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I. Organisation und Aufgaben

I. Organisation und Aufgaben

a) Organisationsstruktur

BIOLOGISCHE BUNDESANSTALT FUR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

BERLIN UND BRAUNSCHWEIG 

Konlgln-Lulse-Stro8e 19. D-14195 Berlin , Tel. O 30/83 04-1 • Fox O 30/8 30 42 84 
Messeweg 11 / 12. D-38104 Brounschwelg • Tel. 05 31 /2 99-5 • Fox OS 31 /2 99 30 00 

Leltung 

President Pressestelle PR 

Pros/dent und Professor Prof. Dr. F. Klingauf WOR Dr. W. Wohlers 

Vlzeprasldenl 

IDr. G. Gundermann 

Ablel lung lns l l lu l  fur  
Ablellung fiir Pftanzenschulzmlltel Pflanzenschulz In Ackerbau und Grilnland, Braunschw.,A 
und Anwendungstechnlk, Braunschwelg, AP mlt AuBenstelle Klelnmachnow AK

mit AuBenslelle Klelnmachnow APK Dir. u. Prof. Dr. G. Bartels 

Abteilungsleltung (AL) 
mlt Koordlnlerungsgruppe (AL/KG) u. DV-Gruppe (AL/DV) Pftanzenschulz Im Forst, Braunschwelg F 
Dlr. u. Prof. Dr. H. Kohslek Dir. u. Prof. Dr. A. Wulf 

Fachgruppen Pftanzenschulz Im Gartenbau, Braunschwelg, G 
Anwendungstechnlk, Braunschwelg, FA mlt AuBenslelle Dresden-Plllnllz GD 
mll AuBen1telle Klelnmachnow FAK und AuBenstelle Klelnmachnow GK 
Dlr. u. Prof. Dr.-lng. H. Ganze/me/er Dlr. u. Prof. Dr. G. F. Backhaus 

Blologlsche Mlltelprulung, Braunschwelg, FB Pflanzenschulz Im Obstbau, Dossenhelm 0 

mll AuBenstelle Klelnmachnow FBK Dir. u. Prof. Dr. E. Dickier 

Dir. u. Prof. Dr. H. Rothert 

Pftanzenschulz Im Welnbau, Bernkastel-Kues w 

Chemlsche Mlllelprillung, Braunschwelg, FC Dir. u. Prof. Dr. W. D. Englert 

mll AuBenslelle Klelnmachnow FCK 
Dlr. u. Prof. Dr. H.-G. No/Nng Unkraulforschung, Braunschwelg UF 

Dlr. u. Prof. Dr. P. Zwerger 

Gemelnschafll lche E lnr lchtungen 
Blbllothek, Dokumenlallonsstelle fiir Phytomedlzln, lnlegrlerten Pflanzenschulz, Klelnmachnow IP 

lnlormaHonszenlrum fiir lroplschen Pftanzenschulz, Dlr. u. Prof. Prof. Dr. U. Burth 

Berlin BO -

Ltd. Wiss. Dir. Prof. Dr. W. Laux Folgenabschatzung Im Pftanzenschulz, Klelnmachn. FP 
Dlr. u. Prof. Dr. V. Gutsche 

Blbllolhek Braunschwelg 88 

Wiss. Ang. M. Scholz Blochemle und Pflanzenvlrologle, Braunschwelg BP 
Dlr. u. Prof. Dr. G. Demi 

Blbllolhek Klelnmachnow BK 
Ltd. Wiss. Dlr. Prof. Dr. W. Laux Mlkroblologle, Berlin MB 

Dir. u. Prof. Dr. G. Demi 

Dlensl1felle !Or wlrtschaflllche Fragen und Rechlsange-
legenhellen Im Pflanzenschulz, Braunschwelg, RW Nematologle und WirbelHerkunde, Munster, NW 
mlt AuBenstelle Klelnmachnow RWK mll AuBenslelle Elsdorl NWE 
Wiss. ORat Dr. J.-G. Unger und AuBenslelle Klelnmachnow NWK 

Dir. u. Prof. Dr. J. Muller 

Versuchsfeld Braunschwelg VB 
Wiss. Rat Dr. V. Garbe blologlschen Pflanzenschulz, Darmsladl BI 

Dlr. u. Prof. Dr. J. Huber 

Versuchsleld Berlin VD 
Wiss. Dlr. Dr. W.-J. Plerltz Vorratsschulz, Berlin vs 

Dir. u. Prof. Dr. C. Relchmuth 

Versuchsfeld Klelnmachnow VK 
H. Baler i:ikologlsche Chemie, Berlin oc 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. W. Pestemer 

Verwallung -

Hauptverwaltung, Braunschwelg, HV I Okotoxlkologle Im Pffanzenschulz, OT 
mll Referal lnnerer Dienst Berlln HV-0 Klelnmachnow und Berlin OT-K u. OT-0 
und Referat lnnerer Dienst Klelnmachnow HV-K Dir. u. Prof. Dr. H. Becker 

RD H. Gottfried 

Stand: 01.12.1995 
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I. Organisation und Aufgaben

b) Aufgaben

Die Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft (BBA) ist eine selbstandige Bundesoberbehorde und 
Bundesforschungsanstalt mit im Pflanzenschutz-, Gentechnik- und Bundesseuchengesetz festgelegten Aufgaben: For
schung auf dem Gesamtgebiet des Pflanzen- und Vorratsschutzes; Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln; 
Eintragung von Pflanzenschutzgeratetypen und Priifung von Pflanzenschutzgeraten; Beteiligung bei der Bewertung 
von Umweltchemikalien nach dem Chemikaliengesetz; Mitwirkung bei der Genehmigung zur Freisetzung und dem 
Inverkehrbringen von gentechnisch veranderten Organismen; MaBnahmen gegen krankheitsiibertragungede Wirbel
tiere und Wirksamkeit von Schadlingsbekampfungsmitteln. Ihre vielfaltigen Forschungsarbeiten schaffen Grundlagen 
fiir Entscheidungshilfen zur Emahrungs-, Land- und Forstwirtschaftspolitik sowie zur Verbraucherpolitik. Zur 
Durchfiihrung von Feldversuchen stehen der BBA insgesamt 220 ha zur Verfiigung. 

Geschichte: Ihre Entstehung fiihrt die Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft (BBA) auf das Jahr 
1898 zuriick, als der Reichstag beschloB, eine Einrichtung fiir den staatlichen Pflanzenschutz zu schaffen. Zunachst 
wurde eine Biologische Abteilung fiir Land- und Forstwirtschaft dem Kaiserlichen Gesundheitsamt zugeordnet, mit 
der MaBgabe, sie spater zu einer eigenen Behorde auszubauen. Bereits 1905 konnte die selbstandige Kaiserlich Bio
logische Anstalt fiir Land- und Forstwirtschaft (KBA), wie sie jetzt hieB, die neu errichteten Anstaltsgebaude an der 
K5nigin-Luise-StraBe in Berlin-Dahlem beziehen. Nach dem Ende des Kaiserreichs wurde die KBA 1919 in Biologi
sche Reichsanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft (BRA) umbenannt. Mit dem Zusammenbruch Deutschlands 1945 
wurde auch die BRA zerschlagen. Der in Berlin-Dahlem ansassige Teil der friiheren BRA wird 1946 zur Biologi
schen Zentralanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft (BZA), die der Deutschen Wirtschaftskommission unterstellt wird. 
In den westlichen Zonen entsteht durch Zusammenfassung der bier befindlichen AuBeninstitute der friiheren BRA die 
Biologische Zentralanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft (BZA) des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit Sitz in 
Braunschweig. Die Teilung Berlins fiihrte 1949 zur Spaltung der BZA in Berlin-Dahlem. Wahrend ein Teil der Mit
arbeiter der BZA in Dahlem verblieb, verlieB ein anderer Teil das Stammhaus, um als Biologische Zentralanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft in Kleinmachnow zum Pflanzenschutzzentrum fiir die sowjetische Besatzungszone zu 
werden. 1950 wird die BZA in Braunschweig in die Verwaltung des Bundes iiberfiihrt, und 1954 kommt die BZA in 
Berlin-Dahlem hinzu. Die Anstalt heiBt nun Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, Berlin und 
Braunschweig. Mit der Wiedervereinigung sind in die BBA rund 190 Stellen eingegliedert worden. Zurn iiberwiegen
den Teil wurden diese in der AuBenstelle Kleinmachnow drei neuen Instituten zugeordnet. 

Die hoheitlichen und administrativen Aufgaben umfassen die Unterrichtung und Beratung der Bundesregierung 
auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes, die Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, sowie zu Priifungen von 
Pflanzenschutzgeraten und Erstellung und Uberwachung der Pflanzenschutzgerateliste. 

Weiterhin wirkt die BBA mit bei der Bewertung von Stoffen nach dem Chemikaliengesetz und bei der Erteilung von 
Genehmigungen zur Freisetzung von gentechnisch veranderten Organismen sowie bei der Harmonisierung der Rege
lungen zum Pflanzenschutz, der Pflanzenbeschau/Quarantane und der Erzeugung gesunden Vermehrungsmaterials in 
der Europaischen Union. 

Die Forschungen der BBA sind auf die Erarbeitung von Methoden und Systemen gerichtet, die dem Schutz von 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen dienen und Gefahren abwenden, die durch PflanzenschutzmaBnahmen fiir die 
Gesundheit von Mensch und Tier und fiir den Naturhaushalt entstehen konnen. In zusammenfassender Betrachtung 
sind sie folgenden Forschungsfeldem zuzuordnen: 

- Erforschung von parasitaren und nichtparasitaren Schaden an Pflanzen;

- Untersuchungen zur Biol�gie der Schadorganismen (Viren, Bakterien, Pilze, tierische Schadlinge, Unkrauter);

- Diagnose von Pflanzenkrankheiten, Entwicklung von biochemischen, molekularbiologischen und serologischen
Methoden zum Nachweis und zur Charakterisierung von Viren, Bakterien, Mykoplasmen, Pilzen und Nematoden
sowie Ubertragungsmechanismen;

- Prognose; Entwicklung von computergestiitzten Modellen des Befalls- und Schadensrisikos, optimale Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln;

- Erarbeitung von Verfahren zum Schutz von ackerbaulichen, gartnerischen und forstwirtschaftlichen Kulturen und
Pflanzen aller Art;

- integrierter Pflanzenschutz; Erforschung und Forderung natiirlicher Regelmechanismen und Schaffung neuer
Moglichkeiten der Schadensabwehr, die zu gesunden Pflanzenbestanden und hochwertigen Emteprodukten bei
weitgehender Reduzierung der Anwendung von konventionellen chemischen Pflanzenschutzmitteln fiihren;
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- Entwicklung biologischer Bekiimpfungsverfahren gegen Schlidlinge und Pflanzenkrankheiten auf der Basis von
lnsektenpathogenen, Nematoden, rauberischen und parasitischen Gliedertieren sowie pflanzlichen oder mikrobiel
len Naturstoffen;

- Untersuchungen zu Resistenzeigenschaften gegen Schaderreger an Kultur- und Wildpflanzen sowie gentechnische
Verfahren zur Erzeugung resistenter Pflanzen;

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

- Auswirkungen von PflanzenschutzmaBnahmen auf den Naturhaushalt, vor allem in terrestrischen und aquati
schen Okosystemen;

- Abschatzung und Bewertung der Folgen von Pflanzenschutzverfahren und -strategien auf den Naturhaushalt;

- Erarbeitung verbraucherfreundlicher produkt- und umweltschonender Verfahren zur Abwehr vorratsschiidlicher
Insekten und Milben von langfristig lagerfahigen Vorratsgiitern;

- MaBnahmen zum Schutz gegen die Einschleppung neuer und die weitere Verbreitung bereits vorhandener Schad
organisrnen von Pflanzen, Mitwirkung bei der Pflanzenbeschau/Zertifizierung;

- tropischer und subtropischer Pflanzenschutz, Entsendung von BBA-Wissenschaftlern in Projekte des tropi
schen/subtropischen Pflanzenschutzes und Arbeitsmoglichkeiten von Gastwissenschaftlern aus Entwicklungslan
dem in der BBA;

- Untersuchungen iiber mogliche Risiken bei der Freisetzung gentechnisch veranderter Organisrnen;

- Priifung von Unterlagen iiber Wirkungen von Stoffen auf Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere und den Naturhaus-
halt sowie Bewertung dieser Wirkungen unter dem Aspekt des Schutzes der land- und forstwirtschaftlichen Erzeu
gung;

- Sammlung und Erfassung wissenschaftlicher Literatur iiber Pflanzenkrankheiten, Schadlinge und Pflanzen
schutz sowie deren Bereitstellung. Die dokumentarische Erfassung und Auswertung der Literatur aus Fachzeit
schriften und Biichem der ganzen Welt (zur Zeit erscheinen mehr als 35.000 Veroffentlichungen jahrlich) erfolgt
<lurch die Dokumentationsstelle ftir Phytomedizin. Die Datenbank PHYTOMED ist bei DIMDI/Koln ftir jedermann
zuganglich;

Entwicklung und Bereitstellung von Literatur- und Faktendatenbanken, inhaltliche ErschlieBung und technische
Aufbereitung von INTERNET-Dokumenten <lurch die Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin.

c) Allgemeiner Riickblick auf das Jahr 1995

Die Tiitigkeiten der BBA, die sich auf insgesamt iiber 400 Einzelthemen im Jahre 1995 erstreckten, gehoren dem 
Hoheitsbereich der Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einschlieBlich von Geraten, der Risikobewer
tung bei der Freisetzung gentechnisch veranderter Organismen, dem Umgang mit Chemikalien in der Land- und 
Forstwirtschaft, der Resistenzpriifung von Pflanzen gegen Schadorganismen, der zulassungsbegleitenden Pflanzen
schutzforschung und dem Gesamtbereich der Phytopathologie an. Dafiir waren, wie aus der Personaliibersicht 1995 
(S-,,-11) hervorgeht, insgesamt 942 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der BBA beschiiftigt. Diese Zahl setzt sich 
zusammen aus Wissenschaftlem, Angestellten, Arbeitem und Verwaltungspersonal und umfaBt sowohl die aus Haus
haltsmitteln als auch aus Zuwendungen Dritter finanzierte Personen. Die Zahl der iiber den Haushalt der BBA finan
zierten Stellen fiir Arbeiter, Angestellte und Beamte (Stichtag 01.01.1995) betrug 696,5. Dariiber hinaus waren 13 
Stellen fiir Auszubildende als Planstellen vorhanden. 

Der Sachetat (aus dem Bundeshaushalt) fiir das Haushaltsjahr 1995 umfaBte: 

Sachausgaben ea. 
Gerate- u. Kfz.-Beschaffungen ea. 
BaumaBnahmen ea. 

Insgesamt ea. 

13,3 MioDM 
4,9 MioDM 
3.5 MioDM 

21,7 MioDM 

Zusatzlich standen fiir Forschungsvorhaben, die von Dritten mitfinanziert werden, 4,9 Mio DM zur Verfiigung. 

Die Einsparungen im Personalbereich hielten sich mit 1,5 %/Jahr in Grenzen, so daB die ihr vom Gesetzgeber zuge
wiesenen Aufgaben zielstrebig erfiillt werden konnten. Fiir eine gewisse Unruhe unter alien Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitem der BBA sorgte allerdings in der zweiten Jahreshiilfte die Vorlage des Entwurfs eines Rahmenkonzeptes 
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fiir die Bundesforschungsanstalten im Geschaftsbereich des BML, mit dem die Neuordnung der Ressortforscbung 
beschrieben wird. Auch die BBA wird danach tiber den Zeitraum der nachsten 10 Jahre einen betrachtlichen Einspar
beitrag im Personal-, Sachmittel- und Investitionsbereich zu erbringen haben. Die BBA hat ihrerseits auf das Rah
menkonzept reagiert und dem BML einen ersten Entwurf vorgelegt, der die Erftillung der vom BML festgesetzten 
Zielvorgaben mit den geringsten Verwerfungen im Spektrum ihrer Aufgaben ermoglicht. Die eigentliche Diskussion 
um die Umsetzung der Sparbeschliisse steht dem gesamten Ressortbereich im kommenden Jahr jedoch erst noch be
vor. 

