenzbildungen auf, so z. B. bei Septoria tritici an 
Weizen gegen Fungizide aus den Wirkstoffgruppen der 
Strobilurine und der Azole. 

Im Gerstenanbau gewinnt das Auftreten van Ramu/aria
Blattflecken und physiologischen Blattflecken zunehmend 
an Bedeutung. Da die Ramu/aria-Blattflecken leicht mit 
einigen anderen Blattfleckenarten verwechselt werden 
kbnnen, muss im Hinblick auf eine gezielte Bekampfung 
einer Differenzialdiagnose besondere Bedeutung ge
schenkt werden. In zwei Workshops stellte das Institut 
die eigens hierfur entwickelte Diagnose einem groBen 
Kreis van Interessenten aus Hochschulen, Pflanzen
schutzdienst und Industrie var. Mit der Differenzialdiag
nose wird ein entscheidender Beitrag fUr die Ansprache 

und gezielte Bekampfung sowohl nichtparasitarer als 
auch durch Ramu/aria col/o-cygni verursachter Blatt
flecken geleistet. 

Integrierte oder extensive landwirtschaftliche Verfahren 
haben u. a. zum Ziel, die biologische Vielfalt an Pflanzen 
und Tieren auf den Feldern zu erhalten. Es stellt sich die 
Frage, wie die verschiedenen MaBnahmen wirken und 
wie diese Effekte auf Tiere und Pflanzen mit einfachen 
aber verlasslichen Methoden im Freiland gemessen wer
den kbnnen. Das Institut hat im Elsevier-Verlag ein Buch 
zum Thema ,,Biotic Indicators for Biodiversity and 
Sustainable Agriculture" herausgegeben, das sich mit der 
Entwicklung van biotischen Indikatoren zur Bewertung 
landwirtschaftlicher Produktionsverfahren beschaftigt. Es 
wurden 43 Beitrage zusammengestellt, die das Thema 
aus verschiedenen Blickwinkeln, wie z. B. der Okonomie, 
den politischen Anforderungen, den Habitat- und Land
schaftsaspekten sowie Erfahrungen mit der praktischen 
Anwendung van biotischen Indikatoren und deren 
Probleme, betrachten. Neben Originalarbeiten wird in 
synoptischen Reviews zu jedem Schwerpunkt der aktuelle 
Stand der Diskussion zusammengefasst. Das Buch ist 
eines der ersten, das sich ausschlieBlich mit biotischen 
Indikatoren fUr die Bewertung landwirtschaftlicher 
Produktionsverfahren auseinandersetzt. 

In den zuruckliegenden drei Jahren wurden Methoden zur 
Ermittlung von Schneckenpopulationen in Ackerbbden 
entwickelt und erprobt. Sie sollen dem Landwirt als prak
tikable Entscheidungshilfe bei der Bekampfung dieser 
Schaderreger dienen. Eine Methode, die auf der Ent
nahme van Bodenproben und Austreibung der Schnecken 
durch Wasserung der Proben basiert, wurde unter Mit
hilfe des Pflanzenschutzdienstes in verschiedenen 
Bundeslandern erprobt. Intensive Voruntersuchungen 
haben gezeigt, dass diese Methode auf Problemstand
orten mit starkem Nacktschneckenbefall geeignet ist, Ka
lamitaten vor der Aussaat anzuzeigen. 

Seit einigen Jahren wird eine Zunahme des Befalls van 
Winterraps durch die Kohlfliege beobachtet. Da verschie
dene Arten der Blumenfliegengattung Delia in Frage kom
men, wurden Fliegen aus Bodenproben, Gelbschalen und 
Bodenphotoeklektoren untersucht. Die Proben stammten 
van 19 Standorten und reprasentieren nahezu alle 
Bundeslander. Gelbschalenfange und Bodenphotoeklek
torergebnisse zeigen, dass bis zu sieben Kohlfliegen
Arten der Gattung Delia in den Rapsfeldern vorkommen 
und sich an den Rapspflanzen entwickeln. In Boden
proben wurde dagegen fast ausschlieBlich die Kleine 
Kohlfliege (Delia radicum) nachgewiesen. Dies beruht 
wahrscheinlich darauf, dass nur die oberste Bodenschicht 
(5 cm) erfasst wird. In einem bundesweiten Ringversuch 
wurden verschiedene chemische Bekampfungsmethoden 
in Form der Saatgutbeizung und zusatzlicher Spritzan
wendungen in einzelnen Varianten analysiert. Erste Er
gebnisse fUr Niedersachsen zeigen eine besonders gute 
Wirksamkeit der Saatgutbeizung mit dem Wirkstoff 
Spinosad. 



Fur integrierte Verfahren zur Bekampfung bzw. Ausrot
tung des Maiswurzelbohrers (Diabrotica virgifera vir
gifera) ist es wichtig, das Wirtspflanzenspektrum des 
Schadlings zu kennen. Um dieses Spektrum an moglichen 
Nahrungspflanzen fur die Larven des Maiswurzelbohrers 
einschatzen zu konnen, wurden Laboruntersuchungen 
durchgefuhrt. Hierbei konnten verschiedene Getreide
arten (Triticim spec., Hordeum spec.) und Ungraser 
(Setaria spec., Agropyron repens) als Wirtspflanzen fest
gestellt werden. Insgesamt wurden elf verschiedene 
Arten getestet, wovon an sechs eine Entwicklung von Ei
larven zu alteren Larvenstadien oder zur Puppe festge
stellt wurde. Zur Uberprufung dieser Oaten im Freiland 
wurde in Zusammenarbeit mit einem rumanischen 
Institut ein Feldversuch in Rumanien angelegt, der fort
gefuhrt werden soil. Die Ergebnisse scheinen eine Eig
nung von Setaria spec. zu bestatigen. Die Laborunter
suchungen sollen in Kooperation mit dem BTL Bio-Test 
Labor GmbH Sagerheide fortgefuhrt und intensiviert wer
den. 

MaBnahmen zur Reduzierung des Auftretens von 
tierischen Schaderregern in Ackerbaukulturen 

Bekampfung von Drahtwi.irmern im Okologischen 
Landbau 

Drahtwurmer (Coleoptera: Elateridae) verursachen im 
Okologischen Landbau mangels geeigneter Pflanzen
schutzmittel z" T" groBe Schaden durch WurzelfraB. Im 
Kartoffelanbau fuhren FraBgange in den Knollen schon 
bei geringem Befall zu erheblichen Qualitatsverlusten. In 
einem Verbundprojekt in Zusammenarbeit mit der Land
wirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und dem Institut 
fur biologischen Pflanzenschutz der BBA wird u. a. unter
sucht, ob FraBschaden durch den Einsatz geeigneter Vor
bzw. Zwischenfruchte oder durch Untersaaten reduziert 
werden konnen. Hierfur wurden verschiedene Legu
minosen, Brassicaceen, Getreidearten und andere Kultur
pflanzen in Labor- und Halbfreilandversuchen hinsichtlich 
ihrer Wirkung auf Drahtwurmer getestet. In vierwochigen 
Versuchen zur Nahrungsverwertung mit Larven der 
Gattung Agriotes, zu der die haufigsten und schadlichsten 
Drahtwurmer in der Landwirtschaft gehoren, wurden die 
groBten Zuwachsraten der Drahtwurmer beim FraB an 
Leguminosen- und Getreidewurzeln festgestellt. Eine lar
venschadigende Wirkung konnte bei keiner der ge
testeten Pflanzenarten beobachtet werden. Erste Unter
saatenversuche im Freiland wurden mit Ackerbohne, 
Winterweizen und Sonnenblume in Kartoffeln durchge
fuhrt. Zur Ermittlung geeigneter Untersaaten mit ablen
kender Wirkung sind Versuche zur Nahrungspraferenz 
der Larven geplant. 

Untersuchungen zur Forderung nattirlicher Anta
gonisten von Rapsschadlingen 

Im Rahmen des EU-Projekts MASTER (MAnagement 
STrategies for European oilseed Rape pests) wurden in 
einem Mulchsaatsystem ohne Insektizideinsatz und 
einem Standardanbausystem mit Pflugfurche und praxis
ublichem Insektizideinsatz das zeitliche und raumliche 
Aufeinandertreffen von Rapsschadlingen und epigaischen 
Raubarthropoden (Laufkafer, Kurzflugelkafer und Spin
nen) vergleichend untersucht. Die bisherigen Ergebnisse 

ermoglichen Aussagen zum Schadlingsbefall der Pflan
zen, zum Schlupf der neuen Schadlingsgenerationen 
sowie zum Auftreten der Pradatoren in den unter
schiedlichen Systemen. Die Untersuchungen zum zeit
lichen Auftreten von Raubern und Beute deuten darauf 
hin, dass alle drei Arthropodengruppen eine wichtige 
Rolle als Antagonisten der Rapsschadlinge spielen und 
somit an der biologischen Regulation einen beach
tenswerten Anteil haben. Der prozentuale Anteil dieser 
drei Gruppen an der Gesamtmenge der gefangenen 
Pradatoren variierte von Jahr zu Jahr. 

Den am haufigsten auftretenden Laufkaferarten (Familie 
Carabidae) wurden im Labor jeweils Larven von drei 
wichtigen Rapsschadlingen - KohlschotenmUcke (Dasine
ura brassicae), Rapsglanzkafer (Me/igethes aeneus) und 
KohltriebrUssler ( Ceutorhynchus pa/lidactylus) - in ver
schiedenen Kombinationen und Mengen zum FraB ange
boten. Dabei konnten fur die einzelnen Laufkaferspezies 
eindeutige Unterschiede bezUglich ihrer Nahrungs
praferenzen und FraBraten nachgewiesen werden. Neben 
Insektenlarven erhielten die Laufkafer auch junge und 
alte Raps-Saatkorner sowie geschlossene grune Raps
schoten angeboten. Die rauberischen Kaferarten unter
schieden sich hochst signifikant hinsichtlich der Auf
nahme an pflanzlicher und tierischer Nahrung. Vor allem 
die in Winterrapsfeldern bei weitem haufigste Laufkafer
art Amara similata, die nach bisherigem Kenntnisstand 
als reiner Pflanzensamenfresser gilt und z. B. in Frank
reich schon als Rapsschadling bekampft wurde, erwies 
sich als effizienter Pradator. Sie ist damit anderen Lauf
kaferarten, wie z. B. Poecilus cupreus, gleichzustellen. 
Wurden Amara similata zeitgleich gesunde sowie von der 
Kohlschotenmucke befallene, aber noch geschlossene 
Schoten angeboten, wurden in der Mehrzahl der Falle 
lediglich die infizierten Schoten durch LochfraB geoffnet. 
Dieses Ergebnis !asst vermuten, dass die vermeintlich 
vegetarische Laufkaferart befallene Schoten praferiert, 
um an die Larven zu gelangen. Die Untersuchungen wur
den durch Magen-Darminhaltsanalysen nach bestandigen 
Korperstrukturen (vor allem Chitinteilen) dieser Schad
lingsarten validiert. DarUber hinaus wurde die PCR zum 
Nachweis von Rapsglanzkaferlarven als Beutetiere ver
wendet. Mittels spezifischer Primer lieB sich die DNA 
dieser Schadlingsart im Verdauungstrakt der Pradatoren 
nachweisen. 

Einfluss einer Schwefeldi.ingung auf die For
derung von Schadlingen und Ni.itzlingen 

DUngung kann einen Einfluss auf die Forderung von 
Schadlingen und NUtzlingen haben. In einem gemein
samen Projekt mit dem Institut fur Pflanzenernahrung 
und Bodenkunde der Forschungsanstalt fur Land
wirtschaft (FAL) wurde das Auftreten von Schadlingen 
und Nutzlingen an Winterraps (Brassica napus L.) in 
Abhangigkeit von der Schwefelversorgung untersucht. In 
einem Schwefeldungungsversuch mit den Rapssorten 
'Bristol' und 'Lipton' wurden wahrend der Hauptvege
tationsperiode alle die Rapspflanzen aufsuchenden 
Insekten gefangen, klassifiziert und quantifiziert. Erste 
Ergebnisse zeigen, dass der Befall mit Kohlschoten
rUsslern ( Ceutorhynchus assimilis) von BIUhbeginn (BBCH 
60) bis zum Beginn der Samenreife (BBCH 79) deutlich
zunahm. Dabei wurden in den Behandlungen mit
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Schwefeldungung fast drei Mai so viele Tiere gefangen 
wie in den Kontrollparzellen, wobei die Unterschiede 
zwischen den beiden Sorten deutlich geringer waren. 

Bekampfung pilzlicher Schaderreger im okologi

schen Kartoffelanbau 

Eine der wichtigsten Pflanzenkrankheiten im bkologi
schen Ackerbau ist die Kraut- und Knollenfaule (Phy
tophthora infestans) der Kartoffel. Im Jahr 2004 war die 
Entwicklung der Krautfaule zunachst durch relativ trocke
ne Witterung und einen niedrigen Infektionsdruck 
gekennzeichnet. Ab Mitte Juni stieg das Infektionsrisiko 
am Standort Braunschweig durch starkere Niederschlage 

schnell an. Ab der dritten Junidekade traten in den Kar
toffelbestanden die typischen Blatt- und Stangelsympto
me auf, die innerhalb von wenigen Wochen den 

gesamten Bestand erfassten und die Kartoffelpflanzen 

vollstandig zerstbrten. Auf der bkologisch bewirtschaf
teten Versuchsflache der BBA in Ahlum zeigten sich deut
liche Unterschiede zwischen den Kartoffelsorten hin

sichtlich der Krautfauleanfalligkeit. Trotz ihrer unter

schiedlichen Krautfauleanfalligkeit wiesen die Sorten 

jedoch ein relativ einheitliches Ertragsniveau von ea. 
200 dt/ha auf. 

Im bkologischen Anbau kann die Krautfaule zurzeit nur 
durch die Anwendung von kupferhaltigen Pflanzen
schutzmitteln bekampft werden. Aus bkotoxikologischen 
Grunden und zur Vermeidung einer Kupferanreichung im 
Boden sollte jedoch der Kupfereinsatz soweit wie mbglich 
reduziert werden. In Feldversuchen an verschiedenen 
Standorten (u. a. Versuchsfeld Braunschweig, bkologisch 
bewirtschaftete Versuchsflache in Ahlum, ein bkologi
scher Praxisbetrieb in Nordrhein-Westfalen) wurde unter 

Verwendung unterschiedlicher Kupferformulierungen und 
verschiedener Aufwandmengen untersucht, wie weit sich 
der Kupfereinsatz reduzieren lasst, ohne dass extreme 
ErtragseinbuBen eintreten. Dabei zeigte sich generell in 
allen Versuchen, dass mit abnehmender Kupferaufwand
menge auch der Bekampfungserfolg abnimmt. Es konnte 
jedoch zum Teil mit relativ geringen Aufwandmengen 
eine Wirkung gegenuber dem Schaderreger Phytoph
thora infestans nachgewiesen werden. Die Abnahme der 
Erntemenge war jedoch nicht linear; in keinem Versuch 
konnte ein signifikanter Ertragsunterschied zwischen den 

Durch Phytophthora infestans verursachte Blattflecken 
an Kartoffeln 

untersuchten Kupferaufwandmengen festgestellt werden. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass es noch Potenziale zur 
Reduktion des Kupfereinsatzes gibt. 

Resistenz von Kartoffeln gegeni.iber Kartoffel

krebs 

Die Bewertung der Resistenz von Kartoffelsorten gegen 
den Erreger des Kartoffelkrebses (Synchitrium endobi
oticum) durch die BBA ist in der Kartoffelschutzverord

nung festgelegt. Im Berichtszeitraum sind als Hoheits
aufgabe fur das Bundessortenamt 26 Kartoffelzucht
stamme und 14 Sorten im Rahmen der Hauptprufung auf 
Resistenz gegenuber den in Deutschland wichtigen vier 
Pathotypen (1, 2, 6 und 18) im Labor nach der Glynne
Lemmerzahl-Methode untersucht worden. 18 Karoffel
zuchtstamme/Sorten zeigten gegenuber dem Pathotyp 1 
deutliche Resistenzmerkmale (Resistenzgruppe Rl und 

R2). Von diesen Zuchtstammen und Sorten mit Resistenz 
gegen Pathotyp 1 reagierte nur ein Zuchtstamm auch mit 
Resistenz gegenuber den Pathotypen 2, 6 und 18. Da in 

der Bundesrepublik Deutschland fast ausschlieBlich Kar
toffelkrebsherde mit den Pathotypen 2, 6 und 18 vorkom
men, sind insbesondere Sorten mit Resistenz gegen diese 
Pathotypen erforderlich. Im aktuellen deutschen Kartof
felsortiment sind 51 % der Sorten gegen den im Ausland 
dominierenden Pathotyp 1 resistent und nur 4 % gegen
Ober mehreren Pathotypen. Der kontrollierte Anbau resis
tenter Sorten auf befallsfreien Flachen im zusatzlichen 
Sicherheitsbereich von Kartoffelkrebsherden ist eine 

wichtige prophylaktische MaBnahme zur Bekampfung des 
Kartoffelkrebses. 

Im Rahmen der VorprOfung wurden in ahnlicher Weise 

wie bei der Hauptprufung 480 Kartoffelzuchtstamme auf 
ihr Verhalten gegenOber 5. endobioticum (uberwiegend 
Pathotyp 1) untersucht. 61 % der Zuchtstamme bzw. 

Genotypen zeigten deutliche Anfalligkeitssymptome. Fur 
die KartoffelkrebshauptprOfung durfen nur Kartoffel
zuchtstamme angemeldet werden, die in der VorprOfung 
Resistenzreaktionen gegenuber dem Pathotyp 1 oder 
auch anderen Pathotypen gezeigt haben. 

Im Berichtszeitraum wurde nachgewiesen, dass die Pruf
methode nach Glynne-Lemmerzahl durch den Einsatz von 

Mikroknollen aus der in vitro-Kartoffelkultur hinsichtlich 
der Verringerung des Arbeitsaufwandes und der Aus
sagesicherheit verbessert werden kann. 

Forschungsarbeiten am Institut haben die Eignung des 
Bottleneck-Verfahrens zur Beurteilung der Resistenz bzw. 
Anfalligkeit der Sorten bestatigt. Die Methode beruht 
darauf, dass nur von aktiven Krebswucherungen Zoo

sporen des Erregers im Wasser freigelassen werden; die

se werden mit einer PCR-Analyse nachgewiesen. So wer
den nur Kartoffelsorten als anfallig eingestuft, bei denen 
der Kartoffelkrebs auch tatsachlich Zoosporen freisetzen 
kann. Bei alien anderen Sorten wird durch Abwehrreak
tionen die Entwicklung des Kartoffelkrebses unterbunden 

und die Freisetzung von Zoosporen verhindert. Mit dieser 
Methode lassen sich auch ,,Grenzfalle" besser beurteilen 
als mit der praxisublichen visuellen Bonitur. 



Schorfanfalligkeit bei Kartoffeln 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 102 vom Bundes
sortenamt gelieferte Kartoffellinien bzw. -sorten auf ihre 
Widerstandsfahigkeit gegenuber dem bakteriellen Schorf
erreger Streptomyces scabies getestet. Dazu wurde der 
Schorferreger in Flussigkultur kultiviert und in Sandgra
ben (Schorfgraben) gleichmaf3ig verteilt, in die die Kar
toffelknollen in dreifacher Wiederholung gepflanzt wur
den. Im Herbst zeigten zehn der geernteten Kartof
fellinien keinerlei Schorfsymptome, wahrend zehn Kar
toffellinien einen extrem starken Schorfbefall aufwiesen. 
Bei den restlichen Kartoffellinien wurden intermediare 
Schorfsymptome bonitiert. 

Mehltauresistenz von Gerstensorten durch m/o

Resistenzgene 

Dauerhafte Resistenzen der Kulturpflanzen gegen Schad
erreger sind von grundlegender Bedeutung fur eine Re
duzierung der Pflanzenschutzmittelanwendungen. Euro
paische Sommergerstensorten enthalten haufig die Mehl
tauresistenzgene m/o 11 und m/o 5, die trotz des ver
starkten Anbaus derartiger Sorten einen noch immer 
wirksamen Schutz vor Befall mit Echtem Mehltau 
(Blumeria graminisf. sp. hordet) bieten. Bisher liel3en sich 
nur Resistenzgene bestimmen, fur die bereits virulente 
Erregerisolate existierten. Durch die Etablierung einer 
neuen molekularbiologischen Untersuchungsmethode 
(PCR) gelang es erstmalig am Institut, das wirksame 
Mehltauresistenzgen ,,m/o 11" in deutschen Sommergers
tensorten eindeutig nachzuweisen. 

Im Rahmen der Sortenbewertung fur das Bundessorten
amt wurden alle zugelassenen und im Zulassungsver
fahren stehenden Sommergerstensorten hinsichtlich ihrer 
Mehltauresistenzgene untersucht. In Blattsegmenttests 
mit 26 definierten Mehltauisolaten und in Feldtests mit 
kunstlichen Mehltauinokulationen konnten 25 Sorten er
mittelt werden, die entweder Ober die Resistenzgene m/o 
11 bzw. m/o 5 oder eine andere wirksame Mehltau
resistenz verfugen. Mit der neuen PCR-Methode gelang 
es, das Vorhandensein des Mehltaugens m/o 11 in 17 der 
getesteten Sommergerstensorten ('Adonis', 'Aspen', 
'Bellevue', 'Berras', 'Breamer', 'Brenda', 'Cellar', 'Class', 
'Danuta', 'Josefine', 'Krona', 'Madeira', 'Neruda', 'Prestige', 
'Ricarda', 'Simba', 'Xanadu') eindeutig nachzuweisen. Vier 
weitere Sorten ('Alexis', 'Auriga', 'Barke', 'Eunova') enthal
ten wahrscheinlich das Resistenzgen m/o 5, was derzeit 
mit weiteren PCR-Tests Oberpruft wird. In den restlichen 
vier Sorten konnten die aus der Wildgerste Hordeum 
spontaneum stammenden Resistenzgene 1-B-53 
('Denise', 'Havanna' und 'Marnie') und SI-4 ('Djamila') mit 
Hilfe des Blattsegmenttests nachgewiesen werden. 

Untersuchungen zur Bekampfung voi'i FuB-, Blatt
und Ahrenkrankheiten des Getreides 

Das Berichtsjahr war gepragt durch zunehmende Wir
kungsverluste van Pflanzenschutzmitteln gegen die pilz
lichen Schaderreger Septoria tritici, Drechslera tritici
repentis und Drechslera teres. Daraus resultiert eine 
steigende Bedeutung resistenter Sorten in den Kulturen 
Weizen, Triticale und Gerste als wichtiger Baustein des 

Blattbefall durch Septoria tritici (anamorph: 
Mycospaere/la graminicola) an Winterweizen 

integrierten Pflanzenschutzes. Nach wie vor von grol3em 
Interesse sind die Zuchtungsfortschritte bei der Entwick
lung fusariumresistenter Weizen-, Triticale- und Roggen
sorten. 

Die Sensibilitatsverluste von Septoria tritici gegenuber 
Fungiziden aus der Wirkstoffgruppe der Strubilurine 
beruhen auf einer Punktmutation an der Position G143A 
im Genom des Erregers. Untersuchungen zur Bekamp
fung von 5. tritici zeigten, dass die Strobilurine bei einer 
Gl 43A-Resistenz des Pilzes mit Frequenzhaufigkeiten 
gr613er 80 % nahezu keine Wirksamkeit mehr aufweisen. 
Gleichzeitig wurde bei den Azolen ein leichtes ,,Shifting" 
zu hoheren EC50-Werten festgestellt. Allerdings muss 
zwischen den Wirkstoffen Epoxiconazol, Tebuconazol und 
Prothioconazol unterschieden werden. Ein vielverspre
chender Bekampfungsansatz wird durch den Wirkstoff 
Chlorthalonil als Multi Site Inhibitor erwartet. Durch die 
Kontaktwirkung wird die Sporenkeimung und damit die 
Infektion sowie die Befallsausbreitung auf ertragsrele
vante Blattetagen verhindert. 

Letztlich kann die Kontrolle dieser und weiterer fun
gizidresistenzgefahrdeter Schaderreger nur durch ein 
geeignetes Resistenzmanagement, insbesondere unter 
Einbeziehung der Sortenresistenz, gelost werden. Zur 
Einstufung von Sorten und Zuchtstammen des Weizens 
und Triticale hinsichtlich ihrer Anfalligkeit gegen Halm
basis-, Blatt- und Ahrenkrankheiten werden im Institut 
jedes Jahr Resistenzuntersuchungen mit kunstlicher 
Infektion durchgefuhrt. Dabei werden ea. 240 Winter
weizensorten in ihrer Anfalligkeit gegenuber Pseudocer
cosporella herpotrichoides, Gaeumannomyces graminis, 
Septoria tritici, Drechslera tritici-repentis, Septoria nodo

rum, Fusarium culmorum und Fusarium graminearum an 
mehreren Standorten gepruft. Bei ea. 40 Sommerweizen
und ea. 35 Triticalesorten erfolgt die Resistenzunter
suchung gegen S. tritici, D. tritici-repentis, 5. nodorum, F. 
culmorum und F. graminearum. Im Roggen stellt die 
Bewertung der Anfalligkeit gegenuber Claviceps purpurea 
ein bedeutendes Aufgabenfeld dar. 

Neben der Widerstandskraft gegen P. herpotrichoides 

und D. tritici-repentis haben zurzeit die Resistenzbewer
tung gegen die Partielle Taubahrigkeit, hervorgerufen 
durch verschiedene Fusarium spp., und die Untersu-
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chungen zur Mutterkornanfalligkeit des Roggens die 
groBte Bedeutung. Insbesondere im Hinblick auf die 
Ertrags- und Qualitatsbeeintrachtigungen, wie auch My
kotoxinbelastungen, sind Angaben zur Anfalligkeit der 
Sorten fur die Praxis von hochster Wichtigkeit. Von den 
geprOften und nach deutschem Sortenrecht zugelasse
nen Winterweizensorten wurden 2004 mit 'Solitar', 
'Toras', 'Sobi' und 'Hermann' vier gegenOber Fusarium 

spp. gering anfallige Sorten zugelassen. 

Untersuchungen an 5eptoria tritici ergaben, dass in Ge
bieten mit einem hohen Resistenzgrad des Erregers die 
gering anfalligen Sorten 'Solitar', 'Privileg', 'Akratos', 
'Toras', 'Frodin' und 'Gaston' als wichtige Bausteine eines 
integrierten Pflanzenschutzkonzeptes bevorzugt werden 
sollten. Die Ergebnisse der jahrlich durchzufOhrenden 
Resistenzbewertungen belegen, dass die PflanzenzOch
tung Genotypen mit unterschiedlichen Resistenzgraden 
zur VerfOgung stellt. 

Wechselwirkungen zwischen Ahrenfusariosen 
und anderen Pathogenen des Weizens 

Zusammenhange zwischen dem Auftreten von Ahren
fusariosen an Winterweizen und Mykotoxinbelastungen 
im Erntegut werden schon seit mehreren Jahren im In
stitut untersucht. Bislang ist bekannt, dass das Auftreten 
der Ahrenfusariosen vorrangig durch Vorfrucht, Boden
bearbeitung, Sortenwahl, Witterung und Fungizideinsatz 
beeinflusst wird. 

Diese Einflussfaktoren bedingen aber auch ein unter
schiedlich starkes Auftreten von diversen anderen 
Schadorganismen wie 5eptoria nodorum, Microdochium 

nivale, Cladosporium herbarum, Alternaria alternata und 
Fusarium culmorum. 

Um zu klaren, inwieweit andere Ahrenschadpilze einen 
Befall mit F. graminearum beeinflussen, wurden die 
Wechselwirkungen zwischen diesem Erreger und 5.

nodorum, M. nivale, C. herbarum, F. culmorum und A. 
alternata an den Sorten 'Amaretto', 'Munk' und 'Velos' 
untersucht. Die Infektionen wurden sortenspezifisch mit 
einer kOnstlichen SprOhinokulation zur VollblOte (BBCH 
65) des Getreides durchgefOhrt.

Anfalligkeit von Winterweizen
sorten gegenOber 5eptoria tritici 

(telemorph: Mycosphaerella 

graminico/a), Auszug aus der 
ResistenzprOfung 2004, 
Sonke-Nissen-Koog 

In der mit F. graminearum infizierten Kontrolle wurde im 
Mittel der drei getesteten Sorten ein Ahrenbefall von 
61 % bonitiert. Wurden nach der lnokulation mit F. gra

minearum anschlieBend die Schadorganismen 5. nodo

rum, M. nivale, C. herbarum und A. alternata jeweils ein
zeln auf die Ahren ausgebracht, wurde durch den zusatz
lichen Erreger der Fusariumahrenbefall im Mittel um 
36 % reduziert. Die groBte Befallsreduktion von 46 % 
wurde durch den Pilz M. nivale bewirkt. Bei einer Kombi
nation der Schaderreger F. graminearum und F. culmo

rum erhohte sich der Fusariumahrenbefall um 5 %. 

Eine anschlieBende Untersuchung des Ernteguts auf den 
Deoxynivalenol (DON)-Gehalt ergab in der Kontrolle bei 
den untersuchten Sorten eine mittlere Belastung von 
15 mg/kg. Durch eine zusatzliche Inokulation mit den 
Schaderregern 5. nodorum, M. nivale, C. herbarum und 
A. alternata reduzierte sich der DON-Gehalt durchschnit
tlich um 46 %. Bei der Schaderreger-Kombination F.

graminearum und F. culmorum erhohte sich der DON
Gehalt um 14 %. 

Untersuchungen zur Bekampfung des Wurzel
brandes der Zuckerrube 

An der Entstehung des Wurzelbrandes der ZuckerrObe, 
einer Erkrankung in den frOhen Entwicklungsstadien der 
Pflanze, konnen verschiedene samen- und bodenbOrtige 
Pilze (Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Aphanomyces 

chochlioides) beteiligt sein. Auch Phoma betae zahlt zum 
Erregerkomplex des Wurzelbrandes. Eine Primarinfektion 
durch diesen Schaderreger ist sowohl Ober den Samen 
als auch Ober den Boden moglich. Bei jungen Pflanzen 
kommt es zu EinschnOrungen und Verfarbungen des 
Hypokotyls. Als Folge tritt eine Welke ein, die letztlich zu 
einem Absterben des Keimlings fUhrt. Diese Symptomatik 
kann mit einer frOhen Infektion durch R. solani verwech
selt werden. 

Zurn Schutz der jungen ZuckerrObenpflanzen gegenOber 
diesen Schaderregern ist eine Beizung erforderlich. Zur 
Bewertung der Wirksamkeit von Wirkstoffen gegenOber 
den Pathogenen war die Entwicklung geeigneter PrOf
methoden notwendig. In einem Labortest wurde zu
nachst die Wirksamkeit von Fungiziden gegenOber ver-



schiedenen Schaderregerisolaten ermittelt. Hierzu wur
den dem Nahrmedium Fungizide in abgestuften Konzen
trationen (0 bis 1,8 ppm) beigemischt. Mit dem fungi
ziden Wirkstoff Fludioxonil konnte das Mycelwachstum 
von P. betae im Vergleich zur fungizidfreien Kontrolle um 
bis zu 80 % verringert werden. Das Wachstum des 
Mycels von R. solani wurde ebenfalls vermindert. 

In Gewachshausversuchen wurden die Parameter Auf
laufverhalten, Mortalitatsrate und Sprossfrischgewicht 
der ZuckerrOben nach Inokulation mit R. solani bzw. P. 
betae erfasst. Als Inokulationsmethode fur den Schad
erreger P. betae erwies sich das Einbringen von getrock
netem Pilzmycel direkt in die Hullmasse des Samens als 
auBerst wirksam. Die mit Fludioxonil behandelten 
Versuchsglieder zeigten im Vergleich zur Standardpil
lierung in den Gewachshausversuchen eine ebenso gute 
bzw. teilweise bessere Wirksamkeit gegenOber R. solani. 
Die guten in vitro-Ergebnisse gegenuber P. betae konn
ten im Gewachshaus nicht bestatigt werden. 

Testverfahren zum Nachweis von Auflaufkrank
heiten bei Kornererbsen 

Zur Erforschung des Komplexes der Auflaufkrankheiten 
an Kornererbsen wurden Testverfahren fur die Erreger 
Rhizoctonia solani und Fusarium spp. erarbeitet und opti
miert. Mit diesen Testverfahren ist es nunmehr moglich, 
die Kenntnisse zur Wirt-Pathogen-Beziehung zu vertiefen. 
Eine erste Untersuchungsserie beschaftigte sich mit der 
Frage, welche Anastomosis-Gruppen (AG) von R. solani 
neben der bereits als pathogen beschriebenen AG4 eben
falls Erbsen befallen konnen. Es wurde u. a. festgestellt, 
dass die AG2-21IB, die in Deutschland eine groBere 
Verbreitung aufweist und auch pathogen fur die Zucker
rube ist, bei Kornererbsen eine Faule an Wurzel, Samen 
und Spross auslosen kann. Die Testverfahren ermbg
lichen weiterhin, Unterschiede in der Anfalligkeit von 
Kornererbsensorten gegen die verschiedenen Schad
erreger zu ermitteln sowie Pflanzenschutzmittelwirkstoffe 
auf ihre Wirkung als Beizmittel gegen diese speziellen 
Erreger zu uberprOfen. 

Rhizoctonia-Befall an der Kornererbsensorte 'Classic' 
durch ein Isolat der Anastomosegruppe 2-2IIIB 

Verminderung der Anwendung von Pflanzen
schutzmitteln durch den Anbau resistenter 
Rapssorten 

In einem Feldversuch wurde untersucht, ob und in
wieweit durch die geringere Anfalligkeit neuer Rapssorten 
gegenOber Rapskrankheiten (u. a. Wurzelhals- und Stan
gelfaule, WeiBstangeligkeit) Reduzierungen bei der An
wendung von Pflanzenschutzmitteln moglich sind. Die Er
gebnisse der Jahre 2003/04 zeigen, dass die Fungizid
applikationen zu guten Bekampfungserfolgen fuhrten, 
wenn sie die Entwicklung der Rapspflanzen und die spezi
fischen Anspruche der Schaderreger berucksichtigten. 
Eine Verringerung der Aufwandmengen unter das MaB 
der guten fachlichen Praxis fuhrte zu geringeren Be
kampfungserfolgen. Einen schwachen bis mittleren Befall 
durch Phoma lingam, den Erreger der Wurzelhals- und 
Stangelfaule, konnten die neuen Rapssorten gut kom
pensieren, so dass lediglich geringe Ertragsdepressionen 
auftraten. Dies gilt jedoch nicht fur die Widerstands
fahigkeit der Sorten gegen Sclerotinia sclerotiorum, den 
Erreger der WeiBstangeligkeit. Bei dem im Berichtsjahr 
vorliegenden Infektionsdruck waren ohne eine richtig ter
minierte Fungizidanwendung deutliche Ertragsverluste zu 
verzeichnen. 

Reduktionsprogramm chemischer Pflanzenschutz 

Im Herbst 2003 wurde ein Dauerversuch auf dem Ver
suchsfeld in Ahlum zum ,,Reduktionsprogramm chemi
scher Pflanzenschutz" angelegt, der in Anlehnung an 
einen bereits bestehenden Dauerversuch auf dem 

Scferotinia sclerotiorum Infektion an Winterraps 

45 



46 

Versuchsfeld in Dahnsdorf konzipiert wurde. Mit dem 
Vorhaben soil geklart werden, in wieweit sich der chemi
sche Pflanzenschutzmittelaufwand in Bewirtschaftungs
formen mit enger Marktfruchtfolge (ZuckerrUben -
Weizen - Gerste) langfristig unter das derzeitige Niveau 
senken lasst, ohne dass wirtschaftliche Verluste hin

genommen werden mUssen. Hierbei sollen die jeweiligen 
Auswirkungen eines Verzichts auf Fungizide bzw. Her
bizide oder Insektizide auf die Wirtschaftlichkeit ermittelt 
werden. Zu klaren ist auch, auf welche Art und Weise 
eine Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes 
moglich ist. Weitere Fragen sind: Konnen chemische 
PflanzenschutzmaBnahmen in der integrierten Landbe
wirtschaftung durch praktikable nichtchemische ersetzt 
werden? Ist eine Halbierung des Aufwandes nach guter 

fachlicher Praxis moglich? Kann durch spezielles Wissen 
(Expertenberatung vor Ort) bzw. durch die Anwendung 

von Hilfsmitteln (Prognosemodelle etc.) die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden? Neben der 
Klan.mg dieser f,agen soil geprUft werden, welche 
Bedeutung die Sortenresistenz bei der Einsparung von 

Pflanzenschutzmitteln hat. 

Der in GroSparzellen durchgefUhrte Versuch wird in Zu
sammenarbeit mit dem Institut fUr Unkrautforschung be
treut und mit praxisUblicher Technik des Versuchsgutes in 
Sickte bewirtschaftet. Es erfolgen Erhebungen zum Auf
treten aller relevanter Schaderreger, der Entwicklung der 
Kulturen, des Ertrages und der Qualitat des Erntegutes. 
Die Ergebnisse des ersten Versuchsjahres zeigen, dass 
eine Reduzierung des Pflanzenschutzmittelaufwandes 

unter den gegebenen spezifischen Bedingungen des 
Standortes und des Jahres kurzfristig nicht zu wirt
schaftlichen Verlusten gefUhrt hat. Durch die BerUcksich

tigung von Expertenwissen und Entscheidungshilfen 

konnte die hochste Rentabilitat erzielt und knapp 30 % 
des Aufwandes eingespart werden. Die langfristigen Fol
gen der Reduktion konnen aber erst in den folgenden 
Jahren beurteilt werden. Der vollige Verzicht auf chemis

chen Pflanzenschutz fUhrte dagegen schon im ersten 
Versuchsjahr zu drastischen wirtschaftlichen Verlusten, 
insbesondere im ZuckerrUbenanbau. 

Schaden an Bienenvolkern durch Pflanzen

schutzmittel 

Nach § 33 Abs. 2 Nr. 8 Pflanzenschutzgesetz hat die BBA 

die Aufgabe, Bienen auf Schaden durch die Anwendung 
zugelassener Pflanzenschutzmittel zu untersuchen. In der 
Untersuchungsstelle fUr Bienenvergiftungen gingen im 
Berichtsjahr 74 Einsendungen zu insgesamt 67 

Schadensfallen ein, bestehend aus 158 Proben (93 
Bienen-, 58 Pflanzen- und 7 Wabenproben). 

Alie geeigneten Bienen- und Pflanzenproben wurden in 

einem Biotest mit Larven der GelbfiebermUcke Aedes 

aegypti L. als Indikator auf Kontamination mit bienentoxi
schen Substanzen untersucht. 51 Proben waren aufgrund 
zu geringer Anzahl bzw. Umfang der Probe oder Faulnis 
fUr den Biotest nicht geeignet. Alie Bienenproben wurden 
auf Befall mit dem Darmparasiten Nosema apis Zander 
untersucht. Die Nosema-Analyse ergab einen im 
Vergleich zu den Vorjahren relativ geringen Befall. Zur 
Eingrenzung der Schadensursache wurde bei alien 

Bienenproben eine Pollenanalyse durchgefUhrt, bei der 
die nach dem BIUtenbesuch im Haarkleid der Bienen haf
tenden Pollen identifiziert und den entsprechenden 
Pflanzenkulturen zugeordnet wurden. 

Nach den massiven Bienenschaden des Jahres 2003 
durch die Anwendung von Phosphorsaureestern in 
Kartoffelkulturen und als Folge der extremen Witte
rungsbedingungen kann festgestellt werden, dass die 
Zahl der Schaden an Bienen im Berichtsjahr 2004 wieder 
auf ein niedriges Niveau zurUckgegangen ist. In den Un
tersuchungsantragen der geschadigten Imker wurden 
folgende Kulturen angegeben: Raps 11, Obst 10, Ubrige 
Kulturen (Getreide, Spargel, Wein, ZuckerrUbe, Mais) 10, 
Kartoffel 2. Bei 21 Schaden konnten keine oder nur 
unzureichende Angaben gemacht werden, bei 13 
Schaden wurde Frevel vermutet. 
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Institut 

fiir Pflanzenschutz im Forst 

Das Institut fur Pflanzenschutz im Forst befasst sich mit 
den Ursachen sowie der Verhutung und Bekampfung von 
Krankheiten und Schaden an forstlich genutzten Baum
arten. Der Baum steht dabei als elementarer Bestandteil 
des Okosystems Wald im Mittelpunkt der Untersuchun
gen. Viele der an Forstbaumen gewonnenen Erkenntnisse 
konnen auch auf StraBen- und Parkbaume Obertragen 
werden. Damit gehoren Fragen zu Schadensursachen bei 
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 ausge
henden Infektionskrankheiten im Vordergrund der wis
senschaftlichen Arbeiten. So werden Untersuchungen zur 
Pathogenese und Epidemiologie von Krankheitserregern 
an Baumen durchgefuhrt. Dabei stehen solche Pathogene 
im Vordergrund, die sich in zunehmender Ausbreitung 
befinden (z. B. Kieferntriebsterben) oder relativ neu im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland etabliert sind 
(z. B. Kastanienrindenkrebs) bzw. deren Einschleppung 
droht (z. B. Platanenwelke). 

Ebenso werden Fragen zu Schadverhalten und Popu
lationsdynamik von Baum-Schadlingen aus dem Tierreich 
bearbeitet, mit besonderem Interesse fur neu eingewan
derte Insekten (Platanennetzwanze, Kastanienminier
motte, Wollige Napfschildlaus) und thermophile Arten 
(Schwammspinner, Eichenprozessionsspinner), deren 
Abundanz ein Indiz fur Klimaveranderungen sein konnte. 

SchlieBlich werden Untersuchungen zur Fortentwicklung 
integrierter Forstschutztechniken einschlieBlich der Suche 
nach praktikablen Verfahren zur Entseuchung von Holz 
durchgefuhrt. 

Im Rahmen der nach dem Pflanzenschutzgesetz 
zugewiesenen Zustandigkeit fur die Bewertung der Wirk
samkeit von Pflanzenschutzmitteln werden vom Institut 
fur Pflanzenschutz im Forst Bewertungsberichte fur Forst
schutzmittel, Rodentizide und Repellents erstellt und an 
das Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittel
sicherheit (BVL) weitergeleitet. In Einzelfallen werden die 
Bewertungsberichte noch um Zusatzgutachten zum 
Nutzen der jeweiligen Pflanzenschutzmittel erganzt. 

Zu den Aufgaben des Instituts fur Pflanzenschutz im Forst 
gehort es, neu gewonnene Erkenntnisse fur eine prakti
sche Umsetzung bereitzustellen, Handlungsempfeh
lungen bei vorhersehbaren phytomedizinischen Proble
men zu erarbeiten und somit Grundlagen zur Beratung 
von Ministerien und der Bundesregierung im voranste
hend erlauterten Fachbereich zu entwickeln. Hierfur ist im 
Berichtsjahr wahrend der Vegetationsperiode ein mo
natlicher Lagebericht zur Forstschutzsituation in den Lan
dern sowie das Kapitel Schadorganismen fur den jahr
lichen "Bericht Ober den Zustand des Waldes" erstellt 
worden. Als einzige auf Bundesebene fur den Bereich 
Waldschutz zustandige Forschungsinstitution pflegt das 
Institut fur Pflanzenschutz im Forst zur Erfullung seiner 

Aufgaben eine sehr enge Zusammenarbeit mit den 
forstlichen Versuchsanstalten der Lander. 

Forstschutzsituation 2004 

Die Forstschutzsituation im Jahr 2004 war stark durch die 
Folgeerscheinungen der Witterung des trocken-heiBen 
Sommers 2003 gepragt. Zurn einen befanden sich die 
Baume vielerorts physiologisch in einem kritischen Zu
stand, andererseits musste durch die gunstigen Entwick
lungsbedingungen, insbesondere bei den Borkenkafer
arten und Schmetterlingsraupen, mit hohen Ausgangspo
pulationen gerechnet werden. 

Inseic:ten 

Durch die witterungsbedingt starke Vermehrung der 
rindenbrutenden Borkenkafer im Vorjahr gehorte die 
Oberwachung und Bekampfung von Buchdrucker (Ips
typographus) und Kupferstecher (Pityogenes chalcogra
phus) in den Fichtenbestanden 2004 zu den vordringlich
sten Aufgaben im Waldschutz. Der konsequente und 
schnelle Abtransport befallener Baume noch vor dem 
Ausfliegen der Jungkafer, die rechtzeitige Entrindung 
sowie regional auch die Nutzung von Fangholzern haben 
dafur gesorgt, dass die Anwendung von Insektiziden zur 
Borkenkafer-Bekampfung in Grenzen gehalten werden 
konnte. Das kuhl-feuchte Wetter, das wahrend der 
Vegetationszeit lange Zeit in groBen Teilen der 
Bundesrepublik herrschte, hat zur Entspannung der 
Situation beigetragen. 

Die Witterungsverhaltnisse des Vorjahres haben dazu ge
fuhrt, dass sich neben den Borkenkafern auch andere 
warmeliebende Arten mit hbheren Vermehrungsraten 
zuruckgemeldet haben. Erstmals, nachdem die spekta
kulare, pandemische Massenvermehrung des Schwamm
spinners (Lymantria dispar) in Mitteleuropa vor zehn 
Jahren zusammengebrochen ist, zeigte sich der Laub
holzschadling, bedingt durch die gunstigen Entwick
lungsbedingungen des Sommers 2003, regional wieder in 
sehr hoher Dichte und ist in Bayern sogar auf 2.500 ha 
bekampft warden. Teilweise auf den gleichen Flachen wie 
der Schwammspinner hat sich der Eichenprozessions
spinner (Thaumetopoea processionea), ein weiterer war
meliebender Laubholzschmetterling, stark vermehren 
konnen und damit lokal groBe hygienische Probleme 
verursacht. Bei dieser Art stehen weniger die durch 
BlattfraB entstehenden Schaden im Vordergrund, sondern 
die fur Waldbesucher gefahrlichen, Allergien verur
sachenden Raupenhaare. 

Die Massenvermehrung der Nonne (Lymantria monacha)
hat sich erwartungsgemaB fortgesetzt. Der RaupenfraB 
des Schmetterlings hat erneut zusammen mit lokalem 
Auftreten des Kiefernspinners (Dendrolimus pim) groBe 
Kiefernflachen existenziell bedroht. Allein in Brandenburg 
mussten aus diesem Grund beide Forstschadlinge auf 
43.000 ha Waldflache mit Pflanzenschutzmitteln 
bekampft werden. In Sachsen waren auf 9.300 ha, in 



Sachsen-Anhalt auf 1.800 ha entsprechende GegenmaB
nahmen notwendig. Da Hautungshemmer, begrundet 
durch die Zulassungssituation, nur in geringem Umfang 

verwendet werden konnten, sind die BehandlungsmaB
nahmen uberwiegend mit synthetischen Pyrethroiden 

durchgefuhrt warden. 

Pilzkrankheiten 

Als Falge des Extremsommers 2003 wurden in Baden

Wurttemberg betrachtliche Schaden durch den Halli
masch (Armillaria spp.) festgestellt. Regionale Schwer
punkte lagen im Schwarzwald und dem Schwabisch

Frankischen Wald. Auch in Bayern wurde eine Zunahme 
von Hallimasch-Schaden an Fichte in alien Altersklassen 
verzeichnet. In der Sudlichen Frankenalb und im Keuper 
mussten mehrere tausend Festmeter Hallimasch-Holz 

eingeschlagen werden. 

In Sayern, Saden-Wurttemberg und Thuringen wurden, 
insbesondere nach Hagelschlag, umfangreiche Schaden 
an der Kiefer durch Sphaeropsis sapinea (Kieferntrieb

sterben) beobachtet, wobei allein in Baden-Wurttemberg 
1.000 Festmeter Schadholz angefallen sind. Vielerorts 
waren wieder vermehrt Schaden durch Eichenmehltau 

(Microsphaera a/phitoides) zu verzeichnen. Der Befall 
durch den Eichenmehltau beschrankt sich in der Regel 

auf Jungpflanzen und das Astwerk in Bodennahe. Im 
Berichtsjahr waren jedoch auch alte Baume bis in die 
Kronen hinein von dem Pilz befallen. Dabei haben die 

Mehltauschaden in Brandenburg (8.860 ha) und Sachsen
Anhalt (3.092 ha) ein Rekordniveau erreicht. 

Komplexkrankheiten 

Nach den Austriebsdepressionen der Eichen im Fruhjahr, 

den wiederkehrenden FraBschaden durch die Raupen der 

so genannten EichenfraBgesellschaft (GroBer und Klei
ner Frostspanner, Eichenwickler) sowie dem auBerge
wohnlich starken Mehltaubefall nahmen die Belastungs
faktoren fur diese Baumart weiter zu. Diese Anzeichen 

deuten auf den Anfang einer neuen Welle des Eichen

sterbens hin, deren AusmaB noch nicht abgeschatzt wer
den kann. 

Gleichzeitig breitet sich die Buchen-Komplexkrankheit 
weiter nach Norden und Osten aus. Mit Eiche und Buche 
leiden gerade unsere wichtigsten Laubbaumarten unter 
sehr ernsten Komplexerkrankungen, die offensichtlich an 

Umfang und Bedeutung stark zunehmende Tendenz zei
gen. Damit offenbart sich die Problematik der auf Laub
holzern basierenden Waldumbauplane. 

Wissenschaftliche Tagungen und Fachveranstal
tungen 

Neben der Erstellung einschlagiger Publikationen und der 
Vorstellung der Arbeiten auf nationalen wie internatio
nalen Fachtagungen (z. B. Augsburger Baumpflegetage 
sowie Pflanzenschutztagung in Hamburg) wurden auch 

eigenstandig fachspezifische Veranstaltungen durchge

fuhrt. So wurden gemeinsam mit den an der Pflanzen
schutzmittelzulassung beteiligten Behorden (BVL und 
UBA) vom Institut fur Pflanzenschutz im Forst 2004 in 

Braunschweig drei Fachveranstaltungen ausgerichtet. Am 

4. und 5. Oktober war die BBA Gastgeber fur eine Tagung
der Arbeitsgruppe Waldschutz, wobei aktuelle Fragen

zum praktischen Waldschutz erortert wurden. Schwer
punkt waren die durch das vorangegangene Trockenjahr
verursachten Probleme. Im Anschluss tagte der Fach
beirat Forstschutz. Hier standen Themen zur Bewertung
und Zulassung von Forstschutzmitteln im Vordergrund.

Am 6. Oktober fand die Grundungsversammlung einer
Arbeitsgruppe statt, die sich mit der moglichen Abdrift
von Forstschutzmitteln bei der Applikation aus der Luft

befasst. Hintergrund ist die Tatsache, dass sich die Be
wertung der Abdrift bei der Ausbringung von Pflanzen
schutzmitteln mit dem Hubschrauber wegen der hetero
genen Datenlage aus den bislang verfugbaren Studien

sehr schwierig gestaltet. Andererseits sind die wichtig
sten ForstschutzmaBnahmen bei der Abwehr von Insek

tenkalamitaten ohne Hubschrauber-Einsatz nicht mog
lich. Daher wird die Klarung der sich abzeichnenden

Probleme als ein existenziell wichtiges Anliegen fur den

Forstschutz gesehen, was in enger Zusammenarbeit mit
der Fachgruppe fur Anwendungstechnik zur Grundung
des Arbeitskreises gefuhrt hat. Als Ergebnis des ersten

Treffens ist die Durchfuhrung weiterer Versuche und die
Festlegung einiger Rahmenbedingungen hierfur verein
bart worden.

Hubschrauber-Einsatz im Rahmen einer 
WaldschutzmaBnahme 

Komplexerkrankung der Buche 

Die bereits seit einigen Jahren zu beklagende Buchen
Komplexkrankheit breitet sich weiter nach Norden und 
Osten aus und wird nunmehr in groBerem Umfang auch 
aus Niedersachsen gemeldet. Sehr auffallig zeigt sich die 

Krankheit erst im spateren Stadium, wenn trotz gruner, 

gesunder Krone umfangreiche Stammfaule auftritt. Eine 
wichtige Rolle spielen in diesem Komplex anfangs die 
Buchenwollschildlaus ( Cryptococcus fag,) und Nectria
Pilze auf der Rinde. In spateren Stadien folgen Buchen

borkenkafer (zumeist Trypodendron domesticum) und 

Werftkafer (Hylocoetus dermestoides), die den Befall weit 
in das Holz hineintragen. Die letzte Phase ist dann durch 
eine tief in den Stamm hineinreichende Faule charakteri-
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Buche mit voll ausgebildeter Krone trotz mehrjahriger, 
weit aufsteigender Weil3faule im nordexponierten 
Stammbereich 

siert, hervorgerufen durch den Zunderschwamm (Fornes 
fomentarius) und andere Weil3faulepilze, deren Frucht
korper deutlich anzeigen, dass das Krankheitsgeschehen 
stark auf der nordexponierten Stammseite konzentriert 
ist. Im Rahmen einer Dissertation werden Untersuchun
gen zur Initialphase der Erkrankung durchgefiihrt, bei der 
mykologische und meteorologische Aspekte im Vorder
grund stehen. 

Erlensterben in Riddagshausen 

Im Fruhjahr des Jahres 2003 wurde in der Kernzone des 
Europareservates Riddagshausen bei Braunschweig ein 
massives Absterben von Schwarzerlen (Alnus glutinosa) 
beobachtet, das im Rahmen einer Diplomarbeit naher 
untersucht wurde. Die betroffenen Baume wiesen Symp
tome auf, die die Vermutung nahe legten, dass es sich bei 
der Erkrankung um Phytophthora-Befall handeln konnte. 
Die erste Meldung einer Phytophthora-Infektion in unmit
telbarer Nahe des Untersuchungsgebietes stammte be
reits aus dem Jahr 2000. Zu diesem Zeitpunkt beschrank
ten sich die vorhandenen Symptome jedoch auf sehr we
nige Baume. Nach den Hochwasserereignissen im Som
mer 2002 kam es offensichtlich zu einer Verscharfung der 
Situation. Die auf zwei verschiedenen Standorten an ins
gesamt 51 Erlen ermittelten Infektionsraten von 62 und 
70 % weisen darauf hin, dass Phytophthora alni in 
bedeutendem Mal3e fiir das Absterben verantwortlich ist. 
Der Absterbeprozess wurde durch die im Sommer 2002 
aufgetretenen Oberflutungsereignisse erheblich beguns
tigt. 

Schwarzerle mit Befall von Phytophthora alni 

Neuer Nadelpilz an Hemlocktanne 

Bei der Untersuchung einer Zweigprobe von Tsuga 
canadensis (Hemlocktanne) mit abgestorbenen Trieben 
und Nadeln wurden auf den hellbraun verfarbten Nadeln 
schwarze Fruchtkorper eines Pilzes in grol3er Haufigkeit 
gefunden. Anhand makro- und mikroskopischer Merk
male wurde der Pilz als Coleophoma cylindrospora 
(Desm.) Hohn. bestimmt. In der einschlagigen Literatur 
konnten jedoch keinerlei Hinweise auf ein Vorkommen 
dieses Pilzes auf Tsuga spp. bzw. Tsuga canadensis 
gefunden werden. Das Wirtsspektrum von Coleophoma 
cylindrospora umfasste bisher nur Pflanzen der Gattun-

Abgestorbener Trieb und Nadeln mit Co/eophoma
Fruchtkorpern 



gen Sedum, I/ex, Laurus, Hedera, Juniperus, Ma/us, 

Picea, Mahonia, Pseudopanax, Pinus und Cupressus. 
Zweifel an der Schadensdiagnose konnten anhand 
charakteristischer mophologischer Merkmale wie Frucht
korperstruktur, Form und GroBe der Konidiosporen aus
geschlossen werden. Samit konnte C. cylindrospora erst
mals an der Baumgattung Tsuga gefunden werden. An
hand des Schadbildes und der Beobachtung, dass offen
sichtlich keine anderen biotischen oder abiotischen 
Faktoren die Verbraunung der Nadeln ausgelost haben, 
stellt sich die Frage nach den pathogenen Eigenschaften 
des Pilzes. Literaturangaben belegen, dass der Pilz leben
des pflanzliches Gewebe befallen kann. Die Unter
suchungen des Instituts an befallenen Nadeln von Tsuga 

canadensis verstarken den Eindruck, dass der Pilz para
sitische Eigenschaften aufweist. 

Analyse van verfarbtem und 
unverandertem Holz 

700 

600 

,oa 

o, 400 

,!!: 

E aoo-

200-

c. Fe 

Untersuchungen zur Holzverfarbung von 
Altfichten 

Bei Fallarbeiten nahe einem Bachbett in einem 115-jahri
gen Fichtenbestand wurden unerklarliche, wertmindern
de Holzverfarbungen festgestellt. Die dunklen Farbzonen 
traten als konzentrische, vom Wurzelstock meist durch
gangig bis in Zopfhohe vorhandene Ringe bzw. Halbringe 
in der Breite mehrerer Jahreszuwachse auf. Erste histolo
gische Untersuchungen des Holzes zeigten, dass Pilze 
und Bakterien hierfur nicht verantwortlich waren. 
Vielmehr wiesen nachfolgende Analysen - in Zusammen
arbeit mit dem Institut fur Okotoxikologie und Okochemie
im Pflanzenschutz - Eiseneinlagerungen mit einem mehr 
als zwanzigfach erhohten Wert als Ursache der Verfar
bungen aus. Verantwortlich waren ganz offensichtlich 
groBe, drei Jahre zuvor in das Tai eingeleitete Wasser
mengen und die in diesem Zusammenhang im Bereich 
der Altfichten aufgetretenen Erosionsuberlagerungen in 
einer Machtigkeit von 10 bis 30 cm durch oberhalb 
abgeschwemmtes Bodenmaterial. Die hieraus entstehen
den Standortveranderungen haben das Auftreten mobiler 
Eisenverbindungen in der Bodenlosung und ihre nachfol
gende Einlagerung im Splintbereich der Fichten stark be
gunstigt. 

K Mg 

Verfarbtes Segment einer 
Fichtenholz-Stammscheibe 
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Institut 

fur Pflanzenschutz im Gartenbau 

Das Institut fur Pflanzenschutz im Gartenbau bearbeitet 
im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben 
schwerpunktmaBig die nachfolgenden Themen: 

- Beratung der Bundesregierung zu Fragen des Pflan
zenschutzes im Gartenbau

- Entwicklung und Erarbeitung von nachhaltigen Pflan
zenschutzkonzepten fOr gartnerische Erwerbskulturen
(GemUse, Heil- und GewUrzpflanzen, Zierpflanzen und
Ziergehblze), urbanes Grun sowie den Haus- und
Kleingartenbereich

- Untersuchungen zur Diagnose, Biologie und Epide
miologie bzw. Populationsdynamik an GemUse, Heil
und GewUrzpflanzen, Zierpflanzen und Ziergehblzen
vorkommenden Schadorganismen

- Bewertung der Wirksamkeit der Phytotoxizitat, des Re
sistenzmanagements und des Nutzens von Pflanzen
schutzmitteln fOr gartenbauliche Kulturen, den Wein
bau, den Hopfen sowie den Haus- und Kleingartenbe
reich im Rahmen des Zulassungsverfahrens fUr Pflan
zenschutzmittel

- Mitwirkung beim SchlieBen von Bekampfungslucken in
gartnerischen Kulturen

- Untersuchungen zur PrUfung der Widerstandsfahigkeit
von gartenbaulichen Kulturpflanzen (GemUse, Heil
und GewUrzpflanzen, Zierpflanzen) gegenUber Schad
organismen

- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Risikoanalysen
und -bewertungen hinsichtlich der Gefahr der Ein- und
Verschleppung von Schadorganismen

- Entwicklung von Kriterienkatalogen als Basis von
Agrar-Audit-Verfahren, mit denen eine Optimierung
von gartenbaulichen Pflanzenbausystemen im Sinne
eines praventiven Verbraucher- und Anwender
schutzes erfolgen kann.

Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten zu Schadorganis
men an GemUse, Heil- und GewUrzpflanzen sowie Zier
pflanzen und Ziergehblzen standen Untersuchungen zur 
Diagnose, Epidemiologie und Bekampfung von neuen 
bzw. neu eingeschleppten Schadorganismen. Dazu ge
hbrten im Berichtsjahr Phytophthora ramorum, ein 
Erreger, der an verschiedenen Geholzen ein Triebsterben 
verursacht, das Bakterium Ralstonia solanacearum an 
Pelargonien, verschiedene Echte Mehltaupilze an Zier
pflanzen, Stemphy/ium sp. an Passionsblumen sowie die 
Rosskastanien-Miniermotte ( Cameraria ohride/la) und die 
Andromeda-Netzwanze (Stephanitis takeya1).