Die BBA wird in Fragen der Forschung und ihrer Organisation sowie in den ihr durch das Pflanzenschutzgesetz und 
andere Rechtsvorschriften iibertragenen Aufgaben durch einen Wissenschaftlichen Beirat beraten. Dartiber hinaus 
soll der Beirat die Verbindung der BBA zu Wissenschaftlem und Forschungseinrichtungen gleicher und angewand
ter Wissensgebiete sowie zur Praxis fordem. Am 22. Marz 1995 traf sich der Beirat der Biologischen Bundesanstalt 
ftir Land- und Forstwirtschaft zu seiner 31. Sitzung in Braunschweig. Die auf ftinf Jahre berufenen Mitglieder des 
Beirates sind: 

Dr. A. Btichting, KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Einbeck 
Prof. Dr. F. Fiihr, Direktor des Instituts fur Radioagronomie, Forschungszentrum Jtilich GmbH, Jtilich 
Hedi Grunewald, Verbraucher-Zentrale Niedersachsen e. V., Hannover 
K. J. Hacke, Prasident der Landwirtschaftskammer Hannover 
Prof. Dr. R. HeitefuB, Greifswalder Str. 9, 37120 Bovenden 
Prof. Dr. W. Klein, Leiter des Fraunhofer-Instituts fiir Umweltchemie und Okotoxikologie, Schmallenberg
Graftschaft 
Prof. Dr. W. Kloft, HofstattstraBe 6, 97209 Veitshochheim 
Dr. K. KoBmann, AltvaterstraBe 7a, 14129 Berlin 
Dr. G. Meinert, Leiter der Landesanstalt fiir Pflanzenschutz, Stuttgart 
Dr. Caroline Mohring, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dresden 
Helga Settele, Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen, Dtisseldorf 
W. Tangermann, Gartenbaubetrieb Nordstemmen
Prof. Dr. L. Willmitzer, Direktor des Instituts fiir Genbiologische Forschung Berlin GmbH, Berlin
Prof. Dr. J. Zeddies, Institut fur landwirtschaftliche Betriebslehre der Universitat Hohenheim, Stuttgart.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1995 wurde Prof. Dr. Klingauf fiir die Dauer von zwei Jahren zum Prasidenten des Se
nats der Bundesforschungsanstalten im Geschaftsbereich des BML gewahlt. Ebenfalls zum 1. Januar 1995 ilbernahm 
Herr Dr. agr. habil. Peter Zwerger die Leitung des Instituts fiir Unkrautforschung. Zurn 31. Mai 1995 schied Herr 
Prof. Dr. Rudolf Casper als Leiter des Instituts fur Biochemie und Pflanzenvirologie wegen Erreichens der Alters
grenze aus. Zu seiner Ehrung fand am 10. und 11. April 1995 ein intemationales Symposium zum Thema ,,Key Bio
safety Aspects of Genetically Modified Organisms" in der BBA statt. Zurn 1. Juni 1995 wurde Direktor und Professor 
Dr. Gunther Demi zum Leiter des Instituts ftir Biochemie und Pflanzenvirologie bestellt mit dem Ziel, das von ihm 
geleitete Institut fiir Mikrobiologie mit dem ersteren Institut zu vereinigen. 

Mit ErlaB vom 19. Januar 1995 hat das BML der BBA Aufgaben im Bereich Pflanzenbeschau und Zertifizierung 
tibertragen, die durch die Dienststelle fur wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz 
wahrgenommen werden. Die Dienststelle hat danach regelmaBig an mehreren standigen Ausschilssen bei der Euro
paischen Kommission teilzunehmen und die Klarung einzelner Verfahrensschritte in enger Abstimmung mit dem 
Referat Pflanzenschutz des BML herbeizufuhren. Die Dienststelle ist zur Wahrnehmung der Aufgaben einer zentra
len Behorde nach Artikel 1 Abs. 6 der Richtlinie 77/93/EWG des Rates vom 21. Dezember 1976 tiber MaBnahmen 
zum Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse (ABl.·EG 1977 Nr. 
L 26 S. 20) in der jeweils geltenden Fassung benannt warden. Ferner obliegt ihr der Informationsaustausch im Pflan
zenschutz hinsichtlich Meldeverpflichtungen der Lander auf dem Gebiet der Pflanzenbeschau und zwischen der Bun
desrepublik Deutschland und der Europaischen Kommission. 

Zur Umsetzung der Richtlinie des Rates ilber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (91/414/EWG) vom 
15. Juli 1991 hat die BBA im Jahre 1995 weitere Anstrengungen unternommen:

In zahlreichen Expertentreffen auf nationaler und EU-Ebene wurden Vorschlage der Europaischen Kommission zur 
Anderung der Anhange II und III der EU-Richtlinie beraten. Die Beratungen tiber Aspekte der Anwendung der guten 
Laborpraxis konnten, ebenso wie die Neufassung der Anforderungen an die Unterlagen zu den Prtifabschnitten Toxi
kologie, Verbleib und Verhalten in der Umwelt und okotoxikologische Auswirkungen, zum AbschluB gebracht wer
den. Ferner sind die Beratungen zu den Prtifabschnitten Riickstandsverhalten und Analysenmethoden weit fortge
schritten. 
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Die WirkstofTpriifungen fiir alte und neue Wirkstoffe haben ebenfalls Fortschritte gebracht. Nach einem gemein
schaftlichen Programm werden alle alten WirkstofTe (Wirkstoffe, die bereits vor dem 26. Juli 1993 im Bereich der 
Mitgliedstaaten in auf dem Markt befindlichen Pflanzenschutzmitteln enthalten waren) im Verlauf von zehn Jahren 
stufenweise im Hinblick auf eine mogliche Aufnahme der Wirkstoffe in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG uber
priift. Die BBA ist als benannte Behorde fiir die Koordinierung dieser Priifung in der Bundesrepublik Deutschland 
zustandig. An der Uberpriifung beteiligen sich alle Mitgliedstaaten, seit 1995 auch Osterreich, Schweden und Finn
land. Aufgrund des Beitritts der neuen Mitgliedstaaten erfolgte eine Neuverteilung der Wirkstoffe. Deutschland ist 
noch mit zehn Wirkstoffen an der ersten Stufe des Programms zur Uberpriifung der Wirkstoffe als berichterstattender 
Mitgliedstaat beteiligt. Bei den weiteren 80 Wirkstoffen, die in die erste Liste der gemeinschaftlich zu evaluierenden 
Wirkstoffe aufgenommen wurden, ist die BBA ebenfalls beteiligt. 

Nach Angaben der Europaischen Kommission vom November 1995 werden in den verschiedenen Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft neun neue WirkstofTe (Wirkstoffe, die nach dem Stichtag, 26. Juli 1993, erstmals in neu zur Zulas
sung beantragten Mitteln enthalten sind) gepriift. Von den neuen Wirkstoffen werden zwei, Azoxystrobin und 
Spiroxamine, von Deutschland als berichterstattendes Mitgliedstaat bearbeitet. Die Koordinierung der Priifung dieser 
Wirkstoffe in Deutschland erfolgt ebenfalls durch die BBA. 

Mit finanzieller Unterstutzung der Europaischen Kommission haben die BBA und das Pesticide Safety Directorate 
(PSD) in York/Vereinigtes Konigreich, acht Expertensitzungen (European Community Pilot Project Meetings, 
ECPPM) organisiert, die die EU-Wirkstoffpriifung (Pflanzenschutzmittel) zum Ziele hatten. Die Treffen, an denen 
Experten aus alien 15 EU-Mitgliedstaaten teilnahmen, fanden von Februar bis Oktober abwechselnd bei der BBA in 
Braunschweig und beim PSD statt. Es wurden die Richtlinien zur Erstellung von Dossiers des Antragstellers und 
Monographien der Mitgliedstaaten ilberarbeitet und fur drei Wirkstoffe ,,Beispiele Monographien" erstellt. 

Am 8. und 9. Marz 1995 fand die 68. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes in Munster statt. Neben 
den Aussprachen zwischen BBA, den Pflanzenschutzdiensten der Lander und den Hochschulen uber aktuelle Proble
me des Pflanzenschutzes erfolgte im AnschluB daran an einem weiteren Tag die Vorbereitung der 50. Deutscben 
Pflanzenscbutztagung, die vom 23. bis 26. September 1996 in der Universitat Munster stattfinden wird. 

Vom 4. bis 6. April 1995 fand in der BBA ein EPPO-Workshop tiber Anwendungstechnik im Pflanzenschutz statt. 
Die Tagung wurde von ea. 70 Teilnehmem aus 18 Landero des europaischen und des Mittelmecrraumes besucht. In 
den gehaltenen Vortragen wurden Anforderungen an Pflanzenschutzgerate aufgezeigt, die sich aus der Sicht der 
Umwelt, der Standardisierung, der Zulassung und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nach guter fachlicher 
Praxis ergeben. 

Eine weitere, von der BBA organisierte EPPO-Konferenz zu ,,Prognoseverfahren im Pflanzenschutz" fand vom 21. 
bis 24. November 1995 in Potsdam statt. An der Konferenz nahmen 56 Wissenschaftler aus 16 Llindem und zwei 
Organisationen (FAO, EPPO) teil. In 38 wissenschaftlichen Vortragen wurde der europaische Stand auf dem Gebiet 
modellgestutzter Prognoseverfahren im Pflanzenschutz sichtbar gemacht. 

Die Verwendung von Agrarrohstoffen auBerhalb des Emahrungsbereiches hat in den letzten Jahren deutlich zuge
nommen. Nachwacbsende RohstofTe werden mit steigender Tendenz angebaut. Ftir die landwirtschaftlichen GroB
kulturen existiert ein umfangreiches Wissen zu den Problemen des Pflanzenschutzes. Fur nachwachsende Rohstoffe, 
zumal fur ,,neue Kulturen", ist dies nicht der Fall. Am 7. und 8. Juni 1995 hat die BBA ein Kolloquium zu dem The
ma ,,Pflanznschutz in nachwachsenden Rohstoffen in der Bundesrepublik Deutschland" veranstaltet, um sich diesem 
Problembereich zu nahem. Mit uber 80 Teilnehmem aus Forschungseinrichtungen, Universitaten, Wirtsc�aft und 
Industrie wurden die phytopathologischen Probleme dieser Kulturen durch Untersuchungsergebnisse vorgestellt und 
diskutiert. Als bemerkenswertes Ergebnis zeigte sich aus mehreren voneinander unabhangigen Untersuchungen, daB 
ein wirtschaftlicher Anbau von nachwachsenden Rohstoffen ohne Herbizideinsatz nicht moglich ist. Die Beitrage des 
Kolloquiums sind in den Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, Berlin
Dahlem, veroffentlicht worden. 

Am 7. und 8. November 1995 fand in der BBA Braunschweig ein Symposium zur Aufarbeitung neuer Erkenntnisse, 
die in Zusammenhang mit den aktuellen Schmetterlingskalamitaten im Forst gewonnen werden konnten, statt. Mit 
mehr als 70 Teilnehmem aus den Forstschutz-Dienststellen, aus Universitaten, von Bundes- und Landerministerien, 
aus freien Forschungseinrichtungen, aus der Pflanzenschutz-Industrie hat die BBA mit diesem Symposium beispiel
haft ihre Mittlerrolle zwischen Wissenschaft und Praxis wahrgenommen. Die Ergebnisse des Symposiums sind in den 
Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem, niedergelegt worden, 
um fiir ahnlich gelagerte Kalamitaten, wie mit den Schmetterlingsraupen, eine gut fundierte Entscheidungsbasis zur 
Verftigung zu haben. 
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Als anstaltsiibergreifendes Ereignis ist das Pflanzenschutzkolloquium ,,Strategien zum Bodenschutz in der pflanz
lichen Produktion" zu nennen, das am 13,/14. November 1995 in der BBA in Braunschweig stattfand. Schwerpunk
te der Veranstaltung waren die Bodenschutzgesetzgebung, die Belastungen und Auswirkungen von Schadstoffen von 
Pflanzenschutzmitteln im Boden, die Auswirkungen von Bodennutzungssystemen auf den Boden und Methoden zur 
Schonung des Bodens, die Bewertungsverfahren fiir den Bodenschutz sowie die Sanierung schadstoffbelasteter Bo
den. Hinsichtlich der pflanzlichen Produktion auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes hat die BBA gemaB dem Gesetz 
zum Schutz von Kulturpflanzen (PflSchG vom 15.09.1986) Verantwortlichkeiten in Fragen des Pflanzenschutzes 
wahrgenommen. Der Bodenschutz wird vor allem bei der Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln be
riicksichtigt. Er wird auch zukiinftig beziiglich der europaweiten Harmonisierung gemaB der Richtlinie des Rates vom 
15. Juli 1991 iiber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (91/414/EWG) gebiihrende Beachtung finden. So
flieBen beispielsweise Priifungen und Untersuchungen iiber den Eintrag, das Verhalten und den Verbleib iiber die
Auswirkungen von Bodenmakro- und Bodenmikroorganismen, das Sorptionsverhalten von Pflanzenschutzmitteln
und deren Persistenz in verschiedenen Bodentypen sowie das Versickerungsverhalten in die Bewertung mit ein.

Eine bedeutende Neueinrichtung besteht in der BBA seit April 1995 mit der Datenbank ,,BioSearch-BBA
DataBase" im Institut fiir Biochemie und Pflanzenvirologie. Diese Datenbank ist mit dem Programm Oracle unter 
dem Betriebssystem OS/2 installiert. Das Programm basiert auf einer relationalen Datenbank, die auf allen verbreite
ten Plattformen verftigbar ist. Die Datenbank ,,BioSearch-BBA-DataBase" enthalt gezielt eingegebene Informationen 
auf dem aktuellen Stand der Dokumente zu Freisetzungsantragen der EU sowie dazugehorige Literaturzitatquellen. 
AuBerdem sind Freisetzungsdaten der OECD sowie aus den USA und Kanada integriert. Hinzu kommen kontinuier
lich gentechnisch spezifische Literaturzitate, die von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlem der BBA ge
sammelt werden. 

Auch das vergangene Jahr hat noch keine Entscheidung ftir den neuen ,,Standort Ost" der BBA gebracht. Als 
Standort im Land Brandenburg ist nunmehr der Umwelttechnologiepark Potsdam vorgesehen. Der Bebauungsplan ftir 
den Umwelttechnologiepark Potsdam hat die offentliche Auslegung vom 09.01. bis 10.02.1995 sowie eine zweite 
Auslegung vom 02.10. bis 03.11.1995 durchlaufen. Die Entlassung des Gelandes aus dem Landschaftsschutz - dies 
war lange Zeit das groBte Hemmnis - erfolgte im Sommer 1995. Eine endgiiltige Entscheidung, daB die BBA an die
ser Stelle mit ihrem .. Standort Ost" neu gebaut wird, ist jedoch noch nicht getroffen worden. 

Abb. 1: Die AuBenstelle der BBA Kleinmachnow mit den Instituten ftir integrierten Pflanzenschutz, fiir Folgenab-
schatzung im Pflanzenschutz und ftir Okotoxikologie im Pflanzenschutz. 

Dern Institut ftir Nematologie und Wirbeltierkunde der BBA in Miinster wurde im September 1995 <lurch das BML 
eine GLP-Bescheinigung fiir die OECD-Priifkategorie 4 ,,Umwelttoxikologische Priifungen zu Auswirkungen auf 
aquatische und terrestrische Organismen" erteilt. Voraussetzung dafiir war eine behordliche Inspektion gemaB der 
,,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Verfahren der behordlichen Uberwachung der Einhaltung der Grundsatze 
der Guten Laborpraxis". Die GLP-Bescheinigung wurde am Ende einer intensiven Vorbereitungsphase der Mitarbei
ter des Instituts ftir Nematologie und Wirbeltierkunde der BBA in Miinster mit Unterstiitzung der Arbeitsgruppe Gute 
Laborpraxis erteilt. Die BBA ist damit die erste Bundesbehorde im Geschaftsbereich des BML, in der Untersuchun-
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gen nach den Grundsatzen der GLP durchgefiihrt werden konnen. Die Einftihrung der Grundsatze der GLP wird 
gegenwartig in weiteren·Struktureinheiten der BBA vorbereitet. 

Yorn 30. Oktober bis 3. November 1995 hielten sich vier Experten aus den USA bei der BBA auf. Der Besuch diente 
der gegenseitigen Information zum integrierten Pflanzenschutz. Die Gaste aus den USA besuchten mehrere BBA
Institute, und es fand ein gemeinsamer Workshop in der AuBenstelle Kleinmachnow zu dem Problemkreis integrier
ter Pflanzenschutz statt. 
1995 haben rund 2.300 Personen die BBA in Braunschweig, Berlin-Dahlem, Kleinmachnow und den weiteren Au
Benstellen in Munster, Dannstadt, Dossenheim und Bemk::istel-Kues besucht. 