Ein bedeutendes Arbeitsgebiet des Instituts ist der biolo
gische Pflanzenschutz mit Nutzorganismen. Vorteile des 
NUtzlingseinsatzes liegen im teilweisen bis vollstandigen 
Ersatz chemischer Pflanzenschutzmittel und somit im 

Umwelt-, Anwender- und Verbraucherschutz. Um jedoch 
qualitativ hochwertige Erzeugnisse unter bkologischen 
und bkonomischen Gesichtspunkten produzieren zu kbn
nen, 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 dieser Verfahren im praktischen Garten
bau wird im Institut ein vom Bundesministerium fOr Ver
braucherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft gefbrder
tes Verbundvorhaben koordiniert. An dem Verbundvor
haben ,,NUtzlinge II" sind 28 vorwiegend Zierpflanzen
baubetriebe aus sechs Bundeslandern beteiligt. Ziel 
dieses zweiten Verbundvorhabens ist es, praxisgerechte 
Konzepte fur den biologischen Pflanzenschutz unter Ein
beziehung der wichtigsten pilzlichen Erkrankungen zu 
entwickeln und in die Praxis einzufOhren. 

Biologische Verfahren finden auch im Ausland Beachtung. 
So besteht eine internationale Zusammenarbeit des Insti
tuts mit chinesischen Wissenschaftlern, die auf den Wis
senstransfer im Bereich der biologischen Verfahren im 
Gemi.isebau gerichtet ist. Am Beispiel der Gurken-, To
maten- und Paprikaproduktion wurde das Zusammen
wirken verschiedener praventiver biologischer Methoden 
demonstriert. 

Der Schwerpunkt der Untersuchungen zur Schadlings
bekampfung im Freiland-GemUsebau lag auf der Biologie 
und den Regulierungsmbglichkeiten von GemUsefliegen. 
Im Berichtsjahr wurden insbesondere Untersuchungen 
zur Validierung von Prognosemodellen, zur Wirksamkeit 
von neuen Insektiziden, zu Einflugbarrieren gegen Gemi.i
sefliegen und zur Regulierung von Schadlingen im bkolo
gischen GemUsebau mit Hilfe biologischer Pflanzen
schutzmittel durchgefuhrt. 

Ein wichtiger Bestandteil eines umwelt- und verbraucher
schutzorientierten Pflanzenschutzes sind Kenntnisse Uber 
die Widerstandsfahigkeit gartenbaulicher Kulturpflanzen
sorten gegenUber pilzlichen, bakteriellen und tierischen 
Schaderregern. Im Rahmen der Registerprufung werden 
fur das Bundessortenamt jahrlich Gemusesorten auf ihre 
Resistenz gegenuber einer Reihe von Schadorganismen 
gepruft und bewertet. Im Berichtszeitraum wurden vier 
Buschbohnensorten auf Anfalligkeit fur den Erreger der 
Brennfleckenkrankheit ( Colletotrichum lindemuthianum),
zwolf Erbsensorten gegenuber dem Echten Mehltau 
(Erysiphe pist) und 16 Erbsensorten gegenUber der Erb
senwelke (Fusarium oxysporum f. sp. pis1) getestet. Bei 
Salat wurde die Resistenz von drei Sorten gegenuber 
dem Falschen Mehltau (Bremia lactucae) gepruft. 



Aktuelles zu Krankheiten an Zierpflanzen 

Phytophthora ramorum - aktuelle Ergebnisse aus 
der Forschung 

Seit Mitte der Neunziger Jahre verursacht Phytophthora 

ramorum in Europa Triebsterben und Absterbeerschei
nungen an Rhododendron und Viburnum. Im Jahr 2004 
wurde der Erreger auch an Pieris Japonica nachgewiesen. 
Die Anzahl der Wirtspflanzen steigt; in den USA sind 
neben vielen Baum- und Straucharten inzwischen auch 
krautige pfianzen betroffen. In Europa wurden erste er
krankte Baume entdeckt. Die EU fordert ein Forschungs
projekt mit dem Ziel, die durch P. ramorum hervorge
rufenen Risiken abzuschatzen. Neben dem Institut fur 
Pflanzenschutz im Gartenbau und der Abteilung fur na
tionale und internationale Angelegenheiten der pflan
zengesundheit der BBA sind daran Forschungseinrich
tungen aus GroBbritannien, den Niederlanden, Frankreich 
und Spanien beteiligt. Im institu'c fur Pflanzenschutz im 
Gartenbau werden vier Arbeitsschwerpunkte bearbeitet. 

a) Genetische Rekombination
Um das Risiko der Bildung neuer Genotypen dieser
heterothallischen Phytophthora-Art durch genetische
Rekombination abschatzen zu konnen, sind Informa
tionen Ober die Funktion des Kreuzungssystems und
deren Produkte sowie Ober die Verbreitung der
Kreuzungstypen wichtig. Bisher wurden im Institut ea.
130 Isolate untersucht; die Untersuchungen werden
fortgefuhrt. Zunachst wurde in Europa bis auf eine
Ausnahme ausschlieBlich der Kreuzungstyp Al gefun
den. Eigene Untersuchungsergebnisse und die ande
rer europaischer Institute werden zusammengefasst,
um die in Europa aufgetretene Population moglichst
umfassend zu beschreiben.

b) Chemische Bekampfung
Im zweiten Arbeitsbereich werden Untersuchungen
zur Wirksamkeit von Fungiziden durchgefi.ihrt, die Auf
schluss Ober die Moglichkeiten einer chemischen
Bekampfung von P. ramorum geben sollen. Bei Unter
suchungen einer umfangreichen Population von 104
Isolaten konnten Veranderungen des vegetativen
Wachstums, der Hyphenmorphologie und der Sporen
formen durch den fungiziden Wirkstoff Metalaxyl-M
(FONGANIL GOLD) induziert werden. Toleranzen ein
zelner Isolate gegenOber Metalaxyl-M wurden festge
stellt. Zurzeit wird die Effektivitat weiterer fungizider
Wirkstoffe wie beispielsweise Propamocarb-hydrochlo
rid (PREVICUR N), Azoxystrobin (ORTIVA) und Pro
pineb (ANTRACOL WG) auf das vegetative Wachstum
und die Sporangien- und Chlamydosporenbildung mit
Hilfe von in vitro Versuchen getestet.

c) Untersuchungen zum Wirtsspektrum
Durch Infektionsversuche soil das potenzielle Wirts
spektrum von P. ramorum abgeschatzt werden. Unter
sucht werden nicht nur die Anfalligkeit verschiedener
Gehblz- und Zierpflanzenarten, sondern auch Unter
schiede in der Anfalligkeit verschiedener Sorten. In
ersten Versuchen in vitro konnte bereits festgestellt
werden, dass P. ramorum an abgetrennten Trieben
von Calluna vu/garis und Erica gracilis unter gOnstigen
Infektionsbedingungen Schaden hervorrufen kann.

d) Histologische Studien
Der vierte Arbeitsschwerpunkt umfasst histologische
Studien, mit denen das Verhalten des Erregers im
Pflanzengewebe erforscht wird. An der Modellpflanze
Rhododendron wird sowohl die Besiedelung ver
schiedener pflanzengewebe als auch das Verhalten
von Isolaten unterschiedlicher Aggressivitat unter
sucht.

In Erganzung zu dem EU-Projekt wird in einem zweijahri
gen Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Land
wirtschaftskammer Weser-Ems die Uberlebensfahigkeit 
von Phytophthora ramorum im Recyclingwasser und die 
Infektiositat von verunreinigtem Wasser untersucht. Hier
fur wird eine Modellanlage verwendet, die Recyclingsys
teme von Baumschulen nachbildet. In einem Kreislauf
system wird das Beregungswasser mit P. ramorum 

inokuliert, zur Bewasserung von Rhododendronpflanzen 
verwendet und anschlieBend zur erneuten Bewasserung 
gesammelt. Zu festgelegten Zeiten wen:!en die Speicher
becken mit Hilfe des Rhododendronblatt-Kodertests auf 
das Uberleben des Erregers untersucht. Erkrankte Pflan
zen werden wochentlich aus den Bestanden ausgeson
dert und auf Befall OberprOft. Hierfur werden sowohl her
kommliche Methoden des morphologischen Nachweises 
als auch die PCR verwendet. Ziel ist es nachzuweisen, ob 
verunreinigtes GieBwasser zur Krankheitsverbreitung des 
Quarantaneschadorganismus beitragen kann. 

Phytosanitare Reinigung von Recyclingwasser in 
Baumschulen 

In den Wasserrecyclingsystemen in Baumschulen werden 
verschiedene Phytophthora-Arten und andere an das Le
ben im Wasser angepasste Krankheitserreger gefunden. 
Um diese Schaderreger nicht mit dem GieBwasser zu ver-
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breiten, ist ihre Eliminierung aus dem Recyclingwasser 
erforderlich. Die Funktionsfahigkeit unterschiedlicher Fil
trationssysteme hinsichtlich der Elimination von Phy
tophthora-Arten unter Praxisbedingungen wird in einem 
FuE-Vorhaben mit dreijahriger Laufzeit untersucht. 
Hierfi.ir wurden Langsamsandfilter unterschiedlicher 
Bauart, ein Shieer-Biofilter und eine Blahtonwurzelraum
filtration in Praxisbetrieben installiert. Die Filtrations
leistung der unterschiedlichen Filtertypen wird zu fest
gelegten Zeitpunkten wahrend der Vegetationsperiode 
untersucht. Nach den vorlaufigen Ergebnissen zweier 
Untersuchungsjahre zeigen alle Anlagen eine gute 
Filtrationsleistung hinsichtlich der Eliminierung von 
Phytophthora-Arten. 

Ralstonia so/anacearum an Pelargonium zona/e 

In enger Zusammenarbeit mit der Abteilung fi.ir nationale 
und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesund
heit wurden Untersuchungen zur Latenzphase be! einer 
Infektion von Pelargonien mit Ralstonia solanacearum 
fortgefi.ihrt. Ziel ist es, zu ermitteln, welches Proben
material bei latentem Befall zuverlassige Testergebnisse 
liefert. Die experimentelle Erzeugung latent befallener 
Pflanzen erwies sich als schwierig. Bisherige Ergebnisse 
zeigen, dass der Infektionsverlauf von der Inokulum
dichte sowie der Temperatur zum Zeitpunkt des Eindrin
gens des Erregers in die Pflanze und nach erfolgter 
Infektion abhangig ist. In Versuchen konnte nach
gewiesen werden, dass Pelargonien nach Tauchen der 
Wurzel in eine Bakteriensuspension nach fi.inf Tagen bei 
23 °C infiziert waren. Der Erreger lieB sich nach dieser 
Zeit in alien inokulierten Pflanzen einheitlich im 
Haupttrieb nachweisen. Symptome waren zu dem Zeit
punkt nicht sichtbar. Die Temperatur wurde anschlieBend 
auf 18 °C abgesenkt. Ober einen Zeitraum von weiteren 
zwblf Wochen blieben 75 % der infizierten Pflanzen 
symptomlos. Drei und sechs Wochen nach der Inokula
tion wurden die Pflanzen getestet, der Erreger lieB sich 
einheitlich im Haupttrieb der symptomlosen Pflanzen 
nachweisen. Mit diesem Verfahren ist die Voraussetzung 
geschaffen, Untersuchungen zur Verteilung des Erregers 
in der Pflanze bei latentem Befall durchzufi.ihren, um 
gesicherte Aussagen uber das geeignete Probenmaterial 
fi.ir eine Testung treffen zu kbnnen. 

Echte Mehltaupilze an Zierpflanzen 

In der Praxis wurde vereinzelt Befall mit Echtem Mehltau 
an Impatiens Neu-Guinea-Hybriden beobachtet. Es han
delt sich dabei um Podosphaera balsaminae, eine Mehl
tauart, die an Impatiens balsaminae und I. noli-tangere 
beschrieben wurde und auf die Gattung Impatiens spezi
alisiert ist. Es stellte sich die Frage, ob es im Neu-Guinea
Impatiens-Sortiment Unterschiede bezuglich der Anfallig
keit fi.ir diese Mehltauart gibt. 39 Sorten wurden gezielt 
mit P. balsaminae inokuliert und unter identischen Bedin
gungen uber zehn Wochen kultiviert. Sechs Sorten er
wiesen sich als hochanfallig, 21 Sorten als nicht bis wenig 
anfallig, und die restlichen Sorten wiesen eine mittlere 
Anfalligkeit auf. Daruber hinaus wurde ein Sortiment von 
Impatiens walleriana auf Anfalligkeit fi.ir diese Mehltauart 
getestet. Trotz starken Infektionsdrucks entwickelte sich 
auf keiner der 50 Sorten Mehltau. Dies lasst den Schluss 
zu, dass I. walleriana keine Wirtspflanze fi.ir P. balsami-

nae ist. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, dass auch 
bei Impatiens spp. in der Zuchtung der Aspekt der Wider
standsfahigkeit starker berucksichtigt wird. 

Auf der Basis der Ergebnisse umfassender eigener Unter
suchungen zur Biologie des Echten Mehltaus an Poinset
tien (Euphorbia pulcherrima) sowie eingehender 
Literaturrecherchen wurde fi.ir die EPPO ein Pest Risk 
Assessment fi.ir Erysiphe cf. euphorbiicola ( Oidium sp.) 
durchgefi.ihrt. Die Risikoanalyse ergab, dass nach der
zeitigem Kenntnisstand ein Quarantanestatus fi.ir diese in 
Europa nicht heimische Mehltauart nicht erforderlich ist. 

Erstmals wurde an Erica gracilis die Hauptfruchtform des 
Krankheitserregers Oidium ericinum nachgewiesen. Im 
Spatherbst entwickelten sich auf Bluten von Fertigware 
unter Glas Fruchtkbrper, die vbllig ausgereift waren und 
Asci mit je acht Ascosporen enthielten. Nach Angaben 
aus der Literatur handelt es sich um Erysiphe azaleae. 

Stemphylium sp. an Passionsblumen 

Aus Passionsblumen mit Blattfleckensymptomen wurde 
ein Pilz der Gattung Stemphy/ium isoliert. In Infek
tionsversuchen lieB sich die Pathogenitat des Pilzes nach
weisen; innerhalb von einer Woche entwickelten sich 
Blattflecken mit nachfolgendem Blattfall. Da hohe Luft
feuchte eine wichtige Rolle spielt, ist davon auszugehen, 
dass ein Krankheitsausbruch durch geeignete Kultur
fi.ihrung mit geringer Luftfeuchte und weitem Stand ver
hindert werden kann. 

Stemphy!ium Befall an Passiflora 



Aktuelle Forschungen zu Schadlingen an Zier
pflanzen und Gemiise 

Umweltfreundliche Bekampfung der Rosskasta
nien-Miniermotte 

Die Rosskastanie ist eine der Hauptbaumarten im 
offentlichen Grun. Sie findet haufig Verwendung als Stra
Benbaum in Alleen sowie als Zierbaum in Parkanlagen 
und Garten. Seit Anfang der 90er Jahre breitet sich in 
Deutschland ein bis zu diesem Zeitpunkt unbekannter 
Schadling, die Rosskastanien-Miniermotte ( Cameraria 

ohridella), aus. Die Insekten selbst sind relativ unschein
bar. Starker Befall kann jedoch dazu fi.ihren, dass die 
Blatter der Rosskastanien bereits im Juni oder Juli voll
standig verbraunen und die Baume aufgrund eines vor
zeitigen Blattabwurfs im August bzw. September kein 
Laub mehr tragen. Betroffen sind in Deutschland schat
zungsweise knapp zwei Millionen Baume. 

Da die Anwendung von pflanzenschutzmitteln im offent
lichen Grun mit vielen Schwierigkeiten behaftet ist, be
steht dringender Bedarf nach umweltfreundlichen Be
kampfungsmaBnahmen, die zum einen Mensch und Um
welt nicht belasten und zum anderen ohne groBen tech
nischen Aufwand durchgefi.ihrt werden kannen. Als viel 
versprechende umweltfreundliche Lasungsmaglichkeiten 
kannten sich vor allem biotechnische Verfahren auf Basis 
von spezifischen Paarungsduftstoffen und die Farderung 
von nati.irlichen Gegenspielern erweisen. Obwohl diese 
Verfahren bereits vereinzelt in Kommunen getestet wer
den, liegen bisher noch keine eindeutigen Ergebnisse vor. 

Ursache hierfur sind in erster Linie die unzureichenden 
Erfahrungen mit den spezifischen Lockstoffen der Ross
kastanien-Miniermotte und die hohe Standortvariabilitat 
der Baume. In einem vom BMBF geforderten Projekt soil 
nun unter kontrollierten Bedingungen im Freiland das 
Potenzial verschiedener umweltfreundlicher Verfahren 
charakterisiert und bewertet werden. Drei verschiedene 
Strategien werden untersucht. Bei der Pheromonver
wirrungstechnik und der ,,Attract-and-Kill"-Methode kom
men spezifische Sexualduftstoffe der Weibchen zum Ein
satz. Ziel ist es, die Paarung der Miniermotte zu staren, 
damit die Weibchen nur unbefruchtete Eier produzieren. 
Ziel der ,,Attract and Kill"-Technik ist es, maglichst viele 
Mannchen durch den Sexualduftstoff an einen Kader zu 
locken, der ein naturliches Insektizid enthalt. Bei Kontakt 
mit dem Kader werden die Tiere abgetatet. Bei der 
Nutzlingsforderung wird ein ganz anderer Ansatz ver
folgt. Schon heute gibt es bei uns im Freiland nati.irlich 
vorkommende Gegenspieler der Rosskastanien-Minier
motte. Die meisten von ihnen greifen vor allem die 
Miniermotten-Larven in ihren Blattminen an. Die Zahl der 
Gegenspieler ist allerdings noch sehr gering. Durch ihre 
FraBtatigkeit werden im Jahresverlauf nur ungefahr 10 %
der Miniermotten-Larven eliminiert. Sowohl die Gegen
spieler als auch die Rosskastanien-Miniermotten uberwin
tern im Kastanienlaub. Wird im Herbst das Kastanienlaub 
eingesammelt, um die Miniermotte zu vernichten, trifft 
das auch viele Gegenspieler. Durch ein von Schweizer 
Wissenschaftlern der Universitat Bern entwickeltes 
Verfahren ist es maglich, die Gegenspieler von den 
Miniermotten zu trennen, um sie im nachsten Jahr gezielt 
im Freiland einzusetzen. 

Versuchsflache mit Rettich und Mahren mit 
Einflugbarrieren gegen Gemusefliegen 

Die Effektivitat der drei beschriebenen Verfahren wird im 
Rahmen des Projektes quantifiziert und miteinander ver
glichen. Auch die Wirkung von Kombinationen dieser 
Verfahren wird dabei analysiert. Ziel ist es, besonders 
effektive Verfahren zu charakterisieren und diese in 
einem zweiten Schritt unter Praxisbedingungen zu unter
suchen. 

Einflugbarrieren zur Abwehr von Gemiisefliegen 

In Kohl- und Mohrenkulturen stellen GemUsefliegen wie 
die Kleine Kohlfliege und die Mahrenfliege ein erheblich
es Problem dar. Alternativ zu Netzabdeckungen konnten 
Insektenzaune als Einflugbarrieren gegen Schadlinge 
benutzt werden. In der Literatur werden Versuche aus 
Kanada, Norwegen und der Schweiz beschrieben, in de
nen mit Einflugbarrieren ein hoher Wirkungsgrad in der 
Fliegenabwehr und der Qualitat des Ernteguts erzielt 
werden konnte. Im Fruhjahr/Sommer 2004 wurden vier 
Rettich- und Mohrenflachen mit einem 1,70 m hohen 
Schutzzaun umgeben und mit vier offenen Kontroll
flachen verglichen. Oberraschenderweise hatte der In
sektenzaun keinen Einfluss auf den Befall durch 
GemUsefliegen. Wahrend in den Rettichflachen bei bei
den Anbauvarianten bis zu 90 % aller Pflanzen von der 
Kleinen Kohlfliege befallen waren, war der Befall in den 
Mahren mit Mahrenfliege allgemein gering. Hier waren 
uber 85 % des Ernteguts befallsfrei. Die Wirksamkeit von 
Insektenschutzzaunen scheint stark von vertikalen 
Strukturen in der naheren Umgebung des umzaunten 
Bereichs abzuhangen. Art und der Standort einer 
Versuchsanlage kannen somit einen erheblichen Einfluss 
auf die Wirkung von Schutzzaunen haben. 

Untersuchungen zur Resistenz an gartenbau
lichen Kulturen 

Falscher Mehltau an Salat 

Der Erreger des Falschen Mehltaus an Salat, Bremia lac

tucae, zeichnet sich durch eine hohe Variabilitat und eine 
Vielzahl physiologischer Rassen aus. Fur den Anbauer ist 
es von groBem Interesse zu erfahren, welche Rassen in 
seinem Anbaugebiet vorkommen, um Sorten mit ent
sprechenden Resistenzen auswahlen zu kannen. In einer 

57 



58 

deutschlandweiten Erhebung wurden im Jahr 2003 ins
gesamt 25 Einsendungen mit 39 Proben und 2004 bislang 
elf Einsendungen bearbeitet. Von 32 Proben aus dem 
Jahr 2003 und von sechs Proben aus dem Jahr 2004 
konnte der Erreger auf der anfalligen Standardsorte 
'Attraktion' erfolgreich vermehrt werden. Die Ergebnisse 
der Untersuchungen zum Virulenzspektrum des Vege
tationsjahres 2003 liegen vollstandig vor. Bei der Prufung 
der 32 Bremia-Isolate wurden 13 verschiedene Erreger
formen gefunden, von denen nur drei einer definierten 
Rasse (BI 18 und BI 25) zugeordnet werden konnten. In 
enger raumlicher Nachbarschaft wurden unterschiedliche 
Erregerformen gefunden. Von den bislang funf unter
suchten Bremia-Isolaten aus dem Jahr 2004 konnten 
zwei als Rasse BI 18 und ein Isolat als BI 25 identifiziert 
werden. Salatsorten mit Resistenz gegen BI 1 bis BI 25 
bieten zwar einen guten Schutz, konnen aber durch 
Bremia-Populationen, die keiner definierten Rasse 
zuzuordnen sind, befallen werden. Die Untersuchungen 
zur Populationsentwicklung bei Bremia lactucae sollen im 
Jahr 2005 fortgesetzt werden. 

Mohrenschwarze 

Zur Bewertung der Anfalligkeit eines Mohrensortimentes 
fur die Mohrenschwarze wurden in den letzten drei Jah
ren Freilandversuche auf dem Versuchsfeld in Berlin
Dahlem durchgefuhrt. Im Berichtsjahr wurde zusatzlich 
das Versuchsfeld in Braunschweig als weiterer Standort 
einbezogen. Die Einschatzung der Befallsstarke erfolgte 
anhand eines neunstufigen Befallsschemas auf der 
Grundlage des prozentualen Gesamtbefalls der Pflanze. 
Um etwa gleiche Ausgangsbedingungen fur die Infektion 
der Pflanzen in den verschiedenen Jahren und 
Standorten zu erhalten, wurde der Bestand jeweils mit 
einem definiertem Gemisch von Alternaria dauci

Stammen inokuliert und die Infektionsbedingungen hin
sichtlich Feuchtigkeit durch Bewasserung geregelt. 
Trotzdem erwies sich die Einschatzung der Anfalligkeit 
der insgesamt 23 gepruften Mohrensorten als auBeror
dentlich schwierig. Im Jahr 2004 wurde am Standort 
Braunschweig bereits vor Inokulation ein starkerer Befall 
mit Alternaria spp. festgestellt. Zusatzlich traten Blatt
flecken auf, die auf Cercospora carotae zuruckzufuhren 
waren. Die durch beide Pilze hervorgerufenen Symptome 
sind sehr ahnlich, so dass bei der Bonitur zwischen bei
den Erregern nicht unterschieden werden konnte. Am 
Standort Berlin-Dahlem trat gleichfalls Cercospora caro

tae auf, jedoch in geringerem MaBe als am Standort 
Braunschweig. In Berlin wurde die Befallseinschatzung 
zusatzlich durch das gleichzeitige Auftreten des Echten 
Mehltaus erschwert. Auffallend war auch eine z. T. starke 
Rotfarbung des Mohrenlaubes, deren Ursache Virosen 
oder auch abiotische Faktoren gewesen sein konnen. Auf 
die Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren wie 

Witterungsbedingungen, Bodenverhaltnisse und das 
Auftreten verschiedener Schaderreger reagierten die Sor
ten sehr unterschiedlich. Hinsichtlich der Anfalligkeit des 
Mohrensortimentes lassen sich nur Tendenzen ableiten. 
Alie getesteten Sorten erwiesen sich als anfallig. Die 
Mehrzahl der Sorten ist mit einem Blattbefall mit mehr als 
40 % als mittelanfallig zu beurteilen. Lediglich die Sorte 
'Bolero' zeigte sich in alien Versuchsjahren als gering 
anfallig. 

Biologische Faktoren im integrierten Pflanzen
schutz der chinesischen Gewachshaus-Gemiise
produktion 

In mehr als 80 % des Unterglasanbaus von Frucht
gemuse in Deutschland werden biologische Komponen
ten des Pflanzenschutzes (z. B. Nutzlinge, Symbionten) 
wirksam und wirtschaftlich erfolgreich integriert. Gerade 
im Gemuseanbau besteht daher eine ideale Moglichkeit 
zur internationalen Zusammenarbeit, die auf den 1.Nis
senstransfer im biologischen Pflanzenschutz ausgerichtet 
ist. Das BMVEL und das chinesische Ministerium fur Land
wirtschaft unterstutzen deshalb Forschungs- und Ent
wicklungsvorhaben, die im Sinne eines praventiven Ver
braucher- und Umweltschutzes mithelfen, das bisher not
wendige MaB an Pflanzenschutzmitteln im Gemuseanbau 
zu senken. Solche MaBnahmen, die im Ausland von Pro
duzenten und Exporteuren von Nahrungsmitteln gefor
dert werden und allgemeine Anerkennung erhalten, 
fuhren nicht nur zu erhohter Produktionsqualitat, sondern 
kommen durch gr6Bere Nahrungsmittelsicherheit auch 
Importlandern zugute. 

Aufbauend auf Pflanzenschutzmitteltests gegenuber 
Symbionten aus vorangegangenen Jahren wird in einem 
bis Ende 2005 laufenden Projekt zunachst am Beispiel der 
Gurken-, Tomaten- und Paprikaproduktion in Gewachs
hausern der BBA das Zusammenwirken verschiedener 
praventiver Techniken (Kulturtechniken, Pflanzenhygiene, 
Klimasteuerung, biologische Methoden) demonstriert und 
der Zusammenhang zwischen Monitoringfrequenzen und 
Verfahrensablaufen beim Einsatz von Nutzlingen 
analysiert und diskutiert. Die Toleranz der Nutzpflanzen 
gegenuber dem Nematoden Meloidogyne hap/a in 
Gegenwart von arbuskularen Mykorrhizapilzen bildet 
einen weiteren Schwerpunkt bei den Demonstrationsver
suchen. Chinesische Gastwissenschaftler wurden in der 
Herstellung von Mykorrhizamasseninokulum und der 
spezifischen Problematik der Qualitatskontrolle von 
Mikroorganismeninokula trainiert und der Einsatz moder
ner PCR-Technologien hierfur in Grundzugen erarbeitet. 
In der Zukunft sollen in chinesischen Gewachshausern 
Wiederholungen der Untersuchungen erfolgen, um die 
Obertragbarkeit der Methoden auf chinesische Verhalt
nisse zu ermoglichen. 
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Institut 

fi.ir Pflanzenschutz im Obstbau 

Das Institut fur Pflanzenschutz im Obstbau befasst sich 
mit den Ursachen sowie der Bekampfung und Verhutung 
von Krankheiten und Schaderregern in obstbaulichen 
Kulturen. Dabei werden wissenschaftliche Konzepte und 
Grundlagen fur die Entwicklung eines nachhaltigen und 
umweltgerechten Pflanzenschutzes im integrierten und 
okologischen Obstbau erarbeitet. Die Arbeiten stutzen 
sich sowohl auf langjahrig angelegte Kern-, Stein- und 
Beerenobstkulturen auf dem Versuchsfeld in Dossenheim 
und die isoliert gelegene Feuerbrandversuchsanlage in 
Kirschgartshausen als auch auf kommerzielle Obstanla
gen. Im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 
liegen vor dem Hintergrund des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes die Arbeitsziele des Institutes in der 
Bereitstellung sachgerechter Losungen und nachhaltiger 
Strategien fur die Pflanzengesundheit und den Pflanzen
schutz fur alle obstbaulichen Anbauformen. Unter Be
rucksichtigung bestehender und Erarbeitung neuer inter
nationaler Normen sind die Forschungsarbeiten auf Pflan
zengesundheit, Produktqualitat und gesundheitlichen 
Verbraucherschutz ausgerichtet. Basierend auf phytome
dizinischem Expertenwissen zur Biologie, Diagnose und 
Epidemiologie von Schadorganismen, ihrer Okologie und 
ihrer Bedeutung fur die obstbaulichen Kulturen werden 
wissenschaftlich fundierte Entscheidungshilfen fur die 
Politik erarbeitet. 

Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit in der 
Agrarforschung hielten sich Wissenschaftler des Instituts 
mit zahlreichen Beitragen zur Pflanzenschutzforschung im 
Obstbau sowie Sektionsleitungen auf verschiedenen 
Tagungen im In- und Ausland (Italien, Spanien, Frank
reich, USA, Kanada) auf. Ein Wissenschaftler des Instituts 
nahm am ,,16th Meeting of the Panel on Certification of 
Fruit Crops" der European and Mediterranean Plant 
Protection Organization (EPPO) in Algier teil. Vier Wis
senschaftler des Instituts beteiligten sich am 10. Inter
nationalen Feuerbrandkongress in Bologna und drei wei
tere an der ,,6th International Conference of Integrated 
Fruit Production" in Baselga di Pine, Italien. Das Institut 
war mit acht Wissenschaftlern bei der 54. Deutschen 
Pflanzenschutztagung in Hamburg vertreten. Die Tagung 
der Arbeitsgemeinschaft ,,Muttergarten und Obstpflan
zenzertifizierung (AGMOZ)" fand unter der Organisation 
und Leitung des Institutes am 28. April in Dossenheim 
statt. Daruber hinaus arbeiteten Gastwissenschaftler aus 
Russland, der Turkei und GroBbritannien im Institut an 
verschiedenen Forschungsvorhaben. 

Fur die Offentlichkeit in der Region veranstaltete das ln
stitut am 3. Juli einen ,,Tag der offenen Tur". In den Labo
ratorien, den Gewachshausern und auf dem Versuchs
feld waren zahlreiche Informationsstande eingerichtet, an 
denen sich die weit Ober 300 Gaste Ober das gesamte 
Themenspektrum und die aktuellen Forschungsprojekte 
des Instituts informieren konnten. Am 3. Heidelberger 
Tag der Artenvielfalt beteiligten sich zwei Wissenschaftler 
des Instituts mit offentlichen Exkursionen. Die Teilnehmer 
wurden Ober die Vielfalt der Schadlinge, Nutzlinge und 
mikrobiellen Schaderreger in Obstanlagen informiert. 

Bei der Erfullung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 
lag im Berichtsjahr erneut ein Schwerpunkt in der wis
senschaftlichen und administrativen Begleitung der 
Strategie des Bundesministeriums fur Verbraucherschutz, 
Ernahrung und Landwirtschaft (BMVEL) zur Bekampfung 
des Feuerbranderregers Erwinia amylovora im Obstbau 
ohne Antibiotika. Das Institut koordinierte in einer Sit
zung im Februar die Freiland- und begleitenden Ge
wachshausversuche zur Bekampfung von E amy!ovora.

Auch Wissenschaftler aus bsterreich und der Schweiz 
waren bei den Besprechungen vertreten. Die Versuche in 
der Feuerbrandanlage des Institutes in Kirschgartshausen 
wurden nach Abschluss interessierten Wissenschaftlern 
und Pflanzenschutzberatern vorgestellt. Im Rahmen des 
Diskussionsprozesses der Strategie sowie der Bewertung 
der MaBnahmen im Jahr 2004 wurden Berichtsentwurfe 
und Stellungnahmen fur das BMVEL erarbeitet. Das in der 
Vegetationsperiode 2004 in Erwerbsobstanlagen, in Be
trieben des okologischen Obstbaus, in Anlagen des Pflan
zenschutzdienstes einzelner Bundeslander sowie der BBA 
durchgefuhrte ,,Hefe-Pilotprojekt" wurde von Wissen
schaftlern 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 durch das ,,Bundesprogramm Okologischer Landbau" 
initiierten Projekte zum Apfelschorf wurden in Koopera
tion mit der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt fur 
Wein- und Obstbau, Weinsberg, weitergefuhrt. Neben der 
Erforschung von direkten Alternativen zu Kupferprapa
raten fur die Bekampfung des Erregers wurde auch das 
Potenzial von mikrobiellen Antagonisten im Falllaub 
erforscht. Der Pilz uberdauert im Falllaub und beginnt 
dort seinen Lebenszyklus durch die Ascosporenaus
schleuderungen im Fruhjahr, die fur die entscheidenden 
Primarinfektionen verantwortlich sind. Die Eignung ver
schiedener Nahr- und Pflanzenstoffe sowie weiterer 
Praparate aus dem okologischen Anbau konnte hin
sichtlich ihrer Forderung des mikrobiellen Laubabbaues 
und/oder der Reduktion des Ascosporenpotenzials 
nachgewiesen werden. Die Ergebnisse sollen der Opti
mierung der Verfahren dienen, um alternative Bekamp
fungsmethoden im Sinne phytosanitarer MaBnahmen 
entwickeln zu konnen. 

Drei weitere Forschungsprojekte des Instituts beschafti
gen sich mit der Apfeltriebsucht. Zurn einen wurde ein 
neues Projekt begonnen, in dem die multitrophischen 
Interaktionen zwischen dem Apfeltriebsucht-Phytoplas
ma, seiner Vektoren (Blattsauger) und ihrer Wirtspflan
zen untersucht werden. Es konnte bereits gezeigt wer
den, dass sich die Apfelblattsauger olfaktorisch anhand 
spezifischer Wirtspflanzendufte orientieren. Im weiteren 
Verlauf dieses Projektes sollen diese chemischen Signale 
charakterisiert werden. Irh Hinblick auf eine biologische 
Bekampfung der Vektoren werden daruber hinaus auch 
die Wirts- und Beutefindungsmechanismen von natur
lichen Gegenspielern (Rauber und Parasitoide) der 
Blattsauger untersucht. Im Rahmen eines von der Provinz 



Trient (Italien) geforderten Forschungsvorhabens wurden 
die Arbeiten zur Entwicklung triebsuchtresistenter 
Apfelunterlagen intensiviert. Bei der weitergefuhrten 
Selektion in vorhandenen Versuchspflanzungen konnten 
dabei resistente Formen mit deutlich besseren obst
baulichen Eigenschaften als bisher nachgewiesen wer
den. Diese Genotypen sollen jetzt fur den Versuchsanbau 
in Trient zur Verfugung gestellt werden. Auf3erdem wurde 
mit Untersuchungen begonnen, in denen die Ertrags
fahigkeit von Baumen auf triebsuchtresistenten Unter
lagen verbessert und die Wuchsstarke reduziert werden 
sollen. In einem Projekt zur Sequenzierung des Genoms 
des Erregers der Apfeltriebsucht ( Candidatus Phytoplas
ma mali) konnte in der Phase des Luckenschlusses die 
Zahl der Fragmente auf ein zusammengesetztes Frag
ment (1 Contig) reduziert werden, das mehr als 90 % des 
Genoms umfasst. 

Zur Untersuchung von Closteroviren als Verursacher der 
Blattrollkrankheit wurden die Charakterisierungsarbeiten 
am AA42 Isolat des Grapevine leafro/1 associated virus-7 
(GLRaV-7) fortgesetzt. Weitere Sequenzabschnitte konn
ten bestimmt werden. Die Genomanalyse weist eine fur 
Closteroviren typische Genomstruktur auf. Phylogeneti
sche Analysen der bisher ermittelten Teilsequenzen 
zeigten eine nahe Verwandtschaft zum Little cherry virus-
1 (LChV-1). An Isolaten van GLRaV-1 wurden Variabili
tatsstudien durchgefuhrt. Ober 50 Isolate, die im In- und 
Ausland gesammelt wurden, konnten nach der im Institut 
entwickelten Silica-Methode (total nucleic acid extraction) 
aufgeschlossen werden. Nach anschlief3ender reverser 
Transkription und Polymerase-Kettenreaktion wurden die 
amplifizierten Banden mittels Einzelstrang-Konforma
tions-Polymorphismus-Analyse (SSCP) untersucht. Die 
analysierten Abschnitte des viralen Genoms lagen am 5'
Ende des Hitzeschock-Protein-70-Analogons. 

In Kooperation mit der Universitat Heidelberg wurden die 
Forschungsarbeiten zur Erarbeitung van alternativen 
Regulierungsverfahren gegen die Kirschfruchtfliege, Rha
goletis cerasi, fortgesetzt. Hierfur ist Tiermaterial in gro
f3em Umfang notwendig, dessen Gewinnung aus dem 
Freiland sehr aufwandig und nicht zuverlassig moglich ist. 
Einen Schwerpunkt bildeten daher Arbeiten zum Aufbau 
einer Laborzucht. Es konnte neben der optimierten Ei
ablage in Wachsdome bisher eine Verpuppungsrate von 
50 % erreicht werden. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis, 
da die Larvenernahrung bei dem auf wenige Wirte 
beschrankten Schadling sehr problematisch ist. Zur 
Entwicklung van umweltschonenden Bekampfungsstrate
gien wurden im Rahmen van ,,Bait & Kill"-Verfahren zur 
Optimierung van Fallensystemen olfaktorisch wirksame 
Substanzen untersucht und erste Versuche zur Anwen
dung van ,,Bait Sprays" durchgefuhrt. Die Ergebnisse 
konnten bislang nicht abgesichert werden. Windtun
nelversuche und Aufnahmen van Elektroantennogram
men konnten zur besseren Einschatzung dieser Strategie 
fuhren. Freiland- und Laborversuche mit einem spinosad
haltigen ,,Bait Spray" (GF-120) ergaben vielverspre
chende Ergebnisse. 

Untersuchungen zu Nebenwirkungen von Pflan
zenschutzmitteln im okologischen Obstbau auf 
natiirliche Gegenspieler der Blutlaus 

Die Blutlaus Eriosoma lanigerum ist in den letzten Jahren 
im Apfelanbau in Mitteleuropa verstarkt aufgetreten. Sie 
verursacht insbesondere im okologischen Obstbau wegen 
mangelnder Bekampfungsmoglichkeiten bedeutsame Er
tragsausfalle. Die adulte Blutlaus ist ea. 2 mm lang, 
braun-rot gefarbt und mit einer weif3en, watteartigen 
Wachsschicht uberzogen. Werden Blutlause zerdruckt, 
lauft ein blutroter Korpersaft aus, daraus erklart sich der 
Name. Die Tiere saugen am Gewebe der Baume, wobei 
krebsahnliche Schwellungen auf der Rinde entstehen. 
Junge Baume werden dadurch stark in ihrer Entwicklung 
gehemmt. Zusatzlich kann es an den Wucherungen zu 
pilzlichen Erkrankungen kommen. Mehrjahriger Befall 
fuhrt zu Wachstumsstorungen der befallenen Teile und 
zum Absterben der Baume. Wichtige naturliche Gegen
soieler der Blutlaus sind die Blutlauszehrwespe (Aphe
linus ma/J), der Ohrwurm (Forficula auricularia) und der 
Marienkafer (Coccinellidae, mehrere Arten). 

Im Rahmen eines Projektes des ,,Bundesprogramms 
Okologischer Landbau" wurden Untersuchungen zu den 
Nebenwirkungen wichtiger im okologischen Obstbau 
eingesetzter Pflanzenschutzmittel auf die genannten 
Nutzlinge, mit Schwerpunkt Blutlauszehrwespe, durchge
fuhrt. Um fur die Versuche ausreichend und kontinuierlich 
Tiermaterial zur Verfugung zu haben, war es zunachst 
erforderlich, eine Blutlaus- und Blutlauszehrwespenzucht 
aufzubauen. Dies erfolgte an getopften Apfelbaumen 
unter kontrollierten Bedingungen im Gewachshaus. Die 
Versuche zur Ermittlung der Nebenwirkungen erfolgten 
nach einem sequenziellen Testschema mit Labor-, 
Halbfreiland- und Freilandversuchen. Mit den Laborver
suchen, die extreme Testbedingungen abbilden, z. B. die 
standige Exposition auf inertem Material wie Glas und 
dem Einsatz hoher Aufwandmengen, werden schadlich 
wirkende Pflanzenschutzmittel mit grof3er Sicherheit 
erkannt. Im Labortest schadigende Mittel werden in wei
teren Versuchen unter realistischeren Bedingungen 
untersucht, bei denen zahlreiche Faktoren (z. B. die 
Pflanzenoberflache, UV-Licht, Verhalten der Tiere auf der 
Pflanze) die Wirkung beeinflussen und haufig vermin
dern. Bei den Versuchen wurden unterschiedliche Kon
taminationswege (Kontakt mit angetrockneten Belagen, 
direktes Bespruhen der Tiere, orale Aufnahme) beruck
sichtigt. Neben der Mortalitat wurden auch mogliche sub
letale Wirkungen auf die Fortpflanzung ermittelt. 
Untersuchte Wirkstoffe und Praparate waren Quassin, 
Neoquassin, Quassia-Extrakt, KUMULUS WG (Netzschwe
fel, Schwefelgehalt: 800 g/kg), FUNGURAN (756 g 
Kupferoxychlorid/kg) und Schwefelkalk (Calciumpolysul
fid: Wirkstoffanteil 80 %, Schwefelanteil 23 %). Ein 
Problem bei der Beurteilung der Nebenwirkungen des 
Quassia-Extraktes ist, dass die Wirkstoffe im Holz des 
Baumes (Quassia amara) naturgemaf3 schwanken. Die 
eigene Herstellung der Extrakte in den Betrieben ver
starkt diese Schwankungen noch. Um diesen Unsicher
heitsfaktor auszuschlief3en, wurden vom Kooperations
partner TRIFOLIO-M GmbH (Lahnau) die extrahierten 
Wirkstoffe Quassin und Neoquassin und ein standardi
sierter Quassia-Extrakt zur Verfugung gestellt. Die 
Versuche zur Kontakttoxizitat wurden nach international 
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anerkannten IOBC-Richtlinien durchgefuhrt. Fur Quassin 
und Neoquassin sowie den Quassia-Extrakt ergaben sich 
fur A. mali keine gravierenden Nebenwirkungen im La
borversuch. 

In einem weiteren Versuch wurde untersucht, ob die 
Schlupfwespen wahrend ihrer Entwicklung im Wirtstier 
geschadigt werden. Hierzu wurden schwarz gefarbte 
Blutlausmumien, die die Parasitierung durch A. mali 
anzeigen, mit den Praparaten bespruht. Es zeigte sich 
kein Unterschied im Schlupfverlauf. Die Behandlung des 
gesamten Systems Blutlaus/Blutlauszehrwespe, indem 
mit Blutlausen und Mumien besiedelte Aststuckchen kurz 
in die Praparatelosung getaucht wurden, ergab ebenfalls 
keine deutlichen Unterschiede in der Reproduktionsleis
tung der Zehrwespe. 

Der Ohrwurm, F. auricularia, erwies sich gegenuber 
Quassin, Neoquassin und Quassia-Extrakt in der Auf
wandmenge von je 12 g/ha als unempfindlich, sowohl bei 
oraler Verabreichung uber das Futter als auch bei direk
tem Bespruhen der Tiere. In beiden Fallen befanden sich 
die Tiere im vierten Larvenstadium. Auch der Marienkafer 
Coccinel/a septempunctata wurde durch Quassia-Extrakt 
nicht geschadigt. Nach einmaliger oraler Verabreichung 
von mit 6, 12 und 18 g/ha Quassia-Extrakt bespruhten 
Blattlausen an L2-Larven war im Vergleich zur Kontrolle 
kein Unterschied hinsichtlich der Mortalitat der Tiere zu 
verzeichnen und es ergaben sich auch keine Abwei
chungen bei der Reproduktion. Direktes Bespruhen der 
L2-Larven mit 12 g/ha Quassia-Extrakt fuhrte ebenfalls zu 
keinen hoheren Mortalitaten. Bei der Florfliege, C. 
carnea, fuhrte der Quassia-Extrakt (6, 12 und 18 g/ha) 
ebenfalls weder bei oraler Verabreichung noch bei direk
tem Bespruhen der T iere zu hoheren Mortalitaten als in 
der Kontrolle. 

Bei den Versuchen zu Nebenwirkungen van Schwefelpra
paraten und Kupfer auf A. mali fuhrten KUMULUS und 
FUNGURAN zu sehr geringen Mortalitaten van ea. 10 %. 
Schwefelkalk ergab bei Kontakt auf Glas dagegen eine 
deutlich schadigende Wirkung auf A. ma/i-Imagines. Bei 
Aufwandmengen van 6 und 15 I/ha starben 80 bis 90 % 
der Tiere. Bei der Prufung van KUMULUS auf Glas lieBen 
sich aus technischen Grunden maximal 2 kg/ha testen, 
weil fur eine dickflussigere Spritzbruhe das Durchlass
vermogen der Spritzduse am Potter Tower nicht aus
reicht. Da Schwefel in der Praxis in hoheren Aufwand
mengen eingesetzt wird, folgte eine Prufung im Freiland, 
ebenso fur Schwefelkalk. Der Freilandversuch fand in 
einer okologisch bewirtschafteten Apfelanlage an der 
Sorte 'Golden Delicious' statt. Die Versuchsflache um
fasste 450 Baume in drei Reihen, wovon jeweils 150 
Baume zu einer Behandlungseinheit zusammengefasst 
wurden. In jeder Versuchsvariante wurden an 20 mar
kierten Baumen van Anfang Mai bis Ende September 
regelmaBig alle mit Blutlausen befallenen Stellen der Fla
che erfasst. Das Auftreten van Ohrwurmern wurde an je
weils einem Baum pro Variante mit zwei im Kronenbe
reich hangenden Rollen aus Wellpappe als Unterschlupf 
beobachtet. Die Anwendung van Schwefelkalk erfolgte 
zweimal mit einer Aufwandmenge van 15 - 20 I/ha, die 
van Netzschwefel funfmal in einer Aufwandmenge van 
2,5 kg/ha. 

Trotz des sehr unterschiedlichen Anfangsbefalls in den 
einzelnen Varianten verlief die Gesamtentwicklung beim 
Aufbau und Ruckgang der Blutlauspopulation recht 
homogen. Ab Anfang Juni konnte man am Ruckgang der 
Befallsflachen im Stammbereich die Aktivitat der zahl
reich vorhandenen Ohrwurmer gut erkennen, da einige 
Befallsstellen vollkommen weggefressen waren. Um zu 
uberprufen, ob die Blutlauszehrwespe in alien Varianten 
vorhanden und somit an der Dezimierung der Blutlaus
population beteiligt war, wurden im Juli zwei Schnitt
holzbonituren durchgefuhrt. In alien Varianten war A. 
mali durch parasitierte Blutlausmumien nachweisbar (Pa
rasitierung zwischen 10 und 75 %). Ab Mitte Juni konn
te man in der Versuchsanlage eine groBe Anzahl 
Marienkafer, uberwiegend C. septempunctata, dabei 
beobachten, wie sie die Blutlauskolonien an den 
Langtrieben wegfraBen. Ab Anfang August waren alle 
Blutlauskolonien verschwunden oder parasitiert. Im Sep
tember konnte kein Neubefall beobachtet werden. Bei 
einer abschlieBenden Begehung des Versuchsgelandes 
Ende Oktober gab es einen minimalen Neubefall an 
bodennahen Asten van Baumen, die im Mai schon stark 
befallen gewesen waren. 

Begleitend wurden in einem Halbfreilandversuch die 
Nebenwirkungen van Schwefelkalk, Netzschwefel und 
Quassia-Extrakt auf die Blutlauszehrwespe an Container
baumen (Sorte 'Gala') untersucht. In einer Endbonitur 
wurde der prozentuale Anteil parasitierter Blutlause 
ermittelt. Auch hier ergaben sich keine signifikanten 
Unterschiede zwischen der Kontrolle und den behandel
ten Varianten. 

Keines der in den vorliegenden Versuchen gepruften 
Pflanzenschutzmittel fuhrte im Halbfreiland und im 
Freiland zur deutlichen Schadigung der Blutlauszehr
wespe. Die beim Schwefelkalk im Labor bei A. mali beo
bachtete Kontakttoxizitat bestatigte sich im Freiland 
nicht. Die hohe Populationsdichte weiterer Nutzlinge, wie 
dem Ohrwurm und dem Marienkafer, lasst den 
Ruckschluss zu, dass auch sie durch die Netzschwefel
und Schwefelkalkbehandlungen im Freiland nicht 
geschadigt wurden. 

Die antimikrobielle Abwehr einiger Schadlinge 
und ihre mogliche Bedeutung fur innovative 
Entwicklungen im Pflanzenschutz 

Fur einen nachhaltigen umwelt- und verbraucherorien
tierten Pflanzenschutz ist die Kenntnis der Biologie van 
Schaderregern und eventuell vorhandener Resistenzen 
gegenuber bestimmten Pflanzenschutzmitteln van groBer 
Bedeutung. Einige Larven van Schadinsekten aus den 
Taxa der Blattkafer (Chrysomelidae; z. B. der Meerrettich
und der Pappelblattkafer) und der Blattwespen 
(Tenthredinidae; z. B. die Apfel- und Pflaumensagewes
pe) produzieren in speziellen Drusen exokrine Sekrete. 
Diese Drusen befinden sich bei den bisher untersuchten 
Blattkaferarten jeweils paarig dorsolateral auf dem Meso
und Metathorax und den ersten sieben Abdominalseg
menten, wahrend sie bei den Blattwespen unpaar ventral 
zwischen den BauchfuBen angeordnet sind. Bei Erregung 
durch beispielsweise den Angriff eines FraBfeindes wer
den entweder die Drusenreservoire nach auBen um
gestulpt oder das Sekret durch einen Ausfuhrgang an die 



Die Blumenwanze Anthocoris nemorum attackiert eine 
Blattkaferlarve ( C. lapponica) 

Kbrperoberflache geleitet. In den Sekreten befinden sich 
meist leicht flOchtige Komponenten, die unterschiedlichen 
chemischen Gruppen angehoren, wie Monoterpene, 
Aldehyde, Alkohole oder Carbonsauren. 

Diese Larvalsekrete kbnnen multifunktionelle Wirkungen 
haben. So wirken die Sekrete verschiedener Blattkafer 
abschreckend auf einige NOtzlinge, die Ober kauend
beiBende Mundwerkzeuge verfOgen, wie Marienkafer 
oder Ameisen. Allerdings sind sie wirkungslos gegen an
dere Rauber mit stechend-saugenden Mundwerkzeugen, 
wie zum Beispiel der Blumenwanze, die aufgrund ihres 
langen StechrOssels den Kontakt mit den aggressiven 
Sekretkomponenten vermeiden kann. Zusatzlich wirken 
diese Sekrete anlockend auf einige spezialisierte Para
sitoide und einen wichtigen Pradator, die Schwebfliege 
Parasyrphus nigritarsis. Diese Antagonisten nutzen be
stimmte Sekretkomponenten als Kairomon zur Lokali
sation ihrer Beute. 

Eine weitere, bisher unbekannte Wirkung dieser exokri
nen DrOsensekrete wurde in Laboruntersuchungen 
nachgewiesen. Auf Agarplatten, die ein Bakterium, z. B. 
Bacillus thuringiensis, enthielten, wurden sowohl die 
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DrOsensekrete verschiedener Schadlinge als auch einige 
synthetisch hergestellte Komponenten aus den Sekreten 
aufgetragen. Nach der BebrOtung wurden die entstande
nen Bereiche, in denen das Wachstum der Bakterien voll
standig gehemmt wurde, ausgemessen. Mit Hilfe dieser 
so genannten Agardiffusionstests wurde die antimikro
bielle Wirkung verschiedener Sekretkomponenten gegen 
verschiedene Arten/Stamme von Bakterien nachge
wiesen. Dies wurde sowohl fur viele Sekretkomponenten 
der Blattkafer- als auch der Blattwespenlarven gezeigt. In 
Versuchen mit lebenden Larven, die mit insektenpatho
genen Pilzen kontaminiert wurden, zeigte sich, dass mehr 
Tiere Oberlebten, wenn sie Ober voile DrOsenreservoire 
verfugen, als wenn ihnen die Reservoire kOnstlich 
entleert wurden. Das bedeutet, dass die Tiere durch die 
flOchtigen Sekretbestandteile, die sie wie eine Wolke 
umgeben, vor Pilzinfektionen geschOtzt sind. 

Die biologische Bedeutung der flOchtigen exokrinen 
DrOsensekrete liegt darin, dass sie mbglicherweise ento
mopathogene Bakterien abtbten, bevor sie orai auf
genommen werden kbnnen. DarOber hinaus verhindern 
sie die Keimung von pathogenen Pilzsporen auf der Ktir

peroberflache und in der Folge eine Penetration des 
Wirtsktirpers. Somit werden die Schadlinge vor Infektio
nen durch insektenpathogene Pilze und Bakterien durch 
ihre DrOsensekrete geschOtzt. Es handelt sich um einen 
bisher unbekannten Verteidigungsmechanismus, der dem 
Immunsystem vorgeschaltet ist und erstmalig bei 
Insekten nachgewiesen wurde. 

Diese Ergebnisse sind von Bedeutung fur den biologi
schen Pflanzenschutz. Will man etwa Schadlinge, wie die 
Apfel- oder Pflaumensagewespe oder den Meerrettich
blattkafer, mit insektenpathogenen Mikroorganismen be
kampfen, so muss bei der Anwendung solcher Praparate 
berOcksichtigt werden, dass aufgrund der besonderen 
antimikrobiellen Verteidigung dieser Schadlinge der Wir
kungsgrad van Insektenpathogenen sinkt. Dies sollte zu
kOnltig bei der Selektion von insektenpathogen Mikro
organismen berOcksichtigt werden. 

[j O L u D o 

Antibakterielle Wirkung aus
gewahlter Komponenten der 
Larvalsekrete der Apfel- und 
Pflaumensagewespe; Ergebnisse 
der Agardiffusionstests mit 
B. thuringiensis tenebrionis
( rechts oben)
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Die Erkenntnisse sind auch von Bedeutung fUr innovative 
Entwicklungen im Pflanzenschutz. Wahrend Pflanzen als 
Ressource fUr neue Wirkstoffe schon seit vielen Jahren 
Beachtung finden und Pflanzenextrakte auf mbgliche 
antimikrobielle Wirkungen getestet werden, sind von In
sekten produzierte Substanzen bisher nur in verschwin
dend geringen Anteilen untersucht warden. Im Institut 
wird die Forschung nach insektenbi.irtigen Wirkstoffen, 
die fur einen Einsatz im Pflanzenschutz in Frage kommen 
konnten, fortgefi.ihrt. So wurde bereits nachgewiesen, 
dass viele dieser von den o. g. Insektenlarven pro
duzierten Substanzen auch toxisch gegeni.iber Pflanzen
pathogenen sind. Beispielsweise wirken einige der Kom
ponenten aus den Sekreten der Apfel- und Pflaumen
sagewespe (Hoplocampa testudinea und H. f/ava) stark 
hemmend auf das Wachstum des Erregers des Feuer
brands, Erwinia amylovora. Auch die Keimung von Ko
nidiosporen des Apfelschorfes Venturia inaequalis wird 
durch diese Komponenten gehemmt. Es wird allerdings 
noch weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben 
(Phytotoxizitat, Formulierbarkeit etc.), um zu kiaren, oo 
sich diese Substanzen tatsachlich auch im Pflanzenschutz 
einsetzen lassen. 

Feuerbrandbekampfung ohne Antibiotika 

Der Feuerbrand, verursacht durch das Bakterium Erwinia 

amylovora, ist eine der gefahrlichsten Krankheiten im 
Kernobstbau. E. amylovora, das 1957 aus Nordamerika 
i.iber England und Danemark 1971 nach Deutschland 
eingewandert ist, gilt als endemisch und nicht ausrottbar. 
Die Rekonstruktion von Verbreitungswegen des Patho
gens in Deutschland und anderen Teilen Europas war 
Gegenstand neuerer Untersuchungen. Dazu wurden 
Isolate aus verschiedenen Befallsgebieten genetisch mit 
Hilfe der RFLP (Restriktionsfragmentlangenpolymorphis
mus)-Analyse untersucht. Dazu wurde die chromosomale 
DNA von E. amylovora schonend isoliert und mit einem 
selten schneidenden Restriktionsenzym wie XbaI ge
schnitten. Die Makrofragmente wurden mit Hilfe der 
PFGE (Pulsfeldgelelektrophorese) aufgetrennt. Die Unter
suchungen ergaben, dass sich die auBeramerikanischen 
Stamme nur geringfUgig in ihrem RFLP-Muster unter-
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scheiden. Diese kleinen Unterschiede kbnnen jedoch 
trotzdem dazu verwendet werden, die Ausbreitung des 
Feuerbranderregers in Europa und im Mittelmeerraum 
zuri.ickzuverfolgen. So lasst sich nachweisen, dass sich 
der Erreger von Agypten i.iber die Ti.irkei weiter in den 
Iran bis nach Ungarn verbreitet hat. In Nordamerika hin
gegen sind die E. amylovora-Stamme in ihrem RFLP
Muster heterogen, entsprechend der langen Zeit ihrer 
evolutionaren Entwicklung. Die Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass der Feuerbranderreger nur einmal oder ganz 
wenige Male nach Europa und in den Mittelmeerraum 
eingeschleppt wurde und dass sich innerhalb dieser 
Gebiete aufgrund der geordneten RFLP-Muster die 
Stamme nicht vermischt haben. 

Der Feuerbrand wurde 1956 fi.ir Europa zuerst in England 
beschrieben, von wo er sich in den folgenden Jahren 
nach Zentral- und Westeuropa ausbreitete. Die engli
schen Stam me besitzen ein Ptl -Muster, welches auch E. 

amylovora-Stamme aus Neuseeland besitzen. Ptl ist das 
dominierende Muster fur Zentraleuropa einschlieBlich 
bsterreich und Polen. Pt3 ist charakteristisch fUr Belgien 
und Nordfrankreich und Pt4 fUr Westfrankreich und Nord
spanien. Im ostlichen Mittelmeerraum ist Pt2 verbreitet 
und als Neubefall ist Pt3 massiv in Norditalien und gering
fi.igig in Zentralspanien aufgetreten. Ob Pt3 und Pt4 
spontan aus dem Ptl -Muster entstanden sind oder mit 
separaten Stammen nach Europa gebracht wurden, ist 
nicht abzuklaren. Innerhalb Deutschlands werden gele
gentlich Abweichungen vom Ptl-Muster gefunden, die 
durch seltene Basenanderungen im E. amy/ovora-Genom 
verursacht werden. 

Fi.ir eine Feindifferenzierung der europaischen Stamme ist 
die PFGE ungeeignet, zumindest mit den bis jetzt ver
wendeten Restriktionsenzymen. Eine Unterscheidung von 
einzelnen Stammen aus einem kleinen Gebiet ermog
lichen jedoch die SSR-Muster (short sequence DNA re
peats) eines DNA-Abschnitts des Plasmids pEA29. Diese 
Muster andern sich verglichen mit dem PFGE-Typ haufig, 
sind jedoch hinreichend stabil, um nach Labormanipula
tionen oder Pflanzeninokulationen wiedergefunden zu 
werden. Eine Folge von acht Basen ,,ATIACAGA", die 3 bis 

1 , I � Antibakterielle Wirkung aus
gewahlter Komponenten der 
Larvalsekrete der Apfel- und 
Pflaumensagewespe; Ergebnisse 
der Agardiffusionstests mit 
Erwinia amy/ovora, dem Erreger 
des Feuerbrands bei Kernobst 
(rechts oben) 



15-mal auf dem Plasmid von E. amylovora-Stammen
vorkommt, ist fur das unterschiedliche SSR-Muster ver
antwortlich. In Deutschland herrschen Stamme mit funf
oder sechs Wiederholungen vor. Jede Pflanze ist mit
einem Stamm eines einzigen SSR-Typs befallen, jedoch
konnen Nachbarpflanzen mit einem Stamm eines
anderen Typs besiedelt sein.

Die Entwicklung von Methoden zur Unterscheidung von 
Stammen ist fur Infektionsversuche und Reisolierung der 
Pathogene unerlasslich. Die SSR-Muster sind geeignet, 
um nach Mischinokulationen mit E. amy/ovora das Viru
lenzverhalten einzelner Stamme zu erforschen. Eine wei
tere Methode, E. amylovora-Zellen im Pflanzengewebe zu 
verfolgen, ist die Markierung durch GFP (grun fluo
reszierendes Protein). Die Bakterien erscheinen unter 
dem Fluoreszenzmikroskop als grune Punkte. Das GFP
Gen wurde in ein Plasmid mit hoher Kopienzahl kloniert 
und durch Elektroporation in E. amylovora-Zellen ge
bracht. Inokulation von Blattern junger Apfelpflanzen 
fuhrt zur Ausbreitung des markierten Pathogens zunachst 
an der Inokulationsstelle, von wo es in die Leitbundel 

gelangt, um sich dort schnell weiter zu bewegen. Da das 
Xylem nahrstoffarm ist, gibt es gelegentlich Ausbruche 
ins Parenchym und danach eine Wiederbesiedlung des 
Xylems. An Blattoberflachen scheinen selbst Mikroverlet
zungen durch Bruch von Blatthaaren eine Eintrittsstelle 
fur E. amylovora darzustellen. 

Die beschriebenen Untersuchungen zur genetischen 
Differenzierung von E. amylovora-Stammen in Europa, 
Nordafrika und dem Mittleren Osten ermoglichen es, die 
Verbreitung bestimmter Stamme in Zukunft weiter zu 
verfolgen und moglicherweise Verbreitungswege vorher
zusehen und zu unterbinden. 

In Feuerbrand gefahrdeten Apfel- und Birnenanbauge
bieten ist eine wirksame Bekampfung der Krankheit 
wahrend der Obstbli.ite unerlasslich. Das Antibiotikum 
Streptomycin ist derzeit das wirksamste Mittel. Allerdings 
sind Antibiotika in der Landwirtschaft unerwunscht und 
aus diesem Grund wird verstarkt nach Alternativen 
geforscht. Das Konzept, Pathogene durch antagonistische 
Mikroorganismen zu bekampfen, ist von zentraler 
Bedeutung im integrierten Pflanzenschutz. Seit ea. 20 

Ausbreitung eines gfp-markierten E. amylovora Stamms
(grun-fluoreszierend) in einem Apfelblatt (Aufnahme 
mit einem konfokalen Lasermikroskop, MPI Ladenburg) 

Jahren wird versucht, den Feuerbranderreger mit epi
phytisch lebenden Bakterien zu bekampfen. Entscheidend 
fur die antagonistische Wirkung dieser Bakterien ist, dass 
sie erfolgreich um Nahrstoffe und besiedelbare Ober
flachen konkurrieren sowie Hemmstoffe produzieren kon
nen. Bislang konnten mit Antagonisten aber nur Wir
kungsgrade gegen Feuerbrand erreicht werden, die deut
lich unter dem von Streptomycin lagen. 

Als wirksame bakterielle Antagonisten gegen Feuerbrand 
sind Stamme von Pseudomonas fluorescens A506 und 
Pantoea agglomerans (syn. Erwinia herbico/a) C9-1 am 
besten untersucht. Beide konnen die Narbenoberflache 
von Apfel- und Birnenbluten gut kolonisieren. Als grund
legende Wirkmechanismen werden Nahrungs- und Platz
konkurrenz diskutiert. Die Produktion von Antibiotika 
spielt bei P. agglomerans C9-1 fur die antagonistische 
Wirkung gegen den Feuerbranderreger eine Rolle. Die 
antagonistische Wirkung von P. fluorescens A506 konnte 
jedoch nicht auf eine Antibiotikaproduktion z�ruckgefi.ihrt 
werden. Weitere potenzielle Antagonisten sind z. B. He
fen, Gram positive Bakterien, wie z. B. Bacillus subtilis, 

sowie Bakteriophagen, deren Wirkungsweise jedoch noch 
vollkommen unbekannt ist. 

Im Rahmen eines Projekts, das sich mit Alternativen zur 
Bekampfung des Feuerbrandes beschaftigt, wurde eine 
antagonistische Wirkung von Hefen gegen Feuerbrand in 
Freilandversuchen nachgewiesen. Die Freilandversuche 
werden in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutz
dienst Baden-Wurttemberg und der Universitat Heidel
berg nach EPPO Richtlinie PP 1/166 (3) in der Versuchs
feldanlage in Kirschgartshausen unter praxisublichen Be
dingungen an Apfelbaumen der Sorte 'Gala Galaxy' 
durchgefuhrt. Einzelne Baume in der Versuchsanlage 
wurden kunstlich mit einer Mischung aus drei Erwinia 
amylovora Stammen infiziert, die als Inokulumquellen fur 
die Sekundarinfektion durch Insekten, Wind oder Regen 
dienen sollten. Die Auswertung konzentrierte sich auf die 
sekundar infizierten Baume, da diese Infektionsart der 
naturlichen am nachsten kommt. Da der Befallsgrad im 
Jahr 2004 unter 2 % lag, waren die Versuchsergebnisse 
nicht auswertbar. Ob die Feuerbrandprognose fur einen 
gezielten Einsatz des Hefemittels genutzt werden kann, 
ist ebenfalls nicht geklart. Weiterhin stehen nur drei 
Fungizide aus zwei Wirkstoffklassen gegen Apfelschorf 
zur Verfugung, die hefevertraglich sind. Um Resistenzbil
dung zu vermeiden, muss geklart werden, ob der Einsatz 
Hefe unvertraglicher Fungizide mit speziellen Anwen
dungsstrategien moglich ist. 

Mit dem Ziel, eine geeignete Behandlungsstrategie zu 
entwickeln, wurden verschiedene Applikationsvarianten 
von Hefemitteln und dem Hefe unvertraglichen Fungizid 
DELAN an bluhenden Apfelbaumen im Gewachshaus 
durchgefuhrt. Dabei wurden sowohl die Behandlungsrei
henfolge (Hefemittel und Fungizid) als auch die Behand
lungsabstande (1 bis 3 Tage) variiert. Die Hefezellen wur
den von Blattern, dem Blutenboden und der Narbe ab
geschwemmt und die Zellzahl durch Ausplattierung be
stimmt. Es zeigte sich, dass sich die Populationsgrol3e der 
Hefen gegenuber der Kontrolle sowohl auf Slattern als 
auch den Blutenorganen (Narbe und Blutenboden) bei 
den Varianten, in denen erst Fungizid und danach die 
Hefe appliziert wurde, nicht signifikant (p = 0,05) unter-
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schiedlich waren. Bei der umgekehrten Anwendung, Fun
gizidbehandlung nach Hefebehandlung, erfolgte dagegen 
eine signifikante Dezimierung der Hefepopulation. Die 
Hefepopulation unterschritt dabei 1Q3 koloniebildende 
Einheiten pro untersuchtem Blutenorgan nicht. Inwieweit 
dies Auswirkung auf die Wirkung gegen Feuerbrand hat, 
soil im Freiland oder Klimakammerversuchen unte,sucht 
werden. 

Einzelne Hefestamme der Gattungen Aureobasidium pul
lulans und Metschnikowia pulcherrima zeigten eine Wir
kung im Virulenztest an unreifen Birnenscheiben. Ober
nachtkulturen unterdruckten die typische Schleimbildung 
des Pathogens im Vergleich zu einem nicht antagonisti
schen Saccharomyces cerevisiae Stamm. In Hemmhofex
perimenten zeigten einzelne Hefestamme der Gattungen 
A. pullulans und M. pu/cherrima deutliche Hemmhbfe auf
Minimal- und Vollmedien, wenn diese mindestens 1 %
Saccharose enthielten. Inwieweit der Zuckerstoffwechsel
fur die hemmende Wirkung verantwortlich ist, muss noch
untersucht werden.

Fur die Wirksamkeit von Antagonisten ist entscheidend, 
dass sie ihren Wirkungsort besiedeln und dort ihre anta
gonistischen Eigenschaften entfalten. Aus diesem Grund 
wurde untersucht, ob sich die Hefestamme auf dem 
Blutenboden und Narbe der Apfelblute etablieren kbnnen. 
Dazu wurden die Hefen reisoliert und ihre koloniebilden
den Einheiten untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Hefepopulation Ober einen Zeitraum von sechs Tagen auf 
beiden Blutenorganen stabil blieb, wahrend die 
Population der Backerhefe Saccharomyces cerevisiae 
wahrend dieses Zeitraumes abnahm. 

Die Wirkung von Hefen gegen den Feuerbranderreger 
konnte auch in Kokulturversuchen, die in Flussigmedium 
durchgefuhrt wurden, nachgewiesen werden. Dazu wur
de den Hefen ein Wachstumsvorsprung von 24 h gegen
Ober E. amylovora gewahrt und der E. amylovora Titer zu 
verschiedenen Zeitpunkten nach dem Beimpfen be
stimmt. Bei einer Konzentration von 25 % kunstlichem 
Nektar, was den realen Bedingungen in der Blute ent
spricht, zeigten alle getesteten Hefestamme der Gattun
gen A. pullulans und M. pulcherrima eine hemmende Wir
kung. 

Zurn besseren Verstandnis und der Suche nach Bekamp
fungsverfahren sind Kenntnisse der Wirt-Parasit-Be
ziehung zwischen Ma/us domestica (Apfel) und E. amy/o

vora nbtig. In diesem Zusammenhang wird der Eisen
stoffwechsel von E. amylovora untersucht, da die Verfug
barkeit von freiem Eisen fur eine erfolgreiche Besiedlung 

Hemmhofbildung der Hefen 

a) Aureobasidium pullu/ans und

b) Metschnikowia pu/cherrima auf
Basalmedium mit 1 % Saccharose

und Ausbreitung des Pathogens ein entscheidender Fak
tor ist. Bereits vor Jahren haben Untersuchungen am 
System Erwinia chrysanthemi/Usambaraveilchen ge
zeigt, dass ein gestbrter Eisenstoffwechsel die Fitness des 
Pathogens reduziert und die Krankheitsentwicklung ver
langsamt oder verzbgert. Die Expression von eisenche
lierende;; Proteinen wie Lactofe,;in konnte die K.ank
heitsinduktion von Ralstonia solanacearum an Tabak oder 
Tomate deutlich verlangsamen. Lactoferrin-exprimieren
de Birnen der Sorte 'Passe Crasanne' zeigten sich resis
tenter gegen Infektionen mit dem Feuerbranderreger als 
die der entsprechenden nicht transformierten Sorte. 

Das humane Lactoferrin-Gen wurde zur Oberprufung der 
Funktionalitat in die Modellpflanze Tabak eingeschleust. 
Mit dem binaren Vektor pTra-Hlf konnte Lactoferrin tran
sient, aber nicht stabil in transformiertem Tabak expri
miert werden. Die transformierten Pflanzen zeigten eine 
gestbrte Regeneration. Bei jenen, die zu Pflanzen regene
rierten, konnte in PCR Analysen gezeigt werden, dass die 
Genkonstrukte Deletionen in den funktionellen Bereichen 
up- und downstream des Gens aufwiesen, was als Grund 
fur eine fehlende Expression interpretiert werden kann. 
Das Gen wurde daraufhin in einen alternativen Vector 
pBin19 subkloniert, der auch kompatibel mit den Antibio
tikumresistenzen des Agrobakterienstamms ATHV war 
und als hypervirulenter Stamm zur Infektion von Apfel
gewebe notwendig ist. Bei der anschlieBenden Transfor
mation von Tabak konnten Pflanzen regeneriert werden, 
die Lactoferrin vollstandig und in nachweisbaren Mengen 
produzierten. Die Eigenschaft wurde auch an die Tl- und 
T2-Generation weitervererbt. 

Das rekombinante Lactoferrin konnte Ober Affinitatschro
matographie gereinigt werden. In ersten Hemmhoftests 
zeigten die Proteinextrakte jedoch keine Hemmwirkung 
auf E. amylovora. Die Transformationsversuche der Apfel 
in-vitro Kulturen 'Royal Gala' und 'Elstar' erwiesen sich als 
schwierig und haben bis dato keine transformierten 
Pflanzen erbracht. 

In weiterfuhrenden Untersuchungen wurden weitere 
Genkonstrukte in Apfel in-vitro Pflanzen transformiert, die 
eine mbgliche Auswirkung auf das Pathogen besitzen. 
Dabei handelt es sich um ein Lysozym und eine Exopoly
saccharid-Depolymerase, die von dem E. amylovora Pha
gen f-Ealh kodiert werden. Beide Proteine sind fur den 
Infektionszyklus des Phagen essenziell. Bisher konnte ei
ne transgene 'Elstar' Linie, die das Lysozymgen und eine 
transgene 'Royal Gala' Linie, die ein Tandemkonstrukt bei
der Gene enthalt, regeneriert werden. 
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Institut 

fiir Pflanzenschutz im Weinbau 

Die Arbeiten des Instituts fOr Pflanzenschutz im Weinbau 
dienen dazu, Verfahren zum Schutz der Reben vor Krank
heiten und Schadorganismen fOr den integrierten und 
bkologischen Weinbau unter grbBtmbglicher Schonung 
des Naturhaushaltes zu erarbeiten. Gesunde, leistungsfa
hige Reben sind die wichtigste Voraussetzung, um dem 
Wunsch der Verbraucher nach qualitativ einwandfreien 
und geschmacklich ausgezeichneten Weinen Rechnung 
zu tragen. Der Rebschutz tragt darOber hinaus wesentlich 
dazu bei, das pragende landschaftskulturelle Bild des 
Weinbaus in touristisch reizvollen Regionen zu erhalten. 
Es ist daher Ziel der wissenschaftlichen Arbeit des Insti
tuts, die phytosanitare Qualitat von Rebenpflanzgut als 
wichtigste Voraussetzung fOr die Kultivierung gesunder 
Reben sicherzustellen, die Leistungsfahigkeit der Reben 
Ober die gesamte Kulturdauer zu erhalten sowie Reb
schutzverfahren in Hinblick auf das Ziel eines nachhalti
gen Weinbaus weiter zu entwickeln. 

Das Institut befasst sich mit Problemen des integrierten 
und bkologischen Rebschutzes, insbesondere durch die 
Entwicklung von Bekampfungs- und Prognoseverfahren 
sowie mit Fragen der Epidemiologie von Rebkrankheiten 
und der Populationsdynamik von Rebschadlingen und 
ihrer natOr!ichen Antagonisten, mit dem Einfluss physio
logischer Parameter auf die Krankheitsanfalligkeit der Re
be und mit nichtparasitaren Schadursachen. Rebpatho
gene und -schadlinge werden identifiziert und Diagnose
methoden entwickelt, damit gesundes Rebenpflanzgut 
erzeugt und der Weinbau vor der Verschleppung von 
Schadorganismen geschOtzt werden kann. Aufgrund sei
ner Lage im grbBten Stei!lagenweinbaugebiet Deutsch
lands befasst sich das Institut mit den spezifischen Pro
blemen des Steillagenweinbaus; daneben nehmen Unter
suchungen zu den Folgen von Strukturanderungen im 
Weinbau und Klimaanderungen an Bedeutung zu. Zur 
Bearbeitung von Fragestellungen des bkologischen 
Weinbaus werden ea. zwei Hektar der Versuchsweinberge 
des Instituts bkologisch bewirtschaftet. Auf einem Teil 
dieser Rebflachen wurde im Berichtsjahr die Umstel
lungsphase beendet. Sie sind nunmehr nach der EG-bko
Verordnung zertifiziert. 

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens fOr Pflanzen
schutzmittel bewertet das Institut die Wirkung von Pflan
zenschutzmitteln fOr den Weinbau in Hinblick auf den 
Garverlauf und die sensorisch wahrnehmbaren Eigen
schaften der Weine. Wissenschaftler des Instituts neh
men Stellung zu Fragen der Pflanzenbeschau und Qua
rantane sowie zu weiteren aktuellen Rebschutzproblemen 
und begutachten Beitrage fOr internationale Fachzeit
schriften und Forschungsantrage. Aktuelle Fragen des 
Rebschutzes werden in enger Kooperation mit den amt
lichen Rebschutzdiensten der Lander bearbeitet. Die all
jahrliche Fachreferentenbesprechung ,,Rebschutz" fand 
unter Leitung des Instituts statt. Wissenschaftler des In
stituts nahmen an nationalen und internationalen Tagun
gen aktiv und in leitender Funktion teil und arbeiteten in 
der Arbeitsgruppe ,,Krankheiten, Schadlinge und Reb
schutz" des Internationalen Weinamtes (O.I.V.) mit. 

Im Rahmen eines ,,Tages der offenen TOr" am 17. 
September hat sich das Institut mit Labor- und 
Gewachshauseinrichtungen sowie dem Versuchsbetrieb 
durch Rundgange, Ausstellungen und Versuchsdemon
strationen der Offentlichkeit prasentiert. Zahlreiche Win
zer und andere Interessierte nutzten diese Gelegenheit 
zur Information Ober die Arbeit des Instituts. 

Nach dem ersten Auftreten der Schwarzfaule (Guignardia

bidwelli1) an Mosel, Nahe und Mittelrhein und einzelnen 
Schaden in den vergangenen Jahren kam es im Sommer 
2004 zu unerwartet starkem Beerenbefall, obwohl bis 
nach der BIOte nur wenig Blattsymptome beobachtet 
wurden. Einem ersten Ausbruch der Schwarzfaule im Juli 
aufgrund von verbreiteten Primarinfektionen, bei denen 
das Inokulum vermutlich mit dem Wind aus verwilderten 
Rebflachen (Drieschen) in die Rebanlagen verfrachtet 
wurden, folgte ein zweiter Ausbruch im September als 
Folge der Sekundarinfektionen Anfang August. Die Ergeb
nisse der bereits im Vorjahr begonnenen und in diesem 
Jahr fortgefOhrten Bekampfungsversuche bestatigten die 
gute Zusatzwirkung verschiedener fungizider Wirkstoffe 
gegen die Schwarzfaule. Die fOr den bkologischen Wein
bau wichtigen Kupferpraparate versagten bei hohem 
Infektionsdruck, wahrend sie bei maBigem Befall eine 
gewisse Wirkung zeigten. FOr den bkologischen Weinbau 
wichtige, gegen andere Pilzkrankheiten widerstands
fahige Rebsorten erwiesen sich als hoch anfallig ge
genOber der Schwarzfaule. Freilanduntersuchungen und 
die Analyse des Infektionsgeschehens im laufenden Jahr 
identifizierten die Drieschen als wichtige Infektionsquelle 
fOr die Schwarzfau!e. Daher wurden Mbglichkeiten zur 
Drieschenbeseitigung durch mechanische und chemische 
MaBnahmen sowie durch Beweidung untersucht. 

In Jahrzehnte alten Rebanlagen an der Mosel, die bisher 
noch nie Schaden durch Reblause zeigten, wurden 2004 
verstarkt Reblausherde, teilweise mit Ausfall ganzer An
lagen, festgestellt. Ursache dieser fOr das Moselgebiet 
neuen Entwicklung kann sowohl die Klimaveranderung 
als auch die Zunahme unbewirtschafteter Weinberge 
(Drieschen) und ungepflegter Brachen sein. Diese stellen 
ein besonderes Risiko dar, weil die Reblaus an den Blat
tern der austreibenden Unterlagsreben ihren sexuellen 
Zyklus vollenden kann und dadurch eine hbhere geneti
sche Variabilitat erzielt, die es ihr unter Umstanden 
ermbglicht, sich besser an neue Lebensbedingungen 
anzupassen. 

Wahrend der Befall durch die Schwarzholzkrankheit (Ver
gilbungskrankheit) der Rebe in den traditionellen Befalls
gebieten unverandert blieb, nahm sie in bisher wenig 
betroffenen Weinbaugebieten wie in WOrttemberg beson
ders bei der Rebsorte 'Lemberger' sehr stark zu. Alie dort 
bisher untersuchten Reben waren vom Typ I des 
Schwarzholz-Phytoplasmas infiziert. Die Bedeutung die
ses Typs, der im Gegensatz zu dem in Deutschland hau
figsten Typ II mit der Brennnessel als natOrlicher 
Wirtspflanze assoziiert ist, nimmt seit einigen Jahren in 
Deutschland deutlich zu. Ob klimatische Bedingungen fOr 



Nymphen des Vektors Hyalesthes obsoletus an einer 
Brennnesselwurzel 

die Ausbreitung des bisher in Sudeuropa \JOrherrschen
den ,,Brennnessel-Zyklus" in Deutschland eine Rolle spie
len, wird weiter untersucht. 

Symptomstudien zu kunstlich induzierten Herbizidscha
den an Reben wurden fortgesetzt. Sie sollen Grundlagen 
liefern, um Schaden, die Jahr fur Jahr durch unsach
gemaf3 angewendete Herbizide im Weinbau entstehen, 
diagnostizieren zu kbnnen. 

Auftreten und Bekampfung der Schwarzfaule 

Im Gegensatz zu fruherem, kurzfristigen Auftreten der 
Schwarzfaule in Deutschland hat sich die Krankheit in 
einigen Weinbaugebieten offenbar etabliert, wie der weit 
verbreitete Befall der Reben und die teilweise hohen 
Schaden im Jahr 2004 zeigten. Zunehmend gunstigere 
klimatische Bedingungen fur den auf feucht-warme 
Witterung angewiesenen Schadpilz und die Existenz nicht 
mehr bewirtschafteter und ungerodeter Rebflachen 
(Drieschen), in denen sich ein hohes Infektionspotenzial 
aufbauen kann, werden dafur verantwortlich gemacht. 
Betroffen sind besonders die Steillagenweinbaugebiete, 
in denen als Folge von Flachenstilllegung ursprunglich 
zusammenhangende Rebflachen zunehmend durch 
Drieschen unterbrochen werden. Neben Versuchen zur 
Bekampfung des Schaderregers wurden in diesem Jahr 
auch Moglichkeiten zur Beseitigung der Drieschen unter
sucht, von denen die Infektionen der Trauben im Juli 
offenbar ausgingen. 

Bedingt durch Oberdurchschnittliche Niederschlage und 
Blattnasse bei hohen Temperaturen herrschten zwischen 
Mitte Juli und Mitte August haufig gunstige Infektions
bedingungen, die zu einem ersten Ausbruch der Krank
heit an Beeren in der ersten Augustwoche fuhrten. Die 
dabei befallenen Beeren mumifizierten schnell. Bei weite
ren Niederschlagen kam es zu Sekundarinfektionen. 
Aufgrund der fortgeschrittenen Beerenentwicklung und 
der niedrigeren Temperaturen war die Inkubationszeit 
verlangert, so dass es erst Anfang September zu einem 
zweiten Krankheitsausbruch an den Beeren kam. Die 
meisten der zu dieser Zeit befallenen Beeren verharrten 
bis zur Ernte in einem halb turgeszenten Stadium. 

Schwarzfaule an einer Rieslingtraube; 
Primarinfektionen (mumifizierte Beeren) und Sekundar
infektionen 

In einem Freilandversuch wurde die Zusatzwirkung ver
schiedener Fungizide auf die Schwarzfaule untersucht. 
Dazu wurden eingenetzte vorjahrige Fruchtmumien in 
der Versuchsflache ausgehangt, um einen hohen und 
gleichfbrmigen Infektionsdruck zu erzeugen. Neben den 
organischen Fungiziden POLYRAM WG, SYSTHANE 20 EW 
und FLINT wurde als vierte, fur den bkologischen Wein
bau wichtige Variante FUNGURAN (Kupferoxychlorid, mit 
einer Gesamtaufwandmenge von 3 kg/ha Kupfer) ange
wandt. In alien Varianten wurden acht Behandlungen im 
Abstand von 10 bis 13 Tagen durchgefuhrt. Eine erste 
Blattbonitur zum Rebstadium ES 71 (Fruchtansatz) ergab 
eine Befallshaufigkeit in der Kontrolle von 56 gegenuber 
45 % in der mit Kupfer und 0,3 bis 1,8 % in den mit 
organischen Fungiziden behandelten Varianten. Aufgrund 
des starken Peronospora-Befalls war die FUNGURAN
Variante zu spateren Zeitpunkten nicht mehr auswertbar. 
Die Traubenbonitur zum ES 71 ergab eine Befallshau
figkeit von 99,5 % in der Kontrolle gegenuber 12 % in 
der POLYRAM- und 0,5 % in den SYSTHANE- und FLINT 
Varianten. Wahrend die organischen Fungizide eine gute 
Zusatzwirkung gegen die Schwarzfaule zeigten, war die 
Wirkung des Kupferpraparats bei dem hohen Infektions
druck und den relativen grof3en Behandlungsabstanden 
unzureichend. 

Aus Mischungen von gesundem und mit Schwarzfaule 
befallenem Lesegut wurden Moste erzeugt und vergoren. 
Es wurde kein Einfluss des auf die Garung beobachtet. In 
ersten Verkostungen wurde jedoch bei hoheren Anteilen 
befallener, noch nicht vollstandig mumifizierter Beeren 
ein unangenehmer Bitterton festgestellt. 
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Trester aus stark mit Schwarzfaule verseuchtem Lesegut 
wurde in verschiedenen Varianten (Komposterbox, Miete, 
Zusatze von Gesteinsmehl oder Kalk) kompostiert. Dabei 
wurden Temperaturen bis zu 76 °C erreicht. Ziel der Kom
postierung ist es, die Infektiositat von belastetem Trester 
moglichst weitgehend zu eliminieren, damit dieser in den 
Weinberg zuri.ickgefuhrt werden kann. In Topfversuchen 
wird i.iberpri.ift, ob von diesem Kompost noch eine 
Infektionsgefahr ausgeht. 

Die Rodung der Drieschen ist eine wichtige phytosanitare 
MaBnahme zur Senkung des Infektionsdrucks durch die 
Schwarzfaule. In Versuchen wurde ein modifizierter 
Forstmulcher an einer Raupe zur Rodung in einem 
Steilhang verwendet, der sowohl Rebstbcke als auch 
Pfahle zerkleinerte. Allerdings bleiben intakte Wurzel
stbcke i.ibrig, aus denen die Unterlagsreben erneut aus
treiben kbnnen, wodurch neue Probleme, z. S. durch die 
Reblaus, entstehen kbnnen. Durch Sehandlung mit dem 
Herbizidwirkstoff Triclopyr im August konnten Reben 
innerhalb von zehn Tagen zum Absterben gebracht wer
den. Dies erbffnet Moglichkeiten zur punktuellen 
Beseitigung verwilderter Reben. 

Weiterhin wurde untersucht, inwiefern Ziegen in der Lage 
sind, nicht mehr begehbare Drieschen in Steilstlagen, in 
denen keine Maschinen eingesetzt werden konnen, zu 
,,roden". Hierzu wurde Anfang Juli 2004 ein Areal von ea. 
0,25 ha eingezaunt und mit sechs Ziegen besetzt. Diese 
fraBen sich zuerst Gange, von denen aus sie die Anlage 
sukzessive erschlossen, wobei die oberen Sereiche der 
Vegetation zunachst unangetastet blieben. Nachdem den 
Ziegen auf Kopfhohe das Futter ausging, begannen sie zu 
klettern und weideten die Stocke und Srombeerge
stri.ippe bis in eine Hohe von 2 m ab. Anfang September 
war die Anlage wieder soweit begehbar, dass die Drahte 
gezogen werden konnten. Ob die Ziegen in der Lage sind, 
die Rebstbcke selbst dauerhaft zu schadigen, wird weiter 
gepri.ift. 

Da sich die Schwarzfaule in einigen Gebieten inzwischen 
auch in Ertragsanlagen etabliert hat, ist mit ihrem 
Auftreten auch nach Seseitigung der Drieschen zu rech
nen. Daher sind weitere Untersuchungen notwendig, um 
Oaten zur Sporulation und zu den Infektionsbedingungen 
unter den lokalen Verhaltnissen als Grundlage fi.ir 
Sefallsprognosen und gezielte SekampfungsmaBnahmen 
zu erarbeiten. Die Eignung von Pflanzenschutz- und 
Pflanzenstarkungsmitteln fi.ir den okologischen Weinbau 

Einsatz von Ziegen zur Freistellung von Drieschen -
Versuchsanlage im Juli (links) und September (rechts) 

muss weiter untersucht und die Wirksamkeit von 
KulturmaBnahmen evaluiert werden. Dazu wird eine 
bkologisch · bewirtschaftete Versuchsanlage mit gegen 
Pilzkrankheiten widerstandsfahigen Rebsorten bepflanzt, 
um unabhangig von Peronospora- und Oidium-Sefall 

gezielte Versuche zur Schwarzfauleregulation zu ermog
lichen. 

Reduktion der Kupferanwendung im okologi
schen Weinbau durch neue Kupfer-Fungizide 

In einer Riesling-Versuchsflache des Instituts in Sern
kastel-Kues, die sich in der Umstellung auf okologischen 
Weinbau befindet, wurde die Wirksamkeit neuer Kupfer
mittel gegen den Falschen Mehltau (Plasmopara viticola) 

untersucht. Wichtigstes Ziel war, zu klaren, ob mit diesen 
Mitteln eine Kupfereinsparung gegeni.iber herkommlichen 
Kupfermitteln bei gleicher Wirkung moglich ist. Um eine 
Seziehung zwischen Kupferbelag und fungizider Wirkung 
herstellen zu konnen, wurde das auf Rebblattern und 
Trauben abgelagerte Kupfer abgewaschen und analysiert. 
Zur Pri.ifung der Wirksamkeit wurden Blattscheibentests 
im Labor durchgefuhrt, in denen Slattscheiben mit Plas

mopara-Sporangien inokuliert wurden. AuBerdem fan
den Bonituren im Freiland statt. Neben CUPROZIN 
FLOSSIG (Kupferhydroxid, fli.issig; 3 kg Cu/ha) wurden 
zwei Kupfer-Versuchspraparate untersucht. In 13 Sprit
zungen wurden folgende Reinkupfermengen ausge
bracht: 2,56 kg bei der Variante CUPROZIN FLUSSIG bzw. 
1,25 kg (Praparat 1) sowie 1,3 kg (Praparat 2). 

Die ersten Olflecken wurden am 6. Juli an Slattern von 
Haupttrieben beobachtet. Ab dem 28. Juli trat verstarkt 
und i.iber einen langeren Zeitraum Befall an jungen Blat
tern, insbesondere von Geiztrieben, auf. Die Wirkungs
grade fi.ir den Parameter ,,Sefallshaufigkeit" auf den Slat
tern der Haupttriebe lagen bei 83 % (CUPROZIN), 73 % 
(Praparat 1) und 66 % (Praparat 2). Die Unterschiede der 
Kupfervarianten zu ,,unbehandelt" waren signifikant. Sei 
den Geiztriebblattern lagen die Wirkungsgrade lediglich 
bei 13,1 % (CUPROZIN), 19,1 % (Praparat 1) und 9,2 % 
(Praparat 2). Die Unterschiede der Kupfervarianten zu 
,,unbehandelt" waren nicht signifikant. Sei den Trauben 
lagen die Wirkungsgrade fi.ir den Parameter ,,Sefalls
starke" bei 71 % (CUPROZIN), 65 % (Praparat 1) und 
34 % (Praparat 2). Die Unterschiede zu ,,unbehandelt" 
waren bei CUPROZIN und Praparat 1 signifikant. 

Zusammenfassend lasst sich zur Wirkung der Kupfermit
tel feststellen, dass der Schutz des Neuzuwachses gegen 
Plasmopara in der Schlussphase der Spritzsaison unzurei
chend war. Dies lasst sich nicht nur damit erklaren, dass 
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eines der Spritzintervalle in einer kritischen Phase (14. bis 
28. Juli) zu groB war. Vielmehr war auch in den folgenden
drei Wochen der Schutz trotz kurzer Spritzintervalle
unzureichend. Allerdings wurden nur 85 % (CUPROZIN),
84 % (Praparat 1) bzw. 87 % (Praparat 2) der maximal
zulassigen Kupfermenge ausgebracht. Die Wirkung der
Kupfermittel gegen Plasmopara nahm in der Reihenfolge
CUPROZIN FLUSSIG > Praparat 1 > Praparat 2 ab. Dabei
blieb Praparat 1 nur wenig hinter CUPROZIN zuruck,
wahrend Praparat 2 deutlicher abfiel. Fur das Praparat 1
kann also festgestellt werden, dass es trotz halber Cu
Aufwandmenge annahernd die Wirkung von CUPROZIN
FLUSSIG besitzt.

In der Versuchsanlage stellte sich neben Plasmopara un
erwartet ein maBiger Befall mit Schwarzfaule ( Guignardia 
bidwelli1) ein. Die Befallsstarke an Trauben betrug 12 
(unbehandelt), 2,3 (CUPROZIN), 2,1 (Praparat 1) und 
2,9 % (Praparat 2). Die Unterschiede aller drei Kupfer
mittel zu ,,unbehandelt" waren signifikant. Die Wirkungs
grade lagen bei 81 % (Cuprozin), 83 % (Praparat 1) und 
76 % (Praparat 2). Die erstaunlich gute Wirkung der 
Kupfermittel durften auf den geringen Befallsdruck und 
die haufigen Spritztermine in kurzen Abstanden zurtick
zufuhren sein. Wie ein weiterer Versuch des Instituts in 
Wolf gezeigt hat, ist die Wirkung von Kupfer bei einem 
starken Schwarzfaule-Infektionsdruck jedoch nicht aus
reichend. Die Versuche werden fortgesetzt. 

Kafigversuche mit Traubenwicklern (Lobesia bo
trana) zur Kontrolle der Wirksamkeit von Phero
monverwirrungsverfahren im Freiland 

Bei der Anwendung von Pheromonverwirrungsverfahren 
kommt es in der Praxis immer wieder zu lokalem Befall 
durch Traubenwickler. Die Wirksamkeit dieses Verfahrens 
hangt zum einen von der Ausgangsdichte der Trauben
wickler in der Rebanlage und zum anderen von der Kon
zentration des Pheromons im Gelande ab. Bei hohen Be
satzdichten von Traubenwicklern steigt die Wahrschein
lichkeit, dass Mannchen und Weibchen sich zufallig tref
fen und begatten. Bei zu geringen Pheromonkonzentra
tionen sind die Signale der Weibchen starker als die des 
ausgebrachten Pheromons, so dass Mannchen und Weib
chen sich finden konnen. Weder die Konzentration des 

Freiflugkafig fur Traubenwickler Ober einer Rebzeile 

Klebefalle fur Traubenwicklermannchen mit im Kafig 
gehaltenen Weibchen als Kader 

Pheromons noch die Dichte der Traubenwickler !assen 
sich im Weinberg zuverlassig messen. 

In Kafigen, die uber die Reben gestellt wurden, wurden 
im Labor gezuchtete Traubenwicklermannchen ausge
setzt. Durch den definierten Ausgangsbesatz lieBen sich 
verschiedene Pheromonpraparate an unterschiedlichen 
Standorten vergleichen. Das Metallgitter des Kafigs 
erlaubte die freie Diffusion von Pheromonen durch den 
Kafig, verhinderte aber auch gleichzeitig das Entweichen 
der eingesetzten Motten sowie den Zuflug von Wildpopu
lationen aus der Umgebung. Im Kafig befand sich in der 
Traubenzone eine Falle, in der Weibchen in einem 
Metallsieb als Kader gehalten werden. Die am Klebe
boden der Falle gefangenen Mannchen hatten sich unter 
normalen Bedingungen mit den Weibchen gepaart. Je ho
her also innerhalb einer Pheromonverwirrungsvariante 
die Zahl der gefangenen Mannchen ist, umso schlechter 
funktioniert das Verwirrungsverfahren an der jeweiligen 
Stelle. 

Im Institut wurden im Jahr 2004 zum ersten Mai Ver
suche mit dieser Methode durchgeftihrt. Getestet wurde 
dabei ein neuartiges, in der Entwicklung befindliches 
Pheromonverfahren (Autokonfusionsverfahren) gegen
uber dem herkommlichen Verfahren (RAK 1+2) und einer 
Kontrollvariante. Vom 21. Mai bis zum Flugende der zwei-
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ten Generation des Bekreuzten Taubenwicklers (Lobesia 
botrana), Mitte August, wurden die Kafige in ea. ein
wochigem Abstand mit jeweils 50 mannlichen und zwei 
weiblichen Faltern in der Falle bestUckt. Nach Ablauf der 

Woche wurde die Zahl der gefangenen Tiere ermittelt. 

Die Uber den gesamten Versuchszeitraum ermittelten 
Fange zeigten deutliche Unterschiede. Wahrend in der 

Kontrolle 55 % der 540 insgesamt eingesetzten Mann
chen zurUckgefangen wurden, waren es in der RAK 1 + 2 
Variante nur 9 %. Die Variante ,,Autokonfusion" war je

doch deutlich schlechter als RAK 1 +2. Dieses System ist 
demnach noch nicht praxisreif. 

Traubenwickler treten in Rebanlagen inhomogen verteilt 
und haufig in so genannten Wurmlochern geklumpt auf. 
Die Kafigmethode ermoglicht es, bei definierter Falter
dichte kurzfristig Aussagen Uber die Wirksamkeit von 
Pheromonpraparaten zu erhalten und stellt eine Alter
native zu mehrjahrigen, groBflachigen Freilandversuchen 

dar. DarUber hinaus bietet sie die Moglichkeit, eine even

tuelle ,,ErmUdung" der Pheromon-Dispenser Uber die 

Vegetationsperiode hinweg festzustellen und die Frage zu 
untersuchen, warum es ,,Wurmlocher" gibt. 
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Institut 

fi.ir Unkrautforschung 

Das Institut fi..ir Unkrautforschung bearbeitet aktuelle 
Fragen zur Biologie und Regulierung von Unkrautern. 
Dabei werden Verfahren erprobt, in denen entweder die 
chemische Bekampfung noch effizienter gestaltet oder in 
denen ausschlieBlich nichtchemische Methoden einge
setzt werden. Ziel dieser Untersuchungen ist die Reduk
tion der Herbizidanwendung. Das Institut bewertet die 
Wirksamkeit von Herbiziden im Rahmen der Mitwirkung 
im Zulassungsverfahren fi..ir Pflanzenschutzmittel sowie 
der EU-WirkstoffprOfung. Zulassungsbegleitend werden 
in nationalen und internationalen Gremien PrOfrichtlinien 
weiterentwickelt. Dazu werden auch PrOfmethoden, wie 
z. B. zur Abschatzung der Resistenzsituation, des Nach
bauverhaltens oder der Auswirkungen von Herbiziden auf
Bodenmikroorganismen, unter praktischen Bedingungen
angewendet und optimiert.

Die Entwicklung nachhaltiger Strategien zur Regulierung 
von schadlichem Pflanzenbewuchs erfordert, dass die 
langfristigen Wirkungen veranderter Anbausysteme und 
Bekampfungsstrategien bekannt sind. Dies gilt insbeson
dere fi..ir Unkrauter, die eine relativ langsame Populations
entwicklung haben. Die Ressortforschung bietet die not
wendigen Voraussetzungen, solche Langzeitaspekte zu 
untersuchen. Bereits im Herbst 1995 wurden unter 
FederfOhrung des Instituts fi..ir Unkrautforschung eine 12 
ha groBe Versuchsflache auf okologische Bewirtschaftung 
umgestellt und die Veranderungen der Verunkrautung 
seit dieser Zeit kontinuierlich untersucht. Die ersten 
Ergebnisse dieser Langzeitstudie geben interessante Hin
weise dazu, wie der Okologische Landbau zum Erhalt der 
biologischen Vielfalt beitragen kann. 

Der Erhalt der Vielfalt der Segetalflora kann auch durch 
eine teilflachenspezifische Applikation von Herbiziden 
unterstOtzt werden. Dieser Ansatz zielt darauf ab, mit Hil
fe entsprechender Systeme Herbizide nur dort zu appli
zieren, wo Unkrauter Dichten oberhalb der wirtschaft
lichen Schadensschwelle erreichen. Auf den anderen 
Teilflachen konnen die Unkrauter verbleiben, da sie dort 
keinen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Daher ist 
es notwendig, die zu behandelnden Teilflachen exakt zu 
ermitteln. Langjahrige Untersuchungen des Instituts be
legen, dass dies durch GPS-Technik und eine manuelle 
Unkrauterfassung mbglich ist. Zurn anderen kann dies mit 
automatischen Unkrauterkennungssystemen erfolgen, 
bei denen das Erkennen der Unkrauter und die Appli
kation von Herbiziden in einem Arbeitsgang erfolgen. Die 
ersten Ergebnisse eines gemeinsam mit der Universitat 
Hannover durchgefi..ihrten Pilotvorhabens zeigen, dass 
auch unter Feldbedingungen mit bildanalytischen Syste
men eine ausreichend hohe Erkennungssicherheit zu 
erzielen ist. 

Die in den letzten Jahren deutlich zunehmenden Resis
tenzprobleme sowohl in Deutschland als auch in Europa 
haben dazu gefi..ihrt, dass diesem Bereich auch bei der 
PrOfung und Bewertung von Pflanzenschutzmitteln im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens eine erhohte 
Aufmerksamkeit zukommt. Die dafi..ir von der EPPO 

entwickelte PrOfrichtlinie PP 1/213 ,,Resistance Risk 
Analysis" wurde vor einigen Jahren Oberarbeitet und er
weitert. Gleichwohl gibt es Unsicherheiten, wie die dort 
festgelegten Kriterien im Rahmen des Zulassungsver
fahrens bewertet werden sollen. Um ein einheitliches 
Vorgehen zu erreichen, hat die EPPO im Berichtsjahr 
einen Workshop im Bologna durchgefi..ihrt, an dem das 
Institut teilgenommen hat. Ein zentraler Punkt sowohl fi..ir 
die Resistenzbewertung als auch fi..ir die Beurteilung mog
licher Antiresistenzstrategien ist die UberprOfung von Ver
dachtsproben. Nur wenn eindeutig feststeht, ob eine Pro
be herbizidresistent ist oder nicht, konnen fi..ir die jeweili
gen Flachen die richtigen Entscheidungen zur Unkraut
bekampfung getroffen werden. Aufgrund der langjahri
gen Forschungsarbeiter des Instituts auf diesem Gebiet 
ist eine entsprechende standardisierte PrOfmethode ver
fOgbar. 

Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass fi..ir eine sachgerechte 
Bewertung von Pflanzenschutzmitteln und auch fi..ir die 
fundierte Weiterentwicklung von Prof- und Bewertungs
methoden umfassende Kenntnisse aus eigenen For
schungsarbeiten unerlasslich sind. Das Institut arbeitet 
aktiv an der Oberarbeitung und Weiterentwicklung der 
EPPO-PrOfrichtlinien mit. Das EPPO-Panel ,,Herbicides and 
Growth Regulators" hat im Berichtsjahr zwei Sitzungen 
durchgefi..ihrt, deren letzte in Braunschweig stattfand und 
vom Institut organisiert und durchgefi..ihrt wurde. Zurzeit 
wird in dem Panel u. a. die Revision der Nachbaurichtlinie 
diskutiert, wobei insbesondere auch ein neuer methodi
scher Ansatz aufgenommen werden soil. Das Institut hat 
im Berichtsjahr begonnen, das Nachbauverhalten von 
Herbiziden mit dieser Methode zu prOfen. 

Sowohl fi..ir die Forschungsarbeiten als auch fi..ir die Zu
lassungsprOfungen spielt der nationale und internationale 
Austausch mit Fachkollegen eine sehr wichtige Rolle. 
Daher nehmen Vertreter des Instituts an nationalen und 
internationalen Fachtagungen teil und prasentieren dort 
ihre Forschungsergebnisse. Ferner hat sich das Institut 
auch an der Organisation und Durchfi..ihrung von 
Tagungen beteiligt, z. B. an der 22. Deutschen Arbeitsbe
sprechung Ober Fragen der Unkrautbiologie und -be
kampfung und am Wissenschaftlichen Kolloquium 
,,Vielfalt-ldeen-Fortschritt - Weed Science on the Go" in 
Stuttgart-Hohenheim. 

Langjahrige Auswirkungen des Okologischen 
Landbaus auf die Verunkrautung 

Ein Ziel des Okologischen Landbaus ist es, die biologische 
Vielfalt in Agrarokosystemen zu erhalten oder zu steigern. 
Unkrauter konnen hierzu einen wesentlichen Beitrag leis
ten. Abwechslungsreiche Fruchtfolgen, die extensive Kul
turfOhrung in Verbindung mit haufig unzureichend wir
kenden Bekampfungsverfahren sind typisch fi..ir den Oko
logischen Landbau und fbrdern grundsatzlich die Ver
unkrautung. Um den Nutzen genauer beurteilen zu kon
nen, ist auf der Versuchsflache zum Okologischen 
Landbau in Ahlum Ober mehrere Jahre die Dichte und 
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Artenvielfalt an Unkrautern erfasst worden. Die Ver
suchsflache, ein hornogener Lossboden rnit hoher Er
tragsfahigkeit, liegt in einer fi.ir diese Region typischen, 
wenig strukturierten Landschaft mit intensiv betriebenem 
Ackerbau. Die Veranderung der Unkrautgesellschaft seit 
der Urnstellung irn Herbst 1995 wurde kontinuierlich an 
Ober 200 Referenzpunkten sowohl Ober Feldbonituren als 
auch i.iber die Bestirnrnung des Samenpotenzials irn Bo
den untersucht. Die Anzahl der Unkrautarten auf dern 
Feld nahrn von 19 im Jahr 1996 auf 36 Arten in 2003 zu. 
In den Bodenproben stieg sie auf 43 Arten. 

Im gesamten Zeitraurn wurden 43 Unkrautarten bei den 
Feldbonituren und 53 irn Sarnenpotenzial gezahlt. Einige 
Arten, wie der Schwarze Nachtschatten oder das Sumpf
Ruhrkraut, karnen in den Bodenproben vor, fehlten 
jedoch vollig auf dern Feld. Andere Arten (Acker
Frauenrnantel, Wiesen-Lowenzahn, Ampfer-Arten) karnen 
nur sporadisch vor. Auch nach fast zehn Jahren okologi
scher Bewirtschaftung konnten sich auf diesern Standort 
keine seltenen oder gefahrdeten Arten etablieren. 
Bestimrnend waren dagegen die Unkrautarten, die be
reits in den Jahren vor der Umstellung in hohen Dichten 
auftraten und auch auf den Nachbarflachen verstarkt 
vorkornmen. Hierzu zahlen Ungraser wie der Gerneine 
Windhalrn und das Einjahrige Rispengras sowie weitere 
Arten, die haufig in Wintergetreide zu finden sind: Vogel
Sternrniere, Acker-Stiefrnutterchen, Taubnessel-, Kamille
und Ehrenpreis-Arten. Auch Kletten-Labkraut, eine stick
stoffliebende und daher eher untypische Unkrautart irn 
Okologischen Landbau, war in jedern Jahr auf der Flache 
zu finden. Diese stetig vorkommenden Unkrauter trugen 
je nach Jahr zu 63 bis 80 % zur Gesarntverunkrautung 
bei, die rneisten von ihnen mit zunehrnender Tendenz. 

Die rnittlere Dichte aller Unkrauter stieg von 62 Pflan
zen/rn2 kurz nach der Umstellung auf 223 Pflanzen/m2 im 
Jahr 2003. Eine derartige Zunahme ist fi.ir okologisch 
bewirtschaftete Flachen nicht ungewohnlich, in Einzel
fallen kann die Verunkrautung noch wesentlich hoher 
liegen. Mit dieser einerseits wi.inschenswerten Zunahme 
der Artenvielfalt nirnrnt jedoch andererseits auch die 
Notwendigkeit einer effektiven Regulierung zu. Zielkon-

flikte sind daher, vor allem unter den zu erwartenden ver
scharften wirtschaftlichen Rahrnenbedingungen, zukun
ftig nicht zu verrneiden. 

Unkrauterkennung mit computerbildanalyti
schen Verfahren in Zuckerriiben 

Die Entwicklung von Verfahren zur Erkennung und 
Differenzierung ein- und zweikeirnblattriger Unkrauter ist 
von groBer Bedeutung fi.ir die teilflachenspezifische 
Unkrautbekampfung. Nur wenn autornatische Unkrauter
kennungssysterne verfugbar sind, lassen sich die Un
krauter situationsgerecht bekampfen und dadurch Herbi
zide einsparen. Fur die Zukunft wird ein Verfahren ange
strebt, rnit dem der Landwirt in einern Arbeitsgang Un
krauter erkennen und gezielt bekarnpfen kann. Dazu wer
den seit einigen Jahren vorn Institut fi.ir Unkrautfor
schung in Zusarnrnenarbeit mit dern Institut fi.ir Technik 
in Gartenbau und Landwirtschaft der Universitat Han
nover Untersuchungen durchgefi.ihrt. Ziel ist es, die ma
nuelle Unkrautkartierung (Zahlen der Unkrauter durch 
Feldbegehung) unter Einsatz der Cornputerbildanalyse zu 
autornatisieren und ein rnoglichst praxisnahes Verfahren 
zur Erkennung und Unterscheidung von Unkrautern zu 
entwickeln. Fi.ir die cornputerbildanalytische Kartierung 
werden rnit einer digitalen Karnera Farbbilder in Zucker-

Unkrauterkennung in Zuckerruben 
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rOben aufgenommen und unter Verwendung von Bildver
arbeitungssoftware verarbeitet. Das Ergebnis ist eine 
Aussage Ober die Anzahl der auftretenden Kulturpflanzen 
und der Unkrauter. Zur Unterscheidung werden verschie
dene Formparameter, wie z. B. Flache, Kontur und Rund
heit, berOcksichtigt. Ziel der Arbeit ist es, methodische 
Ansatze zur automatischen Erkennung der Unkrautver
teilung in ZuckerrOben mit Hilfe der Computerfarbbild
analyse unter Freilandbedingungen zu entwickeln. Die Er
gebnisse zeigen, dass eine Unterscheidung von mono
und dikotylen Pflanzenregionen mit Hilfe der Computer
bildanalyse unter Praxisbedingungen generell moglich ist. 
Es ergab sich eine korrekte Klassifikation der pflanzen
regionen von 77,2 %. Entscheidend fOr die spatere Pra
xistauglichkeit des Verfahrens ist eine hohe Erkennungs
sicherheit, insbesondere bei Problemunkrautern mit 
niedriger Schadensschwelle. 

Standardprufungen zur Herbizidresistenz von 
Ungrasern 

In den letzten Jahren nehmen in Deutschland Falle von 
Herbizidresistenz bei Acker-Fuchsschwanz und Gemei
nem Windhalm zu. Bereits im Jahr 2002 zeigten sich in 
einer bundesweiten Erhebung in vielen Regionen 
Deutschlands deutliche Anzeichen fOr Resistenzen gegen 
haufig eingesetzte Wirkstoffe wie Isoproturon, Clodinafop 
oder Flupyrsulfuron. Aus den Feldbeobachtungen allein 
lasst sich jedoch nicht sicher ableiten, ob die Wirkungs
probleme tatsachlich durch Herbizidresistenz oder durch 
ungeeignete Anwendungsbedingungen (Entwicklungs
stadium der Unkrauter, Bodenzustand u. a.) verursacht 
wurden. 

Zur Klarung dieser Frage werden im Institut standardi
sierte Pflanzentests durchgefOhrt. Reife und keimfahige 
Samen aus den verdachtigten Unkrautpopulationen wer
den manuell entspelzt und unter kontrollierten Klima
bedingungen zum Keimen angeregt. Zur Keimungs
forderung werden die Samen zuvor in einer 0,2-molaren 
Kalziumnitratlosung zum Quellen gebracht. Nach dem 
anschlieBenden Pikieren werden die Topfe in einer sta
tionaren Applikationsanlage mit praxisOblicher DOsen
technik und Wassermenge behandelt. GeprUft werden die 
einfache und doppelte zugelassene Aufwandmenge. Der 
Test endet nach 21 Tagen unter kontrollierten Bedingun
gen in der Klimakammer mit der Bestimmung und der 
statistischen Analyse der Frischmasse. Zur Kontrolle wird 
eine Referenzherkunft geprOft, die empfindlich auf das zu 
prOfende Herbizid reagiert. Resistenz liegt vor, wenn 
durch die Behandlung mit der doppelten Dosis keine sig
nifikante Reduzierung der Frischmasse erreicht wird. 
Diese Schnelltests wurden u. a. bei einem Monitoring 
angewendet, bei dem aus den Regionen Aurich und 
Bremervorde 50 verdachtige HerkUnfte geprUft wurden. 
39 dieser Populationen erwiesen sich als resistent gegen 
Clodinafop, 18 von ihnen zeigten Resistenz gegen 
Flupyrsulfuron und zwei HerkOnfte darUber hinaus gegen 
Cycloxydim. 

Seit 1999 wurden dem Institut 40 weitere verdachtige 
Acker-Fuchsschwanz-Proben aus verschiedenen Regio
nen Deutschlands zugeschickt, von denen 27 Populatio
nen resistent auf die Behandlung mit mindestens einem 
Graserherbizid reagierten. Beim Gemeinem Windhalm 

Acker-Fuchsschwanz nach Behandlung mit den 
Herbiziden TOPIK und LEXUS 
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zeigten sich ahnliche Ergebnisse, von 88 eingesandten 
Herkunften wiesen nur 39 keine Resistenz auf. Herbizid
resistenz gegen Ungraser bleibt dabei weder auf einige 
problematische Gebiete Nordwestdeutschlands noch auf 
wenige Wirkstoffe beschrankt. Besonders Acker
Fuchsschwanz kann schnell Resistenzen gegen mehrere 
Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen entwickeln, sofern ein 
einziger Resistenzmechanismus dafur verantwortlich ist. 
Ein erfolgreiches Resistenzmanagement muss daher 
MaBnahmen zur vorbeugenden Unkrautbekampfung mit 
einschlieBen. Ohne eine effektive Minderung des Un
krautdrucks, z. B. durch Fruchtfolge, wendende Boden
bearbeitung oder Verzicht auf fruhe Aussaattermine bei 
Wintergetreide, !asst sich das Resistenzrisiko langfristig 
nicht reduzieren. 

Als ,,Worst-case-Situation" kann die Behandlung auf un
bewachsenem Boden erfolgen, danach erfolgt eine 
Einsaat der empfindlichsten Kulturen zu verschiedenen 
Zeitpunkten. 

PrUfmethode zum Nachbauverhalten von 

Herbiziden 

Auf Betriebsflachen des Versuchsgutes in Sickte wird in 
einem Versuchsansatz uberpruft, inwieweit anhand sol
cher ,,Carry-over-Versuche" eine Bewertung vorgenom
men werden kann, ob Schaden an potenziellen Nach
baukulturen noch im akzeptablen Bereich liegen oder ob 
die Schaden in der Praxis eine Umbruchentscheidung 
nach sich ziehen wurden. An zwei Standorten (schwerer 
und leichter Boden) werden in zwei Teilversuchen 
(Herbst- und Fruhjahrsapplikation) in einer Streifenan
lage mehrere Herbizidvarianten bewertet. Quer zur Appli
kationsrichtung der Herbizide, die mit einer praxis
ublichen Pflanzenschutzspritze (12 m Arbeitbreite) ausge
bracht werden, erfolgt zu mehreren Terminen die Einsaat 
von Zuckerruben und WeiBem Senf mit einer 3-m-Drill
kombination. Im Anschluss an jeden .A.ussaattermir erf'ol
gen mehrere Bonituren. 

Aus der EPPO-Richtlinie 1/207 ,,Einfluss auf Folgekul
turen" geht hervor, dass eine Prufung der Phytotoxizitat 
von Herbiziden auf Folgekulturen im Freiland durch
zufuhren ist, wenn der Wirkstoff eine herbizide Wirkung 
im Boden zeigt und beim Anbau einer empfindlichen Kul
tur die Wirkstoffkonzentration im Boden Schaden an der 
Folgekultur erwarten lasst. Umfang und Art der durch
zufuhrenden Freilandversuche hangen vom Verhalten 
und Verbleib des Wirkstoffes im Boden sowie von seiner 
biologischen Aktivitat ab. Nachbauversuche sollten als 
Versuchsserie in verschiedenen Anbauperioden angelegt 
werden, wobei die Vielfalt der Boden, auf denen das 
Herbizid angewendet werden soil, abgedeckt sein muss. 

Erste Ergebnisse dokumentieren, dass fur derartige 
Versuche nur Boden bzw. Standorte ausgesucht werden 
sollten, die weniger gunstige Bedingungen fur einen 
Wirkstoffabbau aufweisen. So konnten an dem Standort 
mit schwerem Boden nach einer Herbstapplikation von 
25 g/ha MONITOR und von 100 g/ha BRAZZOS weder 
bei Zuckerruben noch bei WeiBem Senf Schaden nach 
dem ersten Aussaattermin (5 Tage nach Applikation) 
bonitiert werden. 
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Institut 

fiir integrierten Pflanzenschutz 

Im Institut fur integrierten Pflanzenschutz in Kleinmach
now wird das Konzept des integrierten Pflanzenschutzes 
in Richtung auf eine erhbhte Umweltvertraglichkeit und 
nachhaltige Landbewirtschaftung weiter entwickelt. 
Durch Nutzung natUrlicher Regelmechanismen, pflanzen
baulicher MaBnahmen und neuer Mbglichkeiten der 
Schadensabwehr wird die Sicherung gesunder Pflan
zenbestande bei Reduzierung der Anwendung von 
chemischen Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige 
MaB angestrebt. Neben der systematischen Erfassung 
des Wissensstandes steht die Erforschung und Erprobung 
von Bausteinen des integrierten Pflanzenschutzes im 
Vordergrund, die gemeinsam mit anderen Instituten der 
Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 
zu Pflanzenschutzkonzepten zusammengefuhrt werden .. 
Die Aufgaben des Instituts sind auch in internationale 
Aktivitaten eingebunden. Fachkollegen aus der EU und 
anderen europaischen Landern sowie aus afrikanischen 
Landern und aus Australien weilten zu Forschungsaufent
halten oder zum Informationsaustausch im Institut. 
Wissenschaftler des Instituts besuchten Partnereinrich
tungen in der EU und in Asien. 

Das Institut wirkt mit am Genehmigungsverfahren zum 
SchlieBen von BekampfungslUcken gemaB §§ 18, 18a 
Pflanzenschutzgesetz (PflSchG). Es ist auch in das 
Antragsverfahren einschlieBlich der Listenfuhrung und 
PrUfung von Pflanzenstarkungsmitteln gemaB §§ 31, 31a, 
31b PflSchG involviert und nimmt die Risikobewertung fur 
den Zielbereich Pflanze wahr. Im Institut werden durch 
freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung die Risiken 
des Anbaus von gentechnisch veranderten Kulturpflanzen 
fUr die Nachhaltigkeit der Landnutzung und den inte
grierten Pflanzenschutz untersucht. 

Besondere BemUhungen waren im Berichtsjahr auf kon
zeptionelle Arbeiten gerichtet. Das Institut beteiligte sich 
maBgeblich an der Oberarbeitung der Grundsatze fur die 
Durchfuhrung der guten fachlichen Praxis im Pflanzen
schutz. Die Arbeiten werden 2005 im Bundesanzeiger 
verbffentlicht. Das Institut war auBerdem in die 
Vorbereitung und Formulierung des Reduktionspro
gramms chemischer Pflanzenschutz involviert, das Frau 
Bundesministerin KONAST am 29. Oktober 2004 der 
Offentlichkeit vorstellte. Die Geschaftsstelle des fur das 
Programm gebildeten Beirates wurde im Jahre 2003 am 
Institut fur integrierten Pflanzenschutz eingerichtet. Nach 
der Publikation des Reduktionsprogramms wurden die 
aktuellen Arbeiten am Institut noch starker auf die darin 
enthaltenen Anforderungen ausgerichtet. 

Zur weiteren Entwicklung des ,,Leitbildes integrierter 
Pflanzenschutz" wurden auf dem Versuchsfeld Dahnsdorf 
komplexe Langzeitversuche und Untersuchungen in 
Praxisbetrieben durchgefuhrt. Besonderes Augenmerk 
wurde auf die Auswirkungen einer reduzierten Pflanzen
schutzintensitat und die Bestimmung des notwendigen 
MaBes bei der Anwendung chemischer Pflanzen
schutzmittel gerichtet. Der bereits im Jahre 1995 ange
legte Strategieversuch auf dem Versuchsfeld Dahnsdorf 

umfasst die Bewirtschaftungsmodelle Marktfruchtbau, 
Futterbau und Okologischer Landbau und erlaubt eine 
ganzheitliche Bewertung aus der Sicht des Pflanzen
schutzes. Die Untersuchungen liefern auch Erkenntnisse 
Uber die Ressourceneffizienz von PflanzenschutzmaB
nahmen, bei denen die Energieeffizienz und die Effizienz 
der StickstoffdUngung als Kriterien fur die Umwelt
vertraglichkeit und Nachhaltigkeit der Pflanzenproduk
tion dienen. 

Der Pflanzenschutz im Okologischen Landbau hat sich als 
ein eigenstandiger Arbeitsschwerpunkt etabliert. Die 
experimentellen Arbeiten konzentrieren sich vorrangig 
auf Untersuchungen zu Pflanzenschutz- und Pflanzen
starkungsmitteln sowie alternative Verfahren der Saat
gutbehandlung, deren Anwendung im okologischen 
Anbau zulassig ist. DarUber hinaus wurden im Rahmen 
eines Forschungsverbundes auch alle anderen Fragen des 
Pflanzenschutzes behandelt. Ein breites Internetangebot 
bietet neben Informationen Uber alle Bereiche des 
Pflanzenschutzes im Okologischen Landbau ein Forum fur 
den Informationsaustausch, an dem auch die einschlagi
gen Forschungseinrichtungen aus bsterreich und der 
Schweiz beteiligt sind. 