Zusammenfassend haben im abgelaufenen Jahr folgende groBere Tagungen und Sitzungen von Arbeitskreisen ver
schiedener Fachorganisationen unter maBgeblicher Beteiligung der BBA stattgefunden: 

Veranstaltungen Tagung am Ort 

Vorkommen und Biologie entomophager Nematoden 10.01. Munster 
SachverstandigenausschuB fiir die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 18./19.01. Braunschweig 
(SVA) 
Technischer AusschuB (TA) 01.02. Braunschweig 
Tagung des Arbeitskreises Integrierter Pflanzenschutz ,,Projektgruppe 13./14.02. Braunschweig 
Raps" 
Untersuchungen zur Gefahrdung von Igeln durch Schneckenkorn 14.02. Munster 

1. ECPPM (EC Pilot Project Meeting) Priifung von Wirkstoffen 14.-17.02. Braunschweig 
KolloQuium: Herbizidresistente Pflanzen 16.02. Kleinmachnow 
DPG-Arbeitskreis ,,Getreideschadlinge" 21./22.02. Braunschweig 
Arbeitsgemeinschaft Verkehrskontrolle ,,Pflanzenschutz" 21./22.02. Braunschweig 
Kolloquium: Produktionssystem Winter-Raps und -Weizen mit reduziertem 21.03. Kleinmachnow 
PSM-Aufwand 

68. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 08./09.03. Munster 
25. Sitzung des Arbeitskreises Pflanzenschutztechnik 14./15.03. Monheim 
Fachreferenten Anwendung;stechnik 16./17.03. Braunschweig 
Untersuchungen uber Blattnematoden an Holunder 28.03. Munster 
Tagung ,,Arbeitskreis Nematologie" 29./30.03. Bonn 
Sitzun)l; des Anstaltskollep;iums 30./31.03. Braunschweig 
EPPO-Workshop: ,,Aoolication-Technology" 04.-06.04. Braunschweig 
Kolloquium: Key Biosafetv Aspects of Genetically Modified On?anisms 10./11.04. Braunschweip; 
KolloQuium: Landbewirtschaftun)l; in Biospharenreservaten 18.04. Kleinmachnow 
Diagnose von Krankheiten im Acker- und Gartenbau 24./25.04. Braunschweig 
Arbeitsgruooe Bodensanierung 11.05. Berlin-Dahlem 
11th Syrop. Reinhardsbrunn: ,,Modern Fungicides and Antifungal Compo- 14.-20.05. SchloB Reinhards-
unds" brunn 
4. ECPPM <EC Pilot Project Meeting) Priifung von Wirkstoffen 15.-18.05. Braunschweig 
Fachreferentenbesprechung Pflanzenbeschau 17.-19.05. Rostock 
Sitzung des Arbeitskreises Herbologie der DPG 19.05. Braunschweig 
Statusseminar des BMFT-Projektes: Bodenokologische Untersuchungen in 22.05. Berlin-Dahlem 
ballungstypischen Okosystemen
KolloQuium:Rechtsverordnungen im Pflanzenschutz 22.05. Kleinmachnow 
SachverstandigenausschuB fur die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 23./24.05. Braunschweig 
(SVA) 

Kolloquium: Isolation und Identifizierung von Actinomycetengesellschaften 24.05. Berlin 
aus der Rhizosphare von Kulturpflanzen 
Kolloquium: Okotoxikolgische Untersuchungen an Raubmilben und Col- 24.05. Kleinmachnow 
lembolen 
Kolloquium: Zurn EinfluB von Klimaveranderungen auf die phytosanitare 31.05. Kleinmachnow 
Situation im Agrarbereich 
8. Management Committee Meeting der Cost 813 Group ,,Diseases and 15.-18.06. Braunschweig 
disorders in Forest Nurseries"
Kolloqium: Pflanzenschutz in nachwachsenden Rohstoffen in der 07.08.06 Braunschweig 
B undesrepublik Deutschland 
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AlR2-CT93-1694 Sitzung ,,Production of a practical handbook on dama- 19.06. Braunschweig 
gin2 aszents in Eurooean forest nurseries" 
5. ECPPM <EC Pilot Project Meeting) Priifunl! von Wirkstoffen 19.-22.06. Braunschweil! 
Fachreferentenbesprechung Nematologie 20./21.06. Sch wabisch-Hall 
Kolloquium: Zurn Problemkreis Liickenindikationen 21.06. Kleinmachnow 
Festkolloquium: ,,lntegrierter Pflanzenschutz" anlliBlich des 70. Geburtsta- 26.06. Berlin-Dahlem 
2es von Professor Kranz 
AusschuB StoffeNeroackung des Gefahrgutverkehrsbeirates 24.07. Berlin-Dahlem 
Statusseminar zum Verbundprojekt ,,Kontrollierte Humifizierung von 28.-29.08. Kleinmachnow 
PAK" 

7. ECPPM <EC Pilot Project Meetinl!) Priifun9: von Wirkstoffen 05.-08.09. Braunschweil?: 
Tagung ,,Arbeitskreis Wirbeltiere" 12./13.09. Eltville 
Kolloquium: Rechtsverordnungen im Pflanzenschutz; Okotoxikologische 13.09. Kleinmachnow 
Untersuchun2en an Raubmilben und Collembolen 
Symposium zur Koordination und gegenseitigen Information iiber For- 13./14.09. Gottingen 
schun9:sarbeiten zu Eichenerkrankungen in Deutschland 
Anwendungsmt>glichkeiten fiir pilzliche Antagonisten im Gartenbau 14.09. Braunschweil! 
Seminar zu beobachteten bzw. globalen Schwellen 14.09. Berlin-Dahlem 
Beratun2 der Arbeitsg:ruone ,,Anwenderschutz", IV A 15.09. Berlin-Dahlem 
Besprechung iiber den Regenwurm und Collembolen Ring-Test (ISO-TC 19./20.09. Berlin-Dahlem 
190) 
Technischer AusschuB (TA) 20.09. Braunschweil! 
17. Tagung der Fachreferenten fiir Pflanzenschutz im Gemiise- und Zier- 26.-28.09. Braunschweig 
oflanzenbau und in Baumschulen
9. ECPPM <EC Pilot Project Meeting) Priifung: von Wirkstoffen 04.-06.10. Braunschweil! 
Mitgliederversammlung der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft e. 10.10. Braunschweig 
V. 

·SachverstandigenausschuB fiir die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 11./12.10. Braunschweig 
(SVA)

Wissenschaftliche Rieselfeldtagung der BBA sowie der Berliner und Pots- 12./13.10. Berlin-Dahlem 
darner Universitaten 
Sitzun9: des Veroackun9:sausschusses 13.10. Berlin-Dahlem 
Arbeitstagung der erweiterten Projektleitung Modellvorhaben PASO 16.-19.10. Kleinmachnow 
Kolloquium: Modellvorhaben PASO - Ergebnisse aus zwei Erprobungsjah- 25.10. Kleinmachnow 
ren 
Workshoo mit US-Exoerten: Integrated nest mana2ement 02.11. Kleinmachnow 
Symposium: ,,Forstschmetterlinge" 07./08.11. Braunschwei2 
Kolloquium: Pflanzenschutzforschung - Kooperation Israel 08.11. Kleinmachnow 
KolloC1uium: Strategien zum Bodenschutz in der oflanzlichen Produktion 13./14.11. Braunschweig 
13. ECPPM (EC Pilot Project Meeting) 13.-15.11. Braunschweig 
14. ECPPM (EC Pilot Proiect Meeting) 15.-17.11. Braunschweig 
15. ECPPM <EC Pilot Project Meetin2) 20./21.11. Braunschweig 
KolloQuium: Bewertung von Niitzlin2sleistun9:en 29.11. Kleinmachnow 
EPPO-Konferenz ,,Forecasting in Plant Protection" 21.-24.11. Potsdam 
Beratung zur ,,Reentrv-Problematik" 04.12. Braunschweil! 
Fachbeirat Gerate-Anerkennungsverfahren 05./06.12. Braunschweil! 
Kolloquium: Forschung zur Niitzlichkeit der Niitzlinge im Ackerbau 13.12. Kleinmachnow 
Kolloquium: Untersuchungen zur langfristigen Lagerung von Eichensaat- 14.12. Braunschweig 
l!Ut 
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Personalubersicht 1995 

lnstitut/Dienststelle Wissenschaftler 

a b ges. 
Leitung und Verwaltung (einschl. Werkstiitten) 10 10 

Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 18 18 

Fachgruppe Anwendungstechnik 6 2 8 

Fachgruppe Biologische Mittelprufung 15 4 19 

Fachgruppe Chemische Mittelprufung 17 1 18 

lnstitut fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Grunland 12 25 37 

lnstitut fur Pflanzenschutz im Forst 3 6 9 

lnstitut fur Pflanzenschutz im Gartenbau 11 5 16 

lnstitut fur Pflanzenschutz im Obstbau 5 8 13 

lnstitut fur Pflanzenschutz im Weinbau 4 2 6 

lnstitut fur Unkrautforschung 6 4 10 

lnstitut fur integrierten Pflanzenschutz 10 10 20 

lnstitut fur Folgenabschiitzung im Pflanzenschutz 6 1 7 

lnstitut fur Biochemie und Pflanzenvirologie 13 21 34 

lnstitut fur Mikrobiologie 5 5 

lnstitut fur Nematologie und Wirbeltierkunde 7 3 10 

lnstitut fur biologischen Pflanzenschutz 9 8 17 

lnstitut fur Vorratsschutz 4 6 10 

lnstitut fur okologische Chemie 9 4 13 

lnstitut fur Okotoxikologie im Pflanzenschutz 14 1 15 

Dienststelle fur wirtschaftliche Fragen 8 8 

und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz 
Bibliotheken, Dokumentation, lnformationszentrum 9 1 10 

Zentrale Versuchsfelder 1 1 

Gesamt 202 112 314 

a = aus Haushaltsmitteln 
b = aus Zuwendungen Dritter 1Bundesbehorden, Deutsche Forschungsgemeinschaft u.a.) 

Anmerkung: Die Personalubersicht ist nicht zu verwechseln mit dem Stellenplan 

sonstige Angestellte 
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II. Personal

b) Wi�enschaftliches Personal

Leitung 

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-32 00, Telefax 05 31/2 99 30 01 
Kt>nigin-Luise-StraBe 19, 14195 Berlin, Telefon O 30/83 04-1, Telefax O 30/ 8 30 42 84 

Prasident und Professor Prof. Dr. rer. nat. Fred Klingauf, Entomologe 

Vizeprasident Dr. jur. Gerhard Gundermann, Jurist 

Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Roiger Beer, Dipl.-Agraringenieur; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Heinrich Brammeier, Dipl.-Agraringenieur; 
Dr. sc. agr. Sabine Redlbammer, Dipl.-Agrarbiologin, Bibl.-Assessorin. 

Referat fur Presse und Information: 
Cordula Gattermam1, Dipl.-Agaringenieurin (Doktorandin); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Peter Wohlert Wohlers, Dipl.-Agraringenieur. 

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

Verwaltungsleiter: Regierungsdirektor Horst Gottfried. 

GescMftsstelle des Senates der BFA'en: 
Dr. rer. nat. Michael Welling, Dipl.-Biologe (ab 01.03.). 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstecbnik in Braunschweig mit Au8enstelle Kleinmachnow, 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-34 00, Telefax 05 31/2 99 30 02/30 03 

Leiter: Direktor und Professor Dr.-Ing. Heinrich Kohsiek, Dipl.-lngenieur 
Vertreter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Helmut Rothert, Zoologe 

Edelgard Adam, Dipl.-Biologin; 
Antje Hillmer, Assessorin.des Ht>heten Lehramtes; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Martin Hommes (bis 31.03.), Entomologe; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. hort. Achim Holzmann, Dipl.-Agraringenieur; 
Frank Jeske, Dipl.-Informatiker; 
Dr. rer. nat. Thomas Kampmann, Zoologe (ab 13.09.); 
Herbert Kopp, Dipl.-Biologe; 
Joachim Kunze, Ass. jur.; 
Direktor und Professor Dr. rer. nat. Jorg-Rainer Lundehn, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Eckhard Moll, Dipl.-Mathematiker; 
Regierungsdirektor Dr. jur. Albert Otte, Jurist; 
Dr. agr. Hans-Hermann Schmidt, Dipl.-Landwirt; 
Susanne Schmidt, Dipl.-Informatikerin; 
Rudiger Schwan, Dipl.-Ingenieur; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr.-Ing. Wolf Dieter Schwartz, Nachrichtentechniker; 
Jt>rg Sellmann, Dipl.-Mathematiker; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Axel Wilkening, Dipl.-Chemiker; 
Wissenschaftliche Oberratin Dr. rer. nat. Elisabeth Wolf, Dipl.-Emahrungswissenschaftlerin 
(abgeordnet an die Europ. Komm., Brussel); 
Dr. rer. nat. Stephan Worseck, Dipl.-Chemiker. 
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Fachgruppe Anwendungstechnik 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-36 50, Telefax 05 31/2 99 30 12 

Leiter: Direktor und Professor Dr.-Ing. Heinz Ganzelmeier, Dipl.-Ingenieur 
Vertreter: Wissenschaftlicher Oberrat Siegfried Rietz, Dipl.-Ingenieur 

Dr.-Ing. Andreas Herbst, Dipl.-Ingenieur; 
Dr.-Ing. Peter Kaul, Dipl.-lngenieur; 
Wissenschaftlicher Rat Dirk Rautmann, Dipl.-Ingenieur; 
Hans-Jurgen Wygoda, Dipl.-Ingenieur. 

Christian Heick, Dipl.-Ingenieur (Doktorand); 
Holger Schmidt, Dipl.-Ingenieur (Doktorand). 

Fachgruppe Biologische Mittelpriifung 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-36 00, Telefax 05 31/2 99 30 05 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Helmut Rothert, Zoologe 
Vertreter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Erdmann Bode, Zoologe 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Helmut Ehle, Phytopathologe; 
Rolf Forster, Dipl.-Agraringenieur, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Wilfried Gerd Heidler, Phytopathologe; 
Wissenschaftliche Oberratin Dr. rer. hort. Elke Heinrich-Siebers, Phytopathologin; 
Dr. rer. nat. Gerhard Joermann, Zoologe; 
Dr. rer. nat. Thomas Kampmann, Zoologe (bis 13.09.); 
Wissenschaftliche Ratin Dr. rer. nat. Ctiristine Kula, Zoologin; 
Dr. rer. nat. Hartmut Kula, Zoologe (bis 30.06.); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Hans-Theo Laermann, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Josef Martin, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. hort. Uwe Meier, Phytopathologe; 
Wissenschaftliche Ratin Dr. agr. Waltraud Pallutt, Phytopathologin; 
Wissenschaftlicher ·Rat Rudiger Spangenberg, Dipl.-Fischwirt, Fischereibio!oge; 
Dr. rer. nat. Martin Streloke, Zoologe. 

Anke Litzel, Botanikerin; 
Matthias Oetken, Biologe (ab 07 .08.); 
Helfried Wolkerling, Biologe. 

Fachgruppe Chemische Mittelpriifung 
Messeweg 11/12, 38104·Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-35 00 u. 35 01, Telefax 05 31/2 99 30 04 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans-Gerd Nolting, Dipl.-Chemiker 
Vertreter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Karl Schinkel, Dipl.-Chemiker 

Wissenschaftliche Raiin Dr. rer. nat. Ursula Banasiak, Dipl.-Chemikerin; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Rainer Binner, Dipl.-Chemiker; 
Wissenschaftliche Oberratin Dr. rer. nat. Marion Blacha-Puller, Dipl.-Chemikerin; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Klaus Claussen, Dipl.-Chemiker; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Walter Dobrat, Dipl.-Chemiker 
(abgeordnet an die Europ. Komm., Brussel); 
Dr. rer. nat. Dietmar Gottschild, Dipl.-Chemiker; 
Dr. med. vet. Eberhard Hoernicke, Tierarzt; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Karsten Hohgardt, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Gunter Hoffmann, DiP.l.-Chemiker (bis 30.11.); 
Wissenschaftliche Oberratin Dr. agr. Regina Kloskowski, Dipl.-Agraringenieurin; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Gunter Menschel, Dipl.-Mineraloge; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Helmut Parnemann, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Roland Plass, Dipl.-Biologe; 
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Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Johannes Siebers, Dipl.-Chemiker; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Werner Storzer, Dipl.-Chemiker. 

Dr. rer. hort. Petra Gunther, Dipl.-Agraringenieurin (ab 01.03.); 
Volker Heber (Diplomand); 
Antje Steinbach, Lebensmittelchemikerin (ab 01.02., Doktorandin). 

lnstitut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland in Braunschweig mit Au6enstelle Kleinmachnow 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-45 00, Telefax 05 31/2 99 30 08 

Leiter: Direktor und Professor Dr. agr. Gerhard Bartels, Phytopathologe 
Vertreterin: Wissenschaftliche Direktorin Dr. rer. nat. Bl:lrbel Schober-Butin, Biologin 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer.nat. Dietrich Brasse, Zoologe; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Wolfgang Biichs, Entomologe; 
Dr. agr. Kerstin Flath, Phytopathologin: 
Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Volker Garbe, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. hort. Udo Heimbach, Entomologe: 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Horst Mielke, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. sc. agr. Frank Niepold, Phytopathologe; 
Wissenschaftliche Ratio z. A. Dr. rer. nat. Edelgard Sachs, Phytopathologin; 
Dr. agr. Hans Stacbewicz, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Amulf Teuteberg, Phytopathologe (bis 30.04.). 

Hayder Abdelgader, M. Sc. (Doktorand); 
Bolus Shapsi Bdliya, M. Sc. (Doktorand); 
Arndt Brorsen (ab 15.04., Diplomand); 
Jutta Franzen, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Veronika Gehle (Diplomandin); 
Mathias Gossing (ab 02.10., Diplomand); 
Alexandra Harenberg, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Frank Hattwig (ab 01.04. Diplomand); 
Dr. sc. agr. Harry Jansing, Phytopathologe (Gastwissenschaftler); 
Marko Kekemenis, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Dr. Christian Kjaer (01.01.-31.05., Gastwissenschaftler); 
Kristin Klappach, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Gabriela Knapova, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Ira Knipf elberg (Diplomandin); 
Birgitte Knolle (20.03.-31.10., Diplomandin); 
Kai Metge, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Serguei Poznjak (ab 01.10., Gastwissenschaftler); 
Bernd Rodemann, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Andrea Sokolowski (15.03.-15.11., Diplomandin); 
Dr. sc. agr. Felix Thiirwacbter, Phytopathologe (ab 01.03. Gastwissenschaftler); 
Dr. rer. nat. Gisela Weber, Entomologin; 
Anja Wehling, Dipl.-Geographin (bis 31.08., Doktorandin); 
Joachim Zimmermann, Dipl.-Biologe (bis 31.08., Doktorand). 

lnstitut fur Pflanzenscbutz im Forst in Braunschweig 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-46 00 Telefax 05 31/2 99 30 11 

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

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

Jeannine Ernst (Diplomandin); 
Doris Fell, Dipl.-Forstwirtin (Doktorandin); 
Elke Graser, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
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Thomas Janssen (Diplomand); 
Knut Kappenberg, Dipl.-Forstwirt (Doktorand); 
Shilong Miao, Dipl.-Forstwirt (06.07.-14.07., Gastwissenschaftler); 
Kirstin Nieland (Diplomandin); 
Diana Scholz, Dipl.-Forstwirtin (Doktorandin); 
Kathrin Schrader (Diplomandin); 
Thomas Schroder, Dipl.-Forstwirt (Doktorand); 
Dr. Ilona Szabo (06.03.-31.03., Gastwissenschaftlerin); 
Jurgen Zajonc, Dipl.-Forstwirt (Doktorand). 

lnstitut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau in Braunschweig mit Au6enstellen Dresden-Pillnitz 
und Kleinmachnow 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-44 00, Telefax 05 31/2 99 30 09 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. hort. Georg Friedrich Backhaus, Dipl.-Agraringenieur 
Vertreter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Martin Hommes, Entomologe 

Wissenschaftliche Oberratin Dr. rer. nat. Ulrike Brielmaier-Liebetanz, Phytopathologin; 
Dr. Henning Bruno, Dipl.-Agraringenieur, M.Sc.; 
Dr. rer. nat. Ute Garber, Dipl.-Biologin; 
Dr. rer. nat. Elke Idczak, Dipl.-Biologin (ab 01.07.); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Volkhard Kollner, Zoologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Peter Mattuscb, Dipl.-Agraringenieur; 
Wissenschaftliche Oberratin Dr. Silvia E. Smolka, Dipl.-Agraringenieurin (beurlaubt); 
Dr. agr. Katrin Szabo, Dipl.-Landwirtin; 
Wissenschaftliche Oberratin Dr. rer. hort. Sabine Werres, Phytopathologin; 
Dr. agr. Harry Winkler, Dipl.-Landwirt. 