Ein bereits 1996 angelegter Versuch mit gentechnisch 
verandertem herbizidresistenten Raps und Mais dient der 
Bewertung langerfristiger Auswirkungen aus der Sicht 
des Pflanzenschutzes. Dabei standen zunachst das 
Unkrautmanagement und langfristige Auswirkungen auf 
die Diversitat der Ackerbegleitflora im Vordergrund. 
Zwischenzeitlich wurden im Rahmen von Drittmittelpro
jekten auch Begle!tuntersuchungen zu agrarbkologischen 
und sicherheitsrelevanten Aspekten durchgefuhrt. Im 
Mittelpunkt hierbei standen Erhebungen zur Auskreuzung 
des transgenen Rapses in konventionellen Raps. Weiter
hin wurden dreijahrige Untersuchungen zu den Grund
lagen des Resistenzmanagements beim Anbau von Bt
Mais abgeschlossen. Die Untersuchungen im Rahmen 
einer im Jahre 2000 begonnenen Feldstudie zu den bkol
ogischen Auswirkungen des Anbaus von Bt-Mais im 
Oderbruch wurden fortgefuhrt. 

Langzeitversuche zum notwendigen MaB bei der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und den 
Auswirkungen einer Verminderung der Pflan
zenschutzintensitat 

Auf dem Versuchsfeld Dahnsdorf wurde im Herbst 1995 
ein Strategievergleich zum umweltvertraglichen Pflan
zenschutz angelegt, der durch zwei Intensitatsstufen der 
Pflanzenschutzmittelanwendung (situationsbezogen = 
100 % und 50 % der situationsbezogenen Aufwand
menge) gekennzeichnet ist. Dieser und ein weiterer, im 
Herbst 2002 begonnener Versuch dienen in erster Linie 
der Ermittlung des notwendigen MaBes bei der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Sinne der 
Zielstellung des Reduktionsprogramms chemischer 
Pflanzenschutz. 



Der Standort Dahnsdorf ist reprasentativ fur etwa ein 
Drittel der Ackerflache der neuen Bundeslander 
(46 Bodenpunkte, mittlere jahrliche Niederschlagsmenge 
536 mm, mittlere Jahresdurchschnittstemperatur 8,4 °C). 
Die nunmehr neunjahrigen Untersuchungen erlauben 
erste Aussagen zu Langzeiteffekten bzw. saisonunabhan
gigen Tendenzen. Der durch eine situationsbedingte Her
bizidauswahl und -dosierung verhinderte unkrautbeding
te Ertragsverlust fuhrte im Mittel der letzten drei Jahre zu 
behandlungskostenfreien Mehrerlosen von ea. 180 €/ha 
in Winterweizen, ea. 130 €/ha in Wintergerste und ea. 
30 €/ha im konkurrenzstarken Winterroggen. Hinzu kom
men weitere Vorteilswirkungen, wie die Qualitatsver
besserung (unter feuchten Erntebedingungen geringere 
Kornfeuchtigkeit, geringerer Schwarzbesatz, erhohtes 
Tausendkorngewicht und erhohter EiweiBgehalt) und 
eine bessere Beerntbarkeit. Eine Halbierung der situa
tionsbezogenen Herbiziddosis war in der ersten Frucht
folgerotation, insbesondere durch die geringeren Herbi
zidkosten, in wirtschaftlicher Hinsicht besser oder min
destens gleichwertig. Infolge der allmahlich zunehmen
den Verunkrautung und den Kosten fur ein zweifaches 
Striegeln zur Verminderung des Wirkungsverlustes der 
halbierten Herbizidaufwandmenge lagen die behand
lungskostenfreien Mehrertrage im Mittel des siebten bis 
neunten Jahres im Weizen um ea. 80 €/ha und in der 
Gerste um ea. 50 €/ha niedriger als bei der situationsbe
zogenen Herbiziddosierung. Im konkurrenzstarken 
Roggen, der nicht gestriegelt wurde, hatte die Halbierung 
der Herbizidaufwandmenge selbst im neunten Versuchs
jahr keine wirtschaftlichen Nachteile. Bei geringer 
Verunkrautung und leicht zu bekarnpfenden Unkrautarten 
kann offensichtlich auf Standorten mit ahnlichen Boden
und Klimabedingungen Ober einen Zeitraum von bis zu 
sechs Jahren im Wintergetreide mit Herbizidaufwand
mengen gearbeitet werden, die deutlich unter der zuge
lassenen Aufwandmenge liegen. Eine schematische 
Anwendung halbierter Aufwandmengen Ober langere 
Zeitraume fuhrt aber infolge der Forderung der jeweilig 
schwer zu bekampfenden Unkrautarten zur Abnahme der 
Wirtschaftlichkeit und ist somit nicht nachhaltig. So nahm 
die Verunkrautung mit Windhalm (Apera spica-vent1) zu. 
Zur Vermeidung einer solchen Entwicklung ware zurOck
blickend betrachtet in etwa einem Drittel der Falle eine 
Nachbehandlung mit einer halbierten Herbizidaufwand
menge erforderlich gewesen. 

Hinsichtlich der Fungizidanwendung gegen Blattkrankhei
ten im Getreide waren Langzeiteffekte nicht feststellbar. 
Der Wirkungsgrad der situationsbezogenen und der hal
bierten Fungizidaufwandmenge gegen die wichtigsten zu 
bekampfenden Krankheiten unterschied sich nicht sig
nifikant. Im Winterroggen war die Fungizidanwendung 
gegen Puccinia recondita im Durchschnitt der Jahre 
wirtschaftlich vertretbar. Insbesondere die beiden gegen 
die Krankheit anfalligen Hybridsorten 'Esprit' und 'Avanti' 
wiesen in vier der neun Jahre einen starken Befall auf. 
Unter derartigen Bedingungen war die Halbierung der 
Fungizidintensitat mit einer deutlichen Abnahme des 
behandlungskostenfreien Mehrerloses verbunden. Im 
Gegensatz dazu war im Jahr 2004 mit geringem Befall die 
Anwendung der situationsbezogenen Fungizidaufwand
menge unwirtschaftlich. 

In der Wintergerste wurden mit dem Anbau Drechslera 

teres anfalliger Sorten, insbesondere 'Candesse', ahnliche 
Ergebnisse wie im Winterroggen erzielt. Auch hier erwies 
sich die Fungizidanwendung nur in Jahren mit starkem 
Befall als wirtschaftlich. Bei starkerem Befall, wie bei
spielsweise 2004, war die Wirtschaftlichkeit der halbier
ten Fungizidaufwandmenge im Vergleich zur situations
bezogenen gleich oder geringer. Bei mittlerem Befall bzw. 
in Trockenjahren fuhrte die Fungizidanwendung zu oko
nomischen Verlusten. 

Langzeitversuch auf dem Versuchsfeld Dahnsdorf 
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Mit der an die Standortbedingungen gut angepassten 
Winterweizensorte 'Pegassos' wird seit 1997 eine Sorte 
mit sehr guten Resistenzeigenschaften angebaut. Star
kerer Septoria-Befall trat nur in zwei der neun Jahre auf. 
In Trockenjahren (2000 und 2003) konnte auf eine 
Fungizidanwendung vollig verzichtet werden. Die Wirt
schaftlichkeit der Krankheitsbekampfung war infolge der 
Sortenresistenz gering. Bei einem nur wenig i..iber dem 
Schwellenwert liegenden Befall mit Septoria-Arten fi..ihrte 
die Fungizidanwendung in beiden Varianten zu wirt
schaftlichen Verlusten, bei mittlerem bis starkem Befall 
war die halbierte Fungizidaufwandmenge wirtschaftlich 
gi..instiger. Dies zeigt, dass bei Sorten mit sehr guten 
Resistenzeigenschaften auch in Jahren mit starkerem 
Befall eine verminderte Intensitat der Fungizidanwen
dung ausreichen kann. Zusammenfassend lasst sich fest
stellen, dass eine Fungizidanwendung nur in Jahren mit 
starkem Befallsdruck und fi..ir die Ertragsbildung gi..insti
gen Witterungsbedingungen wirtschaftlich war. 

Im Jahre 2002 wurde eine Praxisstudie zu den Aus
wirkungen einer um 50 % reduzierten Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln in einem Betrieb bei Magdeburg 
(Magdeburger Borde) eingeleitet. Die Studie soil sich im 
Rahmen einer Fruchtfolge i..iber sechs Jahre erstrecken. 
Dabei werden auf drei Feldern je zur Halfte die Pflanzen
schutzmaBnahmen nach guter fachlicher Praxis und mit 
50%iger Reduzierung, gemessen am Behandlungsindex 
der 100 %-Variante, durchgefi..ihrt. Die Untersuchungen 
wurden im Jahre 2004 intensiviert und umfassen zahlrei
che Befallsermittlungen sowie okologische und oko
nomische Analysen. Die Ergebnisse !assen neue Erkennt
nisse zum notwendigen MaB bei der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln in Marktfruchtbetrieben auf Lbss
standorten erwarten. AuBerdem werden seit 1996 Unter
suchungen zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in 
drei Praxisbetrieben durchgefi..ihrt, die nunmehr umfas
send ausgewertet wurden. Dabei wurde insbesondere die 
Variation des Behandlungsindexes i..iber die Jahre fi..ir jede 
Kultur analysiert. SchlieBlich wurden in der retroperspek
tiven Analyse Einsparungspotenziale identifiziert. 

Wirkung einer nichtchemischen 
Saatgutbehandlung 

Die bisherigen Ergebnisse sowohl der Parzellenversuche 
als auch der Praxisstudien zeigen, dass das notwendige 
MaB der Pflanzenschutzmittelanwendungen haufig 
niedriger lag als die situationsbezogene Anwendung nach 
guter fachlicher Praxis. Die Untersuchungen zeigen, dass 
bei einem Schaderregerauftreten im Schwellenwertbe
reich halbierte Aufwandmengen von Herbiziden, Fungizi
den und Insektiziden oft wirtschaftlicher sind als die zu
gelassenen Aufwandmengen. 

Saatgutbehandlung mit alternativen Verfahren 

Einen weiteren Forschungsschwerpunkt im Institut fi..ir 
integrierten Pflanzenschutz stellt die Entwicklung und 
Oberpri..ifung alternativer Methoden der Saatgutbehand
lung gegen samenbi..irtige Pathogene dar. Von besonde
rer Relevanz sind diese Arbeiten fi..ir den Okologischen 
Landbau, da nach dem Ende der Obergangsregelung seit 
dem 1. Januar 2004 im Okologischen Landbau nur aus 
okologischem Anbau stammendes Saatgut verwendet 
werden darf. Entsprechend den Grundsatzen des Okolo
gischen Landbaus, auf die Anwendung chemisch-syn
thetischer Mittel zu verzichten, werden alternative, d. h. 
physikalische und biologische Verfahren der Saatgut
behandlung, untersucht und hinsichtlich ihrer Wirksam
keit und Anwendbarkeit charakterisiert. 

Neben den direkten BekampfungsmaBnahmen wurden 
weitere, fi..ir die Entscheidungsfindung zur direkten 
Bekampfung wichtige Faktoren, wie Sortenanfalligkeit 
und Befallstoleranzgrenzen, in die Untersuchungen ein
bezogen. Diese Arbeiten konzentrierten sich zunachst auf 
die im okologischen Getreidebau wichtigste Krankheit, 
den Weizensteinbrand. Mit unterschiedlich Steinbrand 
anfalligen Winterweizensorten, mehreren Infektions
stufen (Minimum 20, Maximum 5.000 Sporen / Korn) und 
Saatgutbehandlungsvarianten wurden Klimakammer
und Feldversuche i..iber zwei Versuchsjahre an fi..inf 
Standorten durchgefi..ihrt. Vorlaufige Schwellenwerte und 
damit Empfehlungen zur Behandlung von Steinbrand 
befallenem Weizen konnten auf der Grundlage der 

Heir.,wasserbehande!t 
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Ergebnisse sortenabhangig abgefeitet werden. Bei anfal
ligen Sorten ist bereits bei einer sehr geringen Belastung 
von 5 bis 10 Sporen / Korn an alien Standorten eine Be
handlung durchzufuhren. Aus den Ergebnissen geht auch 
hervor, dass offensichtlich unterschiedlich stark fUr Stein
brand gefahrdete Standorte existieren. Als ein wirksames 
Mittel zur Regulierung von Steinbrand erwies sich das 
PFlanzenstarkungsmittel TILLECUR. 

In die Untersuchungen wurden auch physikalische Ver
fahren einbezogen, sowohl klassische Verfahren der 
Nutzung von Warme in Kombination mit Feuchtigkeit 
(HeiBwasser, HeiBluft) als auch das Verfahren der 
Elektronenbehandlung. Wahrend bei der HeiBwasserbe
handlung bisher weitgehend auf einfache Losungen wie 
das Tauchen im umgerUsteten Kessel zurUckgegriffen 
wird, wurden fur die FeuchtheiBluftbehandlung spezielle 
Apparaturen entwickelt, mit denen unter Nutzung von 
Sensor- und Computertechnologie die Prazision bei der 
Kontrolle von Temperatur, Behandlungszeit ,md relativer 
Luftfeuchtigkeit erhoht wird. FUr Getreidesaatgut wurde 
eine entsprechende Anlage etabliert. In einem For
schungsprojekt wurde die Wirksamkeit dieser neuen 
Technologie insbesondere an GemUsearten untersucht, 
die aufgrund ihrer Besonderheiten (schleimbildend, stark 
quellend) fur die HeiBwasserbehandlung ungeeignet sind 
(Basilikum, Bohne, Gartenkresse, Radies, Spinat, Wilde 
Rauke). Starker Befall von Kressesaatgut mit Alternaria 
brassicae konnte durch Behandlungen im Temperatur
bereich von 70 bis 85 °C, Behandlungszeiten von 20 bis 
30 min, mit und ohne Wasserzugabe, signifikant reduziert 
werden. 

Bei den biologischen Verfahren konzentrierten sich die 
Arbeiten auf PFlanzenstarkungsmittel (pflanzliche Pro
dukte, mikrobielle Mittel). Diese Mittel sind gelistet, so 
dass bei positiven Ergebnissen eine sofortige Umsetzung 
in die Praxis moglich ist. Biologische Pflanzenschutzmittel 
sind fur das Anwendungsgebiet bisher nicht zugelassen. 

In einem weiteren Forschungsprojekt wird die Anwend
barkeit aller genannten Verfahren an Saatgut der wichtig
sten Feld- (Weizen, Roggen, Gerste, Leguminosen) und 
GemUsekulturen (Mohre, Kohl, Bohne, Petersilie, 
Feldsalat) mit relevanten samenbUrtigen Pathogen 
( Tilletia caries, Ustilago spp., Fusarium spp., 
Colletotrichum spp., Alternaria spp., Phoma spp., Septoria 
spp., Peronospora valerianellae, Cercospora beticola, 
Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris) unter
sucht. In einem weiteren Projekt zur Saatgutqualitat im 
okologischen Arznei- und GewUrzpflanzenanbau wird mit
gewirkt. 

ALPS-BBA - Die Online Datenbank fur Alternati
ven zum chemischen Pflanzenschutz 

Die Datenbank verfolgt das Ziel, alternative MaBnahmen 
im Pflanzenschutz bekannt zu machen und so zu einer 
Reduktion der PFlanzenschutzmittelanwendung beizutra
gen. Dies soil durch eine umfassende Information Uber 
Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz im konven
tionellen und integrierten Landbau gelingen. In der 
Datenbank wird das Wissen zu praventiven und direkten 
nichtchemischen PflanzenschutzmaBnahmen zusam
mengetragen. Dabei finden sowohl praktisch bewahrte 

als auch noch in der Forschung und Erprobung befind
liche Methoden und Verfahren BerUcksichtigung. Dyna
mische Webseiten sollen variable Abfragen, z. B. nach 
MaBnahmen fur bestimmte Wirt-Schaderreger-Kombina
tionen bzw. der Art der PflanzenschutzmaBnahme, er
moglichen. Auch kombinierte Abfragen sollen moglich 
sein und ForschungslUcken aufgezeigt werden. Die Suche 
nach Begriffen (Lexikonfunktion) und Literaturquellen 
sowie Links zu anderen Datenbanken, z. B. fur die Diag
nostik, sollen das Informationsangebot erganzen. 

Liickenindikationen im Pflanzenschutz 

Durch intensive BemUhungen des Instituts und aller der 
am Verfahren LUckenindikation beteiligten Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter der BBA ist es gemeinsam mit dem 
Arbeitskreis LUckenindikationen und seinen breit gefa
cherten Unterarbeitskreisen im Jahre 2004 gelungen, fur 
mehr als 400 weitere Anwendungsgebiete Losungen oder 
Teillosungen (mindestens eir. Pflanzenschutzmittel ver
fUgbar) zu schaffen. Das zurUckliegende Jahr war damit 
das bisher erfolgreichste hinsichtlich des SchlieBens von 
LUcken. Im Zeitraum vom 1. November 2003 bis 1. De
zember 2004 wurden insgesamt 68 Pflanzenschutzmittel 
in 398 Anwendungsgebieten nach §§ 18, 18a PflSchG ge
nehmigt (23 Fungizide/Bakterizide in 158 Anwendungs
gebieten, 19 Insektizide/ Akarizide/Molluskizide/Wildab
wehrmittel in 63 Anwendungsgebieten und 27 Herbi
zide/Wachstumsregler in 177 Anwendungsgebieten). Von 
diesen Mitteln konnen sechs mit 28 Anwendungsgebieten 
auch im okologischen Anbau eingesetzt werden. Die 
Zusammenarbeit bei der Losung von LUckenindikations
problemen mit den USA, GroBbritannien und bsterreich 
wurde weiter ausgebaut und durch die EU forciert. 

Pflanzenstarkungsmittel 

Die Aufnahme der Pflanzenstarkungsmittel in eine Liste 
erfolgt durch das Bundesamt fi.ir Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit. Das Bundesamt trifft seine Ent
scheidung gemaB § 31a Abs. 1 Nr. 3 PFISchG ,,hinsichtlich 
anderer schadlicher Auswirkungen im Sinne des§ 31 Abs. 
1 Nr. 1 im Benehmen mit der Biologischen Bundesan
stalt". Der BBA obliegt damit vor allem die Risikobewer
tung fUr den Zielbereich, die Pflanze selbst. Zurn Stichtag 
31. Dezember 2004 waren 280 Pflanzenstarkungsmittel
in die Liste aufgenommen.

Im Jahr 2004 wurden durch die BBA 49 Antrage neu be
wertet, 18 Antrage wurden nach zuerst erfolgter 
Ablehnung auf der Grundlage weiterer vorgelegter 
Unterlagen zum zweiten Mai bewertet. FUr 39 Mittel, da
von 13 erst bei der zweiten Bewertung, konnte die Zu
stimmung zur Aufnahme in die Liste erteilt werden. Bei 
fUnf Mitteln wurde unter Vorbehalt zugestimmt, d. h. die 
Aufnahme in die Liste konnte oder kann nach geringen 
Korrekturen oder Beseitigung von Defiziten in den Unter
lagen erfolgen. 23 Antrage wurden abgelehnt, davon fUnf 
auch bei der zweiten Bewertung. HauptgrUnde fUr die 
Ablehnung waren nicht kalkulierbare oder zu erwartende 
Schaden bei der Anwendung, Mangel im Antrag, auf
grund deren eine Bewertung nicht moglich war, sowie 
eine entsprechend der Gesetzesdefinition auszuschlie
Bende Zuordnung zu den Pflanzenstarkungsmitteln . 
Von den positiv bewerteten Mitteln ist die groBte Zahl 
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Anzahl Anwendungs�ebiete 
Genehmigungen nach §§ 18, 
18a Pflanzenschutzgesetz Einsatzgebiet 

aktuell ir. 2-jallrlger Im Antrags- (Stand 10.12.2004) 
genehmigt ,l\ufbrauchfrist verfahren 

Ackerbau/Grunland 163 23 

Forst 16 5 

Gemi.isebau/frisc.:he Kreuter 510 81 

HeH·, Gewtirz·, Te:-ekrallter 139 9 

Hopfen 9 0 

Obst
b

au 63 38 

Tabak 16 10 

Vcrratsschu':l 1 2 

Weinbau 35 1S 

Zierpflanzen/8.aumschulen 107 26 

Summe 1159 209 

organischer Natur und Oberwiegend sowohl zur Erhohung 
der Widerstandsfahigkeit als auch zum Schutz vor nicht
parasitaren Beeintrachtigungen bestimmt. Auch fur 13 
Frischhaltemittel wurde der Aufnahme in die Liste zuge
stimmt. 

Im Rahmen eines vom ,,Bundesprogramm Okologischer 
Landbau" geforderten Projektes wird die BBA bis zum 
Jahr 2007 eine Datenbank Ober Pflanzenstarkungsmittel 
im Internet bereitstellen. Diese Datenbank soil dem 
Praktiker die Auswahl geeigneter Pflanzenstarkungsmittel 
erleichtern. 

Regulierung des Kartoffelkafers im Okologischen 
Landbau 

Auf den nach EU-Okorichtlinien zertifizierten Versuchs
flachen der BBA in Dahnsdorf wurden die dem Okologi
schen Landbau zur VerfOgung stehenden Pflanzen
schutzmittel zur Regulierung des Kartoffelkafers verglei
chend geprOft. Mit Bacillus thuringiensis var. tenebrionis 
(8.t.t.) (NOVODOR FC) und NEEMAZAL-T/S (Neemol) 
konnten bei einmaliger Anwendung gute Bekamp
fungserfolge erzielt werden. Beide Mittel bleiben wenige 
Tage nach der Ausbringung wirksam und kbnnen nur zu 
einem sehr frOhen Zeitpunkt (Massenschlupf der Larven) 
eingesetzt werden. Der optimale Spritzzeitpunkt ist daher 
von besonderer Bedeutung. Kontinuierliche Bestandes
kontrollen auf erste Eiablagen und beginnenden Massen
schlupf der Kartoffelkaferlarven sind unbedingt erforder
lich. Mit der einmaligen Anwendung des Naturpyrethrum-
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Rapsol-Praparates SPRUZIT NEU konnte keine statistisch 
gesicherte Wirkung gegen den Kartoffelkafer erreicht 
werden. Hier muss jedoch beachtet werden, dass der 
Hersteller eine zweimalige Behandlung empfiehlt. Die 
Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass die NOtz
lingspopulation schon bei der einmaligen Anwendung von 
SPRUZIT NEU reduziert wurde. Als Kontakt- und Ner
vengift bietet SPRUZIT NEU im Vergleich zu NOVODOR 
FC und NEEMAZAL-T/S den Vorteil, auch gegen die Kafer 
und alteren Larven (L3, L4) zu wirken und damit zu 
einem spateren Zeitpunkt angewendet werden zu kbn
nen. Fur eine abschlieBende Bewertung sind weitere 
Untersuchungen notwendig. 

Brandenburger Schichtholzhecke - ein oko-fau
nistisches Resiimee nach zehn Jahren 

Das vom Institut im Jahr 1993 gestartete Langzeitprojekt 
,,Brandenburger Schichtholzhecke" wurde im Jahr 2004 
einer bko-faunistischen Bewertung unterzogen. Die 
Hecke wurde als modifizierte Benjeshecke mit zwei paral
lel zueinander verlaufenden GestrOppwallen aus Totholz, 
in die hinein heimische Baume und Straucher einreihig 
gepflanzt wurden, konzipiert. 1994 ist ein mindestens 
5 m breiter Wildkrauterstreifen mit verschiedenen An
saatmischungen und einer SelbstbegrOnungsvariante 
zwischen Feld und Hecke etabliert worden. PflegemaB
nahmen wurden bis auf einen einmaligen Schnitt des 
Wildkrauterstreifens im Oktober 1995 nicht durchgefOhrt. 



Im Saum wurden sieben Vogelarten mit 13 Brutpaaren 
beobachtet (Goldammer, Neuntoter, Steinschmatzer, 
Schafstelze, Dorngrasmucke, Stieglitz, Rotkehlchen). Die 
gezielt angelegten Wildkrauterstreifen sind auch zehn 
Jahre nach ihrer Etablierung durch die Pflanzen der An
saatmischung charakterisiert und unterscheiden sich 
deutlich von der Selbstbegrunung. Neben Rainfarn hat 
sich auch Gemeiner Dost, Wiesen-Flockenblume und 
Moschus-Malve bestandsbildend ausgebreitet. Fur 
Schwebfliegen ist die Nentwig-Mischung aufgrund des 
Blutenreichtums weiterhin am attraktivsten. Demgegen
uber waren die meisten Heuschrecken aufgrund guns
tigerer kleinklimatischer Verhaltnisse (lockerer Bewuchs) 
auf der Variante mit der Selbstbegrunung anzutreffen. 
Insgesamt haben 31 Laufkaferarten, mit Oxysela
phus obscurus und Philorhizus melanocephalus auch typi
sche Waldrandbewohner, die ehemalige Ackerflache als 
Lebensraum angenommen. Zusammenfassend kann fest
gestellt werden, dass sich in kurzer Zeit ein wertvolles, 
strukturreiches Landschaftselement in die Agrarflache 
eingefi.igt hat. Der Dokumentarfilm ,,Die Brandenburger 
Schichtholzhecke" wird weiterhin durch den AID-Verlag 
(Bestell-Nr. 8975) vertrieben und zeigt die Anlage der 
Hecke von 1993 bis 1994. 

Die gentechnisch veranderte Fructan-Kartoffel 
aus der Sicht des Pflanzenschutzes 

Am Max-Planck-Institut fur Molekulare Pflanzenphysio
logie in Potsdam wurden zwei Gene aus der Artischocke, 
Cynara scolymus, in die Kartoffel ubertragen, damit sie 
ebenso wie in der Artischocke den Ballaststoff Inulin, ein 
fur Menschen unverdauliches Kohlenhydrat aus der 
Gruppe der Fructane, produzieren kann. Fructane sind 
dafur bekannt, dass sie die Funktion der Mikroben
gesellschaften im Dickdarm positiv beeinflussen und 
damit u. a. einen Beitrag zur Vorsorge gegen Dickdarm
krebs leisten konnen. Aus der Sicht des Pflanzenschutzes 
wurden Fragen zu den moglichen direkten und indirekten 
Auswirkungen auf die Anfalligkeit der Fructan-Kartoffel 
fur Schadorganismen untersucht. Fur das Konzept des 
integrierten Pflanzenschutzes ware es problematisch, 
wenn der Anbau der Fructan-Kartoffel mit einem hoheren 
Aufwand an chemischem Pflanzenschutz verbunden 
ware. Deshalb wurden auf dem Versuchsfeld der BBA in 
Dahnsdorf von 2001 bis 2004 mehrere Linien der Fruc
tan-Kartoffel sowie im Vergleich dazu die Ausgangssorte 
'Desiree' und weitere konventionelle Sorten angebaut. 

Auffallig war von Beginn an, dass die Fructan-Kartoffel 
einen um etwa 10 cm kurzeren Haupttrieb hat. Damit 
verbunden waren offene, zur Verunkrautung neigende 
Bestande. Andererseits trocknen solche Bestande in den 
Morgenstunden schneller ab; dadurch kann der Infek-

tionsdruck durch Phytophthora infestans vermindert wer
den. Die Fructan-Kartoffel zeigte keine signifikanten 
Unterschiede bezuglich ihrer Anfalligkeit fur den 
Kartoffelkrebs, Synchytrium endobioticum, der Kraut
faule, Phytophthora infestans, sowie den Nemato
denarten Globodera rostochiensis und Meloidogyne 
incognita. 

Die Anfalligkeit der Fructan-Kartoffel fur Phytophthora 

infestans war etwas niedriger, vermutlich aufgrund des 
geringeren Starkegehaltes der Knollen. Umfangreiche 
Feld- und Laboruntersuchungen zeigten, dass der Kar
toffelkafer fur die Ablage der Eier die unveranderte Aus
gangssorte und die konventionellen Vergleichssorten 
bevorzugt. Ursache hierfi.ir konnte der bei der Fructan
Kartoffel beobachtete geringere Besatz an Blatthaaren, 
den so genannten Trichomen, an der Blattunterseite sein. 
Direkte Effekte auf das Wachstum und die Entwicklung 
der Larven oder auf die Fruchtbarkeit der Weibchen 
konnten hingegen ausgeschlossen werden. Zusammen
fassend kann eingeschatzt werden, dass ein Anbau der 
gentechnisch hergestellten Fructan-Kartoffel eine Stei
gerung der Intensitat des chemischen Pflanzenschutzes 
nicht erwarten !asst. 

Die mehrjahrigen Untersuchungen waren Teil eines 
Verbundvorhabens mit sechs Partnern, welches vom 
Bundesministerium fur Bildung und Forschung gefordert 
wurde. 
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Verki.irzung der Haupttrieblange bei der Fructan
Kartoffel als Folge der gentechnischen Veranderung 
(Mittelwert aus den Feldversuchen 2001 bis 2003) 

Typischer Kartoffelbestand der 
Referenzsorte 'Desiree' (links) 
und der Fructan-Kartoffel sechs 
Wochen nach Beginn des 
Auflaufens (2004, Dahnsdorf) 
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Institut 

fi.ir Folgenabschatzung im Pflanzenschutz 

Das Institut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz 
untersucht die komplexen Auswirkungen des Pflanzen
schutzes auf Okologie und Okonomie. Es verarbeitet das 
vorhandene Wissen mit Methoden der Informatik, um 
Nutzen und Risiken von Pflanzenschutzverfahren und 
Pflanzenschutzstrategien abzuschatzen, aus wissen
schaftlicher Sicht zu bewerten und Optionen fur die Zu
kunft zu entwickeln. Das Institut evaluiert die Folgen 
erlassener und geplanter Zulassungsauflagen und ande
rer MaBnahmen der Risikominderung der Pflanzenschutz
mittelanwendungen fur den Naturhaushalt. Es entwickelt 
pflanzenschutzbezogene Indikatoren fUr eine nachhaltige 
Pflanzenproduktion durch Kombination der inharenten 
umweltrelevanten Eigenschaften der Pflanzenschutzmit
tei mit Daten Ober ihre praktische Anwendung und An
wendungsbedingungen einschlieBlich der Effekte auf 
Qualitat und Quantitat der Ernteprodukte. Diese Indi
katoren werden auf internationaler und nationaler Ebene 
sowie auf der Ebene von Naturraumen angewendet. Da
mit leistet das Institut eine unmittelbare politikberatende 
Forschungsarbeit. Es arbeitet in entsprechenden Gremien 
der OECD und in einschlagigen EU-Projekten mit. Zur Lo
sung der Aufgaben werden im Institut verschiedene 
mathematische Modelle erschlossen und erarbeitet. Die 
Technologie ,,Geografische Informationssysteme" (GIS) 
findet im Institut eine breite Anwendung. Neben der Fol
genabschatzung werden die Methoden der Informations
technologie auch zur Erarbeitung und Validierung von 
Elementen des integrierten Pflanzenschutzes genutzt, um 
damit das Leitbild des integrierten Pflanzenschutzes fort 
zu entwickeln und seine praktische Umsetzung zu unter
stutzen. Im begrenzten Umfang wird die komplexe theo
retische und wissensintegrierende Aufgabenstellung 
durch eigene experimentelle Arbeiten im Freiland 
erganzt. 

Einen Schwerpunkt angewandter Forschung des Insti
tutes bildeten im Berichtsjahr die Arbeiten mit dem 
Umweltrisiko-Bewertungsmodell SYNOPS sowie die damit 
im Zusammenhang stehende Entwicklung von Umwelt
Risikoindikatoren auf nationaler und europaischer Ebene. 
So wurde im Herbst 2004 das Projekt ENRISK 
(Environmental Risk Assessment for European Agricul
ture), an dem zwtilf europaische Partner beteiligt waren, 
mit einem umfangreichen Forschungsreport und einem 
Abschlussworkshop erfolgreich zu Ende gefuhrt. Dern In
stitut oblag in diesem Projekt die Bearbeitung des Teil
indikators ,,Pflanzenschutzmitteleinsatz", wofur das Be
wertungsmodell SYNOPS sowohl im gesamteuropaischen 
MaBstab als auch fur Fallstudien in einer spanischen und 
einer deutschen Region eingesetzt wurde. Parallel zum 
Abschluss des ENRISK-Projektes wurde mit den Arbeiten 
an einem neuen spezifischen Forschungsprojekt der EU 
begonnen. Unter dem Acronym HAIR (HArmonised envi
ronmental Indicators for pesticide Risk) entwickeln hier 
Partner aus 17 europaischen Forschungseinrichtungen 
ein integriertes anwendungsfreundliches Software Tool, 
in dem ein System von harmonisierten Risikoindikatoren 
der Bereiche Terrestrik, Aquatik, Grundwasser, Verbrau
cher und Anwender implementiert ist. Parallel zu den 

eigentlichen Indikatoren wird eine konsistente Datenbank 
aufgebaut, um die Indikatoren in den verschiedenen EU
Mitgliedsstaaten anwenden zu kbnnen, wobei deren un
terschiedliche Datenlage Berucksichtigung findet. Das 
Institut koordiniert im Rahmen des Projektes das Work
package ,,Aquatic Indicators". Auf der nationalen Ebene 
wurde in Zusammenarbeit mit der Bundesforschungs
anstalt fur Landwirtschaft im Auftrag des Statistischen 
Bundesamtes der Indikator SYNOPS fur das ,,Berichts
modul Landwirtschaft und Umwelt" angewendet und ein 
entsprechender Bericht erstellt. Das Bewertungsmodell 
selbst wurde 2004 rechentechnisch wesentlich verbessert 
und fur eine detaillierte regionale Verknupfung mit den 
Ergebnissen der NEPTUN-Erhebung in Verbindung mit 
GIS-Methoden vorbereitet. 

Als ein weiterer Schwerpunkt wurde das Projekt NEPTUN 
(Netzwerk zur Erhebung des tatsachlichen Pflanzen
schutzmitteleinsatzes in den Naturraumen Deutschlands) 
weitergefuhrt. Im Jahre 2004 konnten die Erhebungen 
aus dem Teilvorhaben NEPTUN 2003 (Weinbau) ausge
wertet und nach detaillierter Diskussion mit den NEPTUN
Beauftragten der Bundeslander vertiffentlicht werden. 
Die Ergebnisse sind in den ,,Berichten aus der Biologi
schen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft", Heft 
124 dargestellt. Eine besonders groBe Anstrengung 
erforderte die kurzfristige Organisation der ersten Wie
derholungserhebung im Obstbau. Durch intensive Zu
sammenarbeit mit dem Bundesausschuss Obst und Ge
muse, Fachgruppe Obstbau, gelang es, ea. 1.100 Daten
satze zu akquirieren, in denen jeweils alle Pflanzen
schutzmaBnahmen einer Bewirtschaftungseinheit fur die 
Anbauperiode 2003/2004 luckenlos dokumentiert sind. 
Die Ergebnisse werden im Jahre 2005 analysiert und 
entsprechend vertiffentlicht. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildeten die GIS-Arbeiten 
im Institut. Mit der Umstellung des Geodatenmanage
ments von einem File basierten System zum Relationalen 
Datenbankmanagementsystem (RDBMS) Oracle 9 in 
Kombination mit ArcSDE konnten Ablaufe entwickelt wer
den, die den Prozess der Datenaktualisierung stark opti
mieren. Durch die gute Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt fur Kartographie und Geodasie (BKG) konn
ten nicht nur die Daten sondern auch die gesamte 
Datenbankstruktur des BKG ubernommen werden. Die 
Umstellung des Geodatenmanagements ist insgesamt 
dennoch mit erheblichem Aufwand verbunden, da alle 
vorhandenen GIS-Applikationen auf den neuen Geo
datenzugriff umgestellt werden mussen. Fur die automa
tisierte Erstellung von Expositionspotenzial-Karten wurde 
eine Software entwickelt. Fur die Bundeslander Nord
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thuringen und Hessen 
liegen diese Karten vor. GroBe Anstrengungen erforderte 
die Neufassung des Verzeichnisses der regionalisierten 
Kleinstrukturen auf Gemeindebasis, die am 29. Juli 2004 
im Bundesanzeiger vertiffentlicht wurde. Dabei sind erst
malig im erheblichen Umfang zusatzlich von den Landern 
erhobene Oaten uber nicht intensiv genutzte Flachen, 
insbesondere extensives Grunland, einbezogen worden. 



Diese Flache aus 11.800 Einzelangaben betrug ea. 
500.000 ha. 

GIS-gestiitzte Expositionsabschatzung von Pflan
zenschutzmitteln in Oberflachengewassern am 
Beispiel des Obstanbaugebietes am Bodensee 

Zur wissenschaftlichen Folgenabschatzung von Ausnah
meregelungen bei der Anwendung von Pflanzenschutz
mitteln im Obstanbaugebiet am Bodensee wurde eine 
Risikoabschatzung des Abdrift-Eintrages mit Hilfe proba
bilistischer Methoden durchgefi.ihrt. Das Anbaugebiet ist 
dadurch gekennzeichnet, dass vielfach eine hohe Dichte 
zwischen Produktionsflachen und Gewassern besteht. 
375 ha der insgesamt 7.900 ha groBen Obstanbauflache 
befinden sich in einer Entfernung von weniger als 20 m 
zu einem Gewasser. Bei Einhaltung der Anwendungsbe
stimmungen wi.irde auf diesen gewassernahen Flachen 
der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel nur sehr ein
geschrankt moglich sein und in Fofge dessen die not
wendige Vermarktungsqualitat der Produkte nicht mehr 
gewahrleistet werden. Der durch eine Wirtschaftlichkeits
betrachtung ermittelte Verlust fur die betroffenen 
Obstbauern am Bodensee beliefe sich auf ea. 6,3 Miiiio
nen Euro. Nach Auffassung der verantwortlichen Behar
den erforderte diese Situation eine besondere Regelung 
zum Pflanzenschutzmitteleinsatz, die einerseits den zu 
befurchtenden wirtschaftlichen Ausfallen, andererseits 
den Belangen der Umwelt Rechnung tragt. Die zu ent
wickelnde Methode sollte am Beispiel des Obstanbau
gebietes Bodensee erprobt und bei Bedarf in anderen 
Gebieten Deutschlands angewendet werden konnen. 

In einem ersten Schritt wurde die Abgrenzung des Ge
bietes vorgenommen, in dem aufgrund einer hohen Ge
wasserdichte, verbunden mit einer intensiven land
wirtschaftlichen Nutzung, ein erhohtes Risiko fur Ge
wasserorganismen zu erwarten ist. Fur jede Obstbau
flache wurde mittels GIS und detaillierter amtlicher 
Geodaten die Uferlange der Gewasser ermittelt, die sich 
in Nachbarschaft von 20 m befinden. Der Quotient aus 
Uferlange und der GroBe der landwirtschaftlichen Flache 
ergibt eine normierte Kennzahl, die als Gewasserindex 
jede Obstbauflache beschreibt. Im weiteren Verlauf der 
Geodatenanalyse wurde das Untersuchungsgebiet in 
Rastern von jeweils 50 x 50 m einem entsprechenden 
Index zugeordnet. Mittels einer Fokalfunktion wurde fur 
jede dieser Rasterzellen der gleitende Mittelwert des Ge
wasserindexes in einem Umkreis von 5 km Durchmesser 
berechnet und eine Rasterdatei, welche die Dichte von 
Gewassern an landwirtschaftlichen Flachen widerspiegelt, 
erstellt. Fur die Abgrenzung des Gebietes wurden ab
schlieBend Isolinien des mittleren Gewasserindex ge
bildet. Die auBere Grenzlinie fur das Sondergebiet bildete 
die Isolinie der 1 m Uferlange je Hektar. 

In einem weiteren Schritt wurden alle Liniengewasser in 
Gewasserabschnitte von 10 m Lange eingeteilt und in 
acht Hauptwindrichtungen ein Strahl von 175 m Lange 
erzeugt. Fur jeden Strahl, der auf eine landwirtschaftliche 
Flache trifft, wurde die Pflanzenschutzmittelkonzentration 
im jeweiligen Gewasserabschnitt auf der Grundlage der 
BBA-Abdrift-Eckwerte bei einer Aufwandmenge von 
1 kg/ha berechnet. Der Gewasserabstand ergibt sich aus 
dem Schnittpunkt des Strahls mit der landwirtschaftlichen 

Mittlere Gewasserdichte an 
Obstflachen fur das 
Untersuchungsgebiet 
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Flache. Unter BerUcksichtigung des Gewassertyps (natUr
liches Gewasser oder Graben) wurde eine Gewassertiefe 
abgeleitet und die zu erwartende Konzentration, Predic
ted Environmental Concentration (PEC), fUr jeden 
Gewasserabschnitt berechnet. Bei natUrlichen FlieBge
wassern wurden die PEC-Werte mit dem Faktor 0,1 mul
tipliziert, um dem hbheren Wasseraustausch und der 
damit verbundenen VerdUnnung Rechnung zu tragen. 

NEPTUN 2003 - Erhebung zur Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln im Weinbau 

Im Berichtsjahr erfolgte die Auswertung der im Jahr 2003 
durchgefUhrten Stichprobenerhebung zur tatsachlichen 
pfianzenschutzmittelanwendung im Weinbau. Insgesamt 
wurden in 232 Stichprobeneinheiten 4.492 MaBnahmen 
( = Anzahl Datensatze) bezUglich der Pflanzenschutzmit
telanwendungen erfasst. An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass einige Datensatze nur fUr die Berech
nung der Kennziffern fUr Deutschland genutzt werden 
konnten, weil die Anzahl der Datensatze rnr eine regio
nale Auswertung zu gering war. Analog zu den vorherigen 
NEPTUN-Projekten stand wiederum die Ermittlung der 
Kennzahlen ,,Behandlungshaufigkeit" und ,,Behandlungs
index" im Vordergrund. AuBerdem wurde fUr die Wirk
stoffgruppen Herbizide, Insektizide und Fungizide ein 
Ranking fUr die eingesetzten Wirkstoffe erstellt. Dabei ist 
zu beachten, dass in den Anbaugebieten Ahr und Mittel
rhein keine Herbizidanwendungen und in den Anbau
gebieten Mittelrhein und Elbtal keine Insektizidapplika
tionen dokumentiert wurden. Am Mittelrhein wurden 
keine Insektizide angewendet, hier kamen Pheromone 
zum Einsatz. 

Die unterschiedlichen Behandlungsindices der Anbauge
biete beruhen vorwiegend auf unterschiedlichen klimati
schen Gegebenheiten und dem unterschiedlichen Auftre
ten von Krankheiten und Schadlingen. Zu beachten ist 
auch, dass in den einzelnen Anbaugebieten der Anteil der 
an der Erhebung beteiligten Betriebe mit verschiedenen 
Produktionszielen (Traubenerzeugung, Fassweinerzeu
gung, Flaschenwein in Selbstvermarktung) variiert. 

Wirkstoff 

Folpet 

Schwefel 

Quinoxyfen 

Fenarimol 

Penconazol 

Dimethomorph 

Metalaxyl-M 

Metlram 

Fludioxonil 

Cyprodinil 

Spiroxamine 

Trifloxystrobm 

Tclylfluanid 

IprovaHcarb 

Dithianon 

Kresoxim-methyl 

Cymoxanil 

Pyrimethanil 

Myclobutanil 

Fluquinconazol 

Famoxadone 

Kupferoxychlorid 

Fenhexamid 

Anteil an Mittelgruppe [%] 

13,76 

13,34 

8,81 

8,81 

5,93 

5,71 

3,91 

3,81 

3,30 

3,30 

3,30 

2,95 

2,82 

2,55 

2,29 

2,28 

2,03 

1,48 

1,47 

1,45 

1,28 

1,25 

1,08 

Weitere Wirkstoffe wurden eingesetzt (Anteile < 1,0 %). 

Wirkstoffranking der in Deutschland angewendeten 
Fungizide im Weinbau, 2003 
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Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im 
We1nbau Deutsche Weinanbaugebiete 



Anbaugebiet Anzahl der Behandlungs-
Betriebe index 

Baden 11 8,84 

Wurttemberg 32 8,95 

Rheingau 13 8,15 

Ahr l 9,00 

Mittelrhein 10 5,93 

Mosel�saar··Ruwer 29 8,58 

Nahe 23 8,37 

Pfa!z 39 9,20 

Rheinhessen 38 6,68 

Elbtal 22 6,58 

Saale-Unstrut 12 7t67 

Deutschland 232 8,04 

Den in den NEPTUN-Projekten erhobenen Daten kommt 
sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus politischer 
Sicht groBe Bedeutung zu. Die Fortfi..ihrung dieser Erhe
bungen ist deshalb auch ein zentraler Bestandteil des 
,,Reduktionsprogramms chemischer Pflanzenschutz" der 
Bundesregierung. Unter der Voraussetzung der Zustim
mung der Bundeslander ist geplant, die Erhebung fur die 
Hauptfruchtarten fortzufuhren. 

Technische Realisierung der Oniine-Datenbank 
,.Alternativen zum chemischen pflanzenschutz im 
konventionellen und integrierten Landbau 
(ALPS)" 

Die Online-Datenbank ,,Alternativen zum chemischen 
Pflanzenschutz im konventionellen und integrierten Land
bau (ALPS)" ist ein gemeinsames Projekt des Instituts fur 
integrierten Pflanzenschutz und des Instituts fur Folgen
abschatzung im Pflanzenschutz. Es umfasst: 

- die Konzipierung und Implementierung der Datenbank
Struktur

- die Obertragung der als Textdateien vorliegenden In
formationen in eine Datenbank

- die Erarbeitung und Implementierung einer geeigneten
Anwendungs-Software

die Anbindung der Datenbank an einen Web-Server.

Einfache, durch die Meni..ifuhrung untersti..itzte Bedien
Algorithmen gewahrleisten - auch fur Laien - einen 
schnellen und unkomplizierten Zugriff. Literatur-Obersich
ten und Lexika, die wichtige Fachbegriffe erlautern und 
kommentieren, bieten zusatzliche Untersti..itzung. Das 
Projekt soil einen Beitrag im Rahmen der Offentlichkeits-

8�hand!ungs-
haufigkelt 

12,46 

15,16 

11,74 

22,19 

9,36 

16,97 

13,31 

13,60 

10,35 

11,41 

10,52 

13,05 

Ergebnisse der NEPTUN
Erhebung im Weinbau, 2003 

arbeit der Bundesbehorden im Bereich des BMVEL leisten 
und umfangreiches, standig aktualisiertes Wissen i..iber 
Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz zur Ver
fugung stellen. Zielgruppen sind der praktische und der 
wissenschaftliche Bereich, aber auch der interessierte 
Verbraucher. 

Weiterentwicklung von SYNOPS 

Die Weiterentwicklung des Modells SYNOPS zur synopti
schen Bewertung des Risikos von pflanzenschutzmitteln 
fur die Umwelt war ein Schwerpunkt der Arbeiten des 
Instituts. Die derzeitige Version, SYNOPS 3.1, ermoglicht 
die Abschatzung des Risikopotenzials sowohl auf Feld
ebene als auch auf regionaler Ebene. Der Benutzer kann 
zwischen diesen beiden Anwendungsmodi mit Hilfe einer 
systematisch aufgebauten Benutzeroberflache wahlen. 
Die berechneten Risikopotenziale konnen je nach Anwen
dungsmodus als Ergebnisbericht, Haufigkeitsverteilung 
oder zeitlicher Verlauf dargestellt werden. SYNOPS be
rechnet Indikatoren, die das akute und subchronische 
biologische Risiko kompletter Pflanzenschutzstrategien 
auf die exponierten Organismen beschreiben. Das Risiko
potenzial wird in SYNOPS als Quotient der abgeschatzten 
Umweltkonzentration (PEC) und der Toxizitat der Sub
stanz angegeben. Als Wert fur Toxizitat wird die letale 
Konzentration (LCSO) bzw. letale Dosis (LOSO) des 
Wirkstoffs fur einen bestimmten Organismus benutzt. 

Die Berechung der umweltrelevanten Konzentration in 
den Kompartimenten Boden, Oberflachenwasser und 
angrenzende Biotope erfolgt unter Beri..icksichtigung der 
Teilprozesse wie z. B. Abdrift, Run-Off und Drainage. Die 
Algorithmen einiger dieser Prozesse wurden neu pro
grammiert (Drainage) oder verandert (Run-Off, Inter
zeption) und dabei einem EU-Model! fur die Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln (FOCUS) teilweise angepasst. 
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Haufigkeitsverteilung der berechneten Werte des 
akuten biologischen Risikos fur RegenwUrmer (ETRew) 
in elf verschiedenen Boden-Klima-Regionen 

Im Rahmen des EU-Projektes HAIR werden weitere 

Ansatze zur Berechnung des Risikopotenzials, die auch 
die Wirkung auf die menschliche Gesundheit betreffen, 
zusammengestellt und in einem Entwurf fur die 

Programmierung zusammengefasst. 

SYNOPS benotigt als Input-Parameter einerseits Daten 
der Applikationsstrategie, wie z. B. die eingesetzten Wirk

stoffe bzw. pfianzenschutzmittel und deren Applikations

raten (AR) sowie das Applikationsdatum. Andererseits 
sind feldbezogene Daten fUr die Berechnung notwendig, 

wie die angebaute Fruchtart, die Bodenart, die mittlere 
Hangneigung, die minimale Distanz zum nachsten Ober
flachengewasser und dessen Breite und Tiefe. Wird SYN

OPS im Einzelfeldmodus angewandt, so kann der 
Benutzer die tatsachlichen Werte fUr die oben genannten 

Parameter mit Hilfe der entsprechenden Benutzerober
flache eingeben oder bereits abgespeicherte Datensatze 

aus einer Datenbank einlesen. Mit den SYNOPS Berech

nungen auf Feldebene kann das Risikopotenzial unter
schiedlicher Strategien miteinander verglichen oder Land

schaftsflachen mit besonders hohem Gefahrdungspoten

zial identifiziert werden. Solche Ergebnisse sind bei der 
Beratung van Landwirten hilfreich. 

Bei der regionalen Anwendung van SYNOPS werden die 
benotigten Felddaten fur die landwirtschaftlich genutzten 
FlachenstUcke, mit Ausnahme der Kulturart, aus der 

ATKIS-Datenbank abgeleitet. Die Kulturarten werden ent
sprechend der Anbaustatistik auf Gemeindeebene oder 
auf der Ebene van Boden-Klima-Regionen zufallig auf die 

einzelnen FlachenstUcke verteilt. Die Input-Parameter fUr 

die Pflanzenschutzanwendungen erhalt man aus den 
NEPTUN-Erhebungen. Jeder Fruchtart wird dabei zufallig 

ein der NEPTUN-Erhebung entsprechendes Applikations
muster innerhalb einer Boden-Klima-Region zugewiesen. 
Mit dieser Datengrundlage ist es moglich, fur jedes land

wirtschaftlich genutzte FlachenstUck in Deutschland ein 

Risikopotenzial zu berechnen. Alle berechneten Risikopo
tenziale werden in eine Oracle-Datenbank gespeichert 
und konnen mit Hilfe der GIS-Software raumlich 
dargestellt werden. Die Berechnungen van SYNOPS auf 

regionaler Ebene spielen eine wesentliche Rolle bei der 
Identifizierung van Hot Spots. 

Untersuchungen zur Bewertung der floristischen 
Qualitat von an landwirtschaftliche Flachen an
grenzenden Saumbiotopen 

FUr die Ermittlung von Risiken fUr die Umwelt bei der 
Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel ist auch die 
Kenntnis der floristischen Qualitat von Saumbiotopen, die 
an landwirtschaftlich genutzte Flachen grenzen, notwen

dig. Die Bewertungen dieser Vegetation konnen in ein 
regionalisiertes Risikomanagement zum Schutz des 
Naturhaushalts integriert werden. Die Bewertung der 

floristischen Qualitat wurde anhand van vegetations
kundlichen Erhebungen in verschiedenen Naturraumen 
Deutschlands vorgenommen. Diese Bewertung kann nur 

Berechnung von sPEC 

einze,ne Applikatior. des AR 
Abtrift C(t) 

Berechnung der umweltrelevan
ten Kurzzeitkonzentration 

(sPEC) (sPEC = Maximum der 
berechneten 

Konzentrationskurve) 

V\/\rkstoffs am Tag t,, -

erste Applikation li=1) des AR1 
\Nirkstoffs am Tag t, -
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des \Nirkstoffs am Tag t
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eine grobe Einschatzung der Vegetation der Saumbiotope 

darstellen, da nur stichprobenartige Untersuchungen in 
ausgewahlten Naturraumen vorgenommen werden konn
ten. Daher werden Literaturangaben einbezogen. Die Be
wertung erfolgte nach verschiedenen Kriterien in einzel
nen Bewertungsschritten nach einem Vorrangprinzip. 

Wichtigstes Kriterium ist die Artenkombination mit dem 
Auftreten bemerkenswerter Arten oder Elementen nicht 

haufiger syntaxonomischer Einheiten der Vegetation fur 
das untersuchte Gebiet oder fur grbl3ere Regionen. 
Weitere Kriterien sind u. a. die Stickstoffzeigerwerte der 

gefundenen Pflanzenarten, da der Stickstoffeintrag aus 
den benachbarten Ackerflachen eine bedeutende Rolle 
fur die Auspragung der Vegetation der Saumbiotope 
spielt. Artenzahlen und Diversitatsindex werden ergan
zend in die Bewertung mit einbezogen. 

Ein Beispiel fur eine Zwischenbewertung der floristischen 

Qualitat der Saume sind Bbschungen im Kaiserstuhl, die 
haufig als wertvoll eingestuft werden kbnr.en. Auch im 
Naturraum Thuringer Becken mit Randplatten in der Re
gion um Sondershausen wurden mehrmals floristisch 

bemerkenswerte Saumbiotope, z. B. mit Auftreten der 
kalkliebenden Rote-Liste-Art Adonis aestivalis L. (Som
mer-Adonisrbschen), ermittelt. Hier diente der Saum
biotop der Segetalart als Ruckzugsgebiet von der Acker
flache. Vegetationsaufnahmen in Saumen in der Ucker
mark ergaben stellenweise eine Flora, die als wertvoll 
eingestuft wird. Gleiche Saumbiotoptypen innerhalb eines 

Naturraumes sind haufiger gleichwertig einzuschatzen, 
wobei eine Reihe von Einflussfaktoren eine Rolle bei der 
Auspragung der Vegetation spielen, z. B. die Breite der 

Die Rote-Liste-Art Adonis aestivalis in einem Saum
biotop mit angrenzendem Rapsfeld in Thuringen 

Saume, die Bewirtschaftungsintensitat der benachbarten 
landwirtschaftlichen Flachen sowie die Exposition oder 
Mahd der Saume. Es zeigte sich, dass uberwiegend brei
te Saume, vor allem Bbschungen oder Wald- und Hecken
saume, insgesamt in den Naturraumen die hbheren Wert
stufen in der floristischen Qualitat erreichen, aber eine 
allgemeingultige Aussage fur die verschiedenen Saum

biotoptypen aufgrund der genannten verschiedenen Ein

flussfaktoren kompliziert ist. Die Dauerbeobachtungsfla
chen in den Saumbiotopen in Mecklenburg-Vorpommern 
und Brandenburg, in denen alle vorkommenden Pflan
zenarten jahrlich erfasst werden, haben auch im Jahr 
2004 keine nachweisbaren Veranderungen durch 
Mal3nahmen des chemischen Pflanzenschutzes gezeigt. 

Erfolgreicher Abschluss des EU-Projektes EN RISK 

In den Jahren 2001 bis 2004 lief im Rahmen des Funften 

Forschungsprogramms der EU das vom European Centre 
for Nature Conservatic;-: in Tillburg, Niederfande, koor
dinierte Projekt ENRISK (Environmental Risk Assessment 
for European Agriculture). In diesem Projekt wurde un

tersucht, inwieweit europaische Daten zum Einsatz 
chemischer Pflanzenschutzmittel mit Geodaten kombi
niert werden kbnnen, um sensible Risikozonen mittels ge
eigneter Indikatoren auf europaischer Ebene zu identi
fizieren. Diese Erkenntnisse wurden durch regionale Fall
studien vertieft und relativiert. Als einzige Datenquelle 
Ober die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wurden 
von Eurostat, der Statistikbehbrde der Europaischen 
Kommission, Ergebnisse einer Studie der European Crop 
Protection Association (ECPA) zur Verfugung gestellt. Die 
Studie enthalt Daten auf nationaler Ebene aus den Jahren 
1992 bis 1999. Mittels des Modells SYNOPS wurden pro 
Land, Frucht, Jahr und Wirkstoff Risikoindices fur den 
aquatischen und terrestrischen Bereich berechnet und 

durch Bildung gewichteter Mittelwerte zusammengefasst, 
um das Risikopotenzial der einzelnen Kulturen bzw. 
Kulturgruppen pro Land zu charakterisieren. 

Die hbchsten Risikoindices wurden fur Obst, gefolgt von 
Wein, Gemuse, Kartoffeln und Mais ermittelt. Es gibt je
doch auch Ausnahmen von dieser Rangfolge, z. B. der 

Mais-Index fur Holland oder der Obst-Index fur Finnland. 
Um eine Regionalisierung der Indices zu erreichen, wur
den diese zunachst mit Anbaustatistiken kombiniert, so 
dass jede dieser europaischen Regionen durch einen 

aquatischen und terrestrischen Risikoindex charakteri
siert ist. Um schliel31ich noch den Einfluss der Intensitat 
der landwirtschaftlichen Nutzung an der Gesamtflache 
einer Region und ihren Ausstattungsgrad mit Ober
flachengewassern auf dieses Risikopotenzial zu beruck
sichtigen, wurden diese Indices mit den Geodaten der 
CORINE-Landnutzung und der digitalen hydrologischen 
Karte Europas kombiniert (skalierter Index). 

Als vertiefende Fallstudien dienten im Bereich des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes die Regionen Murcia 
(Spanien) und Lamspringe (Deutschland). Trotz intensiv
er Recherchen vor Ort konnten fur Murcia keine spezifi

schen Anwendungsdaten chemischer Pflanzenschutzmit
tel akquiriert werden. So wurden die fur Spanien erhobe
nen Daten auf diese Region ubertragen und mit den 

spezifischen Anbaudaten auf Gemeindeebene und hydro-
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logischen und klimatischen Daten der Region verknUpft. 
Auf diese Weise konnten fUr die insgesamt 45 Gemeinden 
dieser Region spezifische Risikoeffizienten errechnet wer
den. Die Abbildung zeigt die raumliche Verteilung des er
rechneten Index fUr das akute aquatische Risiko, verur
sacht durch die Anwendung chemischer Pflanzenschutz
mittel in den mehrjahrigen Kulturen Wein, Obst, 
ZitrusfrUchten und Oliven. 

FUr die zweite Fallstudie wurde ein Teilergebnis des FuE
Vorhabens ,,Praxisgerechte Mbglichkeiten und Verfahren 
zur Vermeidung des Einsatzes van Pflanzenschutzmittel in 
Oberflachengewasser durch Abdrift und Abschwem
mung" in gemeinsamer Arbeit mit dem Institut fUr bko
toxikologie und bkochemie im Pflanzenschutz fUr die 
Zwecke des ENRISK-Projektes ausgewertet. Hier konnte 
auf detaillierte Aufzeichnungen der durchgefUhrten 
PflanzenschutzmaBnahmen (1995 bis 1999) im Einzugs
gebiet eines kleinen Baches, auf die entsprechenden 
Messungen der Gewasserkonzentrationen und auf Ergeb
nisse des biologischen Monitorings zurUckgegriffen wer
den. Die am haufigsten im Bachwasser nachzuweisenden 
Wirkstoffe waren die Herbizide Isoproturon, Cloridazon, 
Ethofumesat und Metamiton. Ergebnisse des FuE-Pro
jektes sind in den Mitteilungen aus der Biologischen Bun
desanstalt fUr Land- und Forstwirtschaft, Heft 381 
(2001), zu finden. Insgesamt haben sich die Ergebnisse 
der SYNOPS-Berechnungen als plausibel erwiesen, 
gleichzeitig hat sich die Notwendigkeit gezeigt, die Drai
nage als dritten Eintragspfad fUr Oberflachengewasser 
neben der Abdrift und dem Run-off direkt im Bewer
tungsmodell abzubilden. Es konnte gezeigt werden, dass 
auf FlachenstUcken (Gitterzellen) mit niedrigem bis mitt
lerem aquatischen Risiko nur in wenigen Fallen wahrend 

Fruchtartenspezifische Indices (SYNOPS) fUr das akute 
aquatische Risiko (1992 bis 1999) 

Lander Gern1Jse Obst Wcin Kar-

toffeln 

Osterretch 0,01150 t,41986 0,18040 0,03571 

Belgen 0,11403 1,562.63 0,27204 0,05557 

ll>Sl'lemark 0,09285 2,11084 0,09969 

Finnland 0,10159 2,90180 0,03536 

Frankreich 0,34299 0,72980 0,2lB64 0,04256 

Deutschland 0,15192 0,73241 0,55602 0,04793 

Griect,enland 0,03784 1,13()61 0,37489 0,05923 

lrlzmd 0,06235 1,68139 0,05691 

italien 0,17202 0,86833 0,46948 0,06240 

N re<1er1anc1e 0,05644 1,944.38 0,04958 

Portugal 0,16025 Q,7!}391 0,2090::! {),02714 

Spanien 0,10653 0,62718 0,05264 0,02658 

Schweden 0,15102 0,72457 0,06972 

England 0,03810 0,96505 n,03165 

der fUnfjahrigen Untersuchungszeit Werte erreicht wur
den, die in der Nahe der theoretischen bkotoxikologi
schen Endpunkte der Standardlaborversuche lagen. 
Biologische Effekte konnten weder im Monitoring des 
Ober-flachengewassers noch im Labortest mit dem kon
tami-nierten Bachwasser nachgewiesen werden. 
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Skalierter Index fUr des akuten aquatische Risikos fUr 
mehrjahrige Kulturen in der Region Murcia (Spanien) 
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Institut 

fi.ir Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit 

Die Aufgaben des Instituts fur Pflanzenvirologie, Mikro
biologie und biologische Sicherheit leiten sich aus dem 
Pflanzenschutzgesetz, dem Gentechnikgesetz und dem 
Forschungsplan des Bundesministerium fur Verbraucher
schutz, Ernahrung und Landwirtschaft (BMVEL) ab. Das 
Institut besteht aus zwei Fachgruppen. Ziel der Arbeiten 
in der Fachgruppe Pflanzenvirologie und Mikrobiologie ist 
die Diagnose und Minimierung von Schaden durch Phyto
pathogene und damit die Sicherung der Nachhaltigkeit 
landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Produktionssys
teme (Agrarokosysteme). Arbeitsschwerpunkte sind die 
Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit von land
wirtschaftlichen und gartenbaulichen Kulturpflanzen
bestanden, der Informations- und Wissenstransfer zu ak
tuellen Pflanzenschutzproblemen sowie die Entwicklung 
und Weiterentwicklung von klassischen und modernen 
Diagnosemethoden (Referenzlabor). 

Die Fachgruppe Gentechnik und biologische Sicherheit 
wirkt am Genehmigungsverfahren fur die Freisetzung und 
das Inverkehrbringen von gentechnisch veranderten Or
ganismen mit und untersucht im Rahmen von freiset
zungsbegleitenden Forschungsarbeiten, biologischer 
Sicherheitsforschung und anbaubegleitendem Monitoring 
Sicherheitsaspekte und mogliche Auswirkungen gentech
nisch veranderter Organismen auf den Naturhaushalt, 
insbesondere im Agrarbereich. Arbeitsschwerpunkte sind 
die Risikobewertung von und biologische Sicherheits
forschung zu gentechnisch veranderten Organismen, die 
Folgenabschatzung der Anwendung neuer Methoden der 
Biotechnologie in der Pflanzenproduktion, die Forschung 
zum Einsatz gentechnisch veranderter Organismen im 
Agrarokosystem sowie die Erarbeitung der fachlichen 
Grundlagen fi.ir ein anbaubegleitendes Monitoring von 
gentechnisch veranderten Pflanzen. 

Im Berichtsjahr wurden zwolf deutsche Antrage auf 
Freisetzung transgener Pflanzen einschlieBlich Nachmel
dungen von Versuchsstandorten im vereinfachten Ver
fahren bearbeitet. Fur die EU wurden zwei Antrage zum 
Inverkehrbringen von transgenem Mais bearbeitet sowie 
58 Informationen zu Freisetzungsantragen in Europa 
(SNIFs) Oberpruft. 

Zur Unterstutzung der Mitwirkung des Instituts am Ge
nehmigungsverfahren fur die Freisetzung und das In
verkehrbringen wird eine Datenbank Ober gentechnisch 
veranderte Organismen ausgebaut. Eingang in die Daten
bank finden Meldungen Ober Freisetzungen und das In
verkehrbringen von gentechnisch veranderten Organis
men aus den Landern der Europaischen Union. Bisher 
sind Ober 2.000 europaische Freisetzungsantrage erfasst. 
Die Zahl der von 1990 bis 2004 genehmigten Freisetzun
gen ist in Deutschland auf 3.000 (aus 260 Antragen und 
Nachmeldungen) und in der EU insgesamt auf Ober 
17.000 gestiegen. Hierbei ist berucksichtigt, dass ein 
Antrag mehrere Freisetzungsorte beinhalten und Ober 
mehrere Jahre laufen kann. Im Internet 
(http://www.bba.de/gentech/gentech.htm) werden Aus
wertungen der Datenbank der Offentlichkeit nutzer-

freundlich zuganglich gemacht. Als Informationssystem 
zur Gentechnik werden auBerdem eine standig aktuali
sierte Textsammlung europaischer und nationaler Ge
setze sowie Richtlinien, Proceedings von Symposien zur 
biologischen Sicherheit und thematisch verwandte 
Literatur sowie weiterfuhrende Verknupfungen zu natio
nalen und internationalen Anbietern von Informationen 
zu Gentechnik und Umwelt und zu neuartigen Lebens
mitteln angeboten. 

Das Bundesministerium fur Verbraucherschutz, Ernah
rung und Landwirtschaft wird bei der Vorbereitung von 
Gesetzen und Verordnungen beraten. Der Deutsche 
Pflanzenschutzdienst wird bei der Diagnose und Bekamp
fung von Viruskrankheiten unterstutzt Im Institut wer
den neue Diagnoseverfahren entwickelt und zur Praxis
reife gebracht. In Zusammenarbeit mit der Abteilung fur 
nationale und internationale Angelegenheiten der Pflan
zengesundheit der BBA werden molekularbiologische 
Identifizierungsmethoden fur Quarantaneschadlinge ent
wickelt. Im Institut wird Ober alternative Pflanzenschutz
maBnahmen einschlieBlich der Verwendung gentechni
scher Methoden geforscht. Als Referenzzentrum fur 
Gentechnik steht das Institut dem Ressortforschungs
bereich des BMVEL zur Verfugung. 

Fur das Bundessortenamt wurden jeweils 129 Winter
gerstensorten gegen BaYMV/BaMMV und BaYMV-2 unter
sucht. 61 Kartoffelzuchtstamme sind in der Wertprufung 
sowie 26 Kartoffelsorten im Rahmen der Anbau- und 
Marktbedeutungsprufung auf Resistenz gegen Blattroll
und Y-Virus getestet worden. Fur 35 Zuchtstamme erfolg
te eine Untersuchung auf Freiheit von s-, M- und A-Viren. 
Im Rahmen der Zuchtstammprufung und in der Zucht
aufbauuberwachung wurden 210 Herkunfte von Kartof
feloberstufen auf Virusbefall mit den sechs Hauptkartof
felviren und bei drei Salatsorten die Resistenz gegen das 
Salatmosaikvirus gepruft. In Zusammenarbeit mit Pflan
zenschutzamtern und anderen Institutionen wurden 97 
Getreide-, 219 Gemuse-, 298 Zierpflanzen- sowie 42 son
stige Proben auf Virusbefall getestet. Auf Pilzbefall wur
den 182 Einsendungen untersucht, davon 146 als Kul
turen. 

Die in Zusammenarbeit mit Pflanzenschutzamtern und 
anderen Institutionen durchgefuhrten Untersuchungen 
von Proben auf Virus- oder Mikroorganismenbefall er
moglichen eine Analyse und Bewertung der existierenden 
und neu auftretenden phytosanitaren Probleme. Die dazu 
essenziellen Referenzsammlungen von Pflanzenviren und 
phytopathogenen Mikroorganismen wurden weiterge
fuhrt und erweitert. In enger Zusammenarbeit mit der 
DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und 
Zellkulturen) werden Sammlungsaufga ben durchgefuhrt, 
die sich von der Authentizierung und Konservierung von 
Referenzviren bis zur Entwicklung von Diagnoseverfahren 
fi.ir wirtschaftlich relevante Pflanzenviren erstrecken. 
Besonderer Schwerpunkt ist die Sammlung von Quaran
taneviren, zu denen auch auBereuropaische Isolate von 
einheimischen Viren zahlen. Das Institut ist in EU-



Aktivitaten eingebunden und unterhalt einen intensiven 
wissenschaftlichen Austausch mit verschiedenen Inter
nationalen Forschungszentren der Consultative Group on 
International Agricultural Research (CGIAR). 

Bei der Entwicklung von diagnostischen Methoden fur 
Pflanzenviren und Mikroorganismen wird mit Instituten in 
Deutschland, den Niederlanden, Iran, bsterreich, Dane
mark, Italien, GroBbritannien und Frankreich zusammen 
gearbeitet. Auslandische Wissenschaftler lieBen sich im 
Rahmen von Fortbildungsaufenthalten des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und der Deut
schen Stiftung fur Internationale Entwicklung (DSE) in 
speziellen Problemen unterweisen. Auf dem Gebiet der 
biologischen Sicherheit wird mit der Peking University, 
Department of Biology, und der Moscow State University, 
A. N. Belozersky Institute, zusammen gearbeitet. Im 
Rahmen der deutsch-russischen Kooperation in der 
Agrarforschung waren vier russische Wissenschaftler zu 
Arbeitsaufenthalten im Institut. 

Das Institut veranstaltet wochentlich ein Kolloquium, das 
zum Ziel hat, neueste wissenschaftliche Arbeiten auf dem 
Gebiet der Virologie, Mikrobiologie und biologischen Si
cherheit vorzustellen und zu diskutieren. Durch einen 
groBen Anteil von Gastvortragenden konnen auch die 
Interaktionen mit anderen Instituten und Einrichtungen 
des In- und Auslandes verstarkt werden. 

Konfokale Laserscanning-Mikroskopie 

Das im Institut installierte konfokale Laserscanning
Mikroskop Leica TCS SP2 hat sich als ein wichtiges 
Werkzeug fur die Forschung des Institutes etabliert. Die 
konfokale Laserscanning-Mikroskopie bietet eine breite 
Vielfalt von Anwendungsmbglichkeiten im Bereich der 
pflanzlichen Molekularbiologie, der Virus-Pflanze
Wechselwirkung und der Interaktionen von Mikroorga
nismen und Pflanzen. Bei der herkommlichen fluores
zenzmikroskopischen Analyse transgener Pflanzen ist es 

Konfokale Laserscanning-Mikroskopie 
Transgenes Kartoffelblatt 

haufig schwierig, schwache GFP-Markergen-Expressionen 
von unspezifischen Hintergrundfluoreszenzen zu unter
scheiden. Das TCS SP2 bietet die Mbglichkeit, das indivi
duelle Emissionsspektrum einer pflanzlichen Gewebe
probe vom UV-Bereich bis in den nahen Infrarotbereich 
zu detektieren und auszuwerten. Dadurch war es mog
lich, in verschiedenen Blattproben transgener Kartoffel
pflanzen schwache GFP-Fluoreszenzen anhand ihres typi
schen Emissionsmaximums eindeutig von der Hinter
grundfluoreszenz zu unterscheiden. 

Ein weiterer Vorteil der konfokalen Laserscanning
Mikroskopie ist die Mbglichkeit der subzellularen Lokali
sierung von fluoreszenzmarkierten Objekten. So wurde 
zum Beispiel die Verteilung von DNA-Oligonukleotiden 
nach der Elektroporation in Kartoffel-Protoplasten unter
sucht. Anhand einer Rhodamin-Markierung konnte ge
zeigt werden, dass diese innerhalb kurzer Zeit in den Kern 
der Zelle gelangen. Die spektrale Analyse der rot fluo
reszierenden Zellkerne belegte deutlich eine Anrei
cherung der DNA-Oligonukleotide in diesem Zellkompar
timent. Fur Untersuchungen der Virus-Pflanze-Wechsel
wirkung werden fluoreszierende Proteine als Marker ein
gesetzt. Dadurch konnen sowohl Virusinfektionen in 
Pflanzengeweben verfolgt als auch virale Proteine und 
ihre zytopathologischen Effekte in lebenden pflanzen
zellen visualisiert werden. 

Lokalisierung eines viralen Transportproteins in Vesikeln 
(rot) entlang von Tubuli des endoplasmatischen 
Reticulums (grun) 
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Veranderung des zellularen Endomembransystems (rot), 
hervorgerufen durch ein Virus-codiertes Protein (gelb) 

Eine Markierung mit unterschiedlichen Fluoreszenzmar
kern ermoglicht die Analyse von Wechselwirkungen zwi
schen viralen Komponenten und Proteinen der Wirts
pflanze. Damit kann der Infektionsprozess auf molekula
rer Ebene untersucht werden. Zur Bearbeitung vieler Fra
gen in der Mikrobiologie ist haufig eine genaue Lokali
sierung bestimmter Bakterien- bzw. Pilzgruppen erforder
lich. Fur die Fluoreszenzmikroskopie stehen u. a. unter
schiedliche Fluoreszenzfarbstoffe, teilweise gekoppelt an 
Antikorper oder DNA-Sonden, zur Verfugung, mit deren 
Hilfe Mikroorganismen gezielt angefarbt und nachge
wiesen werden konnen. Haufig wird jedoch eine exakte 
Erfassung der markierten Zellen insbesondere bei 
schwachen Fluoreszenzen durch die Autofluoreszenz der 
Umgebung erschwert. Zudem Oberlappen bei ,,Mehrfach
farbungen" haufig die Emissionsspektren, so dass eine 
eindeutige Zuordnung der Mikroorganismengruppen und 
deren eventuelle Quantifizierung nicht moglich sind. 

Mit dem im Institut zur Verfugung stehenden konfokalen 
Laserscanning-Mikroskop ist es moglich, den Detektions
bereich beliebig weit einzugrenzen, so dass z. B. nur das 
Maximum und unmittelbar benachbarte Wellenlangen 
detektiert werden. Zudem werden beim Scannen dunne 
optische Schnitte durch das Praparat gelegt, was eine 
Lichtstreuung innerhalb des Praparates stark reduziert 
und die Qualitat der Aufnahmen deutlich erhoht. Mit Hilfe 
dieser Technik ist es moglich, die Kolonisierung u. a. von 
Tomatenwurzeln durch unterschiedliche Bakterienisolate, 
die in vitro antagonistisch gegen Ralstonia solanacearum 

wirken, nach deren GFP-Markierung in situ bis zur Einzell
Auflosung zu verfolgen. Dabei zeigten die applizierten 
Antagonisten ein typisches Verteilungsmuster, wobei sie 
insbesondere zu spateren Zeitpunkten bevorzugt an 
Zellgrenzen und in Vertiefungen lokalisiert waren, wo die 
Nahrstoffversorgung vermutlich besser war. Eine Farbung 
mit 4,6-Diamidino-2-phenyl-indol-dihydrochlorid (DAPI) 
wies auf eine hohe Besiedlungsdichte der Wurzeln mit 
Wurzelbakterien hin, wobei eine raumliche Trennung der 
Antagonisten von den Rhizobakterien nicht zu beobach
ten war. Zudem konnten auch innerhalb der Leitbundel 
GFP-markierte Zellen nachgewiesen werden. Mittlerweile 
stehen einige GFP-markierte pilzliche Pathogene zur 
Verfugung, so dass in Zukunft auch die Interaktion von 
Antagonisten gegen diese Pilze mit den Pathogenen und 
deren Wirtspflanzen in situ untersucht werden kann. 

Pflanzenviren und Mikroorganismen; Diagnose
und Resistenzpri.ifungsmethoden 

Pflanzenvirusforschung im Dienste des Verbrau
cherschutzes 

Die Wirtschaftlichkeit der Produktion vieler pflanzlicher 
Nahrungsmittel im Acker-, Obst- und Gartenbau ist durch 
Viren und Viroide stark gefahrdet. Die durch diese Krank
heitserreger verursachten Schaden fuhren nicht nur zu 
hohen Ernteverlusten, bis hin zur fast vollstandigen 
Vernichtung von Kulturpflanzenbestanden, sondern auch 
zu starken Qualitatsminderungen der Ernteprodukte. Zur 
Vermeidung oder Begrenzung virusbedingter Schaden 
werden Pflanzenviren schon seit einigen Jahrzehnten 
intensiv untersucht. Im Hinblick auf die Entwicklung von 
nachhaltig wirksamen Vermeidungsstrategien im Pflan
zenbau interessieren bei diesen Untersuchungen insbe
sondere die biologischen Eigenschaften der Pflanzen
viren, wie Wirtskreise, -reaktionen, Obertrager, Virus
Vektor-Interaktionen etc., und epidemiologische Frage
stellungen, wie Verbreitungswege und -bedingungen. 
Fundierte Kenntnisse dieser Viruseigenschaften sind die 
Voraussetzung z. B. fur eine Empfehlung geeigneter Aus
saattermine, die Verwendung virusresistenter Sorten und 
die Bereitstellung van gesundem Saat- und Pflanzgut 
sowie Anbaumaterial. Eine Grundvoraussetzung fur alle 
vorgenannten Untersuchungen ist die Verfugbarkeit van 
empfindlichen, spezifischen und robusten Diagnosever
fahren zur Identifizierung van Pflanzenviren. Zuverlassige 
Diagnosemethoden sind auch fur den schnellen Nachweis 
von Quarantaneviren dringend erforderlich, die die hei
mische Pflanzenproduktion gefahrden konnen. Durch die 
Entwicklung van Diagnosemethoden und Virusvermei
dungsstrategien wird die Pflanzenvirusforschung auch in 
Zukunft einen elementaren Beitrag fur eine nachhaltige 
Nahrungsmittelproduktion leisten. 

Identifizierung und Charakterisierug von Viren an 

Mohre 

Die Mohre, Daucus carota, eine insbesondere im Oko
landbau bedeutende Gemusekultur, wird haufig van 
Viruskrankheiten befallen, die zu erheblichen Ertragsein
buBen fuhren konnen. Zu den auffalligsten Symptomen 
gehoren Rotverfarbungen des Laubes sowie verkleinerte 
und manchmal auch wurzelbartige Ri.ibenkorper. Die 
Viren selbst sind meistens nur wenig oder gar nicht 
charakterisiert, weshalb nur in Einzelfallen serologische 
oder molekulare Methoden fur deren Nachweis vorliegen. 
Im Institut wurden das Auftreten und die Verbreitung der 
unter Bedingungen des Okologischen Landbaus im 
deutschen Mohrenanbau vorkommenden Viren unter
sucht. Vorrangiges Ziel dabei war, Ober Virusreinigungen 
bzw. Expression viraler Hi.illproteine serologische Tests 
und Ober molekulare Charakterisierung RT-PCR-basierte 
Nachweisverfahren zu entwickeln. 

Es konnten mindestens acht verschiedene Viren identi
fiziert und teilweise charakterisiert werden. Dazu gehoren 
das Luteovirus Carrot red leaf virus (CtRLV), das 
Umbravirus Carrot mottle mimic virus (CMoMV), das 
Closterovirus Carrot yellow leaf virus (CYLV), der 
Anthriscus-Stamm des Sequivirus Parsnip yellow fleck 
virus (PYFV), das Potyvirus Carrot thin leaf virus (CTLV), 



Virusahnliche Symptome an Mohren 

je ein bisher nicht beschriebenes Carlavirus und Vitivirus 
sowie ein Virus, welches sich aufgrund der gewonnenen 
Sequenzinformationen in keine bekannte Gattung von 
Pflanzenviren einordnen lasst. Letzteres weist zwar sig
nifikante Aminosauresequenzahnlichkeiten (42 %) in der 
viralen Polymerase zu Viren der Gattung Benyvirus auf, 
besitzt jedoch eine vollig andere Genomorganisation. 
Sequenzanalysen der Hi.illproteingene verschiedener 
CtRLV-Isolate ergaben eine sehr hohe Variabilitat, so dass 
das Vorkommen von verschiedenen Luteovirus-Arten in 
Mohren vermutet werden muss. In der Literatur finden 
sich Hinweise zum vermeintlichen Vorkommen von 
Varianten des CtRLV oder nah verwandter Viren, ohne 
dass diese jedoch serologisch oder molekular charakter
isiert warden sind. In Untersuchungen von zahlreichen 
Feldproben konnten das taxonomisch noch nicht zuge
ordnete Virus und Viren des CtRLV-Komplexes am hau
figsten nachgewiesen werden. Sie scheinen deshalb im 
Mohrenanbau am weitesten verbreitet zu sein. Das 
CMoMV und das CTLV wurden erstmals in Mohren in 
Europa nachgewiesen. 

Fur alle genannten Viren sind spezifische Primer zum RT
PCR-Nachweis entwickelt warden. Ferner wurden fur den 
serologischen Routinenachweis geeignete Antiseren nach 
Immunisierung je eines Kaninchens mit Virusreinigungen 
des CTLV, CtRLV und PYFV sowie mit bakteriell expri

miertem Hullprotein des CYLV gewonnen. Die letztere 
Technik war fur verschiedene CtRLV-Varianten aus un
erklarlichen Grunden nicht erfolgreich. Da das AusmaB 
der Variabilitat der meisten der hier untersuchten Viren 
noch nicht ausreichend beurteilt werden kann, muss die 
universelle Brauchbarkeit der hier entwickelten RT-PCR
Primer noch uberpruft werden. Daruber hinaus sind wei
tere Untersuchungen zur Klarung von epidemiologischen 
Faktoren, wie z. B. der Vektorspezifitaten und des Wirts
kreises der hier beschriebenen Viren und insbesondere 
der nachgewiesenen CtRLV-Varianten, notwendig. 

Charakterisierung und Nachweis des Carrot yel
low leaf virus 

Aus einer stark gestaucht wachsenden und chlorotischen 
Mohrenpflanze aus Bestanden einer okologisches Saatgut 
erzeugenden Einrichtung in Bingenheim (Hessen) wurde 
eine Vielzahl von dsRNA-Banden isoliert, unter denen sich 
eine mit auffallig hohem Molekulargewicht befand. Mittels 
random-RT-PCR wurden Klone erhalten, die Sequenz
ahnlichkeiten zu Viren der Gattung Closterovirus zeigten. 
Insgesamt wurden ea. 12 kb des Genoms des Mohren
Closterovirus (MCV) sequenziert, darunter die vollstandi
ge 3'-Halfte, beginnend im nicht-translatierten Bereich 
vor dem HSP70-0RF. Im HSP70-Protein, welches in der 
Regel zur Darstellung von Verwandschaftsbeziehungen 
der Viren der Familie Closteroviridae herangezogen wird, 
weist das MCV Aminosauresequenzahnlichkeiten von 49 
und 48 % zum Beet yellow stunt virus (BYSV) bzw. Beet 

yellow virus (BYV) auf. Auch aufgrund der Genomorga
nisation ist das MCV der Gattung Closterovirus der Familie 
Closteroviridae zuzuordnen. Mit aus Kaninchen gewon
nenen Antikorpern gegen das bakteriell exprimierte Hull
protein des MCV konnten Closterovirus-ahnliche Partikel 
auf elektronenmikroskopischen Objekttragern stark 
angereichert und dekoriert werden. Die MCV-Partikeln 
hatten eine Lange von 1.600 nm und einen Durchmesser 
von 12 nm. Bei der Dekoration mit den Antikorpern fiel 
auf, dass ein ea. 100 nm messendes Ende des MCV
Virions nicht mit den Antikorpern reagierte. Dieses Ende 
besteht somit aus einem anderen Hi.illprotein als der Rest 
des Partikels. Damit konnte die bipolare Natur des 
Closteroviruspartikels auch fur MCV-Virionen nachgewie
sen werden. Im Westernblot reagierten die enzymmar
kierten Antikorper sehr spezifisch und stark mit einem 
Protein von ea. 25 kDa (und zwei seiner Degradationspro
dukte). Eine aus den Niederlanden erhaltene Blattprobe, 
die ein Isolat des Carrot yellow leaf virus (CYLV) enthal
ten sollte, zeigte ebenfalls eine starke Westernblot
Reaktion. Daher wird das MCV als ein deutsches Isolat 
des CYLV, des einzigen an Apiaceen bekannten Clostero
virus, angesehen, obwohl in der Referenzprobe weder 
closterovirusahnliche Partikel mittels immunelektronen
mikroskopischen noch MCV-ahnliche Sequenzen mittels 
RT-PCR nachgewiesen werden konnten. Das MCV
Antiserum war auch fur den Routinenachweis des CYLV 
im ELISA geeignet und erlaubte den CYLV-Nachweis in 
einigen Mohrenpflanzen, deren altere Blatter auffallig 
vergilbt waren. 
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Kartoffelvirus Y (PVY) - Ringnekrosen an der Kar
toffelknolle und latente Infektionen im Pflanzgut 

PVY ist derzeit das okonomiseh bedeutsamste Virus der 
Kartoffel. Fast 80 % aller virusbedingten Sehaden an 

Kartoffeln werden in Deutsehland dureh PVY verursaeht. 
Anhand der Symptome, die PVY an Kartoffelkraut und 
Tabakblattern verursaeht, werden die Isolate insbeson
dere den PVY-Stammgruppen O und N zugeordnet. In 
den letzten 20 Jahren haben sieh zwei neue PVY-Stamme 
herausgebildet, die als NTN und NW bezeiehnet werden. 
Beide Stamme verursaehen Adernnekrosen auf Tabak 

und wurden demzufolge der N-Stammgruppe zugeord
net. Serologiseh gehort PVYNW jedoeh der Stammgruppe 
O an, da dieser Virusstamm mit PVYO-spezifisehen 
monoklonalen Antikorpern reagiert. PVYNw ist an 
Kartoffeln oft symptomlos oder verursaeht nur sehr 
sehwaehes Mosaik. Damit ist eine auf visuellen Bonituren 
basierende Eliminierung von PVYNW-infizierten Pflanzen 
aus Vermehrungsbestanden von gesundem Pflanzgut 
wahrend der Vegetationsperiode sehr ersehwert. Im 

Gegensatz dazu fUhrt eine PVYNTN-Infektion je naeh Sorte 
nieht nur zu leiehtem bis sehweren Mosaik am Kartof
felkraut, sondern kann auBerdem Ringnekrosen an der 
Knolle verursaehen. 

Um das Gefahrdungspotenzial beider Stamme in 
Deutsehland einsehatzen zu konnen und um Material fUr 
die Erarbeitung von Bekampfungsstrategien bereit
zustel!en, ist der Antell der PVY-Stammgruppen und 
-stamme an den PVY-Infektionen in Abhangigkeit vom
Kartoffelanbaugebiet und/oder von der Kartoffelsorte
ermittelt warden. Die Untersuehungen erfolgten im

Symptome des PVYNTN an Knollen und oberirdisehen 
Teilen einer Kartoffelpflanze 

Rahmen eines dreijahrigen deutsehlandweiten Ringver

suehs in enger Zusammenarbeit mit den Saat- und 
Pflanzgutanerkennungsstellen der Lander. 

Ein Nord-Sudgefalle hinsiehtlieh des Auftretens einer PVY
Stammgruppe konnte nieht festgestellt werden. Es 
deuteten sieh jedoeh Sortenabhangigkeiten in Bezug auf 

die verstarkte Verbreitung einer Stammgruppe an. Die 17 
in die Untersuehungen einbezogenen Kartoffelsorten 
reprasentieren ea. ein Drittel der derzeitigen Pflanz
gutvermehrungsflaehe. Vier ('Agria', 'Aula', 'Exempla', 

'Afra') dieser 17 Sorten waren uberrasehend zu 100 % 
mit PVYO infiziert, PVYN trat hier nur in vernaehlassigbar 
geringem Umfang in Misehinfektionen auf. Die ubrigen 13 
Sorten waren sowohl mit PVY0 als aueh mit PVYN infiziert.
Ein Vergleieh mit ahnliehen Untersuehungen, die 1997 bis 
1999 in Bayern durehgefUhrt wurden, deutet eine 
Versehiebung im PVY-Stammgruppenspektrum zugunsten 

der Stammgruppe N an. Bei denjenigen Kartoffelsorten, 
in denen beide Stammgruppen naehweisbar sind, ver
drangten Vertreter der Stammgruppe N zunehmend die 

der Stammgruppe 0. Bei der kleineren, vorwiegend vom 

PVY0 infizierten Sortengruppe, gab es keine Veranderung.

Der Anteil des Knollennekrose verursaehenden PVYNTN
Stammes an den PVYN-Infektionen lag im Durehsehnitt 
der Untersuehungen bei ea. 90 %. Insgesamt dominierte 
damit der PVYNTN-Stamm die dureh Vertreter der PVYN
Stammgruppe hervorgerufenen Infektionen deutlieh. We
nige Sorten ('Linda', 'Quarta', 'Granola') wiesen einen 
PVYN-Anteil von bis zu 30 % auf. Ungefahr zwei Drittel 
der PVY0-Isolate waren im Bioassay dem PVYNw Stamm
zuzuordnen. Mit molekulargenetisehen Naehweismetho
den lieB sieh dieser Befund jedoeh nur in Einzelfallen 
bestatigen. 

Zierpflanzenviren in neu eingefi.ihrten vegetativ 
vermehrten Beet- und Balkonpflanzen 

In neuerer Zeit kommen versehiedene, bisher wenig ver

breitete Beet- und Balkonpflanzen auf den deutsehen und 
europaisehen Markt, die alle vegetativ vermehrt werden. 
Damit stellt sieh sofort die Frage naeh Risiken dureh 

Virusinfektionen, naeh deren Identitat und effektiver 
Diagnose. Am Beispiel von Petunienhybriden wie 'Sur
finia' und von Calibrachoa wurden sowohl altbekannte als 

aueh neue Viren naehgewiesen, fUr letztere muss ein 
Diagnoseverfahren entwiekelt werden (z. B. fUr Ca/ibra
choa mottle virus). Bei diesen Kulturen ist inzwisehen 
eine effektive Viruskontrolle bei der Jungpflanzenpro
duktion moglieh. In weiteren neu eingefuhrten Pflanzen 

Blutenfarbbreehungen bei Angelonia in Form von 
rundliehen dunklen Fleeken 



war bisher nur aufgrund von elektronenmikroskopischen 
Befunden und experimentellen Obertragungen bekannt, 
dass unbekannte Viren vorkommen und mit Schaden an 
Slattern und/oder Bluten korreliert sind. Zu diesen Viren 
zahlt das Nemesia ring necrosis virus an Nemesia, Dias
cia, Bacopa, Alonsoa und Verbena, dessen Charakteri
sierung im Berichtsjahr weitgehend abgeschlossen wer
den konnte. Ganzlich uncharakterisiert blieben dagegen 
bisher ein an Angelonia Blutenfarbbrechungen verur
sachendes, isometrisches Virus, welches mit Blattschadi
gungen in Verbena-Kultivaren verschiedener Herkunft 
korreliert erscheint, ein Virus in Bacopa, ein Virus in 
Impatiens und ein Virus in Pelargonium. Das letztere 
konnte im Berichtsjahr anhand eines Teils seiner 
Nukleinsauresequenz erstmalig fur Europa nachgewiesen 
und als ein aus den USA bekanntes Virus identifiziert 
werden. Um eine ungefahrdete qualitativ hochwertige 
Produktion der genannten Zierpflanzen gewahrleisten zu 
konnen, mussen die entsprechenden Virusisolate in 
zukunftigen Untersuchungen einer Routinediagnose 
zuganglich gemacht werden. 

Entscheidungsmodell fur die Bekampfung von 
Anthraknose an Lupine 

Anthraknose, verursacht durch den Pilz Colletotrichum 
/upini, ist weltweit eine der wirtschaftlich bedeutendsten 
Lupinenkrankheiten, tritt in praktisch alien Anbaugebie
ten regelmaBig auf und kann zu hohen Ertragsverlusten 
fuhren. Schwerpunkt der Forschungsarbeiten ist es, Un
tersuchungen zur Ermittlung des Befallsaufbaus und 
Infektionsverlaufs der Krankheit sowie zur Verbreitung 
des Erregers im Bestand durchzufuhren, um den geziel
ten Einsatz von Fungiziden zur optimierten Bekampfung 
der Anthraknose zu ermoglichen. Zurn einen soil eine epi
demieartige Ausbreitung des Erregers fruhzeitig verhin
dert, zum anderen die Gewinnung gesunden Saatguts in 
den Zucht- und Vermehrungsbetrieben trotz des 
Anthraknosebefalls ermoglicht werden. 

Molekulare Diagnose des Kiefernholznematoden 
und verwandter Arten 

Der in Nordamerika beheimatete Kiefernholznematode, 
Bursaphelenchus xylophilus, verursacht in seinen neuen 
Verbreitungsgebieten in Ostasien und Portugal als inva
sive Art massives Kiefernsterben. In der Europaischen 
Union werden groBe Anstrengungen unternommen, um 
die weitere Verbreitung dieses Quarantaneschadlings zu 
verhindern. In den letzten Jahren wurden molekulare 
Diagnosetechniken entwickelt, welche die sichere Erken
nung von B. xy/ophilus in importiertem Nutz- und Ver
packungsholz erleichtern. Die molekulare Identifizierung 
durch ITS-RFLP-Analyse muss hohen Anspruchen genu
gen, da weltweit etwa 70 weitere, meist nicht quaran
tanerelevante Bursaphe/enchus-Arten vorkommen. Bis 
jetzt wurden fur 26 Arten spezifische ITS-RFLP-Muster 
etabliert. 

B. sexdentati ist in Europa weit verbreitet und ahnelt
morphologisch B. borealis, B. poligraphi, B. pinophilus
und dem erst im Jahr 2004 beschriebenen B. vallesianus.
Durch Sequenzanalyse eines etwa 1.000 bp groBen
Abschnitts der rDNA konnten 19 Isolate dieser Arten phy
logenetisch gruppiert und ihre genetischen Beziehungen

zu B. eggersi und zu drei Arten der B. xy/ophifus-Gruppe 
ermittelt werden. Aufgrund der Sequenzdaten konnten 
Restriktionsenzyme ausgewahlt werden, welche die rou
tinemaBige Bestimmung dieser nahe verwandten Arten 
durch ITS-RFLP-Analyse deutlich verbessern. Im Be
richtszeitraum wurden B. vallesianus und die zur B. xy/o

philus-Gruppe gehorenden Arten B. singaporiensis und B. 

doui durch ITS-RFLP-Analyse charakterisiert und die 
molekularen Steckbriefe als Identifizierungskriterien bei 
der Neubeschreibung dieser Arten verwertet. Weitere, 
aus Quarantanefunden in Ostasien stammende Isolate 
bisher nicht beschriebener Bursaphelenchus-Arten wer
den zur Zeit molekularbiologisch untersucht. Vor allem 
bei den neu entdeckten Arten der B. xy/ophilus-Gruppe 
ist auch eine Prufung auf mogliche Pathogenitat durch 
Inokulation an Kiefernsamlingen unter Quarantanebe
dingungen vorgesehen, die von der Abteilung fur natio
nale und internationale Angelegenheiten der Pflanzen
gesundheit durchgefuhrt wird. 

Mikrobenokologie 

In umfangreichen Forschungsarbeiten wird der Einfluss 
von Umweltfaktoren auf die strukturelle und funktionelle 
mikrobielle Diversitat terrestrischer Okosysteme unter
sucht. Die mikrobielle Diversitat des Bodens ist von gro
Ber Bedeutung fur die Bodenfruchtbarkeit und die Pflan
zengesundheit. Die im Berichtsjahr untersuchten Habi
tate umfassten landwirtschaftlich genutzte Boden in 
Deutschland (BMBF- und DFG-Projekte), Schweden, den 
Niederlanden, GroBbritannien, Frankreich, Spanien (EU
Projekte METACONTROL, POTATOCONTROL), Brasilien, 
Kuba (WTZ-Projekte), Boden mit hohen Nickelgehalten 
(Wiederaufforstung in der Umgebung einer Nickelmine in 
Kuba) oder mit Tiergulle behandelte Boden (DOK-Ver
such; Zusammenarbeit mit der FAL, Schweiz) sowie die 
Rhizosphare verschiedener Pflanzen wie Kartoffeln, 
Zuckerruben, Raps, Erdbeeren (BMBF-, DFG-, EU-Pro
jekte). 

Im Rahmen eines DFG-Projekts in Kooperation mit der 
Universitat Restock wird die pflanzenabhangige Diversi
tat in der Rhizosphare und ihre Implikationen fur die bio
logische Kontrolle untersucht. Mit Hilfe von DGGE-Finger
prints wurde aufgezeigt, dass sich die bakterielle Ge
meinschaft in der Rhizosphare von Raps, Kartoffeln und 
Erdbeeren, die in einer randomisierten Blockanlage an 
einem Standort angebaut wurden, bezuglich der relati
ven Abundanz von Ribotypen unterscheidet. Die pflan
zenabhangige Diversitat verstarkte sich im zweiten Jahr 
des Anbaus. Auch die Isolierung und Charakterisierung 
von dominanten Bakterien mit antagonistischer Aktivitat 
gegenuber Verticillium dahliae, einem wichtigen pilzlichen 
Phytopathogen, bestatigte die erhbhte relative Abundanz 
von bestimmten Bakterienpopulationen in Abhangigkeit 
von der Pflanze. Derzeit wird im Rahmen eines Fortset
zungsprojekts der Einfluss des Standorts auf die Diver
sitat von Bakterien und Pilzen in der Rhizosphare von 
Raps und Erdbeeren untersucht. An drei Standorten 
(Braunschweig, Berlin, Rostock) wurden Raps und Erd
beeren in einer randomisierten Blockanlage angebaut 
und zu drei Entwicklungsstadien beprobt. Die Rhizos
pharen- und Bodenproben wurden mit kultivierungsunab
hangigen Methoden (denaturierender Gradienten
gelelektrophorese von 16S oder 18S rRNA-Genfrag-
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menten, Analyse funktioneller Gene) untersucht. Der 
beobachtete Rhizosphareneffekt war bei Bakterien deut
lich starker ausgepragt als bei Pilzen. Eine pflanzenab
hangige Diversitat konnte an alien Standorten fUr 
Bakterien und die untersuchten taxonomischen Gruppen 
beobachtet werden. Die Frage, ob die Pflanze oder der 
Boden die mikrobielle Diversitat in der Rhizosphare star
ker beeinflussen, scheint lediglich bei den Actinobak
terien in der Rhizosphare der Erdbeere klar zu Gunsten 
der Pflanze auszugehen. Fur alle anderen Gruppen haben 
beide Faktoren zur Diversitat in der Rhizosphare beige
tragen. 

Zwei bilaterale Projekte mit China und Brasilien haben 
das Ziel, die Rhizospharenkompetenz van in vitro

Antagonisten van Ralstonia solanacearum zu charakte
risieren. Die biologische Kontrolle des Erregers der bak
teriellen Welke ist in tropischen Landern, wo dieses Pa
thogen endemisch ist, bedeutsam. Durch sie konnte die 
Antibiotikaanwendung entfallen. Aus einer Kollektion van 
in vitro-Antagonisten wurden mehrere Stamme mit GFP 
markiert. In verschiedenen Gewachshausversuchen wur
de der Einfluss der Inokulationsmethode und der Ino
kulumdichte auf die Rhizospharenkompetenz van Pseu

domonas putida PRD16 und van Enterobactersp. PRF116 
an Tomatenpflanzen untersucht. Dabei sollte nicht nur 
das Oberleben der inokulierten Stamme verfolgt, sondern 
auch eine mogliche Beeinflussung der bakteriellen Ge
meinschaft mit Hilfe der DGGE analysiert werden. Obwohl 
fUr beide Stamme der Titer in der Rhizosphare abnahm, 
zeigte PRD16 unter alien Bedingungen die bessere Rhi
zospharenkompetenz. Wahrend eine Beeinflussung der 
dominanten bakteriellen Ribotypen nicht nachgewiesen 
werden konnte, konnte mit Hilfe der Pseudomonaden
DGGE-Muster eine langfristige Beeinflussung dieser taxo
nomischen Gruppe gezeigt werden. Die Analyse mit der 
konfokalen Laserscannning-Mikroskopie zeigte sehr hete
rogene Kolonisierungsmuster. GFP-markierte Bakterien 
waren vor allem an der Primarwurzel nachweisbar. 

Im EU-Projekt METACONTROL wurden kultivierungsun
abhangige DNA-basierende und traditionelle Isolierungs
methoden genutzt, um suppressive Boden zu charakteri
sieren. Dominante Bakterienisolate wurden auf ihre an
tagonistische Aktivitat gegenuber Phythium ultimum, 

Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani und Ralstonia 

solanacearum getestet. In vitro-Antagonisten waren un
ter den dominanten kultivierbaren Bakterien der unter
suchten Boden nachweisbar. Die Zusammensetzung der 
in vitro-Antagonisten wie auch die molekularen Finger
prints bakterieller Ribotypen waren standortspezifisch. 
Ober 50 % der Antagonisten mit Aktivitat gegenuber 
alien getesteten phytopathogenen Pilzen waren Strepto
myceten. 

Biologische Sicherheitsforschung; Gentechnik 

Die Entwicklung und Anwendung der Gentechnik in der 
Landwirtschaft und Nahrungsmittelherstellung wirft 
Fragen nach Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auf. 
Eine sachgerechte, vorurteilsfreie Bewertung der Chan
cen und Risiken gentechnischer Verfahren und Produkte 
fUr Mensch und Umwelt ist nur auf der Basis fundierter 
und umfassender wissenschaftlicher Untersuchungen 
moglich. Die biologische Sicherheitsforschung der Fach-

gruppe konzentriert sich auf folgende Schwerpunkte: 

- Aufklarung gentechnikspezifischer Effekte in transge
nen Pflanzen

- Aufklarung der Auswirkungen transgener Pflanzen auf
die Umwelt

- Erarbeitung van Sicherheitsaspekten fUr Transfor
mationssysteme zur Erzeugung transgener Pflanzen

- Aufklarung van Verbreitung und Auswirkungen van
Antibiotika-Resistenzgenen in der Umwelt

- Aufklarung van Ursachen und Effekten van
Veranderungen mikrobieller Lebensgemeinschaften.

Auf der Grundlage des BMBF-Forderkonzeptes ,,Sicher
heitsforschung und Monitoring" wurden van Fruhjahr 
2001 bis Herbst 2004 neun Verbundvorhaben gefbrdert. 
Funf dieser Verbundvorhaben wurden van BBA-Mit
arbeitern koordiniert, vier hiervon vom Institut fUr Pflan
zenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit: 

- Gezielte Obertragung minimierter Transgensequenzen
mit optimierter Funktion

- Potenzielle Auswirkungen des Anbaus van transgenem
Raps

Methodenentwicklung fUr ein anbaubegleitendes
Monitoring van gentechnisch veranderten Pflanzen
(GVP) im Agrarokosystem

- Querschnittsverbund - Methoden zur Untersuchung van
Mikrobengemeinschaften fUr das anbaubegleitende
Monitoring van transgenen Pflanzen.

Die Ergebnisse der biologischen Sicherheitsforschung 
stellen eine wichtige Grundlage fUr die Tatigkeit van 
Genehmigungs- und Vollzugsbehorden dar und sind van 
groBer Bedeutung fUr eine angemessene und ausgewo
gene offentliche Diskussion Ober die Anwendung der 
Gentechnik in der Landwirtschaft und Nahrungsmittel
herstellung. 

Monitoring von transgenen Pflanzen im 
Agrarokosystem 

Wie wirken sich gentechnisch veranderte Pflanzen auf 
ihre Umwelt aus, wenn sie groBflachig angebaut werden, 
und wie lassen sich diese Wirkungen erfassen? Diese 
Frage beschaftigt Gesetzgeber, Wissenschaftler, Zuchter 
und Landwirte seit mehreren Jahren. Die BBA widmet 
sich daher der Erstellung strategischer und methodischer 
Konzepte, um die notwendigen Daten in der landwirt
schaftlichen Umwelt zu erheben. Insbesondere die Er
mittlung indirekter und langfristiger Folgen ist sicher
zustellen. Dieser Aufgabe widmet sich die Arbeitsgruppe 
,,Anbaubegleitendes Monitoring gentechnisch veranderter 
Pflanzen im Agrarokosystem" und der vom BMBF ge
fbrderte Forschungsverbund ,,Methodenentwicklung fUr 
ein anbaubegleitendes Monitoring van gentechnisch ver
anderten Pflanzen im Agrarokosystem". Die Tatigkeiten 
sowohl der Arbeitsgruppe als auch die seit Mitte 2001 



laufenden Aktivitaten des Forschungsverbundes wurden 
im Berichtsjahr fortgefUhrt. 

In Zusammenarbeit mit Statistikern und ZUchtern hat die 
BBA einen Fragebogen entwickelt, der eine Datener
hebung beim Anbau van gentechnisch verandertem Mais 
mit Hilfe der Landwirte gestattet. Die Erfahrungen der 
Landwirte und die Anbausituation vor Ort sollen erfasst 
werden. Der Fragebogen ermoglicht die BerUcksichtigung 
verschiedener Faktoren und Hintergrundinformationen, 
um den moglichen Einfluss van gentechnisch veranderten 
Kulturpflanzen einzugrenzen und die Oaten mit anderen 
Erhebungen im Rahmen des Monitorings zu vergleichen. 
Es wurde ein transparentes Datenerfassungssystem 
entwickelt, das auf bekannten statistischen Methoden 
aufbaut. Es ist dank des geringen Aufwandes fUr den 
Routineeinsatz geeignet und bietet im Rahmen des Moni
toring eine umfassende Informationsgrundlage fUr die 
Erfassung van langerfristigen Veranderungen durch den 
Einsatz van gentechnisch veranderten Pflanzen. In einem 
BMBF-geforderten Foigeprojekt soil der Ansatz auf 
andere wichtige Kulturpflanzen erweitert und die Ver
knUpfung mit anderen landwirtschaftlichen Datener
hebungen ausgearbeitet werden. 

Ausbreitung von Transgenen und Koexistenz 

Ein haufig im Zusammenhang mit der EinfUhrung gen
technisch veranderter Pflanzen genanntes okologisches 
Risiko ist die mogliche Entstehung neuer Unkrautpro
bleme, entweder durch die Verwilderung der transgenen 
Pflanzen oder durch die Auskreuzung der Transgene in 
verwandte Wild- oder Unkrautpflanzen. Auch ohne gen
technische Veranderung, durch die den Pflanzen mog
Jicherweise ein okologischer Fitnessvorteil verschafft 
wird, besitzen Kulturpflanzen ein gewisses Verwil
derungspotenzial, das je nach Kulturart sehr unterschied
lich ist. Auffallend in diesem Zusammenhang sind Kruzi
feren, insbesondere der Raps (Brassica napus), der als 
Neophyt haufig auf Ruderalstandorten entlang van 
Wegen und Gleisanlagen vorkommt. 

Im Rahmen des vom BMBF geforderten und Mitte des 
Jahres abgeschlossenen Forschungsverbundes ,,Poten
zielle Auswirkungen des Anbaus von transgenem Raps" 
wurden verwilderte Raps- und potenziell kreuzbare Kruzi
ferenpflanzen an Ruderalstandorten identifiziert und mor
phologisch sowie molekulargenetisch charakterisiert. Ziel 
war einerseits die Aufklarung der Herkunft und des Ver
wilderungspotenzials van Ruderalraps, andererseits die 
Gewinnung van Basisdaten fUr die Wahrscheinlichkeit der 
Etablierung van Rapsgenen in verwandten Wild- oder 
Unkrautpflanzen. 

FUr die in Zusammenarbeit mit dem Institut fUr Unkraut
forschung durchgefUhrten Untersuchungen wurde die 
Umgebung van Braunschweig ausgewahlt, in der der 
Rapsanbau keine dominierende Rolle innerhalb der 
Fruchtfolgen spielt. Insgesamt 74 Standorte mit 142 
Fundstellen van Ruderalraps wurden in den Jahren 2001 
und 2002 identifiziert. Die Wiederfundraten blUhender 
Rapspflanzen, die an derselben Fundstelle in zwei 
aufeinander folgenden Jahren auftraten, lagen 
2001/2002 bei 29,2 %, in den Jahren 2002/2003 bei 

12,3 % und 2003/2004 bei 80 %. Bezogen auf die 
Standorte, denen meist mehrere Fundstellen zugeordnet 
wurden, ergaben sich entsprechend hohere Werte fUr die 
Wiederfundraten. An mehreren Standorten, an denen im 
Folgejahr keine Pflanzen auftraten, konnten zwei Jahre 
spater erneut Rapspflanzen gefunden werden. Auffallig 
war der hohe Anteil der Pflanzen, die lediglich in einem 
Jahr auftraten. Im Vergleich der vier Untersuchungsjahre 
fallt das Jahr 2003 durch eine signifikant geringere 
Anzahl van Fundstellen mit Raps auf, was vermutlich 
durch einen sehr kalten Winter in Kombination mit einem 
hohen Befall mit Nacktschnecken zu erklaren ist. 

Die standortbezogene Analyse durch ISSR (inter simple 
sequence repeat)-PCR und Clusteranalyse im Jahresver
gleich und im Vergleich zu verschiedenen Rapssorten 
ergab, dass Wiederfunde van Rapspflanzen an derselben 
Fundstelle Uberwiegend auf potenzielle Neueintrage, z. B. 
durch Transportverluste, zurUckzufUhren sind. Haufig 
waren diese den in der Region vorwiegend angebauten 
Rapssorten zuzuordnen. In Fallen ohne Sortenzuordnung 
konnten potenzielle Neueintrage auch das Ergebnis van 
Hybridisierungen zwischen verschiedenen Ruderalraps
typen sein. 

Bei der Untersuchung des Bodensamenpotenzials durch 
Entnahme van Bodenproben und Keimungstests wurden 
nur an einem in der Nahe einer blmUhle (Salzgitter
Beddingen) gelegenen und an einem weiteren Standort 
(Vienenburg) keimfahige Rapssamen gefunden. Bei der 
molekulargenetischen Analyse der aus der Bodenprobe 
des Standorts Vienenburg aufgelaufenen Rapspflanzen 
zeigte sich, dass diese den am Standort entnommenen 
Pflanzenproben zuzuordnen waren. 

Bei der Untersuchung der Samenproben van Ruderal
rapspflanzen hinsichtlich Erucasaure-und Glucosinolat
gehalten wurden Uberwiegend Werte gefunden, die den 
derzeit in Deutschland auf ea. 97 % der Flachen ange
bauten 00-Sorten entsprechen. Entgegen der derzeitigen 
Anbausituation traten jedoch auch in erheblichem Um
fang Pflanzen mit hohen bzw. erhohten Gehalten an 
Erucasaure und/oder Glucosinolaten auf, zum Teil an den 
gleichen Standorten in aufeinander folgenden Jahren. 
Wahrend der Anteil der erucasaurehaltigen, glucosino
latarmen Ruderalrapsfunde in etwa dem Umfang der im 
Kontraktanbau befindlichen Erucasaure-Rapssorten ent
spricht, konnte das Auftreten van Ruderalraps mit hohen 
Glucosinolat- und niedrigen Erucasauregehalten auf zeit
lich unter Umstanden schon weit zurUckliegende Trans
portverluste van Samen glucosinolatreicher Sorten 
zurUckzufUhren sein. Moglicherweise gibt es fUr diesen 
Rapstyp, der in Deutschland zuletzt Ende der 1980er 
Jahre angebaut wurde, aufgrund seiner Inhaltsstoffe eine 
bessere Oberdauerungsfahigkeit. 

In alien vier Jahren trat im Untersuchungsgebiet nur 
Ackersenf (Sinapis arvensis) als potenziell hybridisierbare 
Kruziferenart auf; eine in 2002 gefundene einzelne Hede
richpflanze war vermutlich auf die Ansaat einer Wild
krautmischung an einem neu angelegten Feldrand 
zurUckzufUhren. Wahrend Ackersenf sich in der ISSR
Analyse als weitaus variabler als Ruderalraps zeigte, 
konnte die Mehrzahl der untersuchten Pflanzen mittels 
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einer Korrespondenzanalyse in standortspezifische Clus
ter gruppiert werden. 5. arvensis ist nur sehr einge
schrankt mit Raps kreuzbar; in alien bisherigen Unter
suchungen wurden im Freiland noch nie Hybriden gefun
den. Es ist daher die Schlussfolgerung zu ziehen, dass in 
der untersuchten Region die Auskreuzung und 
Etablierung von Transgenen aus Raps in verwandten 
Wildkruziferen sehr unwahrscheinlich sind. 

Die in der BBA erarbeiteten Daten zum Genfluss bei Raps 
und Mais werden im Rahmen des EU-gefbrderten For
schungsverbundes SIGMEA (Sustainable Introduction of 
GM crops into European Agriculture), der im Mai 2004 
begonnen wurde, mit anderen europaweit erhobenen 
Daten verglichen und zur Entwicklung von mathemati
schen Vorhersagemodellen herangezogen. 

Sicherheitsaspekte von Transformationssystemen 

Innerhalb des BMBF-gefbrderten und von einem Mitar
beiter des Instituts koordinierten Verbundes ,,Gezielte 
Obertragung minimierter Transgensequenzen mit opti
mierter Funktion" werden unterschiedliche Ansatze zur 
Optimierung von Transformationssystemen unter Aspek
ten der biologischen Sicherheit erarbeitet und bewertet. 
Eine Zielstellung besteht darin, die Einfuhrung und Modi
fizierung von Gensequenzen auf diejenigen Nukleotide zu 
beschranken, die zur Erzeugung einer gewUnschten 
pflanzlichen Eigenschaft benotigt werden. Nukleinsauren 
mit dreifach helikaler Struktur bilden sich sequenzspezi
fisch aus, wenn sich ein DNA-Oligonukleotid an eine 
Homopurin-Region einer DNA-Doppelhelix anlagert. 
Diese triplex-forming oligonuleotides (TFOs) bilden sich 
in der groBen Grube der Doppelhelix, ohne dass sich der 
DNA-Doppelstrang offnen muss. Die TFOs konnen mit 
Mutagenen fUr eine gezielte Mutationsinduktion gekop
pelt werden. Die Verwendung von bifunktionellen Oligo
nukleotiden kann die gezielte Mutationsinduktion zu einer 
gezielten Sequenzmodifikation ausweiten. Die Methodik 
kombiniert die oben beschriebenen TFOs mit einer Repa
raturdomane, die die gewUnschte Sequenz tragt. Bei der 
Testung von bifunktionellen Oligonukleotiden zeigte sich, 
dass die Effizienz der Oligonukleotid-induzierten Muta
tionen (Umwandlung des Stop- in ein Startkodon und da
mit Expression des GFP-Gens) sehr gering ist. Die weni
gen zu beobachtenden GFP-positiven Protoplasten wur
den durch die Beobachtung unter dem Mikroskop ver
braucht. Daher wurde ein neues System aufgebaut, das 
eine positive Selektion erlauben sollte: die Oligonu
kleotid-vermittelte Aktivierung des PAT-Gens und damit 
eine Selektion positiver Kaili auf Phosphinothricin. Auch 
dieses System erlaubte keine effiziente Mutationsinduk
tion, so dass in Obereinstimmung mit der international 
vorliegenden Literatur eine gezielte Sequenzmodifikation 
durch Verwendung von bifunktionellen Oligonukleotiden 
bei Pflanzen bisher nicht effektiv moglich ist. 

Eine weitere Zielstellung ist die Etablierung von Systemen 
zur Markergen-Eliminierung, die durch transiente 
Expression der Rekombinase des Bakteriophagen Pl 
bewirkt wird. Markergene werden zwar zur Erzeugung 
transgener Pflanzen benotigt, sind aber nach erfolgrei
cher Selektion und Regeneration UberflUssig. Die tran
siente Expression der Cre-Rekombinase erfolgt durch 
Pflanzenvirus-Vektoren (basierend auf TMV- und PVX
Viren). Diese Methode der Markergen-Eliminierung am 
Modellobjekt Tabak ist sehr effizient und prazise. Die 
Rekombinase-vermittelten Rekombinationsereignisse 
werden stabil an die Nachkommen weitergegeben. Die 
am Modell gewonnenen positiven Erfahrungen wurden 
erfolgreich auf die vegetativ vermehrte Kulturpflanze 
Kartoffel Ubertragen. Ziel ist die modellhafte Herstellung 
einer markerfreien Kartoffel mit reduziertem Amylose
gehalt. 

Die Synthese rekombinanter Proteine in Pflanzen mit Hilfe 
modifizierter viraler Volllangenklone hat groBes Interesse 
hervorgerufen, da der Anteil viraler Proteine am Gesamt
protein infizierter Pflanzen sehr gering ist. Die Erzeugung 
transgener Pflanzen entfallt und durch die Moglichkeit, 
eine Vielzahl unterschiedlicher Fremdgene in virale Voll
langenklone einzubauen, wird eine hohe Flexibilitat er
reicht. Die Verwendung vermehrungsfahiger chimarer 
Pflanzenviren wirft jedoch zahlreiche Sicherheitsfragen 
auf, so dass die Etablierung von Sicherheitssystemen zur 
Produktion von Fremdproteinen in Pflanzen mittels viraler 
Volllangenklone dringend geboten ist. Im Institut wurde 
ein System entwickelt, das eine sichere Synthese rekom
binanter Proteine in Pflanzen mit Hilfe modifizierter viraler 
Volllangenklone erlaubt. Aus einem PVX-GUS-Volllangen
klon (hier dient das GUS-Gen als Modell fUr beliebige an
dere Fremdgene) wurde das Transportprotein-Gen ent
fernt. Das modifizierte Virus kann sich nun nicht mehr 
systemisch in Nicotiana benthamiana-Pflanzen ausbrei
ten. Wird das modifizierte Virus dagegen auf transgenen 
Pflanzen abgerieben, die das PVX-Transportprotein aus
pragen, erfolgt eine normale systemische Infektion, die 
allerdings nicht zur Ausbildung von Virussymptomen 
fUhrt. Die hohe Auspragung des GUS-Gens lasst 
erwarten, dass dieses Sicherheitssystem auch zur 
Synthese anderer Fremdproteine nutzbar sein sollte. 
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Institut 

fiir Nematologie und Wirbeltierkunde 

Im Institut fur Nematologie und Wirbeltierkunde der BBA 
in Munster werden pflanzenschadigende Nematoden und 
Wirbeltiere erforscht und Verfahren zur Abwehr der van 
ihnen verursachten Schaden erarbeitet. In beiden Fach
gebieten wird nach okologisch unbedenklichen Verfahren 
und neuen Anbausystemen gesucht, mit deren Hilfe der 
Schaderregerbesatz dauerhaft auf akzeptablem Niveau 
gehalten werden kann. Mit wenigen Ausnahmen stehen 
sowohl gegen Nematoden als auch gegen Wirbeltiere 
keine 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 
kompetent beraten zu konnen. 

Resistente Sorten vermindern den Befall mit pflanzenpa
rasitaren Nematoden und sind zum wichtigsten Pfeiler ei
ner wirtschaftlichen und umweltschonenden Nematoden
bekampfung geworden. Durch konsequenten Anbau re
sistenter Sorten konnte die Lucke geschlossen werden, 
die durch fehlende chemische Nematizide in der Vergan
genheit entstanden war. Ein Schwerpunkt der Forschun
gen des Instituts fur Nematologie und Wirbeltierkunde ist 
deshalb die Entwicklung geeigneter Methoden zur Pru
fung der Resistenz van Kulturpflanzen. Dazu bedarf es 
auch geeigneter Diagnoseverfahren, mit deren Hilfe neue 
Arten oder Pathotypen erkannt werden konnen. 

Neue Erkenntnisse gibt es zur Resistenzprufung bei Ge
treidezystennematoden. Unterschiedlich reagierende 
Populationen wurden in Deutschland bisher als verschie
dene Rassen der Art Heterodera avenae angesehen. An 
der AuBenstelle des Instituts in Kleinmachnow wurde be
obachtet, dass bestimmte Populationen einige Getrei
desorten befallen konnen, die bisher als resistent zuge
lassen waren. Diese Nematoden erwiesen sich als die van 
H. avenae morphologisch schwer unterscheidbare Art
Heterodera fifipjevi, die in Deutschland offenbar weit ver
breitet ist. In Absprache mit dem Bundessortenamt wird
die Resistenz van Getreidesorten nun fur beide Arten
getrennt ermittelt und in der Beschreibenden Sortenliste
ausgewiesen. Derzeit sind bei Sommergerste die Sorten
'Havanna', 'Marnie' und 'Simba' mit Resistenz gegenuber
H. avenae sowie die Sorte 'Denise' mit Resistenz ge
genuber H. avenae und H. filipjevi zugelassen. Da die in
der Praxis jeweils vorkommende Nematodenart meistens
unbekannt ist, sind besonders solche Sorten wertvoll, die
gegen beide Nematodenarten resistent sind.

Um die Einschleppung und Ausbreitung van Nematoden 
zu verhindern, unterliegen einige Nematodenarten stren
gen gesetzlichen Regelungen. Fur eine wirkungsvolle 
Umsetzung der Pflanzenbeschau und Einleitung der 
erforderlichen QuarantanemaBnahmen mussen fur diese 
Arten Diagnoseverfahren entwickelt und getestet wer
den. In der ,,Deutschen Nematodensammlung" werden 
Vorkommen und Verbreitung wichtiger pflanzenparasi
tarer Nematoden in Deutschland erfasst und in Form van 
Dauerpraparaten dokumentiert. Ihre exakte Bestim
mung wird durch moderne molekularbiologische 

Techniken unterstutzt und abgesichert. AuBerdem besitzt 
das Institut fur Nematologie und Wirbeltierkunde eine der 
groBten Lebendsammlungen van Kartoffelzystennema
toden, die in zahlreichen Landern als Quarantaneschad
linge eingestuft sind. In der Europaischen Union wird die 
Bekampfung durch eine mehr als 30 Jahre alte Richtlinie 
geregelt. Nach mehreren Unterbrechungen wurden die 
Gesprache auf EU-Ebene Ober eine Neuregelung vor etwa 
zwei Jahren wieder aufgenommen. Das Institut fur 
Nematologie und Wirbeltierkunde hat hierzu die Ab
teilung fur nationale und internationale Angelegenheiten 
der Pflanzengesundheit der BBA, die die deutschen Inte
ressen in Brussel vertritt, fachlich beraten und die Koor
dination zweier EU-Arbeitsgruppen ubernommen. Die Er
gebnisse der Arbeitsgruppen wurder: von der EU·Kom
mission in die Neufassung der Richtlinie eingearbeitet 
und die Details im Anhang der Richtlinie geregelt. Die 
uberarbeitete Richtlinie kann nun dem Rat der EU nach 
mehr als zehn Jahren Beratung vorgelegt werden. 