Jorg Albert, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Heinrich Dre81er, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Antje groBe Feldhaus (bis 31.07., Diplomandin); 
Renate Hahn (Diplomandi11); 
Rolf Hildenhagen, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Ellen Richter, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Erik Schulte, Dipl.-Agaringenieur (ab 13.03., Doktorand); 
Karin Themann, Diplom-Biologin (Doktorandin). 

Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim 
Schwabenheimer StraBe 101, 69221 Dossenheim, Telefon O 62 21/8 52 38, Telefax O 62 21/86 12 22, 
E-mail ba69ed@genius.embnet.dkfz-heidelberg.de

Leiter: Direktor und Professor Dr. agr. Erich Dickier, Entomologe 
Vertreter: Wissenschaftlicher Direktor Prof. Dr. agr. Erich Seemiiller, Phytopathologe 

Dr. agr. Wilhelm Jelkmann, Dipl.-Agraringenieur; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. rer. nat. Andreas Kollar, Dipl.-Biologe; 
Wissenschaftliche Ratin Dr. rer. nat. Heidrun Vogt, Dipl.-Biologin; 
Wissenschaftlicher Oberrat Prof. Dr. agr. Wolfgang Zeller, Phytopathologe (bis 31.03.). 

Jurgen Bachmann, Dipl.-Agraringenieur (FH); 
Sigrid Baumer (seit 01.06., Diplomandin); 
Michael Berg, Dipl.-Biologe (01.03.-31.10., Doktorand); 
Rainer Berges, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Beate Buhler (bis 30.01., Diplomandin); 
Holger Buhl (bis 30.06., Diplomand); 
German Deborre, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Beate Fechtner, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Uwe Handel (seit 01.06., Diplomand); 
Sylvia Helfert, Dipl.-Biologin (bis 01.05., Doktorandin); 
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Andrea Hoffmann, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Gerhard Jakob, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Ruthilde Keim-Konrad, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Heike Kison, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Dr. Ilhan Koral (Gastwissenschaftler); 
Sabine Lamprecht, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Ulrich Lauer, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Karl-Heinz Lorenz, Dipl.-Agraringenieur (bis 28.02., Doktorand); 
Dr. Carmine Marcone (Gastwissenschaftler); 
Astrid Mende, Dipl.-Biologin (bis 01.05., Doktorandin); 
Dr. agr. Janina Mosch, Dipl.-Agraringenieurin (bis 01.04.); 
Meike Schmidbauer (bis 31.05.,Diplomandin); 
Christine Schaaf (bis 30.04., Diplomandin); 
Dr. rer. oat. Bernd Schneider, Dipl.-Biologe (bis 01.02.); 
Dr. rer. nat. Carmen Wetzel, Dipl.-Biologin; 
Dr. Elisa Vifiuela (01.07.-15.08., Gastwissenschaftlerin). 

Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau in Bernkastel-Kues 
BrtiningstraBe 84, 54470 Bernkastel-Kues, Telefon O 65 31/23 64 u. 27 04, Telefax O 65 31/49 36 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Wolf Englert, Entomologe 
Vertreter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Horst Diedrich Mohr, Dipl.-Biologe 

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

Dr. rer. nat. Eberhard Bohlen, Entomologe; 
Wolfgang Reinert, Dipl.-Biologe (ab 01.06., Doktorand); 
Axel Weber (ab 01.04., Diplomand). 

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

Leiter: Direktor und Professor PD Dr. sc. agr. habil. Peter Zwerger, Dipl.-Agraringenieur 
Vertreter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Thomas Eggers, Biologe 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. hort. Hans-Peter Malkomes, Dipl.-Agraringenieur; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. agr. Peter Niemann, Dipl.-Agraringenieur; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. hort. Henning Nordmeyer, Dipl.-Agraringenieur; 
Dr. sc. agr. Arnd Verschwele, Dipl.-Agraringenieur. 

Dr. rer. hort. Dirk Aderhold, Dipl.-Agraringenieur (bis 09.06.); 
Sabine Benike, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Andreas Hausler, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Monika Heiermann, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin). 

Institut fiir integrierten Pflanzenschutz in KJeinmachnow 
Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow, Telefon 03 32 03/4 82 04, Telefax 03 32 03/48-4 25 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. sc. agr. Ulrich Burth, Phytopathologe 
Vertreter: Wissenschaftlicher Rat Dr. sc. agr. Bernhard Pallutt, Herbologe 

Wissenschaftlicher Ratz. A. Dr. rer. nat. Frank Ellner, Biochemiker; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. habil. Bernd Freier, Entomologe; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Bernd Hommel, Entomologe; 
Wissenschaftliche Ratin z. A. Dr. rer. nat. Marga Jahn, Phytopathologin; 
Dr. sc. nat. Barbara Jiittersonke, Botanikerin; 
Wissenschaftlicher Ratz. A. Dr. agr. Stefan Kiihne, Entomologe; 
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Wissenschaftlicher Ratz. A. Dr. rer. nat. Rainer Miiller, Phytopathologe; 
Wissenschaftliche Ratin z. A. Dr. agr. Petra Seidel, Phytopathologin. 

Nilce Alves de Souza Masset, Dipl.-Biologin (bis 30.04., Diplomandin); 
Ulrich Dahl (seit 01.03., Diplomand); 
Annett Flatter, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Carola Flenner, Dipl.-Biologin (bis 31.08.); 
Andrea Gleiche (seit 04.09., Praktikantin); 
Uwe Gosselke (seit 01.06., Diplomand); 
Marion Graumann (seit 01.10., Praktikantin); 
Judith Heimann (Diplomandin); 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Karg, Akarologe; 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Horst Lyr, Phytopathologe (bis 31.08.); 
Dr. agr. Maureen Mowes, Dipl.-Gartenbauingenieurin; 
Dr. agr. Frank Muller-Riebau, Dipl.-Agraringenieur; 
Dr. agr. Claudia Norr, Dipl.-Agraringenieurin; 
Uwe Pluschkell, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Nadja Podbrega (bis 31.08., Diplomandin); 
Andrea Puls, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Verena Rappaport, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Eva-Maria Scheiwe, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Kirsten Schiller (seit 01.03., Diplomandin); 
Dr. rer. nat. Bernd Schonmuth, Dipl.-Biologe; 
Martina Stein (Diplomandin); 
Roiger Triltsch, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand). 

lnstitut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz in Kleinmachnow 
Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow, Telefon 03 32 03/4 82 75, Telefax 03 32 03/4 84 24 

Leiter: Direktor und Professor Dr. sc. nat. Volkmar Gutsche, Dipl.-Mathematiker 
Vertreter: Dr. sc. nat. Klaus Arlt, Botaniker 

Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Siegfried Enzian, Dipl-Landwirt; 
Wissenschaftlicher Ratz. A. Dr. agr. Dietmar Ro8berg, Dipl.-Mathematiker; 
Wissenschaftlicher Rat z. A. Dr. agr. Mario Wick, Gartenbauingenieur; 
Wissenschaftlicher Ratz. A. Dr. agr. Helfried Zschaler, Dipl.-Landwirt. 

Dr. rer. nat. Eberhard Kluge, Dipl.-Biologe. 

Institut fiir Biochemie und Pflanzenvirologie in Braunschweig 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon,05 31/2 99 37 00, Telefax 05 31/2 99 30 06, 30 13 

II. Personal

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. rer nat. Dr. sc. agr. habil. Rudolf Casper, M.Sc., Virologe (bis 31.05.) 
Direktor und Professor Dr. rer. nat. habil. Gunther Demi, Biologe (ab 01.06.) 
Vertreter: Wiss. Rat Dr. rer. nat. Joachim Schiemann, Dipl.-Biochemiker 

Prof. Dr. rer. nat. habil. Gunter Adam (bis 31.03., DSM); 
Dr. rer. nat. habil. Horst Backhaus, Dipl.-Biologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat., Dr. med. habil. Wolfgang Burgermeister, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Antje Dietz-Pfeilstetter, Dipl.-Biologin; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Winfried Huth, Botaniker; 
Wissenschaftliche Direktorin Prof. Dr. Renate Koenig, Ph. D., Dipl.-Biologin; 
Wiss. Rat Dr. rer. nat. Jtirg Landsmann, Dipl.-Biologe; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Dietrich-Eckhardt Lesemann, Botaniker; 
Wiss. Rat Dr. rer. hort. habil. Edgar Mai8, Dipl.-Biologe (bis 31.03.); 
Dr. rer. nat. Hartwig Rohloff, Zoologe; 
Wiss. Ratin Dr. rer. nat. Komelia Smalla, Dipl.-Chemikerin; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Heinrich-Josef Vetten, Dipl.-Agraringenieur; 
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Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Hans-Ludwig Weidemann, Zoologe; 
Dr. sc. agr. Stephan Winter, Dipl.-Ing. agr. (ab 01.06., DSM). 

Nicola Arndt (Doktorandin); 
Erhard Barg, Dipl.-Agraringenieur (bis 30.04., Doktorand); 
Anja Butgereitt (ab 31.05., Diplomandin); 
Dr. rer. nat. Ulrich Commandeur, Dipl.-Chemiker; 
Dr. Yuri Dorokhov (15.05.-15.06., Gastwissenschaftler); 
Bert Engelen, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Andreas Felske (bis 30.04., Diplomand); 
Alexander Franz, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Gero Gobel (ab 04.09., Diplomand); 
Frank Gebhard, Dipl.-Biologe (ab 14.02., Doktorand); 
Antje Gotz, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Dr. sc. agr. Reinhard Gotz, Dipl.-Agraringenieur (bis 31.03., Gastwissenschaftler); 
Jenny Divinagracia (ab 14.06., Diplomandin); 
Dr. rer. nat. Lothar Fecker, Dipl.-Biologe; 
De Yin Guo (bis 31.08., Doktorand); 
Dr. Anne-Marie Haeberle, Dipl.-Biologin (bis 30.04., Gastwissenschaftlerin); 
Holger Heuer, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Yaynu Hiskias (Doktorand); 
Andrea Hoffmann, Dipl.-Biologin (bis 31.03., Doktorandin); 
Katrin Hoffmann, Dipl.-Agraringenieurin (bis 31.05., Doktorandin); 
Ute Hoyer, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Dr. rer. nat. Edwin Kapaun, Dipl.-Biologe (bis 31.07., Gastwissenschaftler); 
Dr. Lina Katul, M.Sc., Dipl.-Biologin (bis 31.07.); 
Dr. rer. nat. Andrea Kaufmann, Dipl.-Agraringenieurin; 
Nahid Koch, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Anne-Marie Korte, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Guido Laucke, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Heiner Ludemann (ab 01.06.,Diplomand); 
Uta Luth (bis 30.06., Diplomandin); 
Anja Matzk, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Dr. Sergey Morozov (15.05.-15.06., Gastwissenschaftler); 
Alexandra Grafin zu Munster (ab 01.03., Diplomandin); 
Ulrich Nubel (bis 30.09., Diplomand); 
Karl-Heinz Pastrik, Dipl.-Biologe (bis 31.03., Doktorand); 
Rudiger Pukall, Dipl.-Biologe (bis 30.04., Doktorand); 
Judith Reither (bis 15.10., Diplomandin); 
Dietmar Riedel, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Markus Rover, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Claudia Ruffert, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Dr. rer. nat. Max Schonfelder, Dipl.-Biologe (Gastwissenschaftler); 
Dr. rer. nat. Akbar Ali Shah, Dipl.-Biologe (bis 31.08.); 
Dr. Andrej Solovyev (15.04.-15.05., Gastwissenschaftler); 
Ulrike Treichel (ab 18.04., Diplomandin); 
Ute Wachtendorf (ab 01.11., Diplomandin); 
Andrea Weber, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Stefan Weferling (ab 01.06., Diplomand). 

Institut fur Mikrobiologie in Berlin Dahlem 
Konigin-Luise-Str. 19, 14191 Berlin,Telefon O 30/83 04-2 76, Telefax O 30/8 30 42 84 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. habil. Gunther Demi, Biologe 
Vertreterin: Wissenschaftliche Oberratin Dr. agr. Helgard Nirenberg, Phytopathologin 

Gregor Hagedorn, Dipl.-Biologe; 
Olaf Hering, Dipl.-Ingenieur agr., M.Sc. agr. (Doktorand); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Sigfrid Kohn, Botaniker; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Rainer Marwitz, Biologe. 
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Edda Breitenbach, Dipl. oec. troph. (Doktorandin); 
Matthias Burhenne, Dipl.-Biologe (Doktorand); 
Frauke Hennek (16.10.-15.12., Praktikantin); 
Dr. agr. Hans-Holger Liste, Bodenmikrobiologe (ab 02.01., Habilitand); 
Bjorn Niere (Diplomand); 
Kristin Peters (ab 01.02., Doktorandin); 
Janko Weise (30.10.-31.12., Praktikant). 

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

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. hort. Joachim Muller, Phytopathologe 
Vertreter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Dieter Sturhan, Zoologe 

Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hubert Gemmeke, Zoologe; 
Wissenschaftlicher Rat Dr. agr. Eberhard Gro8e, Phytopathologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans-Joachim Pelz, Zoologe; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. rer. nat. Hans Jurgen Rumpenhorst, Botaniker; 
Dr. agr. Josef Schlang, Phytopathologe. 

Doris Bell, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Dr. Vladimir N. Chizkov (18.03.-05.04., Gastwissenschaftler); 
Ilse Dreskornfeld (bis 30.06., Diplomandin); 
Dr. I. Halil Elek�ioglu (03.07.-28.07., Gastwissenschaftler); 
Dr. rer. nat. Heike Eschert, Molekularbiologin; 
Claudia Gabler (ab 15.05., Diplomandin); 
Frieder Hamm (ab 03.04., Diplomand); 
Mathias Klieber (ab 15.02., Diplomand); 
Dr. rer. hort. Armin Klinke, Phytopathoioge; 
Uwe Plumer, Dipi.-Bioioge (Doktorand); 
Dr. Mart Rahi (21.01.-17 .03., Gastwissenschaftler); 
Kerstin Schmidtfrerick (ab 18.04., Diplomandin); 
Stefan Schubert (ab 16.01., Diplomand); 
Dr. Sergei A. Subbotin (18.03.-05.04., Gastwissenschaftler). 

Institut fiir biologischen Ptlanzenschutz in Darmstadt 
HeinrichstraBe 243, 64287 Darmstadt, Telefon O 61 51/40 70, Telefax O 61 51/4 07 90 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Jtirg Huber, Bio loge 
Vertreter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. phil. nat. Horst Bathon, Biologe 

Wissenschaftlicher Direktor Dr. phil. nat. Sherif A. Hassan, Dipl.-Agraringenieur; 
Dr. rer. nat. Brigitte Keller, Dipl.-Chemikerin; 
Dr. rer. nat. Regina G. Kleespies, Dipl.-Biologin; 
Dr. sc. agr. Eckhard Koch, Dipl.-Agraringenieur; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Gustav-Adolf Langenbruch, Dipl.-Gartner; 
Wissenschaftlicher Oberrat Prof. Dr. agr. Wolfgang Zeller, Phytopathologe (ab 01.04.); 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. forest. Gisbert Zimmermann, Biologe. 

Ina Burkhard (bis 15.05., Diplomandin); 
Ralph Butsch (ab 14.08., Diplomand); 
Petra Czech (bis 31.07., Diplomandin); 
M. Sc. Paulo Eduardo Degrande (ab Marz, Gastwissenschaftler); 
M.Sc. Said Elsalamou!}y (ab 01.10., Gastwissenschaftler);
Nicole Fischer (bis 30.04., Diplomandin);
Heike Gehrisch-Stangenberg (ab 03.07., Diplomandin);
Gunhild Giirlich, Dipl.-Biologin (bis 31.08., Doktorandin);
Dr. Esmat Hegazi (07.07.-30.09., Gastwissenschaftler);
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Silvia Helfert, Dipl.-Biologin (ab 01.05., Doktorandin); 
Astrid Hessenmuller, Dipl.-Biologin (ab 01.05., Doktorandin); 
Annett Holzel (bis 31.03., Diplomandin); 
Dr. Trevor Jackson (28.05.-31.08., Gastwissenschaftler); 
Kerstin Jung, Dipl.-Biologin (bis 30.11., Doktorandin); 
M. Sc. Habib Kane (24.04.-18.06., Gastwissenschaftler);
Dr. Hari Datt Khausik (18.06.-30.09., Gastwissenschaftler);
Silvia Kolb (ab 15.11., Diplomandin);
Dr. rer. nat. Anne Kowalewski, Dipl.-Biologin (ab 01.04., Gastwissenschaftlerin);
Jutta Latten, Dipl.-Agraringenieurin (bis 30.09., Doktorandin);
Dr. sc. agr. Wolfgang Lehmann, Dipl.-Agraringenieur (bis 30.11., Gastwissenschaftler);
Anj� Lengemann (ab 02.05., Diplomandin);
Christian Lorek, Dipl.-Biologe (Doktorand);
Claudia Ludeke (bis 30.06., Diplomandin);
Dr. Janina Mosch, Dipl.-Agraringenieurin (ab 03.04.);
Susanne Nahring (bis 30.06., Diplomandin );
Fidy Ranaivo, Dipl.-Biologe (ab 01.07., Doktorand);
Hartmut Rupprecht (ab 01.08., Diplomand);
Dr. rer. nat. Annegret Schmitt, Dipl.-Biologin;
Jiirgen Schrod (bis 31.03., Diplomand);
Dietrich Stephan, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand);
Jens Strauer (bis 30.06., Diplomand);
Silvia Vriesen, Dipl.-Biologin (bis 31.10., Doktorandin);
Dr. rer. nat. Michael Welling, Dipl.-Biologe (bis 28.02.);
Bernd Wuhrer, Dipl.-Biologe (Doktorand);
M. Sc. Wang Zhenying (bis 31.05., Gastwissenschaftler).

Institut fur Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 
Konigin-Luise-StraBe 19, D-14195 Berlin, Telefon O 30/83 04-261, Telefax O 30/8 30 42 84 

Leiter: Direktor und Professor Dr. Christoph Reicbmuth, Dipl.-Ingenieur 
Vertreter: Dr. rer. nat. Camel Adler, Dipl.-Biologe 

Werner Ra8mann, Dipl.-Biologe. 

Abdul-Gabbar Al-Kirshi, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Reinhard Bischoff, Dipl.-Agraringenieur (Doktorand); 
Dr. Daniel Obeng-Ofori, Dipl.-Agraringenieur (Stipendiat der A.-v .-Humboldt-Stiftung); 
Gudrun Peckenschneider (Diplomandin); 
Dr. rer. nat. Rudiger Plarre, Dipl.-Biologe (bis 28.03., Volontar); 
Dr. rer. nat. Maja Poschko, Dipl.-Biologin (Volontarin); 
Sabine Prozell, Entomologin, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Ana-Cristina Sa-Fischer, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Angela Schick-Platke (Diplomandin); 
Matthias Scholler, Dipl.-Biologe (Volontar); 
Brigitte Trewin, Dipl.-Agraringenieurin (bis 30.09., Volontarin); 
Christian Ulrichs, Dipl.-Biologe (Volontar); 
Alexander Wudtke, Dipl.-Biologe (Doktorand). 

Institut fiir okologische Chemie in Berlin-Dahlem 
Konigin-Luise-StraBe 19, 14195 Berlin, Telefon O 30/83 04-1, Telefax O 30/8 30 42 84 

Leiter: Direktor und Professor Prof. Dr. agr. Dr. habil Wilfried Pestemer, Phytopathologe 
Vertreter: Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Adolf Ko6mann, Chemiker 

Dr. rer. nat. Matthias Frost, Dipl.-Agraringenieur, Chemiker; 
Dr. rer. nat. Friedbernd Geike, Biochemiker; 
Dr. rer. nat. Dagmar Klementz, Chemikerin; 
Dr. rer. nat. Gabriela Reese-Stahler, Lebensmittelchemikerin; 
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Wissenschaftlicher Direktor Dr. rer. nat. Gtinter Scbonhard, Chemiker; 
Dr. rer. nat. Thomas Strumpf, Chemiker; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Berndt-Dieter Traulsen, Biologe. 

Shahla Farzaneh (bis 30.04., Diplomandin); 
Anja Friemann (bis 30.04., Diplomandin); 
Dr. rer. hart. Petra Gunther, Dipl.-Agraringenieurin; 
Dr. rer. nat. Margarete Heise, Biologin; 
Jasemin Karagoz (bis 31.01., Diplomandin); 
Philine Kroschel (01.07.-31.12., Diplomandin); 
Mihaela Ludersdorf, Dipl.-Biologin (Doktorandin); 
Aran Ngampongsai, Dipl.-Agraringenieur (ab 01.04., Doktorand); 
Bernd Simmchen (bis 31.03., Diplomand); 
Andreas Staak (bis 30.04., Diplomand); 
Claudia Staschke-Mainitz, Dipl.-Agraringenieurin (Doktorandin); 
Christian Volk (01.04.-30.09., Diplomand); 
Ulrike Walter, Dipl.-Biologin (Doktorandin). 

Institut fur Okotoxikologie im Pflanzenschutz in Kleinmachnow und Berlin-Dahlem 
Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow, Telefon 03 32 03/48-0, Telefax 03 32 03/4 82 00 
Konigin-Luise-StraBe 19, 14195 Berlin, Telefon O 30/83 04-1, Telefax O 30/8 30 42 84 

Leiter: Direktor und Professor Dr. rer. nat. Hans Becker, Biologe 
Vertreterin: Wissenschaftliche Ratin Liselotte Buhr, Dipl.-Landwirtin 

Dr. rer. Barbara Baier, Dipl.-Gartenbauingenieurin; 
Dr. rer. nat. Lothar Banasiak, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Dieter Felgentreu, Dipl.-Biologe; 
Antje Kammerer, Dipl.-Biologin; 
Dr. rer. nat. Axel Mueller, Dipl.-Biologe; 
Dr. agr. Wilfried Neuhaus, Dipl.-Landwirt; 
Dr. rer. nat. Jochen Pflugmacher, Dipl.-Chemiker; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. sc. agr. Frank Riepert, Dipl.-Biologe; 
Wissenschaftlicher Ratz. A. Dr. rer. nat. Detlef Schenke, Dipl.-Chemiker; 
Wissenschaftlicher Ratz. A. Dr. rer. nat. Heinz Schmidt, Dipl.-Lehrer; 
Dr. sc. nat. Frank Seefeld, Dipl.-Chemiker; 

Wissenschaftlicher Ratz. A. Dr. rer. nat. Matthias Stahler, Dipl.-Chemiker; 
Dr. rer. nat. Angelika Su6, Dipl.-Biologin. 

II. Personal

Dienststelle fur wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz in Braunschweig 
mit Au6enstelle in Kleinmachnow 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-33 70, Telefax 05 31/2 99 .30 07 

Leiter: Wissenschaftlicher Oberrat Dr. Jens-Georg Unger, Dipl.-Biol., M. Sc. agr. 
Vertreter: Dr. Gtinter Motte, Dipl.-Landwirt 

Dr. Peter Baufeld, Dipl.-Agraringenieur; 
Dr. Helen Braasch, Dipl.-Biologin; 

Dr. Magdalene Koch, Dipl.-Agraringenieurin; 
Dr. Cornelia Landsmann, Dipl.-Agraringenieurin; 
Wissenschaftliche Ratin Dr. Petra Muller, Dipl.-Biologin; 
Richard Voigt, Dipl.-Agraringenieur. 
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II. Personal

Bibliothek mit Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin in Berlin-Dahlem mit Au6enstelle Kleinmachnow 
Bibliothek und Bildstelle in Braunschweig 

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

Konigin-Luise-Stra8e 19, 14195 Berlin, Telefon: 0 30/83 04-1, Telefax O 30/8 30 42 84, 
Btx 03 0831 3006, e-mail bbadd@zedat.fu-berlin.de 
Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow, Telefon 03 32 03 / 48-0, Telefax 03 32 03 / 4 84 25 

Olaf Hering, Dipl.-Agraringenieur, M. Sc. agr. (ab 01.03.); 
Hans Peter Honninger, Dipl.-Agraringenieur; 
Wissenschaftlicher Oberrat Dr. agr. Dieter Jaskolla; 
Brigitte Lange, Dipl.-Landwirtin; 
Wissenschaftlicher Direktor Dr.agr. Wulf-Joachim Pieritz, Dipl.-Landwirt; 
Heidemarie Schulz, Dipl.-Biologin. 

Bibliothek in Braunschweig 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-33 90, Telefax 05 31/2 99 30 00 

Leiter: Michael Scholz, Dipl.-Landwirt 
Vertreterin: Dr. sc. agr. Sabine Redlhammer, Dipl.-Agrarbiologin, Bibl.-Assessorin 

Bildstelle in Braunschweig 
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Telefon 05 31/2 99-33 98 

Leiterin: Doris Fraatz, Fotografin. 
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ID. Priifung und Forschung 

m. Priifung und Forschung

a) Sachgebietsiibergreifende Aufgaben

Aus agrarpolitischen Konzepten, internationalen Vereinbarungen und aus akuten Problemen im Pflanzenschutz erga
ben sich fiir die BBA eine Vielzahl von aktuellen Fragestellungen im Berichtsjahr 1995. Neben den im speziellen 
Institutsteil behandelten Sachgebietsaufgaben werden im folgenden einige Schwerpunkte zu administrativen und 
hoheitlichen Aufgaben sowie aus dem Bereich ,,Forschung und Pflanzenschutz" exemplarisch vorgestellt. Das koor
dinierende lnstitut bzw. die federftihrende Fachgruppe erlautert neue Richtlinien, Verfahren und Strategien im Pflan
zenschutz und zeigt den Handlungsbedarf ftir weiterftihrende Untersuchungen im Oberblick auf. Es wird dabei deut
lich, daB insbesondere ftir sachgebietstibergreifende Themen zukunftsweisende Konzepte eine intensive Zusammen
arbeit der beiden Bereiche Forschung und Hoheitsaufgaben verlangen. 

Vorkommen und Auftreten aktueller Schaderreger und Kalamitiiten im Berichtsjahr 1995 

I. Schaden <lurch Forstinsekten
(Wulf, A., lnstitut fiir Pflanzenschutz im Forst)

Auch 1995 wurden auf nicht unerheblicher Flache wieder groBraumig Schaden <lurch blatt- und nadelfressende Rau
pen beobachtet. Betroffen hiervon waren vor allem die Baumarten Fichte, Kiefer und Eiche. Ursachlich fur die regio
nalen Vermehrungen der Schadinsekten sind insbesondere die warmen und regional trockenen Sommer und das hohe 
Ausgangsniveau an Schadinsekten aufgrund gtinstiger Entwicklungsbedingungen aus den Vorjahren (Abb. 2). 

20 ,__ __ _, 

D. pini

Kiefernspinner 

L. monacha

Nonne

0 

L. dispar

Schwammspinner 

Abb. 2: Bekampfungsflache von Schmetterlingen im Forst in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Fichte war wie im Vorjahr von einer Massenvermehrung der Borkenkaferarten Buchdrucker (fps typographus) 
und Kupferstecher (Pityogenes chalcographus) betroffen. Bei der Fichtengespinstblattwespe (Cephalcia abietis) 
konnte wieder auf groBerer Flache ein Schwarmflug beobachtet werden. In stark gefahrdeten Bestanden konnten 
erhebliche Nadelverluste <lurch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verhindert werden. Die Nonne (Lymantria 
monacha), ein Nachtfalter, trat auch 1995 in einigen Fichtenbestanden Thtiringens und Bayems bestandesbedrohend 
auf. Da bereits ein einmaliger KahlfraB fur die Fichten todlich ist, waren Anwendungen von Forstschutzmitteln un
umglinglich. 

In den ostdeutschen Landern wurde an der Kiefer eine Massenvermehrung vor allem durch den Kiefemspinner 
(Dendrolimus pini), die Kiefembuschhomblattwespen (Diprion spec., Gilpinia spec.) und die Nonne (Lymantria 
monacha) beobachtet. Ein einmaliger KahlfraB durch den Kiefemspinner bringt die Kiefer zum Absterben, be
schleunigt wird dies, wenn weitere Schadlinge wie die Nonne hinzukommen. Die beiden letztgenannten Schadlinge 
wurden deshalb 1995 mit Pflanzenschutzmitteln bekampft. Der Blaue Kiefernprachtkafer (Phaenops cyanea), der 
sich in warmen, trockenen Sommem stark vermehrt und bisher vor allem in Ostdeutschland beobachtet wurde, tritt 
vermehrt nunmehr auch in Hessen sowie Bayem auf und fiihrt zu gravierendem Schadholzanfall in vorgeschlidigten 
Kiefembestanden. 
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m. Priifung und Forschung

Der Blattverlust bei der Eiche wurde 1995 in erheblichem Ma6 durch den Insektenbefall mit Eichenwickler (Tortrix 
viridana) und Frostspanner-Arten (Operophthera, Erannis) mitverursacht, was die Vitalit:at der Eichenbest:ande stark 
minderte. Die Massenvermehrung des Schwammspinners (Lymantria dispar) ist in fast alien Befallsgebieten zusam
mengebrochen. Ortlieb wurden aber noch einige kleinere Befallsherde beobachtet. 

2. Schiiden im Obstbau
(Dickier, E., Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau)

Der Feuerbrand hat in Siidwestdeutschland in manchen Gebieten gro8e Baumverluste im Streuobstbau verursacht 
bzw. zu gro8eren Rodungsaktionen gefiihrt. 

Im Erdbeeranbau gewinnt die Verticillium-Welke zunehmend an Bedeutung, was vor allem auf die hohe Anfiillig
keit der Hauptsorte 'Elsanta' zuriickzufiihren ist. 

Es traten vermehrt Emteausfalle durch Fruchtfaulen an Erdbeere auf, die den pilzlichen Erregern Gloeosporium 
oder auch Colletotrichum zuzuordnen sind. Die Krankheiten werden durch die iiblichen Fruchtfaulebekampfungs
maBnahmen nicht erfaBt. Die Ursachen des zunehmenden Auftretens sind unbekannt. 

Im Bereich der tierischen Erreger am Apfel war 1995 hinsichtlich mehrerer Schliisselschiidlinge ein Problemjahr. 
Insbesondere die Mehlige Apfelblattlaus, Dysaphis plantaginea, trat sehr stark auf und fiihrte trotz Bekiimpfungs
maBnahmen in vielen Apfelanlagen zu erheblichen Schiiden. AuBergewohnlich hohe Populationen waren auch bei 
der Griinen Apfelblattlaus, Aphis pomi, zu verzeichnen, so da8 auch hier vermehrt BekampfungsmaBnahmen erfor
derlich wurden. Apfel- und Schalenwickler (Cydia pomonella, Adoxophyes orana u. a.) fiihrten zu groBeren Schiiden 
als in den letzten Jahren, da ihre Bekampfung aufgrund eines extrem verzettelten Falterfluges schwierig zu terminie
ren war. Wie bereits seit einigen Jahren beobachtet, trat auch 1995 die San-Jose-Schildlaus, Quadraspidiotus perni
ciosus, verst:arkt auf. Ihre Bekampfung bereitet weiterhin Schwierigkeiten. Erstmalig wurde in verschiedenen Gebie
ten Siiddeutschlands (Raum Heidelberg, Mannheim und im Rheingau) die Mitttelmeerfruchtfliege, Ceratitis capitata, 
an Apfeln festgestellt. 

Die Scharkakrankheit an Pflaumen und Zwetscben, verursacht durch das plum pox virus, bleibt eine der bedeut
samsten Viruserkrankungen im deutschen Obstbau. Im Rahmen ihrer Kontrolle werden weiterhin erhebliche An
strengungen bei der Untersuchung von Virusisolaten und der Bereitstellung fruchttoleranter Sorten untemommen. 

Die Kleinfriichtigkeit der Sii8kirsche fiihrt seit mehreren Jahren vor allem im Obstanbaugebiet an der Niederelbe zu 
erheblichen Emte- und Qualit:atsverlusten und machten Rodungen erforderlich. Ihr Auftreten wurde auch im siiddeut
schen Raum nachgewiesen. 

Arbeiten zu Regelungen und Ma8nahmen der Pflanzengesundheit 
(Unger, J.-G., Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz) 

Mit dem Binnenmarkt wurden zahlreiche EG-Regelungen erlassen, die aufgrund ihrer Giiltigkeit fiir die Produktion 
und den Warenverkehr auch innerhalb der Mitgliedstaaten und der damit verbundenen Kompetenzverlagerung fiir 
diese Regelungen auf die EG-Kommission besondere Anstrengungen von der BBA erfordem. Ausgangspunkt und 
Ziel dieser Arbeiten sind jeweils Themen, die in den relevanten St:andigen Ausschiissen der EG-Kommission beraten 
werden (Pflanzenschutz, Zertifizierung von Obst- und Zierpflanzen). Mogliche Auswirkungen auf die betroffenen 
Berufsgruppen und Pflanzenschutzinstitutionen in Deutschland sind hierbei neben der wissenschaftlichen Bewertung 
zu beriicksichtigen. Der Beratung des BML kommt bei diesen Arbeiten besondere Bedeutung zu. 

Die Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz betreut wissenschaftlich 
und organisatorisch diese Arbeiten und koordiniert sie in der Regel federfiihrend, soweit BBA-Institute·oder andere 
Institutionen einzubeziehen sind. Insgesamt tragen zahlreiche Institute der BBA insbesondere durch die Ausarbeitung 
wissenschaftlicher Bewertungen und ggf. begleitende wissenschaftliche Arbeiten hierzu bei. Von den Fachinstituten 
werden insbesondere die Schadorganismen bearbeitet, die bereits in Deutschland vorkommen, wiihrend von seiten der 
Dienststelle bevorzugt Schadorganismen wissenschaftlich bearbeitet werden, die noch nicht in Deutschland verbreitet 
vorkommen bzw. die bereits pflanzengesundheitlichen Regelungen unterliegen. 