In einigen Fallen, insbesondere wenn keine resistenten 
Sorten gegen Nematoden zur Verfugung stehen, mussen 
alternative Bekampfungsmoglichkeiten erarbeitet wer
den. Zurzeit wird der Einsatz pilzlicher Antagonisten 
(Hirsute/la rhossiliensis) zur Bekampfung van Wurzel
gallen- und Zystennematoden erprobt. Ein neuer Ansatz 
zur Bekampfung van Kartoffelzystennematoden wird mit 
dem Anbau van Solanum sisymbriifolium mit dem Ziel der 
Befallsreduktion getestet. Schwerpunkt der Untersu
chungen ist die Frage, ob diese Pflanzen gegen die in 
Europa vorkommenden Pathotypen bzw. Virulenzgruppen 
der Kartoffelzystennematoden wirksam sind. 

Im Fachgebiet Wirbeltiere bilden Untersuchungen zur Ab
wehr van Wuhlmausschaden in landwirtschaftlichen Kul
turen und im Forst einen der Schwerpunkte. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss eines Pilotprojektes im Rahmen 
des ,,Bundesprogramms Okologischer Landbau" zur Ent
wicklung eines mechanischen Barrieresystems zur Ab
wehr van Wuhlmausschaden an Obstbaumen konnte im 
Berichtsjahr ein Folgeprojekt begonnen werden. Ziel die
ses Projektes ist es, das Barrieresystem optimal an die 
Erfordernisse der obstbaulichen Praxis anzupassen. Dabei 
werden neben der Wirksamkeit hinsichtlich der Reduktion 
van Wuhlmausschaden auch Fragen der Wirtschaft
lichkeit und der Auswirkungen auf das gesamte Produk
tionssystem und die Umwelt untersucht. Eine am Institut 
erstellte Informationsbroschure enthalt eine aktuelle 
Obersicht Ober Moglichkeiten zur Abwehr van Wuhl
mausschaden im okologischen Obstbau sowie Informa
tionen zur Lebensweise der Nager. 

Ein van der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geforder
tes Kooperationsprojekt mit dem Institut fur Waldbau und 
Forstschutz der TU Dresden ist auf die Entwicklung eines 
Repellentmittels auf der Basis van Naturstoffen zur Ab
wehr von Wuhlmaus-Nageschaden in Forstkulturen ge
richtet. Angesichts erneut ansteigender Bestandsdichten 
dieser zyklisch auftretenden Nager finden vorbeugende 
SchutzmaBnahmen ein lebhaftes Interesse in der wald-



baulichen Praxis. Sie konnten jedoch auch in anderen 
Kulturen (z. B. Obstbau, Hausgarten) nutzlich sein. Im 
Berichtsjahr konnten in Laborversuchen gute Ergebnisse 
mit einem Repellent aus Kugeldistelextrakt erzielt wer
den, die jetzt in Gehege- und Praxisversuchen uberpruft 
werden. 

Einen weiteren Forschungsschwerpunkt bilden Arbeiten 
zur Resistenzgenetik kommensaler Nager vor dem 
Hintergrund zunehmender Resistenz bei Ratten und 
Hausmausen gegenuber blutgerinnungshemmenden 
Rodentiziden in vielen Gebieten Europas. In Zusam
menarbeit mit dem Institut fur Humangenetik der Univer
sitat Wurzburg ist es gelungen, das Basisgen fur die Re
sistenzeigenschaft bei der Wanderratte zu identifizieren. 
Resistente Individuen weisen in diesem Gen spezifische 
Punktmutationen auf, welche die Resistenzeigenschaft 
vermitteln. Die Studie wurde im Berichtsjahr in der re
nommierten wissenschaftlichen Zeitschrift Nature publi
ziert. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen konnte durch 
internationale Kooperation unter Federfuhrung des Insti
tuts der Nachweis gefuhrt werden, dass sich die Resis
tenz in mehreren Rattenpopulationen unabhangig von

einander entwickelt hat. In den verschiedenen Resistenz
gebieten wurden jeweils spezifische Mutationen im Resis
tenzgen nachgewiesen. Auf der Grundlage dieser Er
kenntnisse eroffnen sich neue Moglichkeiten fur die spe
zifische Anpassung rodentizider Wirkstoffe im Hinblick auf 
Wirksamkeit und den Schutz von Anwendern und 
Umwelt. 

Das Institut ist weiterhin Prufeinrichtung nach den 
Grundsatzen der Guten Laborpraxis (GLP); eine Inspek
tion zur Oberwachung der Einhaltung der international 
anerkannten GLP-Grundsatze verlief positiv. Dies fuhrte 
im Berichtszeitraum zur Bestatigung der GLP-Zerti
fizierung, so dass im Institut weiterhin umwelttoxikolo
gische Prufungen mit terrestrischen Organismen nach 
GLP-Grundsatzen durchgefuhrt werden konnen. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Arbeiten im ornitho
logischen Bereich. Mit diesen Arbeiten soil geklart wer
den, wie pflanzenschutzrelevante Schaden durch Vogel 
reduziert und unerwunschte Auswirkungen von Pflan
zenschutzmitteln auf Vogel minimiert werden konnen. 
AuBerdem ist ein Einsatz bestimmter Vogelarten zur bio
logischen Schadlingskontrolle von Arthropoden in ver
schiedenen landwirtschaftlichen Kulturen denkbar. 

Im Berichtszeitraum wurden Projekte konzipiert, in denen 
die Bedeutung von Vogeln im Okolandbau untersucht 
werden soll. Dabei sollen die Abwehr von FraBschaden 
durch Saatgutbehandlung mit Naturstoffen bei Mais und 
die Untersuchung der Nahrungs- und Fortpflanzungs
okologie von Hohlenbrutern im Weinbau im Vordergrund 
stehen. Weiterhin sind Arbeiten zur Gefahrdung von 
Schleiereulen beim Rodentizideinsatz auf Bauernhofen 
geplant. Ziel der Arbeiten ist es, okologisch vertragliche 
MaBnahmen zu entwickeln und zu uberprufen, die zur 
Reduzierung der Anwendung chemischer Pflanzen
schutzmittel fuhren und sich positiv auf den Natur
haushalt auswirken konnen. Durch die intensive Bear
beitung dieses Themenkomplexes soil die fachkundige 
Beratung von Anwendern, Interessenverbanden und der 
Bundesregierung sichergestellt werden. 

FruchtfolgemaBnahmen zur Bekampfung von 
Meloidogyne chitwoodl 

Der Wurzelgallennematode Meloidogyne chitwoodi ist ein 
Quarantaneschadorganismus, der vor allem in den USA 
und den Niederlanden hohe wirtschaftliche Schaden an 
Kartoffeln, Schwarzwurzeln und Mohren verursacht. In 
Deutschland gibt es derzeit einen gesicherten Nachweis 
des Auftretens von M. chitwoodi. Hierbei handelt es sich 
um eine ea. 4 ha groBe Flache im Kreis Barken. Die Tat
sache, dass der Nematode bisher nicht weiter in Deutsch
land verbreitet ist, wird auf die konsequente Umsetzung 
der Pflanzenbeschauverordnung zuruckgefuhrt. Die darin 
festgelegten MaBnahmen haben das Ziel, eine Ver
schleppung des Nematoden ausgehend von der Befalls
flache zu verhindern. Die Gefahr einer Verschleppung 
lasst sich verringern, indem die Besatzdichte von M. chit

woodi soweit wie moglich reduziert wird. 

In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen und dem betroffenen Landwirt 
wurde die Wirkung von FruchtfolgemaBnahmen auf die 
Abundanzdynamik von M. chitwoodi untersucht. Der Aus
gangsbesatz auf der Befallsflache lag im Marz 2004 
durchschnittlich bei 378 Larven pro 100 ml Boden. Bis 
Mitte Juni wurde Kohl kultiviert und danach die Besatz
dichte von M. chitwoodi erneut bestimmt. AnschlieBend 
wurde ein Streifenversuch mit Brache, Sudangras, 
Tagetes und Luzerne angelegt. Wahrend Sudangras eine 
antagonistische Wirkung gegen Wurzelgallennematoden 
zugesprochen wird, sind Tagetes und Luzerne Nicht
Wirtspflanzen fur diese Mefoidogyne-Art. Anfang Oktober 
wurden die Kulturen umgebrochen und Ende Oktober 
erfolgte die abschlieBende nematologische Untersu
chung. 

Der Anbau von Fruhkohl bewirkte eine Reduzierung des 
M. chitwoodi-Besatzes um durchschnittlich 50 %. Kohl
gilt als schlechte Wirtspflanze fur M. chitwoodi. Hinzu
kam vermutlich ein Fangpflanzeneffekt, da aufgrund der
fruhen Ernte nicht alle Larven ihre Entwicklung
abschlieBen konnten. Von den anderen Versuchsva
rianten hatte Brache die beste Wirkung mit einer
Reduzierung des M. chitwoodi-Besatzes um 96 %. Auf die
gesamte Vegetationsperiode bezogen betrug die Redu
zierung sogar 98,5 %. Dies reicht zwar nicht aus, um 
vorgeschriebene QuarantanemaBnahmen aufzuheben, es 
verringert aber deutlich das Risiko einer Verschleppung.

Tagetes und Luzerne brachten keinen weiteren Abbau 
des Nematodenbesatzes; die Vermehrungsraten betru
gen 1,05 bzw. 1,03. Sudangras fuhrte sogar zu einer Er
hohung der Besatzdichte um den Faktor 1,9. Wahr
scheinlich war der relativ hohe Unkrautbesatz dafur ver
antwortlich, dass mit den Zwischenfruchten keine weitere 
Nematodenbekampfung erreicht werden konnte. Die 
Leitunkrauter waren mit wenigen Ausnahmen gute Wirte 
fur M. chitwoodi. Eine Unkrautbekampfung wurde auf 
dieser okologisch bewirtschafteten Flache nicht durchge
fuhrt, da die Kulturen als Breitsaat ausgebracht wurden 
und Striegeln oder Hacken somit nicht moglich war. 
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Schadbild von Meloidogyne hap/a an Mohren 

Einsatzmoglichkeiten von Olrettich zur Bekamp
fung von Mefoidogyne hap/a im Okologischen 
Landbau 

Der Wurzelgallennematode Meloidogyne hap/a gehort zu 
den wirtschaftlich bedeutendsten pflanzenparasitaren 
Nematoden im Okologischen Landbau. Er schadigt ins
besondere Mohren und Zwiebeln, daneben aber auch 
weitere Gemusearten und Kartoffeln. Befallene Pflanzen 
zeigen ein reduziertes Wachstum, hellgrun bis gelblich 
verfarbte Blatter und an den Wurzeln die fur diesen 
Nematoden typischen Anschwellungen (Gallen). Bei Moh
ren kommt es zusatzlich zur Beinigkeit der Ernteorgane. 

Ein neu erstelltes Informationsblatt der BBA gibt weitere 
Hinweise zu diesem Schaderreger (www.bba.de). Die Be
kampfung van M. hap/a ist derzeit nur Ober die Frucht
folge moglich. Da resistente Sorten fehlen, wird die Eig
nung von Zwischenfruchten bzw. Fangpflanzen zur Re
gulierung der Besatzdichte gepruft. Inwieweit dies mit 
blrettich moglich ist, wurde innerhalb eines Forschungs
vorhabens des ,,Bundesprogramms Okologischer Land
bau" untersucht. 

In einem ersten Schritt wurden die in der Beschreibenden 
Sortenliste 2002 des Bundessortenamtes aufgefuhrten 
blrettichsorten hinsichtlich ihrer Anfalligkeit fur M. hap/a 

untersucht. Hierzu wurde in Gewachshausversuchen die 
Vermehrungsrate (Endbesatz/ Ausgangsbesatz = Pf/Pi) 
von M. hap/a bestimmt. Die geringste Vermehrungsrate 
wurde nach Anbau von 'Commodore' mit durchschnittlich 
0,21 gefunden. Geringe Vermehrungsraten wurden auch 
bei 'Remonta' (0,25), 'Ramses' (0,26) und 'Radical' (0,39) 
festgestellt. z� den stark vermehrenden Sorter. mit 
einem Pf/Pi > 4 zahlten 'Siletina' (4,33), 'Siletta Nova' 
(4,36), 'Cassius' (4,73) und 'Colonel' (10,91). Anhand van 
Haufigkeitsverteilungen konnte gezeigt werden, dass die 
geringere Vermehrungsrate an 'Commodore' gegenuber 
'Siletina' auf den hohen Anteil resistenter Einzelpflanzen 
bei gleichzeitigem Fehlen hoch anfalliger Einzelpflanzen 
zuruck zu fuhren war. 

Die Vorzuglichkeit von 'Commodore' gegenuber 'Siletina' 
hinsichtlich Unterdruckung von M. hap/a konnte in Klein
parzellen- und Feldversuchen bestatigt werden. So be
trug in Kleinparzellenversuchen die Reduzierung der M. 
hap/a-Besatzdichte bei hohem Ausgangsbesatz bei Anbau 
von 'Commodore' 70 %, bei 'Siletina' aber nur 20 %. Bei 
niedrigem Ausgangsbesatz kam es bei Anbau von 'Com
modore' zu keiner Vermehrung von M. hap/a, wohinge
gen 'Siletina' die Besatzdichte um das Vierfache erhohte. 
In Feldversuchen in okologisch wirtschaftenden Betrieben 
betrug die Vermehrungsrate von M. hap/a bei Anbau von 
'Commodore' 0,9, bei 'Siletina' 6,2. 

Eine weitere Moglichkeit zur Reduzierung der Besatz
dichte von M. hap/a ist der Anbau von blrettich als Fang
pflanze. Da blrettich grundsatzlich eine Wirtspflanze fur 
M. hap/a ist, dringen die Larven in die Wurzeln ein und
konnen diese nach Initiierung des Nahrgewebes nicht
mehr verlassen. Wird der blrettich vor Abschluss der
Entwicklung des Nematoden umgebrochen, stirbt der
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Nematode. Entscheidend ist der richtige Zeitpunkt des 
Umbruchs. Dieser liegt in der Regel bei fOnf bis sechs 
Wochen nach Aussaat und kann Ober die Temperatur
summe (300 Grad; Ts > 8 °C ) ermittelt werden. In zwei 
Feldversuchen mit 'Siletina' als Fangpflanze und 
Umbrechen nach 38 Tagen wurde die Besatzdichte von 
M. hap/a um 98 bzw. 99 % reduziert.

Die Ergebnisse zeigen, dass Olrettich bkologisch 
wirtschaftenden Landwirten einen vielfaltigen Nutzen 
bringen kann. Neben den allgemeinen Vorzugen wie 
Nahrstoffbindung, Biomassebildung, Bodenlockerung und 
Erosionsschutz ist durch entsprechende Sortenwahl zu
satzlich eine Reduzierung des Wurzelgallennematoden M.

hap/a mbglich. Bei Anbau von Olrettich als Fangpflanze 
vor bzw. nach der Hauptkultur ist eine sehr gute Bekamp
fung von M. hap/a gegeben. 

Neuartige Formulierungen fur den nematophagen 
Piiz Hirsute/la rhossiiiensis 

Naturlicherweise im Boden vorkommende Antagonisten 
tragen in erheblichem MaBe zur Bekampfung pflanzen
parasitarer Nematoden bei. In der Praxis sind Wirkungs
hbhe und Wirkungssicherheit jedoch haufig unbefriedi
gend. Dies zu verbessern ist Ziel eines Forschungsvor
habens, welches von der Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. finanziert wird. Die Untersuchungen wer
den an dem nematophagen Pilz Hirsute/la rhossiliensis 

durchgefOhrt, einem vielversprechenden Antagonisten, 
der seit 1980 am Institut fOr Nematologie und Wir
beltierkunde bearbeitet wird. 

H. rhossifiensis ist weltweit verbreitet und parasitiert zahl
reiche pflanzenparasitare Nematodenarten. Er fOhrt zu ei
nem Absterben der Nematoden innerhalb weniger Tage.
Nachteilig fOr den breiten Einsatz dieses Antagonisten in
der Praxis ist seine geringe Konkurrenzfahigkeit im Bo
den, d. h. er wird von anderen bodenburtigen Pilzen im
Wachstum unterdruckt. Eine geeignete Formulierung, die
H. rhossiliensis vor Konkurrenten schutzt und sein Wachs
tum fbrdert, kbnnte zu einer besseren Etablierung des Pil
zes im Boden und damit einem besseren Bekampfungs
erfolg fOhren.
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In einem Gemeinschaftsprojekt mit der Bundesfor
schungsanstalt fOr Landwirtschaft, der KWS SAAT AG und 
der BIOCARE Gesellschaft fOr biologische Schutzmittel 
mbH wurden nachwachsende Rohstoffe zur Verkapselung 
von H. rhossilienis eingesetzt. Die Formulierung sollte ne
ben einer guten Lagerfahigkeit auch ein gutes Ruckquell
verhalten aufweisen, ohne das Auswachsen des Pilzes 
aus den Kapseln zu hemmen. Als Formulierungen von H.

rhossiliensis wurden Alginat, Guargum MG und Guargum 
MF+PA gepruft. Die Wirksamkeit der Formulierungen 
wurde im Pathosystem Zuckerruben / Heterodera schach
tii untersucht. 

In den Versuchen wurden 0,2 g getrocknete Pilzkapseln 
pro 100 g Boden eingesetzt. Die pilzliche Biofrischmasse 
(BFM) betrug 1 bzw. 10 %. Als Kontrolle wurde nicht for
mulierte Biofrischmasse eingesetzt. Die Untersuchungen 
wurden in gedampfter und ungedampfter Erde durchge
fOhrt. Die Wirksamkeit der Pilzkapseln wurde anhand neu 
gebildeter Eier unci Larven von H. schachtii ermittelt. In 
alien Versuchen zeigten die Guargum-Kapseln eine 
bessere Wirkung als Alginat-Kapseln. Die beste Wirkung 
wurde mit Guargum MF+PA-Kapseln erzielt. In gedampf
ter Erde betrug die Reduzierung des Nematodenbesatzes 
86 % (1 % Pilz) bzw. 92 % (10 % Pilz); in ungedampfter 
Erde 88 % (1 % Pilz) bzw. 47 % (10 % Pilz). Eine 
Erhbhung des Pilzgehaltes von 1 auf 10 % ergab also kei
ne zusatzliche Reduzierung des Nematodenbefalls. Der
zeit wird an einer Verifizierung der Wirkung unter Frei
landbedingungen gearbeitet. Weiterhin wird die Wirkung 
gegen andere pflanzenparasitare Nematoden, alien voran 
Wurzelgallennematoden und Wurzellasionsnematoden, 
sowie auf Nicht-Zielorganismen wie entomopathogene 
Nematoden untersucht. 

Einfluss der Klimaerwarmung auf die 
Vermehrung des Rubenzystennematoden 

Die auBergewbhnliche Witterung im Jahre 2003 mit den 
extrem hohen Sommertemperaturen und den ausge
pragten Trockenphasen hatte deutliche Auswirkungen auf 
die Abundanzdynamik pflanzenparasitarer Nematoden. 
Im Berichtsjahr wurden die im Jahre 2003 im Rheinland 
auf Zuckerrubenschlagen entnommenen Bodenproben 
abschlieBend ausgewertet. Umfassende Ergebnisse 
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liegen nun Uber die Entwicklung der Besatzdichten des 
RUbenzystennematoden, Heterodera schachtii, vor. 

Mit einer Bodentemperatursumme von 2.146 °C, berech
net ab einer Basistemperatur von 8 °C, wurde im 
Rheinland bei der ZuckerrUbe erstmals der Schwellenwert 
von 1.860 °C Uberschritten, der fUr die Ausbildung einer 
vierten Generation des RUbenzystennematoden erforder
lich ist. Bei der Untersuchung der abgereinigten RUben
erde am Feldrand wurden mit durchschnittlich 23.500 
Eiern und Larven pro 100 ml Boden extrem hohe Be
satzdichten ermittelt. Sie liegen um mehr als das Drei
fache Uber dem langjahrigen Mittelwert von 7.200. 

Die Untersuchungen der Besatzdichte mittels direkter 
Probenahme auf verschiedenen Versuchsflachen haben 
diese Entwicklung bestatigt. So stieg die Besatzdichte von 
einem mittleren Ausgangsbesatz von 450 im FrUhjahr auf 
ea. 10.000 Eier und Larven pro 100 g Boden im Herbst 
an. Die Untersuchungen deuten darauf hin, dass bei einer 
weiteren Klimaerwarmung gri:iBere Probleme mit dem 
RUbenzystennematoden zu erwarten sind. 

Neufassung der EU-Bekampfungsrichtlinie fur 
Kartoffelzystennematoden 

Zystennematoden, die Jahrzehnte hindurch im Boden 
Uberdauern ki:innen, bereiten groBe wirtschaftliche Pro
bleme. Aus diesem Grund wird die Bekampfung der 
Kartoffelzystennematoden ( Globodera rostochiensis und 
G. pa/Iida) in der Europaischen Union schon seit 1969
durch eine Bekampfungsrichtlinie geregelt. Eine Neu
regelung dieser Richtlinie fUr Kartoffelzystennematoden
wurde vor allem durch neue wissenschaftliche Erkennt
nisse Uber Arten, Pathotypen und Virulenzgruppen, aber
auch wegen der unterschiedlichen Umsetzung der
Richtlinie in den einzelnen Mitgliedstaaten notwendig.
Entscheidende Punkte fUr eine Einigung auf EU-Ebene
waren die Regelung der Bodenprobenahme fUr die Be
fallsfeststellung und die Resistenzbewertung von Kartof
felsorten. Unter FederfUhrung des Instituts fUr Nema
tologie und Wirbeltierkunde wurden in Zusammenarbeit
mit europaischen Kollegen Li:isungen fUr diese komplexen
Bereiche erarbeitet.

Da die Verbreitung der Kartoffelzystennematoden in 
erster Linie Uber befallenes Pflanzgut erfolgt, dUrfen 
Pflanzkartoffeln nur auf Flachen angebaut werden, die 
frei von Kartoffelzystennematoden sind. Hierzu muss der 
Boden der vorgesehenen Flachen beprobt und untersucht 
werden. Die Bodenprobenahme wird in den einzelnen EU
Mitgliedstaaten noch sehr unterschiedlich gehandhabt, 
die entnommene Bodenmenge liegt zwischen 100 bis 
2.000 ml pro Hektar. Aussagen Uber Befallsfreiheit lassen 
sich nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit machen; 
je hi:iher das Bodenprobenvolumen ist, desto sicherer 
lasst sich ein anfanglicher Befall mit Globodera spp. nach
weisen. In verschiedenen Arbeitstreffen wurden die Eck
punkte dieser Nachweisgrenze diskutiert und mit Hilfe 
von Computersimulationen verschiedene Szenarien dar
gestellt. Es wurde festgelegt, dass ein primarer Befalls
herd mit einer Nachweiswahrscheinlichkeit von 90 % 
erkannt werden soil. Durch wissenschaftlich begrUndete 
Forderungen konnte letztlich eine Einigung auf ein 
allmein akzeptiertes Konzept erreicht werden. Die Pro-

benmenge soil in Zukunft einheitlich 1.500 ml Boden/ha 
betragen. Sie liegt damit wesentlich Uber der bisherigen 
Probenmenge in den meisten EU-Mitgliedstaaten. Damit 
ist ein hoher Qualitatsstandard im Pflanzkartoffelanbau 
gewahrleistet. 

In einem internationalen Fachgesprach in MUnster wurde 
die Resistenzbewertung von Kartoffelsorten in der Euro
paischen Union diskutiert und das Testverfahren zur Er
mittlung der Resistenz abgestimmt. Auch hier bestanden 
teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den Mitglied
staaten. Nach intensiver fachlicher Diskussion ist nun die 
Harmonisierung der PrUfung von Kartoffelsorten auf Re
sistenz gegen Globodera spp. in der EU entscheidend vor
angekommen. Auf der Grundlage der noch geltenden 
Richtlinie kann nur zwischen anfalligen und resistenten 
Sorten unterschieden werden. Allerdings sind bislang fUr 
einige Nutzungsrichtungen keine Sorten mit vollstandiger 
(absoluter) Resistenz verfUgbar, da deren ZUchtung 
Schwierigkeiten bereitet. Um dennoch Sorten mit nur 
schwach ausgepragter Resistenz einsetzen zu ki:innen, 
benutzt man den unscharfen und unterschiedlich ge
handhabten Ausdruck der Teilresistenz. Als teilresistent 
werden Kartoffelsorten bezeichnet, die zwar eine gewisse 
Vermehrung der Nematoden zulassen, aber erheblich 
schlechtere Wirtspflanzen sind. In Zukunft sollen Kartof
feln, wie andere Kulturpflanzen auch, nach einem abge
stuften System bewertet werden. Hier bringt eine Noten
skala (Noten 1 bis 9) erhebliche Vorteile, da Teilresistenz 
nach den neuen Vorschlagen quantifiziert und benotet 
werden kann. Die Verwendung der Kartoffelsorten mit 
unterschiedlichen Resistenznoten soil in einem nationalen 
Bekampfungsprogramm geregelt werden. 

Identifikation des Basisgens fur Antikoagulan
tienresistenz bei Wanderratten 

Blutgerinnungshemmende Rodentizide (Antikoagulan
tien) haben sich wegen ihrer vorteilhaften Eigenschaften 
(hohe Wirkstoffempfindlichkeit der Zielart, verzi:igerte 
Wirkung und VerfUgbarkeit des Gegengifts Vitamin Kl) 
bei der Rattenbekampfung besonders bewahrt. Deshalb 
werden Wanderratten heute fast ausschlieBlich mit Anti
koagulantien bekampft. Allerdings traten bereits wenige 
Jahre nach der EinfUhrung dieser Praparate erste Resis
tenzprobleme auf, denen durch die Entwicklung neuer, 
potenter Wirkstoffe aus der gleichen Wirkstoffgruppe 
zunachst begegnet werden konnte. Gegen Antikoagulan
tien resistente Wanderrattenpopulationen sind heute vor 
allem aus verschiedenen Gegenden in Europa und 
Nordamerika bekannt. In Deutschland ist ein gri:iBeres 
Gebiet in Nordwestdeutschland betroffen. Da sich die 
Resistenzeigenschaften der betroffenen Populationen 
unterscheiden, kann man davon ausgehen, dass sich 
Resistenz an verschiedenen Orten unabhangig voneinan
der entwickelt hat. 

FUr die Thromboseprophylaxe in der Humanmedizin spie
len Antikoagulantien ebenfalls eine wichtige Rolle. Seit 
der Entdeckung des Vitamin K und seiner Antagonisten 
vor rund 60 bzw. 50 Jahren war die Aufklarung der 
Stoffwechselprozesse des Vitamin-K-Zyklus kaum vor
angekommen. In Zusammenarbeit mit einer Arbeits
gruppe des Instituts fUr Humangenetik der Universitat 
WUrzburg gelang dem Institut mit der Identifikation des 



Basisgens fur Antikoagulantienresistenz bei Wanderratten 
(VKORCl) ein entscheidender Schritt zur Aufklarung des 
genetischen Hintergrundes der Resistenz gegenuber 
Antikoagulantien. Wanderratten und Hausmause, die ge
genuber bestimmten blutgerinnungshemmenden Wirk
stoffen resistent bzw. weniger empfindlich sind, weisen in 
diesem Gen eine Punktmutation auf, ebenso wie auch 
entsprechend disponierte menschliche Patienten. Das 
Gen hat sich im Verlauf der Evolution bei verschiedenen 
Saugetierarten kaum verandert. Die Untersuchung einer 
groBen Stichprobe aus dem Resistenzgebiet in Nord
westdeutschland hat gezeigt, dass ausschlieBlich Indivi
duen, die das mutierte Gen tragen, die Resistenzeigen
schaft aufweisen. 

Unklar ist bisher, wie es innerhalb der resistenten 
Populationen zu unterschiedlichen Resistenzauspragun
gen im Hinblick auf die verschiedenen antikoagulanten 
Wirkstoffe kommt. So sind in Deutschland Individuen teil
weise nur gegenuber dem altesten Wirkstoff Warfarin 
resistent, andere aber auch gegenuber Coumatetralyl, 
Bromadiolon und Difenacoum. In einem Gebiet in Sud
england sind Ratten auch gegen den Wirkstoff Brodi
facoum resistent. Offensichtlich sind noch weitere Gene 
(Modifier) an der Vermittlung der Resistenzeigenschaft 
beteiligt. Es ist zu erwarten, dass mit Hilfe der jetzt iden
tifizierten Gensequenz bald Fortschritte zu erzielen sind, 
die auch zu einer weiteren Verbesserung (Selektivitat, 
Schutz von Nichtzielarten) der rodentiziden Wirkstoffe 
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beitragen konnten. Dadurch ware es moglich, effektivere 
Rodentizide zu entwickeln, durch deren Einsatz sich die 
verwendete Gesamtmenge deutlich reduzieren lieBe, 
wobei gleichzeitig die Risiken fUr Verbraucher und 
Umwelt verringert wurden. 

Versuche zum praxisgerechten Einsatz von 
Barrieresystemen zur Abwehr von Wuhlmaus
schaden im okologischen Obstbau 

Nageschaden an Obstgeholzen werden hauptsachlich von 
der Schermaus (Arvicola terrestris) und von der Feldmaus 
(Microtus arvalis) verursacht. Wahrend die Schermaus 
die Wurzeln benagt, schalt die Feldmaus die Rinde an der 
Stammbasis ab. Beide Wuhlmausarten besitzen die 
Fahigkeit, sich unter gunstigen Bedingungen massenhaft 
zu vermehren. Solche Massenvermehrungen treten in 
regelmaBigen Abstanden auf, bei der Feldmaus etwa alle 
zwei bis vier Jahre, bei der Schermaus alle vier bis sechs 
Jahre. Auf dem Hi:iheounkt solcher Massenvermehrungen 
ki:innen die T iere ungewohnlich groBe Schaden verur
sachen. In Obstanlagen werden dann haufig bis zu zwei 
Drittel der Obstbaume geschadigt, was einem Totalausfall 
gleichkommt und den Verlust einer Investitionssumme 
von mehr als 15.000 €/ha bedeuten kann. 

Im okologischen Obstbau durfen keine chemisch-syn
thetischen Pflanzenschutzmittel angewendet werden. Die 
Wuhlmausbekampfung erfolgt uberwiegend mit Fallen 
und zum Teil mit Begasungsgeraten. Beide MaBnahmen 
sind sehr zeitaufwandig und setzen besondere Kenntnisse 
und persi:inliche Erfahrung der Anwender voraus. Der Be
kampfungserfolg wird vor allem durch die standige Zu
wanderung von Wuhlmausen aus den umliegenden Fla
chen beeintrachtigt. Um diese Einwanderung zu unter
binden, wurde in den Jahren 2002 und 2003 im Rahmen 
des ,,Bundesprogramms Okologischer Landbau" eine Mi
grationsbarriere entwickelt und in Gehege- sowie Praxis
versuchen getestet. Die Barriere besteht aus einem 
30 cm hohen Zaun, der 20 cm tief im Boden verankert ist. 
Casanet-Drahtgitter mit einer Maschenweite von 10 mm 
erwies sich als besonders geeignetes Barrierematerial. 
Der Draht wurde an der Oberkante nach auBen 
abgewinkelt, damit Wuhlmause nicht Ober die Barriere 
hinweg klettern konnten. An der AuBenseite der Barriere 
standen Fallenkasten, mit denen zuwandernde Wuhl
mause abgefangen wurden. Die barrieregeschutzten 
Flachen konnten Ober flexible Tore aus umweltfreundli
cher Polyolefin-Folie befahren werden. 

Sowohl in den Gehegeversuchen als auch in der Praxis 
zeigte die Migrationsbarriere eine gute Wirkung gegen 
die oberirdische Zuwanderung von Wuhlmausen. Aller
dings wurde die Effizienz durch Maulwurfe, welche die 
Barriere untergruben, beeintrachtigt. Der Leerfang der 
Versuchsflachen zu Beginn der Untersuchungen war mit 
60 Stunden pro Hektar extrem zeitaufwandig. Auch die 
Betreuung der Fallenkasten auf der AuBenseite der 
Barrieren beni:itigte viel Zeit. Zudem wurden in diesen 
Fallenkasten auch Nichtzielorganismen gefangen. 

In einem Anschlussprojekt werden nun bis Dezember 
2006 Li:isungen fur die aufgetretenen Probleme erarbei
tet und ein praxisfahiges Konzept fUr den Einsatz von 
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Migrationsbarriere mit flexiblem Tor aus Polyolefin-Folie 
am Versuchsstandort nahe Baden-Baden 

Migrationsbarrieren im Obstbau entwickelt. Die Praxis
versuche werden in neu gepflanzten Aofelanlagen in zwei 
Obstbaubetrieben bei TUbingen und Baden-Baden durch
gefuhrt. Durch eine tiefgrundige Bearbeitung des Bodens 
vor der Neupflanzung waren die 0,5 ha groBen Versuchs
und Kontrollparzellen zu Versuchsbeginn nahezu frei von 
Wuhlmausen und Wuhlmausgangen. Um ein schnelles 
Untergraben der neu errichteten Barrieren durch 
Maulwurfe zu verhindern, wurde das Drahtgitter mit Hilfe 
eines neu entwickelten Pfluges und eines Verlegegerates 
50 cm tief in den Boden eingelassen. Auf den Einsatz von 
Fallenkasten auf der BarriereauBenseite wurde verzichtet. 

In den ungeschutzten Kontrollparzellen wurde eine 
schnelle Wiederbesiedlung durch Schermause beobach
tet. Dabei traten die Schermause zumeist in Gangsyste
men auf, aus denen zuvor bereits einmal Tiere abgefan
gen worden waren. Die barrieregeschutzten Bereiche 
blieben dagegen wuhlmausfrei. In Gehegeversuchen 
zeigte sich, dass bereits eine Barrieretiefe von 30 cm ein 
wirksames Hindernis gegen das Untergraben durch 
Schermause darstellt. Aus insgesamt funf Gangsystemen, 
die von den Tieren direkt an den Testbarrieren angelegt 
wurden, drangen zwischen November 2003 und Novem
ber 2004 nur zwei Tiere in die barrieregeschutzten Berei
che vor. Von der Ansiedlung an der Barriere bis zum 
Durchbruch benotigten diese beiden Schermause jeweils 
sechs Monate. Der Ausbau der neuen Gangsysteme ver
lief dabei sehr langsam und konnte aufgrund der aufge
worfenen Erdhaufen gut verfolgt werden. In der obstbau
lichen Praxis wird deshalb wohl auch beim Einsatz von Mi
grationsbarrieren nicht ganzlich auf Kontrollen verzichtet 
werden konnen. Das Abfangen der Wuhlmause lasst sich 
aber zeitsparend auf den Barrierebereich beschranken. 

Ein Schwerpunkt des ,,Bundesprogramms bkologischer 
Landbau" ist der Wissenstransfer zwischen Forschung 
und Praxis. Im Berichtsjahr 2004 erschien ein Merkblatt 
zur Abwehr von Wuhlmausschaden im okologischen 
Obstbau, in dem neben Informationen zur Lebensweise 
der Nager die derzeit verfUgbaren Methoden zur 
Schadensabwehr beschrieben werden (www.bba.de) 

Erfassung der Futterungsfrequenz von Kohl
meisen mit einem Lichtschrankensystem 

Kohlmeisen ernahren sich von Schmetterlingsraupen und 
anderen potenziellen Pflanzenschadlingen. Wegen ihrer 
hohen Futterungsleistung wahrend der Jungenaufzucht 
gehoren sie zu den Vogelarten, die fUr die biologische 
Schadlingsbekampfung eingesetzt werden ktinnten. 
Wenn chemische Pflanzenschutzmittel in Gebieten be
nutzt werden, in denen Kohlmeisen vorkommen, sind 
aber auch negative Einflusse auf diese Vogel denkbar. 
Dies ware vor allem dann der Fall, wenn die Nahrung der 
Meisen mit Ruckstanden aus Pflanzenschutzmitteln 
belastet ist. 

Zur Einschatzung des Potenzials von Singvogeln fur die 
biologische Schadlingsregulierung und zur Abschatzung 
des Risikos fur diese Tiere bei der Anwendung von Pflan
zenschutzmitteln sind Kenntnisse Ober die Nahrungsauf
nahme von Singvogeln in der Agrarlandschaft von groBer 
Bedeutung. Deshalb sollte mit Kohlmeisen als Beispielart 
geklart werden, wie oft und wie viel Nahrung wahrend 
der Nestlingsperiode verfuttert wird und welche Habi
tate/Strukturen fur die Nahrungssuche genutzt werden. 

Als Grundlage zur Untersuchung dieser Fragen wurde 
eine Methode entwickelt und validiert, mit der die 
Futterungsfrequenz ermittelt werden kann. Drei in Reihe 
geschaltete Lichtschranken wurden so am Einflugloch des 
Nistkastens angebracht, dass futternde Elterntiere nur 
dann erfasst wurden, wenn sie tatsachlich zum Futtern 
einflogen. Das Signal der Lichtschranken wurde gemein
sam mit der Zeit des Einflugs automatisch von einem 
Computer aufgezeichnet (Zahl der Einfluge pro Minute). 
Andere Aktivitaten, wie die haufige Sichtkontrolle der 
Brut durch den Altvogel, sollten dabei nicht registriert 
werden, denn nur so ist eine realistische Einschatzung 
der Futterungsaktivitat moglich. Durch die gleichzeitige 
Beobachtung des Nistkasteninnenraumes mit einer Vi
deokamera konnte die Genauigkeit der Aufzeichnung des 
Lichtschrankensystems ermittelt werden. Die Auswertung 
der Videobander ergab, dass durch die Anwendung der 
Lichtschranken die tatsachliche Futterungsaktivitat sehr 
genau erfasst wurde. Fur die Anzahl der Futterungsein
fluge pro Tag betrug die mittlere Abweichung der 
Lichtschranken- von den Videodaten lediglich 4 %. 

Die Erfassung und Auswertung der Futterungsaktivitat 
mit dem Lichtschrankensystem ist deutlich weniger auf
wandig als die Auswertung von Videoaufzeichnungen. 
Prinzipiell kann das Lichtschrankensystem auch fur an
dere Vogelarten verwendet werden, die in Nistkasten und 
Hohlen bruten. Die Anzahl der Futterungen kann in ver
schiedenen Kulturen und fur verschiedene Phasen der 
Brutperiode mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Es 
ermoglicht auch die Abschatzung der eingetragenen 
Futtermenge. Aus der Lange der Futterungspausen kann 
die maximale Entfernung, die zwischen zwei Futterungen 
zuruckgelegt wurde, bestimmt werden. Dadurch kann 
man abschatzen, ob Vogel z. B. von zentral in der Anbau
kultur gelegenen Nistkasten periphere Gebuschstruktu
ren zur Futtersuche anfliegen. 
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Institut 

fi.ir biologischen Pflanzenschutz 

Das Institut bearbeitet die Grundlagen und Anwen
dungsmoglichkeiten des biologischen Pflanzenschutzes. 
Die Arbeiten umfassen Untersuchungen zu natUrlich 
auftretenden oder nach Zucht freigesetzten NOtzlingen 
und Insekten-Krankheitserregern sowie die Auffindung 
und Nutzung von Pflanzeninhaltsstoffen und anderen 
Naturstoffen fur den Pflanzenschutz, die Erarbeitung bio
logischer Verfahren gegen Pflanzenkrankheiten und die 
Untersuchung der Auswirkungen von Bakterientoxinen in 
transgenen Pflanzen auf Nicht-Zielorganismen sowie das 
Auftreten von Insektenresistenzen gegen diese Toxine. 

Im April fand im Institut das vierte ,,Fachgesprach zum 
biologischen Pflanzenschutz" mit dem Thema ,, Tricho

gramma - Wissensstand und Zukunftsperspektiven" statt. 
Es ermoglichte einen umfassenden Blick auf den aktu
ellen Stand von Forschung und Praxis bei dieser weltweit 
erfolgreich angewandten Gattung von NOtzlingen. Bio
diversitat und Biologie von Trichogramma, neue Ver
fahren und rechtliche Rahmenbedingungen zur Anwen
dung, verschiedene Aspekte der Qualitatskontrolle und 
neue Anwendungsperspektiven waren Schwerpunkte der 
Tagung. Der Eiparasit Trichogramma wird in den letzten 
Jahren auf jeweils etwa 10.000 ha zur Bekampfung des 
MaiszOnslers eingesetzt. Es ist damit flachenmaBig die 
bedeutendste NOtzlingsanwendung in Deutschland. Ober
einstimmend wurden die wichtigsten Forderungen und 
der notwendige Forschungsbedarf zusammengefasst: 

- Erhaltung einer kompetenten Pflanzenschutzberatung

- Entwicklung von neuen Applikationstechniken

- Untersuchung der Biodiversitat von Trichogramma in 
Deutsch land

- PrOfung neuer Anwendungsbereiche fur Trichogramma

und intensive Kooperation von Forschung und Praxis.

Vom 2. bis zum 4. November 2004 organisierte das Insti
tut fur biologischen Pflanzenschutz in Zusammenarbeit 
mit der Universitat Neuchatel, Schweiz, in Delemont eine 
Veranstaltung der IOBC-Arbeitsgruppe ,,Induzierte Re
sistenz in Pflanzen gegen Insekten und Krankheiten". Der 
Workshop mit dem T itel ,,Methoden in der Forschung zur 
induzierten Resistenz und induzierten Toleranz'' wurde 
von ea. 50 Teilnehmern besucht. Dabei wurde ein sehr 
weites Arbeitsfeld, von der Entomologie und Phyto
pathologie bis zur Molekularbiologie und Physik, 
abgedeckt. Ziel des Workshops war es, methodische An
satze auszutauschen, das Verstandnis der grundlegenden 
sowie spezifischen Prozesse der Induktion von Ab
wehrprozessen in Pflanzen gegen Insekten und Krank
heitserreger zu vertiefen und die praktische Anwend
barkeit des Prinzips zu diskutieren. 

Im Okologischen Landbau stellen samenbOrtige Krank
heiten sowohl beim Getreide als auch beim GemOse ein 
erhebliches Problem dar. Da die Erzeugung pathogen
freien Saatgutes haufig witterungsbedingt nicht moglich 

ist, mOssen wirksame Saatgutbehandlungsmittel und 
-verfahren zur Sanierung befallener Saatgut-Chargen zur
VerfOgung stehen. In diesem Zusammenhang koordiniert
das Institut fur biologischen Pflanzenschutz derzeit ein
von der EU-gefordertes Projekt zur Entwicklung von
Saatgutbehandlungsverfahren fur den okologischen Ge
mOseanbau. In diesem Projekt, an dem auch das Institut
fur integrierten Pflanzenschutz der BBA sowie Partner in
den Niederlanden, Schweden, GroBbritannien und Italien
beteiligt sind, werden physikalische Verfahren (HeiB
wasser-, HeiBluft-, Elektronenbehandlung), mikrobielle
Praparate, Pflanzenextrakte und Resistenzinduktoren
untersucht.

Oberblick uber zehn Jahre biotogischer 
Pflanzenschutz in Deutschland 

Eine der wichtigsten Aufgaben des Instituts ist die Bera
tung der Bundesregierung in Fragen zum biologischen 
Pflanzenschutz. Dazu diente auch die Erarbeitung des 
dritten Statusberichtes zum biologischen Pflanzenschutz 
in Deutschland auf Basis einer umfangreichen Umfrage 
bei den Pflanzenschutzdiensten der Lander, der einen 
Oberblick Ober die Entwicklung des biologischen Pflan
zenschutzes Ober zehn Jahre (1993 bis 2002) ermoglicht. 
Fortschritte zeigen sich sowohl in der Zahl der zum 
Einsatz gekommenen NOtzlinge und Agenzien (1993: 30, 
2001/2002: 68) als auch in der Verbreitung dieser 
Verfahren (25 Verfahren werden heute in fast der Halfte 
der Bundeslander eingesetzt) sowie in der insgesamt mit 
diesen Verfahren behandelten Flachen ( 1993 wurden 
sechs Verfahren, 2001/2002 17 Verfahren auf mehr als 
100 ha eingesetzt). Im Freiland wird die Verwendung 
biologischer und biotechnischer Verfahren heute auf 
knapp 70.000 ha geschatzt, gegenOber ea. 30.000 ha im 
Jahr 1993. Die insgesamt 68 Verfahren umfassen 48 
Makroorganismen (36 Oberwiegend unter Glas genutzt) 
und 16 Mikroorganismen (einschlieBlich insektenpatho
gener Viren) sowie vier Pheromone bzw. Pheromongrup
pen. Die flachenmaBig gr6Bte Bedeutung hatte die Ver
wirrung der Traubenwickler mit Sexualpheromonen (fast 
25.000 ha) und die biologische Bekampfung bestimmter 
Bodenpilze durch einen pilzlichen Antagonisten ( Conio

thyrium minitans) auf mehr als 17.000 ha. RangmaBig 
folgten die Trichogramma-Einsatze (Oberwiegend gegen 
den MaiszOnsler), Bacillus thuringiensis-Spritzungen

gegen Schadraupen und die Ausbringung von Granu
loseviren zur Bekampfung des Apfelwicklers. Im Bericht 
wird auch auf die groBenteils okonomisch bedingten 
Schwierigkeiten bei Entwicklung und Anwendung um
weltschonender Pflanzenschutzverfahren eingegangen. 

Strategien zur Regulierung samenburtiger 
Krankheiten an Getreide 

Bei den Arbeiten des Instituts zu samenbOrtigen 
Krankheiten des Getreides stehen die Brandkrankheiten 
im Vordergrund. Im Rahmen eines vom ,,Bundespro
gramm Okologischer Landbau" geforderten Projektes 
wurden bereits in der Vegetationsperiode 2002/03 



Saatgutbehandlung (Bakterium) gegen Fusarium spp. 
an Weizen 

begonnene Feldversuche zur Ermittlung der Steinbrand
resistenz von Weizen fortgesetzt. Dabei erwies sich von 
funf an verschiedenen Orten geprUften Winterweizen
sorten lediglich 'Tammi' als ausreichend widerstands
fahig. Mit Hilfe eines Differenzialsortimentes, bestehend 
aus 17 verschiedenen Weizensorten und Zuchtlinien, 
konnte gezeigt werden, dass sich die Steinbrandher
kUnfte der funf Versuchsstandorte in ihrer Virulenz quali
tativ unterscheiden. In einem Screening mit ea. 200 Bak
terien (darunter eine groBe Anzahl Streptomyceten) und 
40 Pilzen der Gattung Trichoderma als Saatgutbehand
lungsmittel gegen Steinbrand wurden in beiden Gruppen 
wirksame Isolate gefunden. Insbesondere mit dem Strep
tomyceten-Stamm FZB 53 wurde eine gute Wirksamkeit 
erzielt. In anschlieBenden Gewachshausversuchen wur
den die wirksamsten Stamme gegenUber drei weiteren 
samenbUrtigen Krankheiten, Streifenkrankheit an Gerste 
(Helminthosporium gramineum), Netzflecken an Gerste 
(Drechslera teres) und Fusarium-Keimlingsbefall an 
Weizen (hervorgerufen durch Fusarium culmorum), 
getestet. Als Vergleichspraparat diente das Gelbsenf
mehl-Praparat TILLECUR, das im Okologischen Landbau 
gegen Steinbrand eingesetzt wird, dessen Wirksamkeit 
gegenuber anderen samenbUrtigen Pathogenen bisher 
nicht bekannt war. In diesen Versuchen zeigten die 
Trichoderma-Stamme keine nennenswerte Wirkung. 
TILLECUR war gegen Streifenkrankheit und Netzflecken 
wirksam (Wirkungsgrad ea. 70 %), aber nur wenig gegen 
F. culmorum. Dagegen eignete sich FZB 53 gut zur
Saatgutbehandlung gegen F. culmorum und die Streifen
krankheit, war aber gegen Netzflecken nur wenig effek
tiv. Die Ergebnisse machen deutlich, dass alternative
Saatgutbehandlungsmittel jeweils nur eine begrenzte
Anzahl der potenziell wichtigen samenbUrtigen Patho
gene erfassen, es aber andererseits mbglich erscheint,
durch die gemeinsame Anwendung verschiedener
Agenzien das Wirkungsspektrum zu verbreitern.

Widerstandsfahigkeit von Apfel- und Birnensor
ten gegen Feuerbrand (Erwinia amylovora) im 
Streuobstanbau 

Die Arbeiten im Rahmen eines im Vorjahr vom ,,Bun
desprogramm Okologischer Landbau" gefbrderten 
Projektes, das zum Ziel hatte, resistente Streuobstsorten 
als indirekte MaBnahme zur Bekampfung des 

Feuerbrandes im Streuobstbau anzubauen und damit die 
Befallsausbreitung auf gefahrdete Erwerbsobstanlagen zu 
verhindern, wurden in einer Diplomarbeit fortgesetzt. Die 
Untersuchungen erfolgten unter kUnstlichen Infektions
bedingungen in der Versuchsanlage des Instituts in 
Darmstadt an einem Sortiment von 21 Apfel- und 8 Bir
nensorten nach Trieb- und Blattinokulation mit hochviru
lenten Stammen von E. amylovora. Als resistent, d. h. 
ohne jeglichen Befall, erwiesen sich die Apfelsorten 
'Welschisner' und 'Schwaikheimer' sowie die aus einem 
kanadischen ZUchtungsprogramm stammende Birnen
sorte 'Harrow Sweet'. Einen sehr geringen Befall von un
ter 2 % zeigten die Apfelsorten 'Zabergau', 'Pinova', 'Ha
berts Renette' und 'Reanda', wahrend - wie im Vorjahr -
'Engelsberger Renette' und 'Pilot' den starksten Befall 
zeigten. Bei den Birnensorten zeigte die 'Junker Hans 
Birne' den hbchsten Befall. Weitere Untersuchungen in 
Hinsicht auf den BIUtenbefall sollen folgen, um der Praxis 
abschlief3ende Empfehlungen zur Resistenz des 
Sortiments geben zu kbnnen. 
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Untersuchung verschiedener Produkte zur Be
kampfung des Feuerbrandes im Okologischen 
Landbau 

Im Rahmen des ,,Bundesprogramms Okologischer Land
bau" wurden in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl fi.ir 
Phytopathologie der Universitat Konstanz und der For
dergemeinschaft okologischer Obstbau sowie im Rahmen 
von ,,SafeCrop", einem aus sechs Partnern bestehenden, 
am Istituto Agrario di San Michele in Trento (Italien) 
angesiedelten Forschungsnetzwerk Untersuchungen zur 
Wirksamkeit und Wirkungsweise verschiedener Praparate 
gegeni.iber dem Feuerbranderreger durchgefi.ihrt. In 
einer Apfelanlage bei Grof3-Umstadt in Hessen wurden elf 
kommerzielle Produkte sowie zusatzlich das nicht als 
kommerzielles Praparat verfi.igbare, antagonistische 
Bakterium Rahnella aquatilis im Freiland gepri.ift. 

Bei der Sorte 'Jonagold' erzielte das Vergleichsmittel 
MYCO-SIN eine Befallsreduktion von mehr als 50 %. Mit 
den Praparaten ELOT-VIS, KAOLIN TEC, Schwefelkalk, 
BIPLANTOL ERWINIA und FUNGEND (mit und ohne 
Zusatz von RIMULGAN) konnten keine im Vergleich zur 
Kontrolle signifikanten Befallsminderungen erzielt wer
den. PROTEX-CU, Ldschkalk und SERENADE WPO waren 
genauso wirksam wie das Vergleichsmittel. Mit ea. 50 % 
Befallsreduktion sind diese Praparate jedoch allein fi.ir 
eine zuverlassige Feuerbrandbekampfung nicht ausrei
chend. Es soil gepri.ift werden, ob Kombinationen eine 
bessere Wirkung ergeben. 

Das Hefepraparat BLOSSOM-PROTECT FB erzielte - wie 
im Vorjahr - mit 66 % den hochsten Wirkungsgrad. Die 
Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass durch den Einsatz 
von BLOSSOM-PROTECT FB Bli.iteninfektionen durch 
Feuerbrand deutlich reduziert werden kdnnen. Da dieses 
Produkt lebende Hefepilze enthalt, ist eine Tankmischung 

Feuerbrand an unterschiedlich anfalligen Apfelsorten 
'Pilot' (links) und 'Reanda' (rechts) nach kOnstlicher 
Inokulation 

mit Fungiziden (Schwefel, Schwefelkalk) nicht moglich. 
Weitere Untersuchungen sollen klaren, ob das Problem 
durch einen Zeitabstand von ein bis zwei Tagen zwischen 
dem Einsatz von Schwefelpraparaten und BLOSSOM
PROTECT FB losbar ist. 

Bei den Apfelsorten 'Boskoop' und 'Golden Delicious' er
gaben sich bei alien o. g. elf Praparaten keine signifikan
ten Unterschiede im Vergleich zur Kontrolle. SERENADE 
WPO erreichte als einziges Praparat einen Wirkungsgrad 
von 43 % bei 'Boskoop' und 59 % bei 'Golden Delicious'. 
Mit dem im Labor selbst produzierten Antagonisten R.

aquatilis wurden in der Sorte 'Boskoop' Wirkungsgrade 
von 44 sowie 54 % mit Zusatz von Natriumbenzoat er
zielt. Bei 'Golden Delicious' fiel die Befallsreduktion dage
gen geringer aus. Die Wirkungsunterschiede konnten bei 
alien Praparaten auf das unterschiedliche Bli.itenstadium 
der beiden Sorten zum Zeitpunkt der Behandlungen 
zuri.ickgefi.ihrt werden. Neben der Witterung war auch 
der unterschiedliche Bli.ihverlauf ein Grund dafi.ir, dass in 
der Sorte 'Golden Delicious' einmal weniger behandelt 
wurde. Der Versuch zeigt einmal mehr die Notwendigkeit 
einer prazisen Bestimmung des Applikationszeitpunktes 
sowie einer gri.indlichen Erforschung der Wirkungsweise 
biologischer Pflanzenschutzmittel zur Bekampfung des 
Feuerbrands. Die Untersuchungen werden fortgefi.ihrt. 

In einem weiteren Versuch in der Versuchsanlage 
Kirschgartshausen erreichte der Wachstumsregulator 
REGALIS, der bereits gute Bekampfungseigenschaften 
gegeni.iber Triebbefall gezeigt hat, bei ki.instlicher 
Feuerbrandinfektion in der Apfelsorte 'Braeburn' auch 
eine deutliche Reduktion des Bli.itenbefalls, nicht dagegen 
bei Sekundarbefall. Eine Kombination mit einem sauren 
NP-Blattdi.inger bewahrte sich nicht. Die beiden 
Pflanzenstarkungsmittel MYCOSIN und BIOZELL 2000 B 
erreichten bei ki.instlicher Infektion ea. 50 %, bei 



Sekundarbefall eine Befallsverminderung von 33 bzw. 
37 %. Die insgesamt groBen Schwankungen in den Wir
kungsgraden lassen sich auf die nach der Inokulation 
vorherrschende starke Trockenheit zuruckfuhren. 

Trichogramma gegen Schadschmetterlinge in 

Oliven 

Im Rahmen des von der EU finanzierten internationalen 
Forschungsprojektes TRIPHELIO (Sustainable control of 
Lepidopterous pests in olive groves - integration of egg 
parasitoids and pheromones) werden verschiedene insek
tizidfreie Verfahren (Verwirrtechnik mit Pheromonen, 
Habitatmanagement zur Ft:irderung der Nutzlingsfauna, 
Einsatz von Trichogramma) auf ihre Eignung zur Be
kampfung der Olivenmotte (Prays oleae) und der 
Jasminmotte (Pa/pita unionalis) im Olivenanbau unter
sucht. Im Jahr 2004 lag der Schwerpunkt auf einer ver
gleichenden Effizienzprufung verschiedener lokaler 
Trichogramma-Arten. In Laborversuchen (Praferenztest, 
Suchleistungstest auf Olivenzweigen) zeigten die Arten 
Trichogramma cordubensis, T. bourarachae und T. nr. 
bourarachae eine hohe Affinitat fur Eier der Zielschad
linge. Diese Arten wurden daher in Darmstadt vermehrt 
und in Portugal, Tunesien und Agypten im Vergleich mit 
kommerziell verfugbaren Arten im Freiland getestet. In 
Portugal (Universidade de Tras-os-Montes, Vila Real) 
wurden gegenuber der anthophagen Generation der 
Olivenmotte mit der Art T. cordubensis die ht:ichsten 
Parasitierungsraten (59 %) erzielt. Der Befall an den mit 
dieser Art behandelten Baumen (7 % der untersuchten 
Blutenstande) war um 56 % niedriger als an den Kon
trollbaumen (16 %). Ahnlich erfolgversprechende Ergeb
nisse wurden auch in den anderen Projektlandern er
reicht. Die Freilassungen gegen die carpophage 
Generation der Olivenmotte fuhrten allerdings bislang zu 
keiner nennenswerten Reduzierung des Befalls. Durch 
eine bessere Terminierung, eine Erht:ihung der Dosis und 
bessere Ausbringungsverfahren soil die Effizienz 
gesteigert werden. 

Spruhapplikation von Schlupfwespen an Olivenbaumen 
in Portugal 

Untersuchungen uber mikrobielle Antagonisten 

der Rosskastanien-Miniermotte, Cameraria 
ohridella 

Die Rosskastanien-Miniermotte, Cameraria ohridella 
(Lepidoptera: Gracillariidae), fuhrt seit einigen Jahren 
auch in Deutschland zu auffalligen Blattschaden und fruh
zeitigem Blattverlust bei weiBbluhenden Rosskastanien. 
Mit dem Ziel einer biologischen Bekampfung wird intensiv 
nach mikrobiellen Gegenspielern dieses Schadlings ge
sucht. In Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzamt 
Berlin und der Sachsischen Landesanstalt fur Land
wirtschaft wurden jedoch lediglich in drei von 85 toten 
Larven und Puppen insektenpathogene Pilze ( Beauveria 
bassiana und Lecanicillium sp. (Syn.: Verticillium lecani1)) 
gefunden. Es ist unklar, ob und wie es in den drei Fallen 
zu einer Infektion in den geschlossenen Blattminen kom
men konnte. 

Ein zweiter Ansatzpunkt waren Halbfreilandversuche mit 
einem Isolat eines Iridovirus. Dieses Virus wurde in der 
BBA in Darmstadt aus der Feldgrille, Gryllus campestris, 
isoliert und nach eingehender genetischer Untersuchung 
als neuer Stamm des ,,Insect iridescent virus type 6 
(IIV-6)" determiniert. Es ist pathogen gegenuber ver
schiedenen Lepidopterenarten. Fur die Infektionsver
suche wurde jeweils eine Virussuspension von ea. 
2,2 x 1011 Partikeln/ml verwendet. Als Testbaume dienten 
ea. funf Jahre alte, von C. ohridella befallene und nicht 
befallene Rosskastanien, deren Anzucht im Institut fur 
biologischen Pflanzenschutz erfolgt war. In einer Ver
suchsvariante wurde Virussuspension in die Blattminen 
injiziert, die von mittleren Stadien des Parasiten besetzt 
waren. In einer zweiten Variante wurde das Virus mit 
einem Pinsel jeweils auf der Oberseite einiger Kastanien
blatter verteilt. AnschlieBend wurde jedes Blatt mit einer 
Stoffgaze eingehullt und mit 20 Adulten des Schadlings 
bestuckt. Alie Versuchstiere wurden bis zu ihrem Abster
ben beobachtet und anschlieBend seziert. Gewebeproben 
aus Fettkt:irper und Darm wurden elektronenmikros
kopisch auf Iridovirusbefall hin untersucht, doch konnte 
in keinem Fall eine Virusinfektion bei C. ohridella 
nachgewiesen werden. 

Larve der Rosskastanien-Miniermotte 
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Virusbefall im Zytoplasma einer Mitteldarmzelle der 
Florfliege (V = Viruspartikel, VS = virogenes Stroma) 

Histopathologie einer Viruserkrankung der Flor
fliege, Chrysoper/a carnea 

Verschiedene Florfliegenarten, Chrysoperla spp. (Neuro
ptera, Chrysopidae), werden seit Jahren zur Dezimierung 
von pflanzenschadlichen Lausen, Milben und Thripsen in 
Gewachshauskulturen eingesetzt. Das Ausbringen dieser 
Nlitzlinge hat in den letzten Jahren sehr an Bedeutung 
gewonnen. Bei einigen Zlichtern kam es zu erheblichen 
ZuchteinbuBen, hervorgerufen durch Krankheitserreger. 
Im Berichtsjahr wurden vier Einsendungen moribunder 
und toter Chrysoperla carnea Stadien aus kommerziellen 
Laborzuchten untersucht. Zur Klarung der Ursache wur
den im Labor fur Diagnose, Histo- und Zytopathologie 
von Arthropodenkrankheiten licht- und elektronen
m i kroskopische Gewebeu ntersuch u ngen du rchgefu h rt. 
Hier zeigte sich in zwei Sendungen unterschiedlicher Her
kunft, dass das Absterben von C. carnea auf eine Virus
infektion zurlickzufuhren war. Es handelt sich um ein 
freies, spharisches Virus, das die Zellen des Mitteldarms 
befallt. Dies belegt erneut, dass die sanitare Ober
wachung von Insektenzuchten von groBer Bedeutung ist. 
Zuchterfolg und die Qualitatskontrolle von Nlitzlingen 
sind unabdingbare Voraussetzungen fur die weitere Ent
wicklung des biologischen Pflanzenschutzes. 