Die Beratungen der St:andigen Ausschtisse werden aufgrund der Vielzahl der Themen in der Regel personell durch 
die Dienststelle betreut, wahrend bei den begleitenden Expertenarbeitsgruppen der EG-Kommission nach Moglichkeit 
auch Wissenschaftler der Fachinstitute einbezogen sind. Im folgenden wird in Kurzfassungen eine Ubersicht der 
wichtigsten Themen gegeben, die in diesem Bereich in letzter Zeit von der BBA bearbeitet wurden. 
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Infolge der Massenentwicklungen von Lymantria dispar (Schwammspinner) in Deutschland wurden im Stilndigen 
AusschuB ,,Pflanzenschutz" der EG-Kommission Beratungen iiber die Notwendigkeit von QuarantanemaBnahmen in 
der EG gefiihrt Der AusschuB konnte jedoch nicht zuletzt aufgrund der wissenschaftlichen Beitrage des Institutes fiir 
Pflanzenschutz im Forst davon iiberzeugt werden, daB QuarantanemaBnahmen, die moglicherweise zu ungerechtfer
tigten Behinderungen des Warenverkehrs aus den Befallsgebieten gefiihrt batten, nicht erforderlich sind, da es sich 
um ,,natiirliche" Massenentwicklungen und nicht um eine Verschleppung neuer Rassen handelt. Forschungsarbeiten 
zu dieser Kernfrage werden im Institut fiir Pflanzenschutz im Forst noch fortgefiihrt. 

Durch-das Auftreten des Nematoden Meloidogyne chitwoodi in der EU entwickelte sich zur Losung der verschiede
nen Fragenkomplexe eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Institut fiir Nematologie und Wirbeltierkunde und der 
Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten. Auf Grundlage einer gemeinsamen Sichtung des 
Wissensstandes und der Bewertung der Forschungsdefizite durch das Fachinstitut und die Dienststelle wurde eine 
Gesamtbewertung der Problematik durch die BBA erarbeitet. Diese diente einerseits der unmittelbaren fachlichen 
Beratung des BML und andererseits als Grundlage fiir fachlich fundierte Beitrage bei den Beratungen des Ausschus
ses Pflanzenschutz einschlieBlich zugeordneter Expertenarbeitsgruppen und im Rahmen der EPPO (European and 
Mediterranean Plant Protection Organization). Bei den begleitenden wissenschaftlichen Arbeiten stehen in der 
Dienststelle Quarantanefragen im Rahmen der Risikoanalyse (z. B. Ansiedelungspotential) im Vordergrund, wahrend 
der Schwerpunkt des Institutes fiir Nematologie und Wirbeltierkunde auf den MaBnahmen liegt, die in Vorbereitung 
auf einen Befall bzw. des Auftretens des Nematoden in Deutschland zu ergreifen sind. Ebenfalls in enger Zusammen
arbeit mit dem Institut fiir Nematologie und Wirbeltierkunde wurden Arbeiten zur Neufassung der Kartoffelnemato
den-Bekampfungsrichtlinie der EG betreut, wobei bier das Institut auch personell durch einen EG-finanzierten 
Experten an den Arbeitsgruppen beteiligt ist. 

Demgegeniiber wurden Themen im Zusammenhang mit dem Kiefernholznematoden Bursaphelenchus xylophilus 
(Betreuung von EG-Arbeitsgruppen, BML-Stellungnahmen) auch wissenschaftlich iiberwiegend durch die Dienststel
le betreut. Die wissenschaftlichen Arbeiten zur Identifizierung und Diagnose dieses Nematoden werden in enger 
Zusammenarbeit zwischen der Dienststelle und dem Institut fiir Biochemie und Pflanzenvirologie durchgefiihrt, wah
rend biologische Fragestellungen, z. B. zur Wirtsspezifitat, unmittelbar in der Dienststelle bearbeitet werden. Wei
terhin trugen auch das Institut fiir Pflanzenschutz im Forst und das Institut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz 
zur Bearbeitung spezieller Fragestellungen dieses Themas bei. 

Das plotzliche Auftreten der Kartoffelschleimfaule Pseudomonas solanacearum in den Niederlanden und die Ver
schleppungsfalle von dort nach Italien und Portugal machten eine umfangreiche Information der Pflanzenschutz
dienste und eingehende wissenschaftliche Analysen, insbesondere der epidemiologischen Wirkung von SondermaB
nahmen in den Niederlanden (Entscheidung der Kommission der EG) durch die Dienststelle erforderlich. Insbeson
dere hinsichtlich der diagnostischen Fragen wurde das Institut fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland in diese 
Arbeiten einbezogen. Dariiber hinaus diente wiederum eine Beratung in der BBA zu diesem Thema der Information 
der Fachebene in den Landero, in der BBA und im BML sowie dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch. 

Die Gesundheit von Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten S!and im Mittelpunkt der Arbeiten zur 
Neufassung der Obstvirus-VO und der Umsetzung der relevanten EG-Zertifizierungsrichtlinien in enger Zusammen
arbeit der Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten mit dem Institut fiir Pflanzenschutz im 
Obstbau. Zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen fiir Produzenten von Obstpflanzen in Deutschland wurde im 
Vorgriff auf derzeit in der Bearbeitung befindliche EG-Richtlinien ein Entwurf fiir Regelungen einer freiwilligen 
Zertifizierung in Deutschland erarbeitet und auf Fachebene mit Experten der Bundeslander in schriftlicher Form und 
im Rahmen einer Beratung in der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft abgestimmt. 

Inhaltlicher Schwerpunkt der Zusammenarbeit der Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten 
mit den BBA-Instituten sind iiberwiegend einzelne Fragen und Elemente der Risikobewertung von Schadorganis
men und Warenstromen, denen durch die GATT-Vereinbarung als verpflichtende Grundlage fiir die Anpassung der 
Rechtsvorschriften besondere Bedeutung zukommt. Die abschlieBende Gesamtbewertung obliegt in der Regel der 
Dienststelle. Schematische Kurzfassungen, die das komplexe Verfahren auch Fachwissenschaftlern zuganglich ma
chen sollen, wurden unter Mitarbeit der Institute A, BP, F, G, 0, W erprobt. Hierbei wurden sachgebietsiibergreifende 
Defizite, insbesondere bzgl. exakter Kenntnisse zu Warenstromen, den Einzel- bzw. Summationseffekten einzelner 
Schadorganismen (Vektor/iibertragenes Pathogen), der Verbreitung von Wirtspflanzen und ihrer volkswirtschaftli
chen Bedeutung und der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Quarantaneschadorganismen, deutlich. Weiterhin ist bei 
dieser Risikoanalyse die erfolgreiche Zusammenarbeit von Wissenschaftlern des Institutes fiir Folgenabschatzung im 
Pflanzenschutz mit wissenschaftlichen Mitarbeitern der Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegen
heiten hinsichtlich der Bestimmung des Ansiedlungspotentials als einem wichtigen Teilelement der Risikoanalysen 
hervorzuheben, was nicht zuletzt an mehreren gemeinsamen Vortragen auf der EPPO-Konferenz ,,Forecasting in 
Plant Protection" im November d. J. abzulesen ist. 
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Ober die genannten Beispiele hinaus wurden zahlreiche weitere Detailfragen im Bereich der Regelungen und Ma8-
nahmen der Pflanzengesundheit von der Dienststelle fiir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten unter 
Beteiligung der Institute A, AP, BI, BP, F, G, MB, 0, W erarbeitet. Aufgrund des auch in Zukunft unvermindert 
andauemden Bedarfs an Kia.rung wissenschaftlicher Fragen in diesem Bereich und aufgrund der begrenzten wissen
schaftlichen Kapazit:aten innerhalb der Dienststelle wird eine noch weitergehende Intensivierung der Zusammenar
beit und verbesserte Koordination und Ausrichtung der Forschungsarbeiten, soweit diese auf Fragen der Regelungen 
zur Pflanzengesundheit ausgerichtet sind, angestrebt. 

Freisetzung und Inverkehrbringen gentechniscb veranderter Pflanzen 
(Schiemann, J., Institut ftir Biochemie und Pflanzenvirologie) 

Der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei der absichtlichen Freisetzung gentechnisch veranderter 
Organismen (GVO) und beim Inverkehrbringen von Produkten, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen, wird 
in Europa durch die Richtlinie .90/220/EWG geregelt. Die Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht ist in 
Deutschland durch das Inkrafttreten des Gentechnikgesetzes (GenTG) vollzogen. Entsprechend § 16 Abs.4 GenTG 
und § 1 der Gentechnikbeteiligungsverordnung (GenTBetV) ist die BBA Einvemehmensbehorde bei Freisetzungen 
von GVO, entsprechend § 16 Abs.4 GenTG und § 3 GenTBetV ist die BBA beim Inverkehrbringen von GVO zur 
Stellungnahme aufgefordert. Bei Freisetzung und Inverkehrbringen von GVO durch Mitgliedstaaten der EU gibt di�
BBA eine Stellungnahme ab. Im Rahmen der Bearbeitung von Antragen zur Freisetzung und zum Inverkehrbringery-- · 
von GVO wird federftihrend vom Institut fur Biochemie und Pflanzenvirologie eine umfangreiche Sicherheitsbewer
tung vorgenommen. Oaten zu Eigenschaften von Empfanger- und Spenderorganismen und den eingesetzten Gen
transfervektoren, zur verwendeten Transformationsmethode, zu den tibertragenen Genen und zur Durchftihrung der 
Freisetzungen bzw. zum Verwendungszweck der inverkehrzubringenden Produkte werden tiberprtift. Die Gesamtei
genschaften der GVO und mogliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt werden abgeschatzt. 

International liegen inzwischen umfangreiche Erfahrungen mit Freisetzungen gentechnisch veranderter Pflanzen vor. 
Seit der ersten experimentellen Freisetzung transgener Pflanzen im Jahr 1986 ist die Anzahl der Freilandversuche 
nahezu exponentiell angestiegen. Allein in den USA wurden von 1987 bis zum August 1995 ea. 1.800 Freilandversu
che mit gentechnisch veranderten Pflanzen durchgefiihrt. Die bisher in den USA im Freiland getesteten gentechnisch 
veranderten Eigenschaften umfassen Herbizidtoleranz (30 % ), Qualit:atsverbesserung (25 % ), Insektenresistenz (20 
%), Virusresistenz (14 %), Pilzresistenz (3 %) sowie andere Veranderungen (8 %), darunter mannliche Sterilit:at, 
Bakterien- und Nematodenresistenz. Fur die Kulturpflanzenarten Mais, Soja, Tomate, Kartoffel, Baumwolle und 
Tabak erfolgte in den USA 1993 eine Deregulierung. Freisetzungsversuche mit diesen Pflanzen mtissen - in Abhan
gigkeit von den eingeftihrten Fremdgenen - nicht mehr genehmigt, sondem nur noch mitgeteilt werden. Ein im Au
gust veroffentlichter Gesetzesvorschlag des US-amerikanischen Landwirtschaftsministeriums sieht eine weitere Ver
einfachung ftir die Freisetzung von gentechnisch veranderten Pflanzen vor. Es wird erwartet, da13 ktinftig etwa 99 % 
der Freilandversuche mit transgenen Pflanzen in den USA nach dem Mitteilungsverfahren durchgefiihrt werden. Ein 
Inverkehrbringen wurde in den USA fiir folgende transgene Pflanzen genehmigt: Mais (Insektenresistenz, Herbizid
Toleranz), Baumwolle (Insektenresistenz, Herbizidtoleranz), Tomate (veranderte Fruchtreifung), Kartoffel (Insekten
resistenz), Raps (Herbizidtoleranz, veranderte Olzusammensetzung), Soja (Herbizidtoleranz) und Ktirbis (Virusre
sistenz). 

Eine Auswertung der in Europa von 1992 bis Mitte 1995 gestellten Antrage auf Freisetzungen gentechnisch verander
ter Pflanzen ergibt, daB Deutschland mit 26 beantragten Freisetzungen an sechster Stelle hinter Frankreich (150), 
GroBbritannien (85), Belgien (69), den Niederlanden (61) und Italien (58) steht. In Europa fiihrt Raps die Liste der 
freigcsetzten transgenen Pflanzen an, gefolgt von Mais, Kartoffel, Zuckeniibe, Tomate, Chicoree/Endivie und Tabak 
bis hin zu Zierpflanzen, Baumen und der Weinrebe. Die gentechnischen Veranderungen umfassen Herbizidtoleranz 
(47 %), mannliche Sterilit:at (18 %), Qualit:atsverbesserung (10 %), Virusresistenz (8 %), Insektenresistenz (7 %),

Pilzresistenz (5 %), Bakterienresistenz (2 %) sowie andere Veranderungen (3 %), darunter Nematodenresistenz. 1995 
wurden ftinf Antrage auf Inverkehrbringen gentechnisch veranderter Pflanzen in Mitgliedstaaten der EU gestellt. 
Hierbei handelt es sich um mannlich sterilen, herbizidtoleranten Raps und Radicchio, herbizidtolerante Sojabohnen 
sowie insektenresistenten und herbizidtoleranten Mais. Eine Genehmigung wurde bisher noch nicht erteilt. 

In Deutschland wurden bisher Freilandversuche mit gentechnisch veranderten Petunien, Zuckerrtiben (und deren Hy
briden mit Mangold), Kartoffeln, Mais, Winterraps sowie gentechnisch veranderten Bakterien durchgeftihrt (Tab. 1). 
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Tabelle 1: Im Jahr 1995 genehmigte Freilandversuche in der Bundesrepublik Deutschland

GVO 

BASTA-toleranter Mais, Winter-
raos 
BASTA-toleranter Mais, Winter-
raps 

Rhizobien mit Insekten-Luziferase 
BAST A-tolerante Zuckerrtiben, 
Mais, Winterraps (c.h, ,

v;� ,,4p-,\,c u 

Rizomani'a-resistente Zuckerrtibe 

Rizomania-resistente Zuckerrtibe, 
Hybriden mit Mang�ld 

BASTA-toleranter Mais 
BASTA-tolerante Mais-Hvbriden 
BASTA-tolerante Winterraps-
Hybriden 

An tragsteller 

TU Mtinchen, Weihenstephan 

Hoechst Schering AgrEvo GmbH 

Uni Bielefeld 
Hoechst Schering AgrEvo GmbH 

WtmwJA \ 
PLANT A Einbeck 

RWTH Aachen 

Uni Hohenheim 
van der Have GmbH Grtinber2 
Rapool-Ring GbR 

Ort 

Roggenstein (Bayem) 

Friemar (Thtiringen), Gersten (Nieder-
sachsen), Gersthofen (Bayem), Wolfers-
heimc Melbach (Hessen) 
Braunschwei2 (Niedersachsen) 
Bonen (Nordrhein-Westfalen), Gehrden 
(Niedersachsen), Rukieten, Rosenow/ 
Tarnow (Mecklenburg-Vorpommem) 
Wetze (Niedersachsen) Oberviehhausen 
(Bayem) 
Laurensberg bei Aachen (Nordrhein-
Westfalen, Hechtsheim bei Mainz 
<Rheinland-Pfalz) 
Renningen (Baden-Wtirttember2) 
BUQQingen (Baden-Wtirttemberg) 
Bonen (Nordrhein-Westfalen), Rukie-
ten, Rosenow{famow (Mecklenburg-
Vorpommern) 

Nach dem Schritt-fur-Schritt-Prinzip, das vor einem Inverkehrbringen eine Testung der transgenen Pflanzen im La
bor, im Gewachshaus und im Freiland vorsieht, sind die Freisetzungen in Deutschland zeitlich und raumlich begrenzt 
und mit Auflagen verbunden, die eine Verbreitung lebensfahiger gentechnisch veranderter Organismen weitestge
hend verhindem bzw. einschranken. Vom Robert-Koch-Institut werden im Einvernehmen mit der BBA und dem Um
weltbundesamt sowie unter Berticksichtigung von Stellungnahmen der zentralen Kommission ftir die biologische Si
cherheit Genehmigungen nur erteilt, wenn von den Freisetzungen keine Risiken - auch keine okologischen Risiken -
ausgehen. 

Die in Deutschland durchgeftihrten Freilandversuche mit transgenen Pflanzen werden von einer Reihe vorwiegend 
BMBF-finanzierter Forschungsprojekte wissenschaftlich begleitet. Diese wichtige Begleitforschung schlieBt auch 
okologische Fragestellungen mit ein. Die wissenschaftliche Beobachtung von Freilandversuchen liefert ftir die Beur
teilung eventueller Langzeitwirkungen wertvolle Daten. Um so bedauerlicher ist es, daB Teile dieser Freilandversuche 
auch 1995 wieder zerstort wurden. Die Bearbeitung des seit April 1993 geforderten Vorhabens "Freisetzungsbeglei
tende Sicherheitsforschung an gentechnisch veranderten Pflanzen" erfolgt im lnstitut fur Biochemie und Pflanzenvi
rologie der BBA, wo bereits eine langjahrige Erfahrung in biologischer Sicherheitsforschung vorliegt. Der For
schungsverbund setzt sich aus den folgenden drei Projekten zusammen, die wiederum in mehreren Teilprojekten be
arbeitet werden: 

1. Transkapsidierung und Rekombination von Viren in transgenen Pflanzen, die Virus-Gene exprimieren.
2. Gentransfer aus transgenen Pflanzen auf andere Organismen.
3. Beeinflussung von pflanzenassoziierten Mikroorganismen durch die Fremdgen-Expression in transgenen Pflan

zen.