Apfelwickler-Granulovirus - Erste Hinweise auf 
Unterschiede in der Empfindlichkeit lokaler Apfel
wickler-Populationen 

Das Apfelwickler-Granulovirus ( CpGV) wird im okologi
schen Obstbau schon seit Ober einem Jahrzehnt mit 
groBem Erfolg eingesetzt und ist in den letzten Jahren 
auch im integrierten Anbau in den meisten Regionen 
Deutschlands zum festen Bestandteil der Apfelwickler
bekampfung geworden. Im Rahmen eines Forschungs
und Entwicklungsprojektes des Bundesministeriums fur 
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Ergebnisse des Biotests mit Apfelwickler-Granulovirus 
gegen Eilarven verschiedener Apfelwicklerstamme 

Verbraucherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft, das 
vom Hopfenbauverein Immenstaad in Zusammenarbeit 
mit der Universitat Hohenheim und dem Institut fur biolo
gischen Pflanzenschutz der BBA in Darmstadt durchge
fuhrt wurde, erfolgten vergleichende Untersuchungen zur 
Empfindlichkeit von Apfelwicklerpopulationen aus drei 
groBflachigen Anlagen mit kurz- und langzeitiger 
Anwendung von CpGV. In der ersten Anlage (Bodensee I) 
wurden Granuloviren erst seit vier Jahren eingesetzt, im 
zweiten (Bodensee II), einem okologisch wirtschaftenden 
Betrieb, in ea. 5 km Entfernung, seit 1973. Im dritten 
Betrieb (Slidbaden) - ebenfalls okologisch bewirtschaftet 
- wurde seit 2002 ein starker Apfelwicklerbefall fest
gestellt, der sich auch mit einer kombinierten Anwendung
von CpGV und Verwirrungsmethode kaum auf ein nor
males MaB reduzieren lieB.

Fur die Untersuchungen wurden Diapauselarven der drei 
Apfelwicklerpopulationen mit Wellpappeglirteln gesam
melt und unter Freilandbedingungen liberwintert. Die im 
nachsten Frlihjahr geschllipften Falter wurden im Labor 
zur Eiablage gebracht und die Eilarven im Biotest auf 
klinstlichem Nahrmedium mit den Larven eines normal 
empfindlichen Laborstammes verglichen. Die ermittelten 
LC50-Werte fur die verschiedenen Freilandstamme 
zeigten signifikante Unterschiede. Die Apfelwicklerlarven 
aus den Anlagen Slidbaden und Bodensee II waren etwa 
1000 mal unempfindlicher als die Tiere aus der Anlage 
Bodensee I, deren Empfindlichkeit mit der des Labor
stammes libereinstimmte. Diese erstmals im Freiland 
beobachtete Minderempfindlichkeit lokaler Apfelwickler
populationen gegenliber dem CpGV wirft viele Fragen 
auf. So scheint es unwahrscheinlich, dass die Ursache des 
beobachteten Phanomens auf eine Selektion zurlick
zufuhren ist, da im Fall ,,Slidbaden" der Zeitraum hierfur 
zu kurz ist. Es werden weitere Langzeituntersuchungen 
benotigt, um eine Beurteilung der Konsequenzen fur die 
Anwendung des Granulovirus in der Praxis vornehmen zu 
konnen. 

Vorkommen von Scarabaeiden und anderen 
Bodenschadlingen in Europa 

In den letzten Jahren haben sich die beiden Maikafer
Arten, Melolontha melolontha und M. hippocastani, sowie 



der Gartenlaubkafer, Phyllopertha hortico/a, und der 
Junikafer, Amphimallon solstitiale, stark vermehrt. Aber 
auch andere Bodenschadlinge, wie DrahtwUrmer, 
Erdraupen, Tipuliden und Curculioniden, zeigen wieder 
eine betrachtliche Zunahme. Da bisher keine aktuellen 
Oaten Uber die Verbreitung dieser Schadlinge in Europa 
vorliegen, wurde vom Institut fUr biologischen Pflanzen
schutz in Zusammenarbeit mit der Agroscope FAL, ZUrich, 
eine europaweite Umfrage bei Pflanzenschutz- und Forst
dienststellen Uber das Vorkommen von Scarabaeiden und 
anderen Bodenschadlingen durchgefUhrt. 

Antworten kamen aus Belgien, Frankreich, Italien, bster
reich, Polen, Schweiz und der Tschechischen Republik . In 
diesen Landern einschlieBlich Deutschland kommt der 
Feldmaikafer (M. melolontha) mittlerweile auf Uber 
150.000 ha vor (auf 70.000 ha mit wirtschaftlichen Scha
den). Der Waldmaikafer scheint zurzeit noch auf 
Deutschland, die Tschechische Republik und auf Polen 
beschrankt zu sein (43.000 ha), wobei sich die wirt
schaftlichen Schaden allein in Deutschland auf 5.000 ha 
belaufen. In der Tschechischen Republik wurde der Scha
den durch den Waldmaikafer auf 800.000 € geschatzt. 
Ph. horticola kommt insbesondere in bsterreich auf Uber 
31.000 ha vor, neben dem Junikafer (A. solstitiale und A.

majale) wurde auch der Kleine Purzelkafer (Hoplia phi/
anthus) in verstarktem MaBe genannt. DrahtwUrmer 
spielen vor allem an Kartoffeln eine Rolle, wobei Schaden 
auf etwa 2.000 ha beobachtet wurden. RUsselkafer 
(Hylobius abietis, Pissodes notatus und Brachyderes 
incanus) traten besonders im polnischen Forst auf (ea. 
27.000 ha). 

Zu den verwendeten BekampfungsmaBnahmen gehbrt 
neben dem Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel auch 
die Anwendung biologischer MaBnahmen, z. B. der ento
mopathogene Pilz Beauveria brongniartii gegen Maikafer
Engerlinge und entomoparasitische Nematoden gegen 
die Engerlinge des Gartenlaubkafers. Aber auch mecha
nische MaBnahmen (Frasen) spielen eine Rolle. Zur Ent
wicklung neuer und umweltschonender Bekampfungs
strategien ebenso wie fur politische Entscheidungspro
zesse ist eine regelmaBige und langfristige Beobachtung 
und Prognose wichtig. 

Engerlinge des Feldmaikafers im frUhen dritten Stadium 

Keine Resistenzallele gegen Toxin Cry 1Ab in 
Maisziinslern im Oderbruch nachweisbar 

In einem vom BMBF geforderten Projekt wird im Institut 
das Risiko einer Resistenzentwicklung beim MaiszUnsler 
untersucht. Bestimmte transgene Bt-Mais-Sorten pro
duzieren ein vom Bacillus thuringiensis abgeleitetes 
Toxin, das wirkungsgleich zum Cry lAb sein soil, und sind 
dadurch tolerant gegen den MaiszUnsler. Um eine Re
sistenzentwicklung beim MaiszUnslers gegenUber diesem 
Toxin frUhzeitig zu erkennen, wurden im Berichtsjahr zum 
dritten Mai im Oderbruch ZUnsler-Larven in Bt-Mais
feldern gesammelt, weitergezUchtet und in der zweiten 
Generation (F2) getestet. Die wenigen Larven, die eine 
diskriminierende Dosis, die etwa einer LD96 einer 
Laborpopulation entsprach, Uberlebten, wurden weiter
gezUchtet und in den Folgegenerationen erneut geprUft. 
Resistente Tiere wurden nicht gefunden. Damit wurden in 
drei aufeinanderfolgenden Jahren insgesamt 1,8 Millio
nen transgene Maispflanzen abgesucht. I;; etwa jeder 
tausendsten Pflanze wurde eine Larve gefunden (in 
Nicht-Bt-Mais bis zu 3 Larven je Pflanze). Von den 1.855 
Larven konnten 506 erfolgreich Uber Einzelpaarzuchten 
und Isolinien in der F2 und weitere 320 Uber Gruppen
zuchten in der F1 getestet werden, ohne dass eine Resis
tenz nachgewiesen werden konnte. Daraus ist zu schlie
Ben, dass Resistenzgene im Oderbruch - das zurzeit am 
starksten vom MaiszUnsler heimgesuchte Gebiet in 
Deutschland - sehr selten in der MaiszUnslerpopulation 
vorhanden sind. Dennoch ist bei einem verstarkten Bt
Mais-Anbau eine standige Oberwachung der Resistenz
lage unverzichtbar. 
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Institut 

fiir Vorratsschutz 

Zu den Aufgaben des Instituts gehoren unter anderem
die Beratung der Bundesregierung und anderer Stellen in 
Fragen des Vorratsschutzes, die wissenschaftliche 
Bewertung der Wirksamkeit von Vorratsschutzmitteln im 
Rahmen der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und 
Untersuchungen zur Verringerung der Pflanzenschutz
mittelanwendungen im Vorratsschutz. 

Das Institut fur Vorratsschutz erforscht Schadorganismen 
an Pflanzenerzeugnissen, wobei der Schwerpunkt auf 
Insekten und Milben liegt, die besonders in lagerfahigen 
Ernteprodukten schadlich werden konnen. HierfOr wer
den Untersuchungen zur Biologie und Taxonomie dieser 
Vorratsschadlinge, Referenzzuchten der wichtigen Schad
erreger und Versuchc mit ncu€;. Techniken und Vo;rats · 
schutzmitteln einschlieBlich der Bereiche Resistenz
entwicklung und Quarantanebehandlung durchgefOhrt. 
In den letzten Jahren kommen in der Praxis vermehrt 
physikalische und biologische Verfahren zum Einsatz. 

Bei chemischen Vorratsschutzmitteln werden auch das 
Absorptionsverhalten in behandelten Produkten und Fra
gen der Emission untersucht. Das Institut fOr Vorrats
schutz hat im April 2004 die Inspektion zur Erlangung 
einer GLP-Bescheinigung (Gute Laborpraxis) nach § 19b 
Abs. 1 Chemikaliengesetz (ChemG) gemaB der Allgemei
nen Verwaltungsvorschrift zur GLP erfolgreich absolviert. 
Nach Ausstellung der GLP-Bescheinigung durch das 
BMVEL konnen nun analytische Untersuchungen in der 
PrOfkategorie 6 ,,PrOfungen zur Bestimmung von 
Ruckstanden" gemaB den OECD-Standards durchgefOhrt 
werden. 

Zwei Kollegen nahmen an der ,,International Conference 
on Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored 
Products" in Brisbane in Australien teil. Diskutiert wurde 
die vielseitige Verwendung der Gase Stickstoff, Kohlen
stoffdioxid, Phosphorwasserstoff, Propylenoxid, Carbo
nylsulfid und Ethylformiat. Mit der Konferenz wurde dem 
weltweiten Einsatz von Gasen zur Schadlingsbekampfung 
Rechnung getragen. Dank dieser Substanzen konnen 
groBe Mengen lagernder Vorrate effektiv und preiswert 
entwest und groBe Verluste verhindert werden. Daruber 
hinaus dienen diese Stoffe auch zur Erhaltung wertvoller 
KulturgOter, die von schadlichen Insekten oder Pilzen 
befallen werden konnen. Einschleppung und Verbreitung 
infektioser Organismen und gebietsfremder Schadlingsar
ten, die z. T. auch als Vektoren dienen, !assen sich mit 
diesen Substanzen wirkungsvoll vermeiden. 

Drei Arbeitskreise befassten sich mit dem anstehenden 
Ausstieg aus der Methylbromidanwendung. Moderne 
neue Techniken der Begasung sowie die inzwischen weit 
verbreitete Resistenz zahlreicher Arten vorratschadlicher 
Insekten gegen Phosphorwasserstoff wurden diskutiert. 
In Canberra fand am Stored Grain Research Laboratory 
ein wissenschaftlicher Austausch mit den australischen 
Kollegen unter anderem Ober die Emission von Vorrats
schutzmitteln und die Wirkung von Phosphorwasserstoff 
auf den Rotbraunen Leistenkopfplattkafer ( Cryptolestes 

ferrugineus) sowie die Sorption des Gases in Rohkakao 
statt. 

Forschungsergebnisse wurden auBerdem auf der 54. 
Deutschen Pflanzenschutztagung in Hamburg, einer 
Vorratsschutztagung der Deutschen Lebensmitteltech
nologischen Gesellschaft in Fulda und im Rahmen zweier 
Treffen der EU-COST-842-Arbeitsgruppe zur biologischen 
Schadlingsbekampfung im Vorratsschutz vorgestellt. 

Schnellwarnsystem und gesetzliche Rahmen
bedingungen 

Amtliche Kontrollen und ein Schnellwarnverfahren fOr die 
Sicherheit von Lebens- und Futte�mitteln ,,Rapid Alert 
System for Food and Feed" sind als wirksame Instru
mente europaweit etabliert warden. In nahezu allen 
Wochenmeldungen des Schnellwarnsystems wurden im 
Jahr 2004 Befunde von Mykotoxinen in NOssen genannt. 
Insektenbefall an NOssen und Sonnenblumenkernen wer
den dagegen seltener registriert, da die Befallssituation 
im Vorratsschutz fur Primarprodukte nicht von der 
Lebensmittelkontrolle erfasst wird. 

Vor dem Hintergrund der Forderung der Politik, dem 
praventiven gesundheitlichen Verbraucherschutz eine 
starkere Bedeutung beizumessen, wurde das Gesetz zur 
Neuordnung des Lebensmittel- und Futtermittelrechtes 
verabschiedet, das Futtermittel als erstes Glied in der 
Lebensmittelherstellung versteht und beide Bereiche 
nach gleichen Standards in einem Gesetz geregelt hat. 

In das Lebensmittelrecht sind die Rechts- und Verwal
tungsvorschriften fOr Lebensmittel und besonders die 
Lebensmittelsicherheit unter Einbeziehung aller Produk
tions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von Lebens
mitteln wie auch von Futtermitteln einbezogen. Dies 
schlieBt die Primarproduktion, also Erzeugung, Aufzucht 
oder Anbau von Primarprodukten einschlieBlich Ernte, 
ein. 

Fur den dem Pflanzenschutzgesetz zugeordneten Vorrats
schutz, bei dessen Pflanzenerzeugnissen es sich um un
verarbeitete und einfach verarbeitete Nachernteprodukte 
der Primarproduktion handelt, bedeutet diese Regelung, 
dass zumindest die Bereiche Lebensmittelsicherheit sowie 
-hygiene (Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europai
schen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 Ober
Lebensmittelhygiene) die Anforderungen des Lebensmit
telrechts beruhren.

Europaische Regelungen zum Verbraucher- und 
Vorratsschutz 

Die Europaische Kommission hat die Lebensmittelsicher
heit verbunden mit dem Verbraucherschutz generell zu 
einem Hauptziel ihrer Politik erklart (WeiBbuch zur Le
bensmittelsicherheit, Hochstmengenverordnungen, Ober
wachungsverfahren und Warnsysteme). So existieren 
maximal zulassige ROckstandswerte (Maximum Residue 



Limits (MRLs)) im Sinne eines vorbeugenden Verbrau
cherschutzes fOr die RUckstande von Substanzen aus 
Pflanzenschutzmitteln und Bioziden in den folgenden 
Warengruppen: ,,Ausgewahlte FrUchte und GemUse" 
(76/895/EWG), ,,Getreide" (86/362/EWG), ,,Produkte 
tierischer Herkunft" (86/363/EWG) sowie ,,Alle FrUchte 
und GemUse" (90/642/EWG) und ,,Tee" (90/642/EWG). 
Die genannten EU-Verordnungen sind fOr Deutschland in 
der RUckstands-Hochstmengenverordnung umgesetzt 
worden (Bekanntmachung der Neufassung der RUck
stands-Hochstmengenverordnung vom 21. Oktober 1999 
und zuletzt geandert durch die Neunte Verordnung zur 
Anderung der RUckstands-Hochstmengenverordnung 
vom 25. Oktober 2004). 

FUr Kontaminanten, wie fur die im Vorratsschutz relevan
ten Mykotoxine, erfolgten die Festsetzungen der erlaub
ten Hochstgehalte in der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 
der Kommission vom 8. Marz 2001 zur ,,Festsetzung der 
Hochstgehalte fur bestimmte Kontaminanten in Lebens", 
mitteln" und national in der ,,Verordnung Uber Hochst
mengen an Mykotoxinen in Lebensmitteln (Mykotoxin
Hochstmengenverordnung - MHmV)" vom 2. Juni 1999. 

Ersatz von Methylbromid {Brommethan) 

Brommethan steht seit Ablauf des Jahres 2004 in den 
Industrienationen routinemaBig nicht mehr als Bega
sungsmittel fUr die Schadlingsbekampfung zur VerfU
gung. Anwendungen im Bereich Quarantane und Pre
shipment (bis zu 21 Tage vor Export der Ware) sind dabei 
nicht erfasst bzw. ausgenommen. Die Mitgliedstaaten des 
Montrealer Protokolls haben sich 2004 in Beratungen 
Uber Antrage der einzelnen Lander auf weitere Nutzung 
von Brommethan im Rahmen der ,,critical use exemp
tions" auf Ausnahmeregelungen fur 2005 verstandigt. Es 
herrscht noch starker Dissens Uber die GroBenordnungen 
der Mengen an Brommethan, die aufgrund der vorge
legten Antrage fur 2006 den einzelnen Nationen weiter
hin zur Verfugung gestellt werden sollen. DarUber hinaus 
hat die Europaische Kommission fur Europa nochmals 
geringere als im Montrealer Protokoll beschlossene Men
genansatze fur 2005 empfohlen. Das Institut war im 
Methyl Bromide Technical Options Committee vertreten 
und nahm an der Bewertung der von den Mitgliedsstaa
ten des Montrealer Protokolls eingereichten Antrage fur 
Critical Use Exemptions in Los Angeles, Montreal und 
Bangkok teil. Das Institut war auch in einer dreikopfigen 
Delegation des Bundesministeriums fur Umwelt, Natur
schutz und Reaktorsicherheit beim Treffen der Mitglieds
staaten des Montrealer Protokolls in Prag in einer Ad Hoc
Arbeitsgruppe zum Brommethanersatz vertreten. 

Ein Wissenschaftler des Instituts nahm als eingeladener 
Sprecher an der ,,Fifth European Conference on Alterna
tives to Methyl Bromide" in Lissabon teil, auf der die der
zeit verfUgbaren Alternativen vorgestellt und diskutiert 
wurden. 

Hitzebehandlung gegen vorratsschadliche 
Insekten 

Hitzebehandlung leerer Raume ist eine Alternative zur 
Anwendung toxischer Gase im Vorratsschutz und wird 
derzeit in Betrieben zur Verarbeitung der Pflanzen-

erzeugnisse und in Silozellen eingesetzt. Besonders die 
MUhlen haben nach dem Wegfall von Brommethan 
groBes Interesse an neuen Verfahren der schnellen und 
sicheren Schadlingsbekampfung. In der Praxis wird 
Warmluft entweder elektrisch oder durch Verbrennung 
fossiler Brennstoffe erzeugt. Wahrend hohe Tempera
turen sicher zur Abtotung der wechselwarmen Insekten 
fuhren und eine Resistenzentwicklung unwahrscheinlich 
ist, ist fi.ir eine ausreichende Wirksamkeit eine homogene 
Temperaturverteilung erforderlich. In groBen und verwin
kelten Raumen ist dies nur mit einem hohen Luftwechsel 
durch Verwendung mehrerer Geblase sicherzustellen. 
Feuchte Kellerboden konnen nicht ausreichend erhitzt 
werden und sind daher anders zu behandeln. Kalte
brUcken, wie Wasserleitungen, Fensterbretter oder auch 
AuBenwande, mUssen gezielt angestrahlt oder gesondert 
behandelt werden. Die Kenntnisse Uber die fi.ir eine siche
re Warmluftbehandlung notigen letalen Einwirkzeiten bei 
verschiedenen Insektenarten sind derzeit noch IUcken
ha�. In :...aborversuchen wurden der Getreidekapuziner 
Rhizoperta dominica, der Tabakkafer Lasioderma serri
corne, der Rotbraune Reismehlkafer Tribolium casta

neum, der Leistenkopfplattkafer Cryptolestes pusi/lus, der 
Kornkafer Sitophilus granarius und der Maiskafer 
Sitophilus zeamais unterschiedlich lange hohen Tempera
turen ausgesetzt. Dazu wurden Kafer bzw. definierte 
Entwicklungsstadien in jeweils 10 ml Substrat bei einer 
relativen Luftfeuchte von 65 % in vorgewarmte Reagenz
glaser im Wasserbad gegeben. Dies entspricht den Bedin
gungen eines besenreinen Lagerraumes mit geringen 
Produktrestmengen. Die untersuchten Temperaturen 
lagen bei 45, 50 und 55 °C ± 0,3 °C. 

Die Widerstandsfahigkeit der Versuchstiere variierte in 
Abhangigkeit von der Temperatur und dem Entwick
lungsstadium. Bei R. dominica waren die groBen Larven 
und Puppen am widerstandsfahigsten. Bei L. serricorne 

waren es ebenfalls die Larven/Puppen, bei 50 °C jedoch 
die Eier. Beide tropische Arten erwiesen sich als deutlich 
hitzetoleranter als die Ubrigen Vorratsschadlinge. Der 
Kornkafer war in seiner Warmetoleranz nur bei 45 und 
50 °C etwas empfindlicher als der Maiskafer, wobei er 
deutlich kaltetoleranter als seine tropische Schwesterart 
ist. Es lasst sich ableiten, dass die HeiBluftbehandlung ein 
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wirksames Verfahren zur Entwesung leerer Raume sein 
kann, wenn sichergestellt ist, dass es keine warme
isolierenden Staubbanke oder Bereiche mit niedrigerer 
Temperatur gibt, in die sich Insekten zuruckziehen kon
nen. In Tabak verarbeitenden Betrieben bzw. bei An
wesenheit von R. dominica durften mit mindestens 100 h 
bei 45 °C, 370 min bei 50 °C und 45 min bei 55 °C etwas 
langere Einwirkzeiten nbtig sein als in der Muhlenindus
trie mit mindestens 30 h, 65 min und 30 min bei entspre
chenden Temperaturen. 

Untersuchungen mit Gasen 

Sulfuryldifluorid 

Sulfuryldifluorid ist in Deutschland seit Januar 2005 mit 
den Anwendungsgebieten Entwesung leerer Raume in
klusive Container sowie zur Entwesung von Trocken- und 
Schalenobst (inklusive Walnusse) zugelassen. Die Zulas
sung urnfasst nicht die Entwesung von Mehl. Dem
entsprechend ist die Anwendungsmoglichkeit dieses 
Gases auf solche Objekte der Muhlenindustrie be
schrankt, in denen sich die EntwesungsmaBnahme auf 
leere Gebaudetrakte ohne jegliche Mahlprodukte 
beschranken lasst. In einer groBen Anzahl der GroBmuh
lenbetriebe, die nach Alternativen zu Brommethan als 
Entwesungsmittel suchen, lasst sich dieser neue Stoff 
daher nicht einsetzen, weil in diesen Gebauden Mehl ver
schiedener Qualitat und Zusammensetzung in diversen 
groBen Mehlsilos lagert. Das Mehl lasst sich wegen der 
Verschiedenartigkeit der Einzelpartien logistisch auch 
nicht kurzfristig vi:illig entfernen und nach der Ent
wesungsmaBnahme bedarfsgerecht wieder einfullen. 
Etwa 80 % der GroBmuhlen sind hiervon betroffen. 

Resistenz vorratsschadlicher Kafer gegen Phos

phorwasserstoff 

In den letzten Jahren tritt auch in Deutschland verstarkt 
Resistenz gegen Phosphorwasserstoff auf, dem wichtig
sten Begasungsmittel zur Entwesung groBer Mengen ge
schutteter Vorratsguter. Das Institut erforscht die Zuver
lassigkeit eines Schnelltests zur Bestimmung der fur eine 
Abtbtung resistenter Insektenstamme ausreichenden Do
sis. Der Test eignet sich fur alle mobilen Stadien der ln
sekten und soil vor einer geplanten Begasung in nur etwa 
einer Stunde durchzufuhren sein. 

PH3-Begasungskonzentration wahrend der 60-stundi
gen Einwirkzeit auf Kakaobohnen 

Absorption von Phosphorwasserstoff in Rohkakao 

Die Absorption von Phosphin durch verschiedene Stoffe 
hat einen starken Einfluss auf die Wirksamkeit dieses 
Gases gegen vorratsschadliche Insekten, da die Gaskon
zentration hierdurch abnimmt. In einer GLP-Studie wur
den die Phosphorwasserstoff-Ruckstande in Rohkakao 
nach Begasung mit DETIA GAS-EX-B FORTE untersucht. 

Die Ergebnisse dienten der Ermittlung des Verhaltens und 
Verbleibs von Vorratsschutzmitteln nach praxisgerechter 
Anwendung im Vorratsschutz. In Abhangigkeit von ver
schiedenen Zeiten nach Eingasung wurden die PH3-
Gehalte in Rohkakao ermittelt. 14 Tage nach Applikation 
wurde ein Gehalt unterhalb der festgelegten zulassigen 
Hi:ichstmenge von derzeit 0,01 mg PH3/kg Rohkakao 
ermittelt. Daraus leitet sich die nach der Behandlung von 
Rohkakao empfohlene Wartezeit vor Freigabe der Ware 
ab. 
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Institut 

fiir Okotoxikologie und Okochemie im Pflanzenschutz 

Das Institut fur Okotoxikologie und Okochemie im Pflan
zenschutz setzt seinen Schwerpunkt auf die Erarbeitung 
von experimentellen Grundlagen fur eine realistische 
Erfassung von StoffflUssen in der Kulturlandschaft. Das 
Interesse gilt insbesondere den Stoffen, die zum Schutz 
der Pflanzen im konventionellen aber auch im Okologi
schen Landbau gezielt und zur Produktion von gesunden 
Nahrungsmitteln angewendet werden. Hierzu gehoren 
Untersuchungen zu den Regelungsmechanismen von 
Agrarokosystemen, die durch das SchlieBen von Stoff
kreislaufen, z. B. Uber das Aufbringen von Klarschlam
men, Bioabfallen oder Komposten auf die Ackerflache, 
beeinflusst werden konnen. Die von pilzlichen Schad
erregern gebildeten Mykotoxine konnen ein besonderes 
Problem bei der Erzeugung gesunder Nahrungsmittel 
darstellen. Deshalb gilt es, die Moglichkeiten zu er
forschen, mit denen ihre Bildung unter verschiedenen 
Anbaubedingungen reduziert werden kann. Das Institut 
besitzt umfangreiche Erfahrungen bei der Risikoanalyse 
durch die konsequente VerknUpfung der analysierten 
Stoffkonzentrationen mit den Auswirkungen auf Fauna 
und Flora unter Produktionsbedingungen. Zunehmend 
werden auch Probleme des Pflanzenschutzes in urbanen 
Siedlungsgebieten bearbeitet. 

Ein fur das Institut bedeutendes Ereignis war die Umset
zung des in Kleinmachnow gelegenen Institutsteils nach 
Berlin-Dahlem. Mit Wirkung vom 1. August 2004 wurde 
damit die im Jahre 2001 erfolgte administrative Zusam
menlegung des ehemaligen Institutes fur bkotoxikologie 
im Pflanzenschutz mit dem Institut fUr okologische 
Chemie auch raumlich vollzogen. 

Im April 2004 stellte das Institut auf der 14. Europaischen 
Jahrestagung der Society of Environmental Toxicology 
and Chemistry (SETAC) in Prag ausgewahlte For
schungsergebnisse aus langjahrigen Freilandversuchen 
vor. Mit dem Thema ,,Effekte von lambda-Cyhalothrin auf 
Laufkafer im Feld - zwei Methoden - zwei Ergebnisse -
unterschiedliche Schlussfolgerungen" konnte gezeigt 
werden, dass die VerknUpfung von Effektstudien mit Ex
positionsuntersuchungen fUr eine valide Auswertung oko
toxikologischer Studien unverzichtbar ist. Mit der ,,Analy
se von Exkrementen als eine nichtinvasive Methode zur 
Bestimmung der Exposition von Feldhasen und Wildka
ninchen" wurde ein Weg zur Belastungsanalyse frei 
lebender Wirbeltiere aufgezeigt. Einen Schwerpunkt der 
Tagung stellte die Bewertung der Auswirkungen von 
Pflanzenschutzmittel-Belastungen in Wassergraben auf 
die Invertebraten-Gemeinschaft dar. Die Ergebnisse der 
Fallstudie im ,,Alten Land" zum Risiko von Pflanzen
schutzmittelrUckstanden fUr Wasserlebewesen und die 
Struktur der Invertebraten-Gemeinschaft in Wassergra
ben mit parallelem chemischen und biologischen Moni
toring fanden groBe Beachtung bei den Fachkollegen. Im 
Vergleich mit methodisch anders angelegten Arbeiten 
anderer Forschungseinrichtungen, die ebenfalls Unter
suchungen in den Wassergraben dieses Obstanbauge
biets durchfUhrten, wurden die Grenzen und Schwierig
keiten bei der Auswertung von Freilandstudien deutlich. 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung von 
PflanzenschutzmaBnahmen im Obstanbau des ,,Alten 
Landes" wurden bei den Norddeutschen Obstbautagen 
im Februar 2004 auch den Praktikern vorgestellt. Die bis
herige Bewertung zeigt, dass in der ,,AllgemeinverfUgung 
der Landwirtschaftskammer Hannover - Pflanzenschutz
amt - zur eingeschrankten Anwendung von Pflanzen
schutzmitteln im Obstbau in gewasserreichen Niede
rungsgebieten Niedersachsens" getroffenen Festlegun
gen zum verfUgbaren Mittelspektrum und zur Nutzung 
abdriftmindernder Techniken geeignet waren, die 
Gefahrdung der Lebensgemeinschaften in den Graben 
merklich zu vermindern. 

Die in der Komplexitat der Okotoxikologie begrUndete 
Vielfalt der Forschungsansatze konnte von den Mitarbei
tern des Instituts auf der 54. Deutschen Pflanzenschutz
tagung im September in Hamburg in einer Reihe von Bei
tragen vorgestellt werden. Das Spektrum reichte von Ex
positionsuntersuchungen zu verflUchtigungsbedingten 
Depositionen von Pflanzenschutzmitteln auf Nichtziel
flachen Uber Untersuchungen zum Einfluss von Boden
bearbeitungs- und FungizidmaBnahmen auf den Myko
toxingehalt in Triticale bis hin zu Modelluntersuchungen 
zur Inaktivierung von Pflanzenschutzmittel-Abwassern 
und RestbrUhen durch den Einsatz von ,,Biobeds". 

Im Rahmen der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Agrarforschung, die bereits 1980 mit 
der Erarbeitung von Nachweismethoden fUr Pflanzen
schutzmittelwirkstoffe in der RUckstandsanalytik begann, 
wurden wahrend eines Aufenthaltes in China im April 
2004 RUckstandsprobleme und Nebenwirkungen von 
Pflanzenschutzmitteln in Umweltkompartimenten in den 
Mittelpunkt der Vortrage und Diskussionen gestellt. 

Die PrUfung und Bewertung der Auswirkungen von 
Pflanzenschutzmitteln auf die nachhaltige Pflanzenpro
duktion ist Teil der Benehmenserklarung zur Wirksamkeit 
von pflanzenschutzmitteln. Im Institut werden die Aus
wirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf relevante Anta
gonisten von Schadorganismen, auf relevante Boden
makro- bzw. -mikroorganismen sowie auf die Boden
fruchtbarkeit bewertet. Im Jahre 2004 wurden 90 Beneh
menserklarungen abgegeben. 

Die Beobachtung von Oko-Bauern Uber den RUckgang 
der Raubmilbenpopulationen in Apfelanlagen durch die 
Anwendung von Schwefel wurde mit eigenen Versuchen 
UberprUft. Es wurde festgestellt, dass Schwefel die Raub
milbe (Euseius finlandicus) nicht direkt schadigt, sondern 
aufgrund seiner akariziden Nebenwirkung einen Effekt 
auf die Nahrungstiere hat. 

Gemeinsam mit dem Institut fUr Nematologie und Wirbel
tierkunde der BBA wurde eine Studie zur Gefahrdung von 
granivoren Nagern durch insektizidgebeiztes Saatgut am 
Beispiel der Waldmaus (Apodemus sylvaticus L.) nach 
den Richtlinien der Guten Labor Praxis (GLP) erfolgreich 
abgeschlossen. 



Durch seine Lage in einem dicht besiedelten Ballungs
gebiet ist das Institut pradestiniert fur die Erarbeitung 
von Expositionsszenarien im urbanen Grun. Aus betriebs
wirtschaftlichen Grunden erfolgt die Beseitigung der Ver
u nkrautung auf Gehwegen in Berlin zunehmend mit 
Walzenstreichgeraten. Der Wirkstoff Glyphosat wird an 
die aufgelaufenen Pflanzen abgestrichen und so gezielt 
nur an den Ort ihrer Wirkung gebracht. In Zusammenar
beit mit der Technischen Fachhochschule und dem Pflan
zenschutzamt Berlin erarbeitet das Institut Kriterien fur 
die Genehmigung der Anwendung von Glyphosat auf 
Wegen und Platzen hinsichtlich des nachhaltigen 
Schutzes des offentlichen Gruns vor Auswirkungen durch 
nicht erwunschte Austrage wie Versickerung und 
Abschwemmung. 

Fur die Berliner und Brandenburger Burger wurden die 
Turen des Instituts am 12. Juni 2004 zur Langen Nacht 
der Wissenschaften geoffnet. Interessierten Besuchern 
wurde gezeigt, wie mit den Untersuchungen zum 
Schwermetallgehalt in Boden, den Strategien zur 
Vermeidung von Pilzgiften in Getreide und den Arbeiten 
der Bienenuntersuchungsstelle wesentliche Beitrage fUr 
eine saubere Umwelt und fur sichere Lebensmittel geleis
tet werden. 

Chemische Untersuchung von Schaden an Bienen 
durch Pflanzenschutzmittel 

Entsprechend § 33 des Pflanzenschutzgesetzes werden in 
der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forst
wirtschaft Untersuchungen zu Schaden an Bienen durch 
Pflanzenschutzmittel durchgefuhrt, die sich in einen bio
logischen und einen chemischen Teil gliedern. 

Im Vergleich zu den Vorjahren wurde 2003 eine deutlich 
groBere Zahl von Schaden an Bienen festgestellt, die 
hauptsachlich auf die Anwendung van bienengefahrlichen 
Pflanzenschutzmitteln in Speisekartoffeln zuruckzufuhren 
ist. Wegen der extremen Trockenheit im Jahre 2003 und 
des dadurch bedingten starken Ausfalls von Tracht
pflanzen kam es hauptsachlich in Niedersachsen zu Scha
den an Bienen in Kartoffelfeldern. Die Bienen beflogen 
diese Flachen, um dort den van den Blattlausen in groBen 
Mengen erzeugten Honigtau als Hauptnahrungsquelle zu 
nutzen. Die zur Bekampfung van Blattlausen eingesetzten 
bienengefahrlichen pflanzenschutzmittel mit den Wirk
stoffen Dimethoat, Methamidophos und Cypermethrin 
fuhrten zu Vergiftungen der Bienen. 

Im Jahr 2003 gingen in der Bienenuntersuchungsstelle 
217 Einsendungen zu 178 Schaden von 222 betroffenen 
Imkern mit insgesamt 645 Proben ein. Davon sind 388 
Proben, die im Biotest einen positiven Befund aufwiesen, 
chemisch zu untersuchen. Da die massenspektrome
trischen Ruckstandsbestimmungen dieser Proben noch 
nicht abgeschlossen sind, kann derzeitig nur eine vorlau
fige Auswertung der in den Bienen- und Pflanzenproben 
ermittelten Pflanzenschutzmittelfunde vorgenommen 
werden. 

In den bisher gepruften 116 Bienen- und 191 Pflanzen
proben wurden insgesamt 58 Wirkstoffe und Metabolite 
von Pflanzenschutzmitteln festgestellt. Vier Pflanzenpro
ben waren ohne Befund. Die durchschnittliche Anzahl der 

Wirkstoffe betrug bei den Bienenproben 5,0 und bei den 
Pflanzenproben 3,4. Zu den am haufigsten in Bienen be
stimmten Wirkstoffen gehorten im Jahre 2003: Fluazinam 
(68 %), Dimethoat (63 %), Schwefel (55 %), Benzoe
saure (49 %), Alkylen-bis-dithiocarbamate (47 %), Cy
permethrin (41 %), Coumaphos (23 %), lambda-Cyha
lothrin (19 %), Lindan (12 %), Methamidophos (10 %), 
Chlorpyrifos (7 %), Hexachlorbenzol (6 %), Fluvalinat 
(5 %), Boscalid, Fenvalerat, Parathion-methyl und Oxy
demeton-methyl (3 %), Brompropylat, alpha-Cyper
methrin, Iprodion und Vinclozolin (2 %). In den Pflanzen 
wurden als Hauptkontaminanten im Jahre 2003 folgende 
Wirkstoffe ermittelt: Alkylen-bis-dithiocarbamate und Cy
permethrin (58 %), Fluazinam (56 %), Schwefel (53 %), 

Dimethoat und lambda-Cyhalothrin (23 % ), Ben
zoesaure und Dimethomorph (8 %), Methamidophos und 
Vinclozolin (7 %), Propamocarb (4 %), alpha-Cyper
methrin und Fenoxycarb (3 %), Boscalid, Iprodion, Pa
rathion-methyl, Oxydemeton-methyl und Pirimicarb 
(2 %). Imidacloprid war in keiner der untersuchten 
Proben nachweisbar. 

Vergleichende Untersuchungen zum Vorkommen 
von Fusar/um-Toxinen in konventionell und oko
logisch erzeugtem Getreide 

Die bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Bildung van Mykotoxinen in Getreide sehr stark van den 
zum Zeitpunkt der Blute herrschenden Witterungsbedin
gungen abhangt. Durch die Wahl geeigneter acker
baulicher und durch PflanzenschutzmaBnahmen kann die 
Ausbreitung und Entwicklung der Toxin bildenden Fusa
rien reduziert werden. Zwischen konventionellem und 
Okologischem Landbau bestehen wesentliche Unter
schiede sowohl hinsichtlich der Intensitat als auch der 
Wahl dieser MaBnahmen. In beiden Bewirtschaftungs
formen kommen sowohl reduzierende als auch fordernde 
Faktoren zum Tragen. Wahrend im konventionellen An
bau durch die Anwendung von Fungiziden eine gezielte 
Bekampfung der Fusarien moglich ist, reduziert die 
mehrgliedrigere Fruchtfolge im okologischen Anbau den 
Infektionsdruck durch Fusarien. Es wurde untersucht, ob 
diese verschiedenen Anbauformen zu Unterschieden hin
sichtlich der Belastung van Getreide mit Deoxynivalenol 
(DON), Nivalenol (NIV), Acetyl-DON (AcDON), a- und B
Zearalenol (a- u. B-Zeol) und Zearalenon (ZEA) fuhren 
konnen. Zurn Vergleich mit den Getreideproben aus kon
ventionellem Anbau wurden Handelsprodukte, ver
schiedene Mehle und Ganzkornprodukte, aus okologi
schem Anbau verwendet. 

Bei den untersuchten Proben konnte kein signifikanter 
Unterschied hinsichtlich der Belastung mit Fusarium

Toxinen zwischen den beiden Produktionsformen festge
stellt werden. Die ermittelten Toxinkonzentrationen fur 
Deoxynivalenol und Zearalenon lagen weit unter den 
gesetzlich festgelegten Hochstmengen. 

Okochemische und okotoxikologische Tests im 
Windkanal 

Eine wichtige Voraussetzung der Nutzen-Risikobetrach
tung van PflanzenschutzmaBnahmen ist die Erarbeitung 
van experimentellen Grundlagen und Kriterien fur eine 
potenzielle Risikobewertung der gesamten Stoffflusse 
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(Ein- und Austrage) in der Kulturlandschaft. Entspre
chende Feldversuche zur Erfassung des Driftpotenzials 
sind sehr aufwandig und schwer reproduzierbar. Im ge
schlossenen Windkanal der BBA wurde zu diesem Zweck 
in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Anwendungs
technik das Abdriftverhalten verschiedener Pflanzen

schutzmittel unter realistischen, reproduzierbaren Bedin
gungen untersucht. 2004 wurden Aspekte des Verbleibs 
und der Wirkung des Herbizids HORA FLO® (Wirkstoff 
Isoproturon) auf die Nichtzielpflanzen Hafer und Winter
raps untersucht. 

In verschiedenen Testlaufen wurden die Einzelpflanzen 

mit Teflon-Kollektoren bestUckt, in Abstanden bis 5 m 
vom Ort der Applikation auf der Nichtzielflache im Wind
kanal positioniert und praxisUblich in mehreren Wieder
holungen behandelt. Im Pflanzentest reagierten beide 
Testpflanzen ahnlich empfindlich, wobei die Wachstums
hemmung bei einem Abstand von 3 m Ober 40 %, bei 

2 m 20 bis 30 % und bei 5 m um 10 % im Vergleich zur 
Kontrolle und bezogen auf die 

11Kollektorkonzentration" 
lagen. Die RUckstande korrelierten erwartungsgemaB mit 
dem Pflanzengewicht. 

Verteilung von Schadelementen am Beispiel der 
Modellpflanze Tabak 

Auf dem Versuchsfeld Berlin-Dahlem der Biologischen 
Bundesanstalt werden auf mit anthropogenen Staffen 
kontaminierten Versuchsflachen unterschiedliche Modell
pflanzen angebaut. Von besonderem Interesse sind dabei 
solche Nutzpflanzen, die Uber eine ganze Vegetations
periode kultiviert werden konnen, um das Aufnahme- und 
Verteilungsmuster von Schadelementen (Schwerme
tallen) Uber einen langeren Zeitraum verfolgen zu kon
nen. 

Je hoher die Transpirationsrate durch eine groBe Blatt-
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oberflache ist, desto mehr Schadstoffe werden mit dem 
Transpirationsstrom in oberirdische Pflanzenteile trans
portiert und angereichert. Die Sortengruppe 'Virgin' (Vir

ginia-Tabake) wurde in Gewachshausern vorkultiviert. Die 
Pflanzen wurden im Entwicklungsstadium BBCH 12 Mitte 
Mai 2004 auf verschiedenen Freilandflachen ausge
pflanzt. Die Blatter wurden Mitte Juli geerntet und in die 
Blattbereiche innen (A), mittel (B) und auBen (C) sowie 
nach Blattetagen separiert. Nach Druckaufschluss der 
luftgetrockneten Proben wurden mittels ICP-OES die 
Gehalte von 24 Nahr-/Schadelementen bestimmt. Fur die 
untersuchten Elemente wurden jeweils charakteristische 
Verteilungsmuster nachgewiesen. So wird z. B. das Nahr
element Bor mit dem Transpirationsstrom in nachwach
sende Blattetagen transportiert. Das Schadelement 
Cadmium wird vorrangig in den auBeren Blattbereichen 
niederer Blattetagen angereichert. Die Analyse der Ele
mentgehalte dient der Bewertung von BehandlungsmaB
nahmen und der Anpassung von Grenz-, Richt- und 
Orient1erungswerten fur Schadstoffe in Pflanzen und 

Boden im Sinne eines vorbeugenden Verbraucher
schutzes und damit der Lebensmittelsicherheit. 

Einfluss unterschiedlicher Bodenbearbeitungs
verfahren auf den Austrag von Pflanzenschutz
mitteln uber Drainage 

Bei konservierender Bodenbearbeitung mindert der Bo
denbedeckungsgrad mit organischen Ruckstanden den 
Oberflachenabfluss und somit den Austrag von Pflanzen
schutzmitteln und die Bodenerosion. Die erhi::ihte Aktivitat 
der Regenwurmer schafft eine Vielzahl von biogenen Ver
tikalporen, die fur die erhi::ihte Infiltrationsleistung verant
wortlich sind. Inwieweit es bei konservierender Boden
bearbeitung zu erhi::ihtem Pflanzenschutzmittelaustrag 
durch Makroporenfluss Ober Drainagen kommen kann, 
wurde funf Jahre lang auf einer Li::iB-Parabraunerde im 
westlichen Harzvorland in Zusammenarbeit mit der FAL, 

Institut fur Betriebstechnik und Bauforschung, und dem 
Institut fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Grunland der 
BBA untersucht. Die Untersuchungen fanden auf Parzel
len mit einer Gri::iBe von 21 x 200 m statt. In der Mitte der 

Parzellen befand sich jeweils ein Drainagestrang von 8 cm 
Durchmesser (100 cm unter Flur) ohne seitliche Sauger. 
Fur die Probenahme von Drainwasser wurden automati
sche Probensammler der Firma ISCO Typ 6700 einge
setzt. Die ereignisbezogene und vom Wasserstand im 
Drainagerohr abhangige Probenahme erfolgte Ober ein 
Einperlmodul. Durch das Einperlen wurde der Widerstand 
des Wassers gegenuber dem normalen Luftwiderstand 
ab-geglichen und somit der Wasserstand berechnet. Auf 
der Grundlage dieser Messwerte bzw. ihrer Veranderung 
in einem bestimmten zeitlichen Interval! erfolgte die 
Probenahme. Am Auslauf der Drainage wurde ein KG
Rohr (100 mm Durchmesser) mit einer kleinen Staustufe 
von 4 cm Hi::ihe eingesetzt, um zu gewahrleisten, dass 
das Ansaugrohr des Probenehmers bei Drainagefluss 
genug Wasser zum Saugen hatte. 

Der Wasserfluss war in den Drainagerohren sehr sparlich. 

Die geringe Wassermenge reichte daher oft nicht aus, um 
den Probenehmer zu aktivieren. Ein weiteres Problem 
stellte die Ansammlung von feinen Sedimentteilchen vor 
der Staustufe des Drainagerohrs dar; die haufig zu einem 
Verstopfen des Ansaugrohrs fuhrte. 

Automatischer Sammler fur Wasserproben 

Im Untersuchungszeitraum 1998 bis 2002 wurden 33 
Pflanzenschutzmittel mit 37 verschiedenen Wirkstoffen 
eingesetzt. Von diesen 37 Substanzen waren 24 in die 
ruckstandsanalytische Untersuchung einbezogen. Die 
Wasserproben wurden mit einer rUckstandsanalytischen 
Multimethode analysiert, die es ermi::iglicht, viele ver
schiedene Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe in einem Ana
lysengang zu bestimmen. Diese rUckstandsanalytischen 
Multimethoden werden in regelmaBigen Abstanden vali
diert. Eine Methode gilt als ausreichend geeignet zur 
Bestimmung einer Substanz, wenn deren Wiederfin
dungsrate bei 70 % und daruber liegt. Die Multimethode, 
die zur Bestimmung von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen 
in den Drainwasserproben verwendet wurde, ist zurzeit 
fur ea. 80 Substanzen Uberpruft. Die mittleren Wieder
findungsraten lagen fur die meisten Wirkstoffe zwischen 
70 und 110 %. 

Nachgewiesen wurden die Herbizide Isoproturon, Diflu
fenican, Ethofumesat und Metamitron, die Fungizide 
Azoxystrobin, Epoxiconazol, Fenpropimorph, Kresoxim
methyl und Tebuconazol sowie das Insektizid Imidaclo
prid. Die Wirkstoffaustrage sind auf vorangegangene 
Applikationen der entsprechenden Praparate bzw. der 
Behandlung von Saatgut zurUckzufuhren. Zusammen
fassend zeigen die Ergebnisse, dass sich die Austrage an 
Pflanzenschutzmitteln bei den verschiedenen Boden
bearbeitungsvarianten nur geringfugig unterschieden. 
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Bodenalgen als Indikatoren fiir die Auswirkungen 
von PflanzenschutzmaBnahmen 

Bodenalgen werden haufig als ,,schneller" Indikator fOr 
anthropogene EinflOsse auf den Boden bzw. auf die 
Bodenfruchtbarkeit verwendet. Es sollte untersucht wer
den, ob die Wirkung der Pflanzenschutzmittel auf 
Bodenalgen von den Effekten, die von anderen Faktoren, 
wie z. B. der Bodenbearbeitung und DOngung, ausgehen, 
getrennt erfasst werden konnen. Hierzu wurden im Jahre 
2004 verschiedene methodische Fragen untersucht. 

Um den Einfluss der Auswertemethode fOr die Reprasen
tativitat der ermittelten Zell- bzw. Kolonie-Zahlen zu kla
ren, wurden zunachst die im Bodeneluat vorhandenen 
koloniebildenden Einheiten je Gramm Trockensubstanz 
Boden (cfu/g) bestimmt. Dieser Wert ist einerseits die 
Basis fOr die direkte Auswertung im Bodeneluat mittels 
Fluoreszenzmikroskopie und andererseits fOr die Aus
wertung der Algenkolonien nach einer 28 Tage-Kultur auf 
BBM-Agar. Beide Methoden bilden den ,,Jahresgang" in 
vergleichbarer Weise ab, jedoch ist die relative Differenz 
zwischen den Werten beider Zahlenreihen nicht konstant. 

Die direkte Zahlung erscheint fOr die schnelle Indikation 
von EinflOssen aller Art geeigneter, da sie kurzfristige, 
ereignisbezogene Ergebnisse erlaubt und die realen 
Verhaltnisse zwischen verschiedenen Versuchsvarianten 
genauer abbildet. Mit der derzeit verfOgbaren Mikroskop
AusrOstung sind jedoch nur ein relativ geringer 
Probendurchsatz und nur eine undifferenzierte Aussage 
hinsichtlich der enthaltenen Algenklassen moglich. 

Die Methode der Auszahlung der Algenkolonien auf 
Agarplatten nach 28-tagiger Kultur erlaubt eine Auswer
tung hinsichtlich der Hemmung bzw. Forderung der 
Algenpopulation durch die Einflussfaktoren, spiegelt je
doch nicht die gleichen prozentualen Verhaltnisse, wie sie 
zum Termin der Probenahme vorliegen, wider. Unter
suchungen zur Lagerfahigkeit der Proben im KOhlschrank 
ergaben, dass bereits kurzfristig eine Verschiebung der 
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Abundanzen infolge von Stress stattfindet, so dass die 
Auswertung per Fluoreszenz innerhalb von zwei Tagen 
nach Probenahme erfolgen muss. 

Bodenalgen auf mit ARELON FLUSSIG (Isoproturon, ein 
Photosynthesehemmer) kontaminierten Agarplatten rea
gierten in Vorversuchen empfindlicher als die aquatische 
Standard-Testalge Scenedesmus subspicatus. Die Boden
algen reagierten mit einer 1000/oigen Wachstumshem
mung bereits auf Konzentrationen, die geringfOgig Ober 
der LC50 der Testalge lagen, zeigten aber eine 
Wachstumsforderung bei niedrigen Konzentrationen. 

Am Beispiel eines Feldversuches in Dahnsdorf wurden 
verschiedene Bewirtschaftungssysteme, Feldfutterbau 
(BS 2) und Okologischer Landbau (BS 3), hinsichtlich des 
Bodenalgen-Vorkommens in Winterweizen verglichen. 
Prinzipiell unterliegen die Bodenalgen einem Jahresgang 
mit Wachstumsanstieg vom FrOhjahr bis Juni und Verrin
gerung der Abundanz in den (trockenen) Sommer
monaten und erneutem Wachstum ab September bis 
November. Das Minimum wird nach der Pflugfurche (wen
dende Bodenbearbeitung) erreicht. Zu alien Probenah
meterminen zeigte sich, dass die Algenanzahl in den mit 
Pflanzenschutzmittel behandelten PrOfgliedern hoher lag 
als in der unbehandelten Kontrolle bzw. im Versuchsglied 
,,Okologischer Landbau". Die Algenanzahl in der unbe
handelten Kontrolle und im Versuchsglied ,,Okologischer 
Landbau" lag nicht immer auf gleichem Niveau, d. h. die 
Bodenalgen reagierten auf nicht bekannte Faktoren. Es 
ist denkbar, dass die okologisch bewirtschafteten 
Parzellen aufgrund geringeren Humusgehaltes und 
groberer Textur rascher austrocknen, worauf die Algen 
mit verringerter Aktivitat reagieren. 

Einfluss der Bewirtschaftungsintensitat auf Boden
algen in Ackerboden bei Winterweizen (Zellzahl bei 
Fluoreszenzauswertung) 
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Fachgruppe 

Anwendungstechnik 

Bei der Applikation von Pflanzenschutzmitteln spielt die 
Pflanzenschutztechnik eine entscheidende Rolle, denn die 
genaue Dosierung und moglichst vollstandige Anlagerung 
der Mittel an die zu behandelnden Kulturen ist eine 
wichtige Voraussetzung fur deren sparsame Anwendung. 
Dies tragt dazu bei, die Umwelt zu entlasten und 
Ruckstande zu minimieren und ist damit aktiver 
Verbraucherschutz. 

Die Fachgruppe Anwendungstechnik der BBA ist in 
Deutschland fur die Prufung von Pflanzenschutzgeraten 
zustandig. Es wird bei jedem neuen Geratetyp gepruft, ob 
die in den gesetzlichen Bestimmungen definierten 
Mindestanforderungen eingehalten werden und die Ge
rate somit verrnarktungsfahig sind. 

Hersteller konnen auch freiwillig die Eignung ihrer Gerate 
fur den Ptlanzenschutz bei der Fachgruppe Anwendungs
technik prufen lassen. Die Gerate werden hierbei techni
schen Messungen unterzogen und mussen sich in einem 
umfangreichen praktischen Einsatz bewahren. AuBerdem 
wird auf Antrag gepruft, ob man mit bestimmten Geraten 
besonders umweltfreundlich arbeiten kann, indem die 
Abdrift von Pflanzenschutzmitteln wesentlich reduziert 
wird. Bei der Ausbringung bestimmter Mittel mit diesen 
Geraten mussen dann weniger restriktive Anwendungs
bestimmungen eingehalten werden. 

Daruber hinaus koordiniert die Fachgruppe Anwendungs
technik die Prufungen von in Gebrauch befindlichen 
Pflanzenschutzgeraten. Den gesetzlichen Bestimmungen 

Erk!anmgsverfahren 

entsprechend sind Besitzer von Pflanzenschutzgeraten 
verpflichtet, ihre Pflanzenschutzgerate alle zwei Jahre 
von einem amtlich anerkannten Fachbetrieb uberprufen 
zu lassen. Diese Regelungen tragen ganz wesentlich dazu 
bei, dass die Gerate in einem ordnungsgemaBen Zustand 
erhalten werden und somit Ober die gesamte Lebens
dauer gut funktionieren. 

Um den Hoheitsaufgaben umfassend gerecht werden zu 
konnen, sind neben der eigentlichen Prufung der Gerate 
auch verschiedene Forschungsaufgaben wahrzunehmen. 
Es geht dabei vorrangig um die Entwicklung neuer Pruf
methoden sowie um die Einfuhrung neuer bzw. die An
passung vorhandener Prufkriterien an den fortschreiten
den Stand der Technik. Diese Arbeiten werden zuneh
mend in internationaler Kooperation durchgefuhrt, weil 
auch die Gerateprufung durch europaische und interna
tionale Normen immer weiter harmonisiert wird. 

Prufung von Pflanzenschutzgeraten 

Das Pflanzenschutzgesetz verpflichtet die Hersteller, nur 
solche Pflanzenschutzgerate auf den Markt zu bringen, 
die bestimmte Mindestanforderungen erfullen. Dies ha
ben die Firmen durch die Abgabe einer Erklarung zu 
bestatigen und durch die Vorlage entsprechender 
Unterlagen nachzuweisen. Diese Unterlagen werden ein
gehend gepruft. Bestehen danach keine Zweifel, dass die 

Pflanzenschutzgerateprufungen im Berichtszeitraum 
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Teilnehmer des SPISE-Workshops 
2004 in der BBA in Braunschwe1g 

Anforderungen eingehalten werden, wird der Geratetyp 
in die Pflanzenschutzgerateliste eingetragen und diese 
Eintragung im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 

Bei der freiwilligen Eignungsprufung der Gerate mussen 
Kriterien erfi.illt werden, die Ober die gesetzlich fest
gelegten hinausgehen. Diese PrOfung wird an PrOfstan
den und im Praxiseinsatz direkt am Gerat vorgenommen. 
Die PrOfungsergebnisse werden in einem Fachbeirat dis
kutiert. Im Erfolgsfalle wird das Gerat oder das Gerateteil 
fur funf Jahre von der BBA anerkannt und im Teil 6 des 
Pflanzenschutzmittelverzeichnisses veroffentlicht. 

Eine Erweiterung dieses Verfahrens stellt die PrOfung hin
sichtlich der verlustmindernden Eigenschaften von Pflan
zenschutzgeraten dar. Dabei muss der Hersteller fur ein 
BBA-anerkanntes Gerat durch Versuchsergebnisse eine 
Abdriftminderung von mindestens 50 % gegenOber der 
konventionellen Technik nachweisen. Dazu werden in der 
Regel Feldmessungen herangezogen oder Untersuchun
gen im Windkanal vorgenommen. Anhand der Ergebnisse 
werden die Gerate in die Abdriftminderungsklassen 50, 
75, 90 bzw. 99 % eingeordnet. Das Verzeichnis ,,Verlust
mindernde Gerate" hat inzwischen einen betrachtlichen 
Umfang erreicht und bietet dem Landwirt umfassende 
Informationen zur besonders umweltschonenden 
Applikation von Pflanzenschutzmitteln. 

Erster Europaischer Workshop ,,Standardized 
Procedure for the Inspection of Sprayers in 
Europe (SPISE)" 

Die Kontrolle von Pflanzenschutzgeraten, das heiBt die 
periodische OberprOfung von in Gebrauch befindlichen 
Pflanzenschutzgeraten, war das Thema des ersten euro
paischen Workshops, den die Fachgruppe Anwendungs
technik vom 27. bis 29. April 2004 in Braunschweig aus
gerichtet hat. Ausgangspunkt fur dieses Treffen war die 
Veroffentlichung der europaischen Norm EN 13790-1/-2 
im Mai 2003, in der die technischen Anforderungen an die 
Kontrolle von Feldspritzgeraten und Spruhgeraten fur 
Raumkulturen europaweit festgelegt wurden. Dies wird 
als wichtiger Baustein einer Harmonisierung der 
Gerateprufung in Europa angesehen. 

Das Ziel des Workshops war es, alien europaischen Mit
gliedstaaten und Beitrittslandern diesen neuen Standard 
vorzustellen und fur eine Umsetzung dieser Norm zu wer
ben, um in Zukunft eine moglichst zuverlassige PrOfung 
der Pflanzenschutzgerate auf einem hohen technischen 
Niveau zu erreichen. Da neben den Landern Belgien, 

Deutschland, Niederlande und Polen, die bereits seit 
Jahren eine Pflichtprufung fur diese Gerate eingefuhrt 
haben, nunmehr auch in anderen Mitgliedstaaten und 
Beitrittslandern die Einfuhrung einer Geratekontrolle dis
kutiert und vorbereitet wird, war der Zeitpunkt sehr guns
tig. 80 Experten aus 20 Mitgliedstaaten und Beitrittslar.
dern kamen zu dieser Veranstaltung nach Braunschweig. 
Auch die Europaische Kommission war vertreten und hat 
ihre Vorstellungen und Oberlegungen Ober mogliche, 
kOnftige europaische Regelungen vorgestellt. Die Vor
trage wurden durch Poster, eine Ausstellung von 
Prufeinrichtungen europaischer Hersteller/Vertriebsunter
nehmer auf dem Gelande und in der Prufhalle der Fach
gruppe Anwendungstechnik und eine Exkursion zu 
amtlich anerkannten Kontrollbetrieben erganzt. 

Die Teilnehmer haben die Initiative der BBA sehr begr0Bt 
und sich in einer Resolution fur eine Fortsetzung dieser 
Harmonisierungsbemuhungen im Bereich der Pflanzen
schutzgeratekontrolle ausgesprochen. Ein zweiter Work
shop wurde in Aussicht gestellt. 

Verfliichtigung von Wirkstoffen 

Gemeinsam mit dem Institut fur Okotoxikologie und Oko
chemie im Pflanzenschutz der BBA wurden Untersuchun
gen zur Verfluchtigung von Wirkstoffen nach der Appli
kation von Pflanzenschutzmitteln durchgefuhrt. Dazu 
wurden auf einer Laborspritzbahn Pflanzenschutzmittel 
auf kunstliche Haferbestande appliziert, die unmittelbar 
danach in den Windkanal gebracht wurden. Die behan
delten Pflanzen wurden 24 Stunden einer Luftstromung 
mit einer Geschwindigkeit von 2 m/s ausgesetzt. Dabei 
zeigte sich, dass bestimmte Wirkstoffe innerhalb dieser 
Zeitspanne fast vollstandig verdampfen, wahrend andere 
nahezu unverandert auf der Pflanze verbleiben. Die 
Untersuchungen sollen dazu beitragen, die Verfluch
tigungsvorgange naher zu beschreiben und vorhandene 
Modelle zu prazisieren. Sie werden mit anderen 
Pflanzenschutzmitteln fortgesetzt. 

Gestangebewegungen bei Feldspritzgeraten 

Bei der Fachgruppe Anwendungstechnik liegen lang
jahrige Erfahrungen daruber vor, wie sich Gestange
bewegungen unter praktischen Bedingungen auf die Ver
teilungsqualitat des Spritzbelages auswirken. Im Auf
trag der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) 
sollte deshalb untersucht werden, ob die verwendete 
Demonstrationsstrecke nach ISO/TS 22763 praktische 
Verhaltnisse widerspiegelt und welche Modifikationen 
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gegebenenfalls notwendig sind, um dies zu erreichen. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen zeigen sehr deutlich, 

dass die Fahrt i.iber die ISO-Demonstrationsstrecke bei 
Feldspritzgeraten zu sehr viel groBeren Gestangebe
wegungen fi.ihrt als die Fahrt unter Praxisbedingungen 
auf dem Feld. Dies trifft besonders auf die vertikalen 
Bewegungen zu. Sehr groBe Amplituden treten jedoch 
auch in horizontaler Richtung auf. Die Ergebnisse wurden 

den Besuchern der DLG-Feldtage in Dummerstorf prasen
tiert. 

Verteilung der Spritzfliissigkeit im Blattwerk von 
Apfelbaumen 

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Obstan
lagen wird die VerteilungsgleichmaBigkeit im Blattwerk 
durch Untersti.itzung des Transports der Tropfen durch 
Luft verbessert. Dabei kann ein nicht unerheblicher Teil 
der Tropfenwolke, der durch das gesamte Blattwerk hin
durchtritt, in die Luft und den Boden geraten. Zur Analyse 
des Durchdringungs- und Eindringverhaltens von SprUh
wolken in Apfelbaumen wurden Versuche unter prakti
schen Bedingungen in der Obstversuchsanstalt in Jork 
durchgefi.ihrt. Diese konzentrierten sich auf die Wirkung 
der Blattdichte in den Monaten Mai und August. Es 
zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen dicht und 
dUnn belaubten Baumen und zwischen den beiden 
Terminen. 

Einstellanleitung fiir Spriihgerate und Vorschlage 
zur Erganzung der Gebrauchsanleitung 

Nach der Pflanzenschutzmittelverordnung muss die Ge
brauchsanleitung von Pflanzenschutzgeraten Angaben 
Uber deren sachgerechte Einstellung und Uber die Be
triebs- und Einstellbereiche enthalten. Von der Fach
gruppe wurden Vorschlage zur inhaltlichen und formellen 
Erganzung der Gebrauchsanleitung fi.ir SprUhgerate im 
Obstbau erarbeitet. Die Erganzungen dienen zur Festle
gung von Einsatzgrenzen hinsichtlich der zu be
handelnden Baumhohen und zur Ableitung von 
Einstellangaben fi.ir die Ausrichtung von Luftleitblechen 
und DUsen in Anpassung an die Obstanlage. Sie tragen 
dazu bei, die Einsatzsicherheit der Gerate durch den 
Anwender und die Verteilungsqualitat zu verbessern 
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sowie durch zielgerichtete Applikation die Umweltbe
lastung zu minimieren. 

Vergleichstest tragbarer Pflanzenschutzgerate 

Auch tragbare Pflanzenschutzgerate, wie sie haufig im 
Haus- und Kleingarten und damit in Wohn- und Erho
lungsgebieten genutzt werden, mUssen sich sachgerecht 
und umweltschonend einsetzen lassen. Deshalb wurden 
2004 im Rahmen des European Network for Testing of 
Agricultural Machines (ENTAM) europaweit gUltige PrUf
kriterien fi.ir die technischen Anforderungen an die Pri.i
fung von ,,tragbaren, nicht motorisch betriebenen 
Spritzgeraten" auf der Grundlage entsprechender ISO
NormentwUrfe verabschiedet. Die BBA war hieran maB
geblich beteiligt. Unter Anwendung dieser Richtlinien 
wurde ein Vergleichstest der wichtigsten am deutschen 
Markt vertretenen tragbaren Spritzgerate durchgefi.ihrt. 
Es zeigte sich, dass bei den meisten Geraten dieser Gera
teart noch erhebliches Verbesserungspotenzial besteht, 
um die Sicherheit des Anwenders zu erhohen und die 
Belastung der Umwelt zu vermindern. Von keinem der 
insgesamt neun getesteten Gerate wurden alle Tests 
bestanden. 

Neuer Pri.ifstand fiir die Erfassung der techni
schen Restmenge an Spritz- und Spriihgeraten 

Die im Zuge der Umstrukturierung in der Landwirtschaft 
zunehmenden BetriebsgroBen haben auch groBere und 
leistungsfahigere Pflanzenschutzgerate zur Folge. So sind 
bereits heute Gerate mit 12.000 I Behalterinhalt und 
Arbeitsbreiten von mehr als 48 m auf dem Markt. Um die 
nach der ISO-Norm 13440 vorgesehenen Pri.ifungen der 
technischen Restmenge auch an GroBgeraten vornehmen 
zu kbnnen, wurde im Jahr 2004 ein neuer PrUfstand in 
Betrieb genommen. Mit dem neuen PrUfstand ist es 
moglich, Gerate bis zu einem Leergewicht von 6 t in alle 
Richtungen zu neigen und Fahrten am Hang zu 
simulieren. Nach den zurzeit geltenden Anforderungen an 
Spritz- und SprUhgerate soil die technische Restmenge, 
d. h. die FIUssigkeitsmenge, die sich nach dem Ende der
Applikation noch im gesamten Gerat befindet, bei
waagerechtem Betrieb wie auch bei um 8,5° in alle
Richtungen geneigtem Gerat geprUft werden. Der Einsatz



Anhangegerat auf dem neuen RestmengenprUfstand 

des neuen PrUfstandes mit GroBgeraten fuhrte im Jahr 
2004 bereits zu Anderungen an verschieden Geraten im 
Bereich der Tankgeometrie und damit zu einem 
verbesserten Entleerungsverhalten sowie zu einer insge
samt besseren Reinigungsmdglichkeit durch verminderte 
Restmengen. 

Internationale Kooperationen 

Im Rahmen des EU-Projektes ,,Access to Research 
Infrastructures" wurde gemeinsam mit dem CEMAGREF, 
Montpellier, Frankreich, und dem Silsoe Research 
Institute in GroBbritannien das Vorhaben ,,Pesticide drift 
in agricultural spraying" im Jules-Verne-Windkanal des 
Centre Scientifique et Technique du Batiment in Nantes, 
Frankreich, durchgefuhrt. Der Windkanal bietet aufgrund 
seiner GrdBe (Messstrecke ea. 30 m lang, 7 m hoch und 
10 m breit) die Mdglichkeit, ein komplettes SprUhgerat in 
einer kUnstlichen Rebanlage zu untersuchen. Erste Aus
wertungen ergaben bereits wichtige Erkenntnisse fur die 
Ubertragung von Messergebnissen aus EinzeldUsenmes
sungen im Windkanal auf praxisnahe Verhaltnisse. 

FUr die Jahre 2004 und 2005 wurde durch das BMVEL 
und das chinesische Landwirtschaftsministerium das ge
meinsame Projekt ,,Sichere und effektive Anwendungs
technik fur den chemischen Pflanzenschutz" vereinbart. 

Untersuchungen an SprUhgeraten im Windkanal 
in Nantes 

Beteiligt sind neben der Fachgruppe Anwendungstechnik 
das chinesische Landwirtschaftministerium und die Agrar
universitat in Beijing. Im Rahmen des Projektes besuch
ten chinesische Wissenschaftler die BBA im Berichtszeit
raum fur zwei Monate. Schwerpunkte des Besuchspro
gramms waren die PrUfung von tragbaren Pflanzen
schutzgeraten, die Bestimmung von TropfengroBenspek
tren und die Messung des Abdriftpotenzials im 
Windkanal. Ober das wissenschaftliche Untersuchungs
programm hinaus waren die chinesischen Gaste 
u. a. an Informationen zur teilflachenspezifischen Appli
kation, zur Pflanzenschutztechnik in Raumkulturen sowie
zu Belags- und Abdriftmessungen im Freilandversuch
interessiert. Um auch Uber diese Schwerpunkte ein
mdglichst umfassendes Bild zu vermitteln, wurden ver
schiedene Institutionen und Unternehmen besucht.

Mit Ungarn besteht fur die Jahre 2004 bis 2005 ein neues 
Kooperationsprojekt. Im Rahmen dieses Projektes be
suchte ein Wissenschaftler von der Agraruniversitat 
Keszthely die BBA. Dabei wurden in Ungarn durchge
fuhrte Abdriftuntersuchungen ausgewertet sowie die 
weiteren Aktivitaten fur 2005 besprochen, die sich 
schwerpunktmaBig auf die Innenreinigung von pflanzen
schutzgeraten beziehen werden. 
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INFORMATIONSZENTRUM 

PHYTOMEOIZIN UNO BIBLIOTHEK 

BERLIN, BRAUNSCHWEIG UNO KLEINMACHNOW 

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig 
Telefon: 0531 299-3392/3397 
Telefax: 0531 299-3018 

Ki:inigin-Luise-StraBe 19, 14195 Berlin 
Telefon: 030 8304-2100 
Telefax: 030 8304-2103 

Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow 
Telefon: 033203 48-221/217 
Telefax: 033203 48-425 
E-Mail: o.hering@bba.de

Gesamtleitung: 
WR Dr. rer. hort. Olaf Hering 

Vertreter Berlin: 
WOR Dr. agr. Dieter Jaskolla 

Vertreterin Braunschweig: 
Dr. sc. agr. Sabine Redihammer 

Wissenschaftliches Personal (planmaf3ig): 
Hans Honninger 

Wissenschaftliches Personal (auf3erplanmaBig): 
Ulrich Bosing 

Bibliothek Berlin 
Ansprechpartner: Alain Lepretre 

Bibliothek Braunschweig 
Ansprechpartner: Alfred Badke 

Bibliothek Kleinmachnow 
Ansprechpartnerinnen: Helga Breitenbach, 
Karin Reinicke 

Bildstelle in Braunschweig 
Ansprechpartnerin: Doris Fraatz 
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Informationszentru m 

Phytomedizin und Bibliothek 

Ene schnelle, umfangreiche und zeitnahe Informa
tionsversorgung der Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler der BBA mit aktuellen Erkenntnissen ist ein 
Grundanliegen des Informationszentrums Phytomedizin 
und der Bibliothek. Dadurch wird u. a. ein qualitats
gerechter Beitrag zum Wissenschaftsmanagement fi.ir 
sachgerechte Stellungnahmen und Gutachten fi.ir die Po
litikberatung, aber auch zur Information der Offent
lichkeit und des Verbrauchers geleistet. 

Informationsbeschaffung 

Die Entwicklung zur ,,Digitalen Bibliothek" hat erneut gro
Be Fortschritte gemacht. Online-Zugriffe auf Volltexte und 
relevante Links sind ausgeweitet und verbessert worden. 
Die Nachhaltigkeit der Informationsversorgung ist ge
wahrleistet und basiert auf den fachlich ausgewahlten 
Bestanden der bedeutenden Spezialbibliothek der BBA. 
Aus dem Fachgebiet der Phytomedizin sowie des 
Pflanzen- und Vorratsschutzes wurden 2004 insgesamt 
2.311 Zeitschriftenaufsatze uber die Fernleihe beschafft, 
andererseits wurden auch 3.408 Kopien fur andere Biblio
theken und Nutzer angefertigt. Der Versand erfolgte in 
zunehmendem MaBe digital als PDF-Datei. Die Bibliothek 
hatte im Jahr 2004 einen Bucherzugang von 1.328 
Banden, ein erheblicher Teil davon als Besprechungs
exemplare. 

Nutzung der Elektronischen Zeitschriftenbiblio
thek in der BBA 

Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek, die so genannte 
,,Regensburger Liste", ist ein Service wissenschaftlicher 
Volltextzeitschriften im Internet, der nunmehr auch von 
der BBA genutzt wird. Volltextzeitschriften und frei zu
gangliche E-Journals, die gemeinsam in einer zentralen 
Datenbank gepflegt werden, sind unter einer einheitli
chen Nutzeroberflache mit integrierten Benutzerhinwei
sen abrufbar. Entsprechend einer Verkehrsampel kenn
zeichnen verschiedenfarbige Punkte dem Nutzer die un
terschiedlichen Zugriffsmoglichkeiten auf Volltextartikel. 

Englischsprachige Internetseiten der BBA 

Das englischsprachige Internetangebot der BBA wurde im 
Jahre 2004 in Kernbereichen aktualisiert und umgestal
tet, um sie in die bestehende Website zu integrieren. In 
Hinblick auf die gesetzlich festgelegte barrierefreie Um
gestaltung des gesamten Webangebotes der BBA zum 
31. Dezember 2005 wurden dabei bereits die Vorschriften
zum behindertengerechten Zugang weitgehend beruck
sichtigt. Zudem wurden wegen der groBen Anzahl uner
wunschter E-Mails samtliche E-Mail-Adressen dem Zugriff
von SPAM-Robotern entzogen.

Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt 
bereits ab 1953 digital verfiigbar 

Die Heftreihe ,,Mitteilungen aus der Biologischen Bundes
anstalt" (Gelbe Hefte) spiegeln wichtige Aufgabengebiete 

der Biologischen Bundesanstalt wider, insbesondere For
schungsergebnisse auf dem gesamten Gebiet des 
Pflanzen- und Vorratsschutzes. Bisher sind 397 Hefte 
erschienen, die teilweise vergriffen sind. Um Zugriff auch 
auf die alteren Ausgaben zu ermoglichen, wurden bislang 
uber 300 Hefte digitalisiert und elektronisch uber das 
Internet kostenfrei zur Verfugung gestellt. Der Zugriff ist 
nunmehr bereits ab den Ausgaben aus dem Jahr 1953 
moglich. 

Redaktion des Nachrichtenblattes des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes 

Auch der 56. Jahrgang des Nachrichtenblattes des Deut
schen Pflanzenschutzdienstes erschien im Jahre 2004 
monatlich. Neben aktuellen Beitragen zum Fachgebiet 
der Phytomedizin und des Pflanzenschutzes wurden die 
Hefte 5 und 10 als Schwerpunktausgaben besonders re
levanten und aktuellen Fragestellungen des Pflanzen
schutzes gewidmet. So wurde in der Maiausgabe das 
Thema Maikaferproblematik und die Moglichkeiten der 
biologischen Bekampfung von Maikafern behandelt. Das 
Oktoberheft beinhaltete den Themenschwerpunkt ,,bf
fentliches Grun und Baumpflege". 

Institutsii berg reifende Arbeiten 

Fur das Bereitstellen von Reference-Manager-Daten
banken wurde eine Testumgebung in MS-WINDOWS 
2000 implementiert. Einen weiteren Schwerpunkt bildete 
die Vereinheitlichung der Datenbankstrukturen vorliegen
der Reference-Manager- und MS-ACCESS-Datenbanken, 
speziell der Veroffentlichungen von BBA-Autoren. Daru
ber hinaus wurde die eigenstandige Obernahme der um
fangreichen Datenbank ,,PHYTOMED" und die Oberfuh
rung in eine MySQL-Datenbankstruktur vorbereitet. 

Im Bereich der Servicedienstleistungen bildete die Um
wandlung vorhandener Literaturdatenbanken (MS
ACCESS, MS-EXCEL, MS-WORD) in das Reference
Manager-Format einen Schwerpunkt der Arbeiten. Das 
Intranetangebot des Informationszentrums wurde weiter 
ausgebaut. Es wurde erganzt um eine Rubrik uber aktu
elle Entwicklungen im Bereich wissenschaftlicher Infor
mation, eine Nachrichtenseite fi.ir den Anstaltsteil in 
Berlin-Dahlem und um Listen uber Neuerwerbungen der 
Bibliothek sowie die Faltblatter der BBA. 

Im Bereich des Literaturmanagements sind Schulungen 
in der Verwendung eines BBA-einheitlichen Verwaltungs
programms wissenschaftlicher Literatur (Reference Ma
nager, Versionen 10 und 11), die Umwandlung vorhan
dener Literaturdatenbanken in das Reference-Manager
Format und die Unterstutzung des Imports recherchier
ter Daten aus vorhandenen Datenbankangeboten (z. B. 
Web of Science, CAB, PubMEd,) in eigene Reference
Manager-Datenbanken zu nennen. 



ZENTRALE EDV-GRUPPE 

BRAUNSCHWEIG UND KLEINMACHNOW 

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig 
Telefon: 0531 299-4700 
Telefax: 0531 299-3022 
E-Mail: dv@bba.de 

Leiter: 
Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Wolf Dieter Schwartz 

Vertreter: 
Frank Jeske 

Wissenschaftliches Personal (planmaBig): 
WR Dr. rer. nat. Eckard Moll 

WR Rudiger Schwan 

WR Jorg Sellmann 
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Zentrale EDV-Gruppe 

Die zentrale EDV-Gruppe der BBA plant und betreut alle 
MaBnahmen, die sich der Informationstechnologie insti
tuts- oder standortubergreifend bedienen. Im Berichts
jahr lagen die Arbeitsschwerpunkte in folgenden Berei
chen: 

- Planung, Betrieb und Fortentwicklung der zentralen Re
chensysteme in Braunschweig und Kleinmachnow

- Aufbau eines Informationssystems zur Unterstutzung
der spezifischen Bewertungsaufgaben der Biologischen
Bundesanstalt im Rahmen der Prufung und der
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (RibeweB)

- Beratung und Anwencierschuiung in den Bereichen
Datenverarbeitung und statistische Verfahren

- Betrieb und Fortentwicklung des Informationssystems
zur Unterstutzung des Zulassungsverfahrens fur Pflan
zenschutzmittel (INFOZUPF) in Amtshilfe fur das Bun
desamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher
heit (BVL).

Seit November 2002 ist das neu gegrundete Bundesamt 
fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
zustandig fur das Informationssystem INFOZUPF. Mit die
ser Aufgabenver!agerung war auch eine Verlagerung von 
Stellen verbunden. Diese MaBnahme ist zum 1. Oktober 
2004 abgeschlossen worden. Bis das BVL alle IT-Akti
vitaten auf seine eigenen Systeme ubernommen haben 
wird und die mit der Betreuung beauftragten Mitarbeiter 
eingearbeitet sind, unterstutzen die Mitarbeiter der 
Zentralen EDV-Gruppe das BVL auf dem Gebiet der 
Informationstechnologie. 

Aufgrund der geringen Personalausstattung ist es den 
Mitarbeitern der Zentralen EDV-Gruppe nicht mbglich, die 
Vielzahl der Hilfeanforderungen direkt zu bearbeiten. Am 
Standort Braunschweig ist daher eine zweistufige Unter
stutzungsstrategie eingefuhrt worden. Stbrungen sind zu
nachst den in den Einheiten zustandigen EDV-Ansprech
partnern zu melden. Ist eine Fehlerbehebung durch diese 
nicht mbglich, werden Mitarbeiter der Zentralen EDV
Gruppe eingeschaltet. 

Ausbau der zentralen Systeme in Braunschweig 

Durch die wachsende Inanspruchnahme der zentralen 
Datenhaltung, insbesondere in Hinsicht auf Datensicher
heit und Datensicherung, musste die Brutto-Platten
kapazitat um 1 TB erhbht werden. Dank der Beschaffung 
einer weiteren Kryptobox konnte ein weiteres AuBen
institut in das Intranet der BBA integriert werden. Damit 
hat auch dieses Institut Zugriff auf alle intern verfi.ig
baren Ressourcen und Informationen. 

Projekte in Zusammenarbeit mit den Instituten 
der BBA in Braunschweig 

In Zusammenarbeit mit den Instituten der BBA in 
Braunschweig wurden im Berichtsjahr insbesondere fol
gende Projekte betreut: 

- Fertigstellung des Grobkonzeptes fur das Informations
system zur Unterstutzung der Risikobewertung der
]2iologischen Bundesanstalt (RibeweB) im Rahmen des
Zulassungsverfahrens fur Pflanzenschutzmittel sowie
Erarbeitung des fachlichen Feinkonzeptes

- Erstellung des Sollkonzeptes fur das Projekt ,,Antrage
im Rahmen des Erklarungsverfahrens i Pri.ifung von
Pflanzenschutzgeraten" im Rahmen von BundOnline
2005

- Ausschreibung fur die ,,Elektronische Antragsstellung
fur die Zulassungspri.ifung von Pflanzenschutzmitteln;
Teilprojekt: Dateni.ibernahme fur den Pri.ifbereich Wirk
samkeit"

Ausschreibung zur Beschaffung eines Vorgangsbe
arbeitungs- und Dokumentenmanagementsystems

- Erstellung eines Migrationskonzeptes zur Obernahme
von Informationen aus dem System INFOZUPF in das
System RibeweB einschlieBlich der zugehbrigen Pro
gramme.

Informationstechnik in Kleinmachnow 

Durch den Ersatz eines weiteren zentralen Rechners 
wurde ein ausbalancierter Rechnerverbund (OpenVMS
Cluster) erreicht, der die fur zentrale Anwendungen erfor
derliche Rechenleistung und notwendige Ausfallsicherheit 
gewahrleistet. Die Funktionsfahigkeit des Gesamtsystems 
wurde durch den Ausfall eines zentralen Rechners Uber 
mehrere Tage nachgewiesen. 

In Hinblick auf die insbesondere durch das neue GIS-Kon
zept, erhbhten Speicheranforderungen wurde das 2003 
beschaffte zentrale Speichermedium erweitert. Im Insti
tut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz werden seit 
vielen Jahren Analysen mit dem Geografischen Informa
tions-System Arclnfo durchgefuhrt. Aufgrund der drin
genden Forderung nach erhbhter Aktualitat der Analysen 
wurde ein neues GIS-Konzept erarbeitet. Dabei nehmen 
die Speicherung der Grunddaten in einem relationalen 
Datenbanksystem und die Schnittstelle ArcSDE eine zen
trale Bedeutung ein. Die Zen-trale EDV-Gruppe baute fur 
diese IT-Anwendung eine Datenbank auf der Basis des 
DBMS Oracle9i/Standard Edition auf. Der dafur erforder
liche Plattenspeicherplatz betragt zurzeit 150 GB. In 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Instituts fur 
Folgenabschatzung im Pflanzenschutz wurde die 
Funktionsfahigkeit der ArcSDE Software (GIS Gateway fur 
raumbezogene Daten in relationalen Datenbanksystmen) 
auf den zentralen Systemen realisiert. 



Die Zentrale EDV-Gruppe unterstutzte die Verlagerung 
der Verarbeitung der Geodaten vom Arbeitsplatzrechner 
auf einen leistungsfahigen Windows-Rechner, auf dem 
durch Verwendung der Komponente Terminalserver von 
mehreren Benutzern gleichzeitig Verarbeitungsprozesse 
initiiert werden ki:innen. Damit wurde erreicht, dass die 
Rechenzeiten etwa um den Faktor 10 reduziert und 
mehrere Arbeitsplatzrechner fur andere Aufgaben freige
setzt werden konnten. Hierdurch ergaben sich auch er
hebliche Verbesserungen im Sinne des Brandschutzes, da 
die Notwendigkeit des unbeaufsichtigten Betriebes von 
Arbeitsplatzrechnern in ungesicherten Buros einge
schrankt bzw. aufgehoben wurde. 

Die Verfugbarkeit des Reference Managers im gesamten 
Intranet der BBA wurde durch die zentrale Installation, 
Verwaltung und Pflege am Standort Kleinmachnow in 
Zusammenarbeit mit dem Informationszentrum Phyto
medizin realisiert. Die Zusammenfuhrung des Instituts fur 
bkotoxikologie und Okochemie im pflanzenschutz in 
Berlin-Dahlem zog die Umsetzung von Rechner- und 
Drucktechnik nach sich. Die Anpassung der Gerate an das 
in Berlin vorhandene System wurde maBgeblich unter
stutzt. 

Amtshilfe fiir das Bundesamt fiir Verbraucher
schutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) und das 
Bundesinstitut fiir Risikobewertung (BfR) 

Im Bereich des Informationssystems INFOZUPF wurden 
im Berichtszeitraum in Braunschweig folgende Projekte 
abgeschlossen: 

- Abbildung von Genehmigungen nach § 11 pflSchG
Pflanzenschutzmittel-Beurteilungsbericht

- Anpassung der Sortierung von Kulturen und
Schadorganismen zur Beschreibung von Anwendungen

- Aufbereitung von pflanzenschutzmitteln mit den Wirk
stoffen (historischen Mitteln) fur die Offentlichkeits
datenbank

- Darstellung von Sicherheitssatzen gemaB EU-Vorgaben

- Einfuhrung der OECD-Nummerierung fur Antragsdoku-
mente

- Abbildung der Trennung von Risikobewertung und Risi
komanagement in den Bereichen Nachforderungen,
Auflagen und Hinweise

- Oberarbeitung der Nutzung der Kodeliste fur Anwen
dungstechniken in der Datenbank.

Das BVL wurde bei der Vorbereitung der Ausschreibung 
,,Einfuhrung eines Vorgangsbearbeitungssystems inklu
sive technischer Konzeption, Beschaffung und Implemen
tierung im Rahmen des Zulassungsverfahrens fur Pflan
zenschutzmittel" unterstutzt. 

Fur das BfR werden in Kleinmachnow die Datenbanken 
RUEDIS und EINSTUF betrieben. Diese Datenbanken sind 
hinsichtlich ihrer Grunddaten auf Informationen aus dem 
System INFOZUPF angewiesen. Grunddaten aus INFO
ZUPF werden taglich aktuell komplex aufbereitet. Der 
Zugriff auf die Datenbanken erfolgt unter Einschaltung 
der Komponente Terminalserver eines Windows2000-
Rechners am Standort Kleinmachnow. 

Der Bedarf an Zugriffen auf das Informationssystem 
INFOZUPF und andere Datenbanken aus dem BfR, dem 
BVL und dem Umweltbundesamt (UBA) stieg erheblich 
an. Damit wurde es erforderlich, die Zugriffsrechte u. a. 
durch die Einfuhrung einer zusatzlichen Windows
Domane in Kleinmachnow zu organisieren. 

Arbeiten auf biometrischem Gebiet 

Im Vordergrund der biometrischen Arbeiten standen Be
ratungen im Rahmen verschiedener Forschungsgebiete 
der Biologischen Bundesanstalt und im Geschaftsbereich 
des Bundesministeriums fur Verbraucherschutz, Ernah
rung und Landwirtschaft. Nachdem die 1. Auflage der 
vom Senat der Bundesforschungsanstalten im Ge
schaftsbereich des Bundesministeriums fur Verbraucher
schutz, Ernahrung und Landwirtschaft in Auftrag gegebe
nen vier Bande umfassenden Reihe ,,Einfuhrung in die 
Biometrie" schnell vergriffen war, steht nunmehr uber 
den Saphir-Verlag auch fur Mitarbeiter auBerhalb des 
Geschaftsbereiches eine aktualisierte 2. Auflage zur Ver
fugung. 

Der Beauftragte fur Biometrie des Senats der Bundes
forschungsanstalten leitet das Kollegium der Biome
triebeauftragten der Bundesforschungsanstalten und der 
Institute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wil
helm Leibniz, die im Berichtsjahr zu einem Arbeitstreffen 
zusammen kamen. Ihm obliegt die Planung und Durch
fuhrung der Senatskurse und Kolloquien fur das kom
mende Jahr. Der Beauftragte fur Biometrie organisierte 
fur Mitarbeiter des Geschaftsbereiches des BMVEL vier 
Senatskurse (Einfuhrung in ArcGIS, Testen mit SAS, 
Einfuhrung in die Biometrie, Teil 1, Einfuhrung in SAS 
sowie eine Informationsveranstaltung SAS 9 - Umfang 
und Leistung). 
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Tagungen, Kolloquien und Fachgesprache 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der BBA 
organisierten im Berichtsjahr zahlreiche Tagungen, Kol
loquien und Fachgesprache, von denen hier einige 
beispielhaft aufgefuhrt sind: 

Am 10. und 11. Marz 2004 wurde in Veitshi:ichheim die 
77. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzen
schutzdienstes durchgefuhrt. Diese in der Regel
Anfang Marz jeden Jahres abgehaltene Sitzung bringt die
Amtsleiter der pflanzenschutzdienste der Lander unter
Leitung des Prasidenten der BBA mit Institutsleitern und
Wissenschaftlern aus der BBA sowie aus Hoch- und
Fachhochschulen und Bundeseinrichtungen zusammen.

Vom 27. bis 29. April 2004 richtete die BBA in Braun
schweig den ersten europaischen Workshop zur Kontrolle 
von Pflanzenschutzgeraten aus. Er stand unter dem 
Motto ,,Periodische Oberprufung von in Gebrauch befind
lichen Pflanzenschutzgeraten" (First European Work
shop on Standardized Procedure for Inspection of 
Sprayers in Europe (SPISE)). Ausgangspunkt fur die
ses Treffen von 80 Experten aus 20 Mitgliedstaaten und 
Beitrittslandern war die Veri:iffentlichung einer Europa
ischen Norm vom Anfang letzten Jahres, in der die tech
nischen Anforderungen an die zu UberprUfenden pfian
zenschutzgerate (Feldspritzgerate und SprUhgerate fur 
Raumkulturen) und an die hierfur eingesetzten 
PrUfeinrichtungen europaweit festgelegt sind. Dies wird 
als wichtiger Baustein einer Harmonisierung der 
Gerateprufung in Europa angesehen. Ziel dieses 
Workshops war es, alien europaischen Landern diesen 
neuen Standard vorzustellen und fur eine Umsetzung 
dieser Norm zu werben, um in Zukunft eine mi:iglichst 
zuverlassige UberprUfung der Pflanzenschutzgerate auf 
einem hohen technischen Niveau zu erreichen. 

Am 28. und 29. April 2004 fand im Institut fUr biologi
schen pflanzenschutz in Darmstadt das vierte Fachge
sprach zum biologischen Pflanzenschutz mit dem Thema 
,, Trichogramma - Wissensstand und Zukunftsper
spektiven" statt. Die Teilnehmer aus Forschungsanstal
ten, Universitaten, dem Amtlichen Pflanzenschutzdienst 
sowie der Mais- und NUtzlingsproduktion diskutierten 
u. a. Fragen des praktischen Einsatzes. Der nachhaltige
Erfolg bei der Bekampfung des MaiszUnslers, die guten
Ergebnisse bei der Qualitatssicherung des kommerziellen
Produktes sowie innovative Techniken fur eine optimierte
mechanische Ausbringung im Mais gewahrleisten auch in
Zukunft die Effizienz und Wirkungssicherheit dieser
Methode. Zusatzliche Anwendungsperspektiven ki:innen
sich vor allem durch die Berucksichtigung weiterer
Trichogramma-Arten bzw. Stamme ergeben, wie neue
Untersuchungen im Wein-, Obst- und GemUsebau sowie
im Vorratsschutz nachgewiesen haben.

Anlasslich der Verabschiedung von Herrn Professor

Dr. Ulrich Burth in den Ruhestand wurde am 24. Juni 
2004 in der BBA in Kleinmachnow ein Festkolloquium mit 
etwa 100 Gasten veranstaltet. Staatssekretar Dr. Gerald 
Thalheim nahm in seinem Festvortrag Stellung zu den 

Zielen der Bundesregierung fUr einen nachhaltigen Pflan
zenschutz und hob die Bedeutung des Pflanzenschutzes 
als unverzichtbaren Bestandteil der modernen Landwirt
schaft hervor. 

Die 54. Deutsche Pflanzenschutztagung fand vom 
20. bis 23. September 2004 in der Universitat Hamburg
statt. Bei den rund 1.200 Teilnehmerinnen und Teil
nehmern handelte es sich um Vertreter von Fachverban
den, des i:iffentlichen Dienstes bei Bund und Landern so
wie um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in- und
auslandischer Universitaten, Forschungseinrichtungen
und der Industrie. Das diesjahrige Tagungsprogramm
umfasste 393 Referate, 300 Poster sowie PC-Demonstra
tionen und Filmvorfuhrungen aus 27 Sachgebieten der
Phytomedizin und des pfianzenschutzes.

Am 4. und 5. Oktober 2004 veranstaltete das Institut fur 
Pflanzenschutz im Forst in der BBA in Braunschweig ein 
Symposium zum Thema ,,Forstschutzprobleme in
Folge von Hitze und Trockenheit des Sommers 
2003". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus 
dem Amtlichen Pflanzenschutzdienst und den Forstlichen 
Versuchsanstalten der Lander, aus dem Bundesministe
rium fUr Verbraucherschutz, Ernahrung und Landwirt
schaft und aus der BBA. Im Anschluss an das Symposium 
tagte am 5. Oktober 2005 der Fachbeirat Forstschutz

in der BBA. 

Am 6. Oktober 2004 fand die konstituierende Sitzung der 
Arbeitsgruppe ,,Abdrift bei der Ausbringung von

Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen" statt. 
In dieser Arbeitsgruppe wirken Vertreter aus dem Forst
schutz, des Bundesamtes fUr Verbraucherschutz und Le
bensmittelsicherheit, des Umweltbundesamtes und der 
BBA mit. Die wichtigsten Forstschutz-MaBnahmen sind 
ohne Mittelapplikation aus der Luft nicht mi:iglich. 

Am 1. und 2. Dezember 2004 wurde in der BBA ein Fach
gesprach zum Thema ,,Diabrotica virgifera virgifera
in der EU; Status quo und kunftige Strategien zur 
Bekampfung" veranstaltet. Der Westliche Maiswurzel
bohrer hat sich zu einem Schwerpunktthema in Europa 
entwickelt. Auf nationaler Ebene wird an einer langfristi
gen Strategie zu seiner Bekampfung gearbeitet. Dies be
inhaltet auch die Verabschiedung einer nationalen Leit
linie zur Durchfuhrung von amtlichen MaBnahmen gegen 
Diabrotica virgifera Le Conte zur einheitlichen Umsetzung 
der Kommissionsentscheidung fUr begrenzte Ausrot
tungsmaBnahmen nach punktuellen Einschleppungen im 
Juli 2004. Das Fachgesprach hatte das Ziel, aktuelle 
Informationen zum Thema bereitzustellen und ein offe
nes Forum zum Meinungsaustausch Uber kunftige Stra
tegien zum Umgang mit Diabrotica virgifera virgifera in 
Deutschland zu geben. 
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Wissenschaftlicher Beirat 

Zu Fragen der Forschung sowie der weiteren ihr ubertra
genen Aufgaben wird die BBA durch einen Wissenschaft
lichen Beirat beraten, der 14 Mitglieder umfasst. Die Bei
ratsmitglieder werden vom Bundesministerium fur Ver
braucherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft fur die 
Dauer von funf Jahren berufen. 

Zu den Sitzungen werden als standige Gaste Vertreter 
des Ministeriums und die Prasidenten des Bundessorten
amtes, der Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschaft 
und der Bundesanstalt fur Zuchtungsforschung an Kultur
pflanzen 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
Leiter der Abteilung Produktsicherheit der BASF Aktien
gesellschaft, Limburgerhof

Minister U. BARTELS 
Niedersachsisches Ministerium fur Ernahrung, Landwirt
schaft und Forsten, Hannover 

Dr. A. BUCHTING 
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Einbeck 

K. J. HACKE 
Prasident der Landwirtschaftskammer Hannover, 
Hannover 

Prof. Dr. W. KLEIN 
Leiter des Fraunhofer-Instituts fur Umweltchemie und 
Okotoxi kolog ie, Sch ma lien berg-G rafschaft 

Dr. F. LOUIS 
Dienstleistungszentrum Landlicher Raum (DLR) 
- Rheinpfalz -, Neustadt an der WeinstraBe

Dr. G. MEINERT 
Leiter der Landesanstalt fur Pflanzenschutz, Stuttgart 
(stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Beirats) 

Dr. Caroline MOHRING 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dresden 

Siglinde PORSCH 
Geesthacht 

Prof. Dr. M. SCHENK 
Prasident der Deutschen Gartenbauwissenschaftlichen 
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. ZEDDIS 
Institut fur landwirtschaftliche Betriebslehre der 
Universitat Hohenheim, Stuttgart. 



Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, 
Instituten und Organisationen; Lehrtatigkeit 

a) Inlandische Einrichtungen

Die Biologische Bundesanstalt fi.ir Land- und Forst
wirtschaft (BBA) arbeitet eng zusammen mit Ministerien, 
Dienststellen und Forschungseinrichtungen des Bundes 
und der Lander. Besonders intensive Zusammenarbeit 
besteht mit den anderen Bundesforschungsanstalten im 
Geschaftsbereich des Bundesministeriums fur Verbrau
cherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft (BMVEL), dem 
Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittel
sicherheit (BVL), dem Umweltbundesamt (UBA), dem 
Bundesinstitut fi.ir Risikobewertung (BfR), dem Robert
Koch-Institut (RKI), dem Bundessortenamt (BSA) und 
den Pflanzenschutzdiensten der Lander. 

Zwischen der BBA und den Universitats-, Hochschul- und 
Fachhochschulinstituten, insbesondere den Vertretern 
des Fachgebietes Phytopathologie und Pflanzenschutz, 
besteht ebenfalls eine enge Zusammenarbeit . Die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieses Be
reiches nehmen an den regelmaBig einmal im Jahr 
durchgefuhrten Arbeitssitzungen des Deutschen Pflan
zenschutzdienstes teil. Wissenschaftliche Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter der BBA halten Vorlesungen an Uni
versitaten und Hochschulen und fi.ihren Ubungen und Se
minare durch. 

Folgende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Biologischen Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirt
schaft wirkten im Berichtsjahr 

als auBerplanmaBiger Professor: 

Prof. Dr. rer. nat. habil. H. BACKHAUS 
Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biotechnologie 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. forest. habil. A. WULF 
Universitat Gottingen 
Forstwissenschaftliche Fakultat 

Wiss. Oberrat Prof. Dr. agr. W. ZELLER 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. SC. agr. habil. P. ZWERGER 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Wissenschaftliche Zusam menarbeit 

als Honorarprofessor: 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. agr. W. PESTEMER 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Fachgebiet Phytomedizin 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. habil. G. DEML 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Fachgebiet Phytomedizin 

als Privatdozent/in: 

Wiss. Rat Dr. rer. nat. habil. W. BUCHS 
Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biologie 

Wiss. Direktor Dr. agr. habil. B. FREIER 
Universitat Halle/Wittenberg 
Institut fi.ir Pflanzenzi.ichtung und Pflanzenschutz 

Wiss. Oberrat Dr. agr., rer. nat. habil. 
W. JELKMANN
Universitat Heidelberg
Fakultat fi.ir Biowissenschaften

Wiss. Oberrat Dr. agr. habil. S. KUHNE 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Fachbereich Okologie der Agrarlandschaften 

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. habil. F. NIEPOLD 
Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Mikrobiologie 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. 
Ch. REICHMUTH 
Technische Universitat Berlin 
Institut fi.ir Lebensmitteltechnologie II 
Getreidetechnologie 

Wiss. Oberratin Dr. rer. nat. habil. 
Kornelia SMALLA 
Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biowissenschaften und Psychologie 

als Lehrbeauftragte/r: 

Wiss. Rat Dr. rer. nat. C. ADLER 
Freie Universitat Berlin 
Fachbereich Veterinarmedizin 
Freie Universitat Berlin 
Institut fi.ir Zoologie 
Technische Universitat Berlin 
Institut fi.ir Lebensmittelchemie 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Landwirtschaftlich-Gartnerische Fakultat 
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Dr. rer. nat. M. FROST 
Technische Fachhochschule Berlin 
Fachbereich Chemie und Biotechnologie 

Dr. rer. nat. J. GROSS 
Universitat Heidelberg 
Fakultat fUr Biowissenschaften 

G.HAGEDORN
Freie Universitat Berlin
Fachbereich Biologie

Wiss. Oberrat Dr. rer. nat. A. KOLLAR 
Universitat Heidelberg 
Fakultat fUr Biowissenschaften 

Wiss. Direktorin Dr. agr. Helgard I. NIRENBERG 
Fachhochschule fUr Technik und Wirtschaft Berlin 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. 
Ch. REICHMUTH 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Landwirtschaftlich-Gartnerische Fakultat 
Institut fUr Grundlagen der Pflanzenbauwissenschaften 
Fachgebiet Pytomedizin/Vorratsschutz 

Dr. rer. hort. Ellen RICHTER 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Wiss. Direktor Dr. rer. nat. J. SCHIEMANN 
Technische Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biowissenschaften und Psychologie 
Universitat U.ineburg 
Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Wiss. Oberratin Dr. rer. nat. Heidrun 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. habil. 
Ch. REICHMUTH 
Universitat von Rosario/Argentinien 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Biologi
schen Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft haben 
im Berichtsjahr in zahlreichen Arbeitsgruppen mitgewirkt 
und waren fi.ir Behorden und Organisationen als Sach
verstandige tatig. 

b) Auslandische und internationale Einrichtungen

Fur den wissenschaftlichen Austausch in den Bereichen 
Pflanzenschutz und Phytomedizin unterhalt die Biologi
sche Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft interna
tionale Beziehungen zu Fachorganisationen und auslan
dischen Hochschulen in der ganzen Welt. Im internatio
nalen Bereich des Pflanzenschutzes bestehen Verbindun
gen zur Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit 
(GTZ), zur Internationalen Weiterbildung und Entwick
lung gGmbH (InWent), zu den Gremien der Europaischen 
Union (EU), zur European and Mediterranean Plant Pro
tection Organization (EPPO), zur Food and Agriculture 
Organization (FAO) der Vereinten Nationen und der 
International Association of Agricultural Librarians and 
Documentalists (IAALD). 

Aufgrund bilateraler Absprachen besteht eine enge wis
senschaftlich-technische Zusammenarbeit im Bereich der 
Agrarforschung mit folgenden Landern: Agypten, Austra
lien, Argentinien, Belgien, Brasilien, Chile, China, Dane
mark, Frankreich, Georgien, Griechenland, Grof3bri
tannien, Iran, Israel, Kanada, Neuseeland, Niederlande, 
Nordirland, bsterreich, Polen, Russland, Saudi-Arabien, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudan, Tschechien, 
T urkei, Ukraine, Ungarn, USA und Zypern. Zahlreiche 
auslandische Wissenschaftler und Delegationen besuch
ten die Bundesanstalt. Das Informationszentrum Phyto
medizin der Biologischen Bundesanstalt beteiligt sich 
durch Zulieferung von Oaten am internationalen 
Agrardokumentationssystem AGRIS der FAO in Rom. Die 
Bibliothek ist Mitglied des internationalen Bibliotheks
netzes AGLINET. 



Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen 1> 

Neue Folge. Sammlung internationaler Verordnungen und 
Gesetze zum Pflanzenschutz. Erscheinen nach Bedarf. 5 
Hefte bilden einen Band. 2004 erschienen Band 71, Heft 
4 und 5; Band 72, Heft 1 (Auflage jeweils 420). 

Bekanntmachungen der Biologischen 
Bundesanstalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft 1> 

Bekanntmachungen Ober die Anerkennung von Pflan
zenschutzgeraten und -gerateteilen. 2004 erschienen 
Heft 118 bis 122 (Auflage jeweils 700). 

Berithte aus der Biologischen Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft 1) 

Heft 124: RoBberg, D.: NEPTUN 2003 - Erhebung der 
tatsachlichen Pflanzenschutzmittel-Anwen
dungen im Weinbau, 27 S. 

Geratepri.ifberichte der Biologischen 
Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 1>

Berichte Ober geprOfte pflanzenschutz- und Vorrats
schutzgerate und -gerateteile; die GerateprOfberichte 
sind als pdf-Datei im Internetangebot der BBA 
(http://www.bba.de) abrufbar. 

Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt 
fi.ir Land- und Forstwirtschaft JJ 

Wissenschaftliche Veroffentlichungen aus den Instituten 
der Biologischen Bundesanstalt (Erscheinen nach Bedarf, 
Auflage unterschiedlich). 2004 erschienen: 

Heft 395: Mielke, H.; Schober-Butin, B.: Anbau und 
Pflanzenschutz Nachwachsender Rohstoffe 
(Sonderkulturen) - Eiwei5-, 01-, Farber-, 
Inulin- und Faserpflanzen. Cultivation and 
Plant Protection for Renewable Resources 
(Special Crops) - Protein, Oil, Dye, Inulin and 
Fibre Plants. ISBN 3-930037-11-9. 128 S., 25 
Tab., € 14,95. 

Heft 396: 54. Deutsche Pflanzenschutztagung in Ham
burg 20.-23. September 2004. Hrsg. von der 
Biologischen Bundesanstalt fOr Land- und 
Forstwirtschaft Berlin und Braunschweig. ISBN 
3-930037-12-2. 656 s., € 44,95.

Heft 397: Ganzelmeier, H.; Wehmann, H.-J.: First 
European Workshop on Standardised Proce
dure for the Inspection of Sprayers in Europe 
- SPISE -. ISBN 3-930037-13-0. 192 S.,
€ 19,95.

Veroffentlichungen 

Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis als Teil der 
,,Beschreibenden Pflanzenschutzliste" 1> 

Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutzmittel, 52. 
Auflage 2004/2005: 
Teil 6: Anerkannte Pflanzenschutzgerate 

Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutz
dienstes 2>

Wissenschaftliche Aufsatze, Berichte und Nachrichten zu 
aktuellen Fragen und Problemen des Pf/anzenschutzes 
und benachbarter Disziplinen. Erscheint monatlich 
(Auflage 1.300). 2004 erschien Jahrgang 56 mit insge
samt 312 S., 

Jahresbericht der Biologischen Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft 3) 

Bericht Ober Personal, Organisation, Arbeitsschwerpunkte 
und Veroffentlichungen der BBA. Erscheint jahrlich 
(Auflage 2.000). 2004 erschien der Jahresbericht 2003, 
174 s. 

Rebschutznachrichten 

Aktuelle phytopathologische Probleme im Weinbau. Die 
Rebschutznachrichten sind als pdf-Datei im Internetan
gebot der BBA (http://www.bba.de) abrufbar. 
2004 erschienen Nr. 1 bis 9. 

Richtlinien fur die Geratepriifung 

Die Richtlinien sind im Internetangebot der BBA 
(http://www.bba.de) abrufbar. 

Egg Parasitoid News (vorher Trichogramma 
News) 

Herausgeber: International Organisation of Biological 
Control (IOBC) in Kooperation mit der BBA. Im Inter
netangebot der BBA (http://www.bba.de) abrufbar 
2004 erschien Nr. 15 (2003). 

Faltblatter und Broschiiren 3) 

Leitlinien Integrierte Borkenkaferbekampfung. Text und 
Layout: A. Wulf, L. Pehl. 

Westlicher Maiswurzelbohrer. Text und Layout: P. Baufeld, 
J.-G. Unger, U. Heimbach. 

Schwarzfaule der Rebe (Black Rot). Text und Layout: 
B. Holz, G. Nachtigall.

Acker-Kratzdistel erfolgreich kontrollieren. Bundespro
gramm Okologischer Landbau. Institut fOr Unkrautfor
schung und Institut fOr integrierten Pflanzenschutz der 
BBA. 
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Oatenbanken und lnformationen im Internet 
Internetangebot der Biologischen Bundesanstalt 
fi.ir Land- und Forstwirtschaft http://www.bba.de 

Aktuelle Informationen uber die Aufgaben der BBA sowie 
zu den Themenbereichen Pflanzenschutz, Pflanzenge
sundheit sowie Gentechnik, Presseinformationen und 
Veranstaltungen u. v. m. 

Datenbank PHYTOMED 

Datenbank fur Phytopathologie, Pflanzenschutz, Vorrats
schutz und Unkrautbekampfung mit ea. 480.000 Zitaten 
aus der internationalen wissenschaftlichen Literatur von 
1965 bis 1995 und selektierter Veroffentlichungen, in 
erster Linie deutschsprachiger Literatur und weltweit 
erscheinender Monographien ab 1996. GebiJhrenfrei im 
Internet recherchierbar 
http://www. bba .de/ pmselect/pmselect. htm 
oder Suchauftrage an das Informationszentrum Phyto
medizin der BBA, Konigin-Luise-Str. 19, 14195 Berlin. 

Bezug der Veroffentlichungen: 

1l Saphir Verlag, GutsstraBe 15, 38551 RibbesbiJttel,
(http://www.saphirverlag.de) 

2l durch den Buchhandel oder vom Verlag Eugen Ulmer,
Postfach 70 05 61, 70574 Stuttgart 
(http://www.ulmer.de) 

3l Biologische Bundesanstalt fur Land- und Forst
wirtschaft, Pressestelle, Messeweg 11/12, 38104 
Braunschweig. E-Mail: pressestelle@bba.de. 

Veroffentlichungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

Abdel-Kader, D.; Kakau, J.; MOiier, P.; Pastrik, K.
H.; Seigner, L.: Besteht das Risiko der Verschleppung 
der Bakteriellen Ringfaule der Kartoffel durch den 
Krautschlager? Gesunde Pflanzen. 2004, 56( 4-5), 105-
110. 

Abdel-Kader, D.; Kakau, J.; MOiier, P.; Pastrik, K.
H.; Seigner, L.: Verbreitung der Bakteriellen Ringfaule 
der Kartoffel ( C/avibacter michiganensis ssp. sepe
donicus) durch kontaminierte Lagerkisten. Gesunde 
Pflanzen. 2004, 56( 4-5), 116-121. 

Abraham, A.; Bencharki, B.; Torok, V. A.; Katul, L.; 
Vetten, H. J.: Serological and molecular evidence for the 
occurrence of possible nanovirus species other than Faba 
bean necrotic yellows virus in Morocco and Ethiopia. In: 
4th International Geminivirus Symposium and 2nd 
International ssDNA Comparative Virology Workshop, 
Cape Town, South Africa, 15.02.04-20.02.04. 2004, 3-5. 

Adesina, M.: Characterisation of bacterial community in 
suppressive soils. In: Eurosoil 2004. Abstracts. Freiburg, 
Germany, 04.09.04-12.09.04. 2004, 368. 

Adler, C.: Arbeitskreis Vorratsschutz, Einfuhrung. 
Phytomedizin. 2004, 34(2), 26-27. 

Adler, C.: Befallsvermeidung durch hermetischen 

Abschluss, kontrollierte BeliJftung oder mindestens insek
tendichten Abschluss? Phytomedizin. 2004, 34(2), 28-29. 

Adler, C.: Begasungen zur Schadlingsbekampfung in 
VorratsgiJtern und Raumen. In: Workshop: Schadlings
bekampfung in der Lebensmittelproduktion. Kurzreferate. 
Schadlingsbekampfung in der Lebensmittelproduktion, 
Fulda, Germany, 03.05.04-04.05.04. Gesellschaft Deut
scher Chemiker, 2004. 

Adler, C.: Definitionen, Befallsverlauf und AnspriJche an 
ein Vorratslager. In: Workshop: Schadlingsbekampfung in 
der Lebensmittelproduktion. Kurzreferate. Schadlingsbe
kampfung in der Lebensmittelproduktion, Fulda, Ger
many, 03.05.04-04.05.04. Gesellschaft Deutscher Che
miker, 2004. 

Adler, C.: Integrated stored product protection methods 
to replace the use of methyl bromide in grains, dried 
fruits and nuts. In: Bachelor, T.; Alfarroba, F. (eds.): 
Proceedings of the 5th International Conference on 
Alternatives to Methyl Bromide. 5th International 
Conference on Alternatives to Methyl Bromide, Lisbon, 
27.09.04-30.09.04. 2004, 227-231. 

Adler, C.: Lagerung trockener ErntegiJter im 
Erzeugerlager - kostengiJnstig oder zu billig? In: 54. 
Deutsche Pflanzenschutztagung in Hamburg. 20.-23. 
September 2004. Berlin: Parey, Mitt. Biol. Bundesanst. 
Land- Forstwirtsch. 2004, (396), 179-180. 

Adler, C.: Moglichkeiten der Befallsvermeidung. Prakt. 
Schadlingsbekampfer. 2004, 56(11), 13. 



Adler, C.: Pest problems and their control in flour mills 
and bakeries in Germany. In: Stengard-Hansen, L.; 
Wakefield, M.; Lukas, J.; Stejskal, V. (eds.): Bio
control of Arthropod pests in stored products. Procee
dings of 3rd Meeting of Working Group 4 of COST Action 
842, Berlin, Germany, 04.12.03-05.12.03. Prague: RICP, 
2004, 9-10. 

Adler, C.: Pests of dried fruits, cocoa and spices in Ger
many. In: Proceedings of the 4th Meeting of Working 
Group 4 of COST Action 842, Athens, 22.05.04-26.05.04. 
2004, 19-21. 

Adler, C.: Vorratsschutzaktivitaten in der TUrkei - Bericht 
Ober eine Dienstreise im September 2003. Nachrichtenbl. 
Deut. Pflanzenschutzd. 2004, 56(3), 60-61. 

Adler, C.; Boye, J.: Forschung fur die Praxis. Prakt. 
Schadlingsbekampfer. 2004, 56(10), 16. 

Adler, C.; GroBe, N.: Wirkung hoher Temperaturen 
zwischen 45 °C und 55 °C auf vorratsschadliche Insekten. 
In: 54. Deutsche Pflanzenschutztagung in Hamburg. 20.-
23. September 2004. Berlin: Parey, Mitt. Biol.
Bundesanst. Land- Forstwirtsch. 2004, (396), 438-439.

Aguilera, A. M.; Rodriguez; Kuhne, S.: Atlas breve 
para la identificacion de las moscas tigre del grupo 11tigri
na" en Espana. Phytoma Espana. 2004, 163, 36-39. 

Albert, G.; Krauthausen, H.-1.; Pfeilstetter, E.: 
PrOfung van Stein- und Kernobstproben auf den Befall 
mit dem Quarantane-Schaderreger Monilinia fructicola 

(Wint.) Honey in Deutschland 2002. In: 54. Deutsche 
Pflanzenschutztagung in Hamburg. 20.-23. September 
2004. Berlin: Parey, Mitt. Biol. Bundesanst. Land
Forstwirtsch. 2004, (396), 592. 

Albert, G.; Krauthausen, H.-1.; Zollfrank, U.; 
Pfeilstetter, E.: Bisher kein Nachweis des Quarantane
Schaderregers Monilinia fructico/a (Wint.) Honey in 
Deutsch land. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
2004, 56(9), 202-205. 

A/emu, T.; Hamacher, J.; Dehne, H.-W.; Vetten, H. 
J.: Erster Bericht zum Vorkommen von Sweet potato 
virus G in Athiopien. In: 54. Deutsche Pflanzenschutz
tagung in Hamburg. 20.-23. September 2004. Berlin: 
Parey, Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. 2004, 
(396), 554-555. 

Anandhakumar, J.; Zeller, W.: Field studies on the 
efficacy and mode of action of Rhizosphere bacteria 
against Phytophthora spp. in strawberry. In: 54. 
Deutsche Pflanzenschutztagung in Hamburg. 20.-23. 
September 2004. Berlin: Parey, Mitt. Biol. Bundesanst. 
Land- Forstwirtsch. 2004, (396), 375. 

Anandhakumar, J.; Zeller, W.: Investigation on the 
Biocontrol of Phytophthora diseases on strawberry based 
on antagonism. In: Fordergemeinschaft Okologi
scher Obstbau e. V. (ed.): Eco fruit proceedings. 11th 
International Conference on Cultivation Technique and 
Phytopathological Problems in Organic Fruit-Growing, 
Weinsberg, Germany, 03.02.04-05.02.04. Weinsberg: 

2004, 240-243. 

Anandhakumar, J.; Zeller, W.: Studies on efficacy and 
mode of action of rhizosphere bacteria against 
Phytophthora spp. in strawberry. Dijon: INRA, Bull. OILB 
srop : IOBC wprs bull. 2004, 27(8), 261-264. 

Ateka, E. M.; Barg, E.; Njeru, R. W.; Lesemann, D. 
E.; Vetten, H. J.: Further characterization of "sweet 
potato virus 2": a distinct species of the genus Potyvirus. 
Arch. Virol. 2004, 149(2), 225-239. 

Ateka, E. M.; Njeru, R. W.; Kibaru, A. G.; Kimenju, 
J. W.; Barg, E.; Gibson R. W.; Vetten, H. J.:
Identification and distribution of viruses infecting sweet
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Abkiirzungsverzeichnis 

AcDON Acetyl-Deoxynivalenol DON Deoxynivalenol 

AGMOZ Arbeitsgemeinschaft ,,Muttergarten und DSE Deutsche Stiftung fur Internationale 
Obstpflanzenzertifizierung" Entwicklung 

ALPS Datenbank ,,Alternativen zum chemi- DSMZ Deutsche Sammlung von 
schen Pflanzenschutz im konventionellen Mikroorganismen und Zellkulturen 
und integrierten Landbau" 

ECPA European crop protection association 
ATKIS Amtliches Topographisch-Kartographi-

sches Informationssystem der Landes- EN/ISO Europanorm/International standardisa-
vermessungsamter tion organization 

BBA Biologische Bundesanstalt fur Land- und ENRISK Environmental risk assessment for Euro-
Forstwirtschaft pean agriculture 

BfR Bundesinstitut fur Risikobewertung ENTAM European network for testing of agricul-
tural machinery 

BioAbN Bioabfallverordnung 
EPPO European and mediterranean plant pro-

BMBF Bundesministerium fur Bildung und For- tection organization 
schung 

FOCUS Forum for the co-ordination of pesticide 
BMVEL Bundesministerium fur Verbraucher- fate models and their use 

schutz, Ernahrung und Landwirtschaft 
FuE-Vorhaben Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

BVL Bundesamt fur Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit GFP Grun fluoreszierendes Protein 

CEMAGREF Centre national du Machinisme Agricole, GIS Geografische Informationssysteme 
du Genie Rural, des Eaux et Forets / 
Franzi:isisches Zentrum fur Landmaschi- GLP Gute Laborpraxis 
nenwesen, Agrartechnik, Gewasser und 
Forstwesen GPS Global positioning system 

CEN Comite Europeen de Normalisation / HAIR Harmonised environmental indicators for 
Europaisches Normungsinstitut pesticide risk 

CGIAR Consultative group on international HPLC Hochdruck-Flussigkeits-Chromatographie 
agricultural research 

ICP-OES Inductively-coupled plasma optical emis-
ChemG Chemikaliengesetz sion spectrometry 

CORINE Coordination of information on the INFOZUPF Informationssystem zur Unterstutzung 
environment des Zulassungsverfahrens fur Pflanzen-

schutzmittel 
C{f::,V Apfelwickler-Granulovirus 

IPPC Integrated pollution prevention and 
DAAD Deutscher Akademischer control 

Austauschdienst 
IOBC International organisation for biological 

DAPI 4,6-Diamidino-2-phenyl-indol-dihydro- control of noxious animals and plants 
chlorid 

ISOBUS Schnittstelle zwischen Traktor und 
DGGE Denaturing gradient gel electrophoresis Anbaugerat 

DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft ISO/TS International organization for standardi-
zation/technical specification 

DLM Digitales Landschaftsmodell 
ISSR Inter simple sequence repeat 

DMI Demethylation inhibitor fungicides 
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KTBL Kuratorium fur Technik und Bauwesen in 
der Landwirtschaft 

MHmV Mykotoxin-Hochstmengenverordnung 

MRLs Maximum residue limits 

NEPTUN Netzwerk zur Erhebung des tatsach
lichen pfianzenschutzmitteleinsatzes in 
den Naturraumen Deutschlands 

NIV Nivalenol 

O.I.V. Internationales Weinamt / Internationale 
Organisation fur Rebe und Wein 

OECD Organisation for economic cooperation 
and development 

PEC Predicted environmental concentration 

PCR Polymerase-Kettenreaktion 

PFGE Pulsfeldgelelektrophorese 

PflSchG Pflanzenschutzgesetz 

RFLP Restriktionsfragmentlangenpolymor-
phismus 

RibeweB Datenbank ,,Risikobewertung der Biolo
gischen Bundesanstalt" 

RNQP Regulated non-quarantine pest 

SETAC Society of environmental toxicology and 
chemistry 

SNIFs Summary notification information for
mats 

SNP(s) Single nucleotide polymorphism(s) 

SSCP Single-strand-conformation-polymor-
phism 

SSR-Muster Short sequence DNA repeats 

SYNOPS Synoptische Bewertung des Risikos von 
Ptlanzenschutzmitteln fur die Umwelt 

TCS SP2 Inverses konfokales Laserscanning-
Fluoreszenz-Mikroskop 

TFOs Triplex-forming oligonuleotides 

UBA Umweltbundesamt 

WTO Welthandelsorganisation 

ZEA Zearalenon 
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