Pflanzenschutz in nachwachsenden Rohstoffen 
(Muller, R., Institut fur integrierten Pflanzenschutz) 

Nachwachsende Rohstoffe sind seit jeher Bestandteil des landwirtschaftlichen Kulturpflanzenspektrums. Die Land
wirtschaft produzierte auch in friiherer Zeit neben Nahrungsmitteln Rohstoffe fur Gewerbe und Industrie. In jtingerer 
Zeit war der Anteil nachwachsender Rohstoffe an der pflanzlichen Produktion im Vergleich zu den ftir Emahrungs
und Futterzwecke angebauten Kulturen stets eher bescheiden und in hohem MaBe abhangig von der technischen 
Entwicklung und dem Bedarf der Industrie. Die Olkrisen in den 70er Jahren forderten Uberlegungen, nachwachsende 
Rohstoffe als Ersatz ftir Erdol im Energie- und Rohstoffsektor einzusetzen. Inzwischen sind zusatzliche Argumente, 
wie der Treibhauseffekt als Folge der Nutzung fossiler Rohstoffe, und die Forderung nach sanfter Chemie mit biolo
gisch abbaubaren Produkten in der Diskussion. 
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Mit den Beschltissen zur EU-Agrarreform hat 1992 diese Entwicklung einen weiteren Schub erhalten. Die verordnete 
FUichenstillegung llillt unter bestimmten Voraussetzungen den Anbau nachwachsender Rohstoffe zu, der damit ftir 
viele Landwirte deutlich an Attraktivitll.t gewonnen hat. 

Die Verwendung von Agrarrohstoffen auBerhalb des Ernlihrungsbereichs hat in den letzten Jahren deutlich zuge
nommen. In der deutschen chemischen Industrie werden momentan ea. 2 Millionen Tonnen nachwachsende Rohstof� 
fe verarbeitet, dies sind etwa 10 % des gesamten Rohstoffverbrauchs. 1994 wurden in der Bundesrepublik Deutsch
land auf ea. 400.000 ha, das sind 3 % der AckerfHl.che (Tab. 2), nachwachsende Rohstoffe mit ansteigender Tendenz 
angebaut, wobei ein beachtlicher Anteil (ea. 160.000 ha) auf stillgelegte FUlchen entfiel. Zur Ernte 1995 tiberschritt 
die Flache bereits eine halbe Million Hektar. 

Die Verwendungsart der Ernteprodukte einer landwirtschaftlichen Kultur bestimmt, ob eine Kulturpflanze ftir den 
Nahrungsgtiterbereich oder als nachwachsender Rohstoff angebaut wird. 

Ftir herk<>mmliche Kulturen wie Getreide, Kartoffeln, Zuckerrtiben, Raps, Mais, Graser u. a. existiert ein umfangrei
ches Wissen zu den Problemen des Pflanzenschuti:es. Es ist die Ubertragbarkeit auf die besonderen Anforderungen 
beim Anbau dieser Pflanzen als nachwachsender Rohstoff zu priifen. Ob tatsachlich weniger Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt werden konnen, wie allgemein angenommen wi.rd, kann noch nicht eingeschatzt werden. 

Probleme aus der Sicht des Pflanzenschutzes ergeben sich vor allem bei den ,,neuen Kulturen" und bei bisher nur in 
geringem Umfang angebauten Kulturen. Kulturen zur Olgewinnung, wie Leindotter, Kreuzbllittrige Wolfsmilch, 
Krambe u. a., befinden sich im Stadium der Erprobung von Anbau und Verwendung. Diese Olpflanzen mtissen er
trags- und qualitll.tsmaBig auf einen Stand gebracht werden, der eine <>konomisch erfolgreiche Produktion erlaubt. 
Obwohl es sich teilweise um Wildpflanzen handelt, treten doch Pflanzenschutzprobleme - vor allem bei der Unkraut
bekampfung - auf. Ollein und Flachs sind konkurrenzschwach, so daB in diesen Kulturen die Unkrautbekampfung 
ebenfalls eine notwendige PflanzenschutzmaBnahme ist. Ftir den Anbau fehlen generell zugelassene Pflanzen
schutzmittel (Herbizide, Insektizide und Fungizide). 

Fiir Topinambur sind zunachst noch einige grundsatzliche ziichterische, anbautechnische und pflanzenschutzliche 
Probleme (Unkraut- und Durchwuchsbekampfung sowie Bekampfung von Faulen in den Speicherorganen) zu Wsen. 
Die Sonnenblume leidet im Jugendstadium durch ihre sehr langsame Entwicklung und damit verbundene geringe 
Konkurrenzkraft in starkem MaBe unter dem Unkrautbesatz. Durch die Ausweitung des Anbaus ergeben sich aber 
auch in den Folgekulturen vermehrt Probleme mit Sonnenblumendurchwuchs. 

Eine besondere Rohstoffpflanze ist der Sachalinstaudenkn<>terich (Reynoutria sachalinensis), der Pflanzeninhaltsstof
fe liefert, die die Widerstandsfahigkeit anderer Kulturpflanzen (Tomaten, Gurken, Begonien u. a.) gegen Mehltau
und Rostpilze erMhen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind PflanzenschutzmaBnahmen, mit Ausnahme einer 
Unkrautregulierung, nicht notwendig. 

Die Erzeugung von Arznei-, Gewiirz-, Farber- und Duftpflanzen wird durch Unkrliuter sowie eine Vielzahl bakteriel
ler, pilzlicher und tierischer Schadorganismen beintrachtigt. Der weitere einheimische Anbau von Arznei-, Gewiirz-, 
Farber- und Duftpflanzen ist von der Losung dieser Pflanzenschutzprobleme abhangig. 

Fiir alle ,,neuen Kulturen" und bisher nur in geringem Umfang angebauten Kulturen muB dem SchlieBen von Indika
tionsliicken bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln gro.8e Bedeutung beigemessen werden. Dies ist Vorausset
zung ftir den okonomischen Anbau der betroffenen Kulturarten. 

Zurn Thema ,,Pflanzenschutz in nachwachsenden Rohstoffen in der Bundesrepublik Deutschland" fand am 07./08. 
Juni 1995 in der Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig ein Kolloquium statt. In 
32 Vortragen wurden Pflanzenschutzprobleme in diesen Kulturen dargestellt, und es wurde mit 80 Teilnehmern aus 
Industrie, Wirtschaft, Universitll.ten und Forschungseinrichtungen diskutiert. Die Beitrage werden im Mitteilungsheft 
310 der Biologischen Bundesanstalt veroffentlicht. 

- 28 -



m. Priifung und Forschung

Tabelle 2: Ausgewahlte Anbaufliichen nachwachsender Rohstoffe in Deutschland . 1994

Flache Kulturen Flache Kulturen 

160.000 ha Industriekartoffeln 610 ha Mais 

135.000 ha 00-Raps 400 ha Fenchel 

14.000 ha Sonnenblumen 300 ha Kenaf 

7.600 ha Eruca-Raps 270 ha Roggen 

5.900 ha Heil- und Gewilrzpflanzen 240 ha Mariendistel 
insgesamt 

5.100 ha Ollein 120 ha Roter Sonnenhut 

4.600 ha Weizen 88 ha Kreuzbliittrige Wolfsmilch 

1.700 ha Flachs 50 ha Fiirberwaid 

1.500 ha Erbsen 50 ha Topinambur 

700 ha Kamille 50 ha Leindotter 

680 ha Getreide (Ganzpflanzen) 3 ha Krambe 

Legende: Anbaufliichen nach NA W ARO 1994, ergiinzt 

Kompost · Herkunft, Bedeutung und Verwendung in der landwirtschaftlichen und gartnerischen Praxis 
(Traulsen, B.-D., Institut fiir okologische Chemie) 

Die Wiederverwertung organischer Reststoffe <lurch Kompostierung ist als iilteste und am weitesten verbreitete Form 
des Recyclings anzusehen. Die Nutzung der in Klein- und Hausgiirten angelegten Kompostpliitze ist ein wesentlicher 
Beitrag zur Verminderung individueller Abfallmengen. Die sachgerechte und an dem Niihrstoffbedarf der angebauten 
Pflanzenarten orientierte Ausbringung der Komposte ftihrt zu einer Substitution von Mineraldtingern. Im Idealfall 
kann ein nahezu geschlossener Niihrstoffkreislauf ohne zusiitzliche Dtingung erreicht werden. 

Durch gesetzliche Anordnungen auf Liinderebene (Landesabfallgesetze) und auf Bundesebene (Kreislaufwirtschafts
gesetz) sind die Rahmenbedingungen filr eine umfassende Wiederverwertung organischer Reststoffe gegeben. Die 
Entsorgung organischen Materials z. B. <lurch Verbrennen oder tiber den normalen Haus- oder Industriemtill ist nicht 
mehr zuliissig. Die getrennte Sammlung unter dem Begriff ,,Bioabfall" wird in absehbarer Zeit in der Bundesrepublik 
Deutschland fliichendeckend eingefiihrt sein. 

Bei der Abfallverminderung <lurch Kompostierung werden Moglichkeiten <lurch Beratungseinrichtungen forciert und 
ab einer festgesetzten Umschlagmenge <lurch gesetzliche Regelungen zur Durchftihrung die Belastungen der Umwelt 
eingeschriinkt <lurch 

- Kompostierung von Garten- und Ktichenabfallen in Kleinkompostern,
- gemeinsame Kompostanlagen in Kleingartenkolonien,
- Bioabfallkompostierung in W ohnanlagen,
- gesonderte Bioabfallsammlung und zentrale Kompostierung <lurch kommunale GroBanlagen,
- kommunale Anlagen zur Grtinrestekompostierung,
- kommerziell betriebene Kompostierungsanlagen mit Sammlung und Annahme organischer Reststoffe gegen Gebtih-

ren.

Kompostierung von Garten- und Ktichenabfallen in Kleinkompostern: 
Diese Art der Reststoffverwertung ist bei Gartenbesitzern giingige Praxis. Untersuchungen im Institut fiir okologische 
Chemie mit Kompostern unterschiedlicher Bauformen, aus verschiedenen Materialien und variierten Beschickungs
weisen haben deutlich gezeigt, daB bei alien im Handel befindlichen Kompostern im normalen Rotteverlauf die erfor
derlichen Temperaturen zur Abtotung von Unkrautsamen selten und von human- oder phytopathogenen Pilzen nicht 
erreicht werden. Die bei Gartenbesitzern tibliche Aussonderung ,,kranker" Pflanzenteile (Mehltau, Rost) ist Voraus
setzung zur Erzielung eines Kompostes mit geringem Besatz an Schaderregern. Die Belastung der Gartenboden in 
innerstiidtischen Kleingiirten <lurch die in der Regel gut verftigbaren Schwermetalle wie Cadmium und Zink ist in 
Komposten deutlich erhoht wiederzufinden. Trotzdem ist die Kompostierung vorteilhaft, da bei der Ausbringung der 
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Anteil der schwermetallfixierenden Dauerhumusformen in den Boden erhoht wird. Die Verfiigbarkeit anorganischer 
Schadelemente und somit die Belastung der angebauten Nutzpflanzen wird vermindert. 

Gemeinsame Kompostanlagen in Kleingartenkolonien und Wohnanlagen: 
Bedingt durch den Anfall groBerer Mengen organischer Reststoffe ist eine gleichmaBige Rotte mit hoheren Tempera
turen moglich. RegelmaBige Umsetzungen fiihren zu einem homogenen Bioabfallkompost, der beim Salzgehalt zwar 
haufig erhohte Werte erreicht, bei normalem Nahrstoffgehalt aber meist geringer mit Schadstoffen belastet ist als 
Komposte aus Kleinkompostem, wie Untersuchungen im Institut fiir okologische Chemie gezeigt haben. Bei der 
Ausbringung sind die Nahrstofffrachten fiir die beaufschlagten Flachen zu berechnen, um erhohte Nahrstoffgehalte in 
den Boden mit daraus resultierenden moglichen Auswaschungen und Belastungen des Grundwassers zu vermeiden. 

Bioabfallsammlung und zentrale Kompostierung durch kommunale GroBanlagen und Griinrestekompostierung: 
Die zentrale Kompostierung von Bioabfallen und Griinresten fiihrt durch den hohen Anteil an Strukturmaterial in der 
Regel zu hochwertigen Komposten in einheitlicher Qualitat. Bei der Kompostierung kommen die gesetzlichen Aufla
gen zum Betrieb einer Kompostierungsanlage zur Geltung. Die Sickerwasser werden aufgefangen und dem Rottepro
zeB wieder zugefiihrt. Generell wird durch kontinuierliche Uberwachung der Temperatur und Feuchte eine optimale 
Rottefiihrung mit gegeniiber Kleinkompostem stark verkiirzten Verweilzeiten erreicht. Die Nachrotte findet in ge
schlossenen Hallen mit kontrollierten Emissionsbedingungen statt, durch die Qualitatskontrollen ist bei sachgerechter 
Ausbringung eine umweltschonende Verwendung der Komposte gewahrleistet. 

Kommerziell betriebene Kompostierungsanlagen mit Sammlung und Annahme organischer Reststoffe gegen Gebiih
ren: 
Die gesetzlichen Auflagen entsprechen denen kommunaler Anlagen, der Zwang zur professionellen Vermarktung 
stellt noch hohere Anforderungen an die gleichbleibende Qualitat produzierter Komposte. Da die Abnehmer groBten
teils Wirtschaftsuntemehmen (Garten- und Landschaftsbau) sind, werden neben der umfassenden Angabe der Nahr
stoffgehalte phytopathogene Keime und organische und anorganische Schadstoffe regelmaBig untersucht. Die Dekla
rationen dieser Komposte ermoglichen auch im kommerziellen Garten- und Gemiisebau sowie in der Landwirtschaft 
einen sinnvollen und umweltschonenden Einsatz und die Substitution entsprechender mineralischer Diingung und 
von Bodenverbesserungsmitteln wie Torf. 

Grundsatzlich besteht im Bereich der Bioabfallkomposte zu Fragen der Schadstoffbelastung und deren Vermeidung 
bzw. Verminderung noch erheblicher Forschungsbedarf. Die Anwendung auf landwirtschaftlichen Nutzflachen un
terliegt beziiglich der Nahr- und Schadstoffgehalte der Frachtenregelung; eine Orientierung an den Gesamtgehalten 
fiihrt bier zu unsachgemaBer Beurteilung der Komposte beziiglich ihrer Wirkungen im Sinne der Nahrstoffversor
gung der Kulturpflanzen oder ihrer Belastung durch Fremdstoffe. Im Institut fiir Mikrobiologie sind Untersuchungen 
zum EinfluB der Rottefiihrung auf die Gehalte an human- und phytpathogenen sowie saprophytischen Pilzen durchge
fiihrt worden, um gegebenenfalls MaBnahmen zu deren Minimierung zu ergreifen, die Schadigungen bei der Produk
tion und Ausbringung verhindem. 

Untersuchungen zu diesem Themenkomplex werden in den BBA-Instituten 

Institut fiir okologische Chemie in Berlin Dahlem (Traulsen, Schonhard, Fr. Staschke-Mainitz, Bersissa), 
Institut fiir biologischen Pflanzenschutz in Darmstadt (Koch), 
Institut fiir Mikrobiologie (Demi, Fr. Nirenberg, Fr. Breitenbach), 

durchgefiihrt. 

Klimabezogene Forschung in der Biologischen Bundesanstalt 
(Wulf, A., Institut fiir Pflanzenschutz im Forst) 

Der Forschungsrahmenplan 1993-1996 des BML weist im Bereich ,,Okosysteme/Ressourcen" ein eigenes Sachgebiet 
,,Klimawirkungsforschung" aus, in dem eine Arbeitsgruppe im Auftrag des Senats der Bundesforschungsanstalten des 
BML mit der Koordinierung befaJ3t ist. Schwerpunkte der bisherigen Tatigkeiten im neukonstituierten Arbeitskreis 
,,Klimaanderungen" stellten unter Mitwirkung der BBA (Koordination: Dr. Wulf) die Zusammenstellung von Projek
ten der einzelnen Einrichtungen im Sachgebiet ,,Klimawirkungsforschung" und die Einbindung dieser Einzelaktivita
ten zu einem Forschungsprogramm mit hoherem Vemetzungsgrad dar. 

Die Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft betreibt klimarelevante Forschung, ihren Aufgaben 
entsprechend, im Bereich der Phytomedizin und hier insbesondere hinsichtlich aktueller Fragen zu Pflanzenschutz 
und Quarantane. Klimafaktoren haben entscheidenden EinfluB auf das Abundanzverhalten (Massenwechsel) von 
phytophagen Schadlingen und die epidemische Entwicklung von Pflanzenkrankheiten. Klimatische Parameter be-
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grenzen einerseits die geographische Verbreitung von Schaderregem, andererseits beeinflussen sie ihre Fluktuation 
(Generationshaufigkeit). Damit verursachen K.limaanderungen gravierende Auswirkungen auf die phytosanitiire Si
tuation unserer Pflanzenbestande. 

Mit diesen Auswirkungen befassen sich fast alle klimarelevanten Forschungsarbeiten der BBA, die somit vorwiegend 
der Themengruppe ,,Wirkungsforschung" (W) des genannten Forschungsprogramms zugeordnet werden miissen. Die 
aus dem Pflanzenschutz resultierenden Beitrage zur ,,Klimabeeinflussung" (B) sind eher von untergeordneter Bedeu
tung, ebenso wie hieraus ableitbare ,,MinderungsmaBnahmen" (M). 

1. Klimarelevante Beitrage von Pflanzenschutzma8nahme (B)

Im Vergleich zum COi-Eintrag in die Atmosphare durch Verbrennung fossiler Brennstoffe oder Zerstorung der WlU
der betragt der aus Pflanzenschutzmitteln stammende Anteil nach Schatzungen weltweit weniger als 0,5 Promille. 
Die Verweilzeit von Mitteln, die durch Abtrift oder Verfliichtigung in die Atmosphare gelangen, ist nur kurz. Sie 
werden ausgewaschen, abgelagert oder photochemisch-oxidativ abgebaut. Die Bela.stung der Atmosphare durch 
Pflanzenschutzmittel ist somit als vernachlassigbar gering einzuschatzen. 

2. Minderungsma8nahmen aus dem Bereicb Pflanzenschutz (M)

Auch die auBerst komplexen Vorgange, die zum Abbau der Ozonschicht ftihren, werden durch Pflanzenschutzmittel 
nicht nennenswert beeinfluBt. Diskutiert wird in diesem Zusammenhang bestenfalls das umfangreich natiirlich emit
tierte Methylbromid, das in sehr geringem Aufwand auch noch fiir Vorratsschutz und Quarantanezwecke Verwen
dung findet. Da der Gebrauch nach internationaler Ubereinkunft ganzlich unterbunden werden soll, wird nach alter
nativen Behandlungsmoglichkeiten gesucht, um den Wirkstoff in den noch verbliebenen Anwendungsgebieten voll
standig entbehrlich zu machen. So ist vor dem Import nordamerikanischen Eichenholzes aus Quarantanegrtinden 
derzeit eine Methylbromid-Begasung vorgeschrieben, um einer Verschleppung des Erregers der Eichenwelke, Cera
tocystis fagacearum, nach Europa vorzubeugen. In einem laufenden Projekt wird ein gleichwirksamer Ersatz gesucht. 

3. Auswirkungen von Klimaanderungen auf die phytosanitiire Situation (W)

Die Auswirkungen von Klimaanderungen werden in einer Reihe konkreter Projekte untersucht. Unabhangig von 
parasitiiren Erscheinungen werden beispielsweise klimabedingte StreBfaktoren bei Waldbaumen erforscht und so die 
Arbeitshypothese aufgestellt, daB einige der weitraumig zu beobachtenden Baumschaden auf Witterungsanomalien 
zuriickgeftihrt werden konnen. Anhand umfangreicher Datenreihen aus Ostdeutschland werden Regressionsfunktio
nen fiir die potentielle Befallstiirke landwirtschaftlicher Schadorganismen in Relation zu Klimafaktoren erstellt. 
Hiermit soil die regionale Befallserwartung in Abhangigkeit beliebiger K.limakonstellationen abgeschatzt werden 
konnen. 

Einige Projekte beschaftigen sich mit klimabedingten Veranderungen bei einzelnen konkreten Schadorganismen oder 
Schadlingskomplexen. So wird beispielsweise der Hypothese nachgegangen, daB die jiingste, in diesem AusmaB bis
her unbekannte Schwammspinner-Kalamitat auf K.limaanderungen zuriickzufiihren ist und sich unbemerkt bereits 
agressivere asiatische Rassen des Schadlings hier etabliert haben konnten. Weiter wird beobachtet, daB ·bestimmte, 
warmeliebende Vektoren von Rebkrankheiten in den letzten Jahren verstiirkt aufgetreten sind. Spezifische Untersu
chungen zur Anderung der Fauna in Weinbergen, zur Aktivitat einzelner Arten sowie zur Ausbreitung bestimmter 
Rebkrankheiten sind hier geplant. Entsprechende Untersuchungen sind schlieBlich auch beziiglich der Veranderun
gen im Spektrum der pflanzenparasitaren Nematoden vorgesehen. 

In dem zwecks Koordinierung der K.limawirkungsforschung von dem Arbeitskreis ,,Klimaanderungen" erstellten 
Supplement ,,Integration zu einem Forschungsrahmenplan hoheren Vernetzungsgrades" sind sechs Institute der BBA 
mit insgesamt acht sowohl laufenden als auch geplanten Projekten beteiligt (Tab. 3): 
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Tabelle 3: Laufende und geplante Projekte der BBA zur Klimaforschung 

Institut Projekt 

Institut fiir Pflanzenschutz im Forst Ersatz von Methylbromid zur Begasung von Eichenholz im Rahmen 
der Quarantane 

Wirkung von Klimruinderungen auf den Massenwechsel von Forstin-
sekten am Beispiel des Schwammspinners (Lymantria dispar) 

Auswirkungen m6glicher Klimruinderungen auf die phytosanitare 
Situation von Holzgewfichsen zur Produktion nachwachsender Roh-
stoffe 

Institut fiir Pflanzenschutz im Wein- Klimabedingte Anderungen des Auftretens und der Aktivitat der 
bau Vektoren von Rebkrankheiten 

Institut fiir integrierten Pflanzenschutz Vergleichende Untersuchungen zum Einflu8 einiger Stre8faktoren 
auf die Reaktion von Wurzel und Spro8 bei vier jungen Wald-
baumarten 

Institut fiir Pflanzenschutz im Garten- Entwicklung und Erprobung einer Klimafiihrungsstrategie fiir Ge-
bau wa.chshauskulturen zur integrierten Bekampfung des Grau-

schimmels (Botrytis cinerea Pers.) 

Institut fiir Folgenabschatzung im Abhangigkeit der Befallsstarke von Schadorganismen in der Land-
Pflanzenschutz wirtschaft von Klimaparametern 

Institut fiir Nematologie und Wirbel- Wirkungen von Klimruinderungen auf die geographische Verbrei-
tierkunde tung und Populationsdynamik pflanzenparasitarer Nematoden 
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b) Sachgebietsaufgaben

' 

Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik in 
Braunschweig mit Au8enstelle Kleinmachnow 

Gem� dem Pflanzenschutzgesetz hat die BBA als Bundesoberbehorde Pflanzenscbutzmittel zu priifen, eine Pflan
zenscbutzgerateliste zu fiihren und Pflanzenscbutzmittel fiir Vertrieb und Einfuhr zuzulassen. Fur die Beurtei
lung der Einhaltung der Anforderungen an Pflanzenschutzgerate erarbeitet sie Merk.male und gibt sie bekannt Dar
uber hinaus sind Anmeldungen fur Pflanzenstarkungsmittel entgegenzunehmen. 

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

Fachgruppe Anwendungstechnik, 
Facbgruppe Biologische Mittelpriifung und 
Fachgruppe Chemiscbe Mittelpriifung. 

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

Im Berichtszeitraum (01. November 1994 - 31. Oktober 1995) wurden 115 Antrage auf erstmalige Zulassung bzw. 
Anderung der Zulassung gestellt (Tab. 4). 115 Mittel wurden nach Anhorung des Sachverstandigenausschusses zuge
lassen, 66 bestehende Zulassungen wurden geandert. Gem� § 11 Pflanzenschutzgesetz wurden 121 Einfuhr- und 35 
Vertriebsgenehmigungen erteilt. Die Zulassung von 79 Pflanzenschutzmitteln wurde durch Zeitablauf beendet (Tab. 
5). Am 01. November 1995 waren 980 Pflanzenscbutzmittel mit 249 Wirkstoffen zugelassen. 

Die BBA ist die von der Bundesregierung gemaB Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 benannte Behorde 
zur Koordinierung der EU-Wirkstoffprtifung (Pflanzenschutzmittel). Die Aufgabe wurde der Abteilung zugewiesen. 
Hierfur wurden im Berichtszeitraum von 29 Notifizierem Dossiers zu insgesamt 10 Wirkstoffen vorgelegt. 

Einen Schwerpunkt bildeten auch 1995 vorbereitende Arbeiten fur die anstehende EU-weit harmonisierte Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln nach Richtlinie 91/414/EWG und Prtifung der EU-Wirkstoffe zur Aufnahme in Anhang I 
der Zulassungsrichtlinie fiir Pflanzenschutzmittel nach den Verordnungen (EWG) Nr. 3600/92 und (EG) Nr. 933/94. 
Fur sieben neue Wirkstoffe wurden Dossiers zur Aufnahme der Wirkstoffe in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG 
vorgelegt. Bei zwei dieser Wirkstoffe wurde die Bundesrepublik Deutschland gebeten, die Rolle des berichterstatten
den Mitgliedstaates zu ubemehmen. 

Mit finanzieller Unterstutzung der Europaischen Kommission und in Zusarnmenarbeit mit der Zulassungsbehorde 
des Vereinigten Konigreiches, Pesticide Safety Directorate (PSD/York), wurde eine Serie von insgesamt 13 European 
Community Pilot Project Meetings (ECPPMs) abwechselnd in York und Braunschweig organisiert. 

In diesen Treffen, an denen Vertreter der Europaischen Kommission und Experten aus alien 15 Mitgliedstaaten teil
nahmen, wurden drei von PSD und der BBA erstellte Beispielmonographien fur die Aufnahme von Wirkstoffen in 
Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG besprochen, die diesbezuglichen Richtlinien weiterentwickelt und erste Mono
graphieentwtirfe der anderen Mitgliedstaaten diskutiert. Die Sitzungen boten eine hervorragende Gelegenheit, die 
Zusarnmenarbeit der Zulassungsbehorden der 15 Mitgliedstaaten zu intensivieren und zu verbessern. Der Erfolg der 
angelaufenen EU-Wirkstoffprtifung ist ganz wesentlich von einer guten Zusammenarbeit im Sinne einer Arbeitstei
lung zwischen den Zulassungsbehorden der EU-Mitgliedstaaten abhangig. 

Vom 04. bis 06. April 1995 fand in der BBA ein EPPO-Workshop ,,Application Technology" statt, an dem 70 Fach
leute aus 18 Mitgliedstaaten teilnahmen. Die Veranstaltung wurde von der Fachgruppe Anwendungstechnik vorberei
tet und organisiert. 

Ziel dieses Workshops war, Anforderungen an Pflanzenschutzgerate aufzuzeigen, die sich aus Sicht der Umwelt, der 
Standardisierung, der Zulassung der Pflanzenschutzmittel und der Anwendung der Pflanzenschutzmittel nach guter 
fachlicher Praxis ergeben. Braunschweig wurde als Ort zum Thema Geratetechnik und Gerateprtifung ausgewahlt, da 
die Bundesrepublik Deutschland durch die BBA Pflanzenschutzgerlite prtift und intensiv an der europaischen Stan
dardisierung fur Anforderungen an Pflanzenschutzgerate mitarbeitet. Im Rahmen der Gerateprtifung setzt die Bun
desrepublik Deutschland weltweit einen der hochsten MaBstabe. 
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Zurn Thema ,,Pflanzensehutzgerate und deren Priifung" riehtete die BBA am 07. April 1995 fiir die interessierte Of
fentliehkeit und Praktiker eine Ausstellung aus, auf der modeme Pflanzensehutzteehnik und die neue Geratepriifhalle 
der Faehgruppe Anwendungsteehnik gezeigt wurden. 

Die Auswahl der Pflanzensehutzgerate - ea. 100 Gerate mit einem Nennwert von ea. 2 Mio. DM - gaben einen 
Uberbliek iiber die Breite des Marktangebotes, die technisehe Ausstattung der Pflanzensehutzgerate, um Pflanzen
schutzmittel gezielt, sparsam und verlustarm auszubringen, und iiber gerateteehnisehe Neuentwiek.lungen. 

Der bei der BBA gebildete SaehverstandigenausschuB fiir die Zulassung von Pflanzensehutzmitteln tagte 1995 drei
mal. 

Tabelle 4: Antrage auf Zulassung bzw. Erganzung/A.nderung der Zulassung · Applications for authorization and 
supplementary changes 

Akarizide, 32 Aekerbau 10 
Insektizide Gemiisebau 25 

Fungizide (inel.) 
der Saatgutbe
handlungsmittel 

Herbizide 

sonstige 
Wirkungsbereiehe 

35 

31 

17 

Summe 115 

Obstbau 8 
Zierpflanzenbau 
Weinbau 
Hopfenbau 
Forst 
Vorratssehutz 
Aekerbau 
Gemiisebau 
Obstbau 
Zierpflanzenbau 
Weinbau 
Forst 
Aekerbau 
Gemiisebau 
Obstbau 
Weinbau 
Forst 
Wiesen und Weiden 
Sonderkulturen 
Aekerbau 
Obstbau 
Gemiisebau 
Zierpflanzenbau 
Forst 

1 
2 
1. 

15 
32 

102 
10 
13 
3 
9 
6 

18 
9 
3 
2 
8 
5 

2 
14 
1 
1 
7 
3 

Summe 310 

Hinzu kommen 56 Pflanzenschutzmittel, fiir die nach Ablauf der Zulassungsfrist eine erneute Zulassung beantragt 
worden ist, so daB insgesamt 171 Zulassungsantrage zu verzeiehnen waren. Ferner sind im Berichtszeitraum fiir 20 
Praparate Unterlagen vorgelegt worden, bei denen es sieh nach absehlieBender Priifung bei 14 Produkten um Anmel
dungen als Pflanzenstarkungsmittel handelte. Zwei Mittel wurden den Diingemitteln, weitere zwei den Pflanzen
schutzmitteln zugeordnet, wahrend bei den iibrigen das Anmeldeverfahren noch nicht abgeschlossen ist. 
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Tabelle 5: Zulassungen, Erganzungen/Anderungen und Beendigungen von Zulassungen sowie Genehmigungen 
nach § 11 PflSchG · Authorizations, supplementary changes of authorizations, terminations of au
thorizations and approvals according to paragraph 11 Plant Protection Act 

1111i\lliti:11i!!l!i::1:11 :i������!�lil!ill!i\!li\iilii!:\:::111::1:::1 :111a,11i�1:111111:11:i1:1::J111ll'ili!�l!!l!l!l!I! 1i11r.hl��l.tll::
Akarizide, 29 49 15 18 9 
Insektizide 

Fungizide 

Herbizide 

son,stige Wirkungs
bereiche 

J:l�l!llil:J:J::::i::@tttr 
:-:·· :::::::::::::::::::::::,:•:.:-:,:-:::·· 

Anzahl 

25 

51 

10 

47 

58 

12 

17 

31 

16 

53 

50 

500 r-
� ����������������������-------, 

400 

300 

200 

0 
1985 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

a Erstantrage [JJ Ergiinzungsantriige 

D Antrage auf erneute Zulassung 0 Antriige auf Obertragungen 

7 

19 

Abb. 3: Zeitliche Entwicklung der Zahl der Zulassungsantrage fur Pflanzenschutzmittel bei der Biologischen Bun
desanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 

Die Abbildungen 4 und 5 stellen die zeitliche Entwicklung der Zahl der verkehrsfahigen Pflanzenschutzmittel und 
der in ihnen enthaltenen Wirkstoffe van 1985 bis 1995 dar. 
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Abb. 4: Zeitliche Entwicklung der Zahl der verkehrsfahigen Pflanzenschutzmittel (Vergleich alte und neue Bundes
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Abb. 5: Zeitliche Entwicklung der Zahl der in verkehrsfahigen Pflanzenschutzmitteln enthaltenen Wirkstoffe 
(Vergleich alte und neue Bundeslander) 
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001 Information iiber die Arbeit des Sacbverstandigenausschusses fiir die Zulassung von Pflanzenschutzmit
teln bei der BBA - Information on the work of the expert panel on the authorization of plant protection products at 
the BBA (Schmidt, H.-H., und Kopp, H.) 

GemaB § 33 Abs. 5 und 6 des Pflanzenschutzgesetzes erfolgt vor der Entscheidung tiber die Zulassung eines Pflan
zenschutzmittels die Anhorung des Sachverstandigenausschusses (SV A). 

Die 25 ehrenamtlich tatigen Mitglieder werden fur jeweils fiinf Jahre vom Bundesminister fur Erniihrung, Landwirt
schaft und Forsten im Einvernehmen mit den Bundesministem fur Gesundheit sowie fiir Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit berufen. 

Der SVA, der sich aus Vertretem der Land- und Forstwirtschaft sowie des Gesundheitswesens und des Natur- und 
Umweltschutzes aus amtlichen Einrichtungen, Universitaten und Hochschulen zusammensetzt, fiihrt seine Beratun
gen auf Grundlage des § 2 Abs. 5 und 6 der Pflanzenschutzmittelverordnung vom 28. Juli 1987 ( BGBl. IS. 1754) 
und der.§§ 81 bis 93 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 25. Mai 1976 ( BGBl. IS. 1213) durch. 

Tabelle 6 vermittelt einen Oberblick tiber die Anzahl der Sitzungen in den Jahren 1991 bis 1995 und die Anzahl der 
Mittel, tiber die i:m Zeitraum 1991 bis 1995 beraten wurde. Dartibet hinaus wurden auch Grundsatzprobleme der 
Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, z. B. zur Bewertung der Persistenz und Akkumulationsneigung 
einiger Wirkstoffe bzw. Wirkstoffgruppen und zur Prtifung von Beistoffen, im SV A diskutiert. 

Im Jahre 1995 befaBte sich der SachverstandigenausschuB dartiber hinaus mit der Prazisierung und Zusammenfas
sung von Anwendungsgebieten fur Pflanzenschutzmittel und der Interpretation von Risiko-Siitzen gema.B Gefahr
stoffverordnung. 

Durch die BBA werden die Mitglieder des Ausschusses standig tiber den Stand der EU- Wirkstoffprtifung gema.B 
Richtlinie 91/414/EWG und Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 informiert. Vorgestellt wurden 1995 in diesem Zu
sammenhang femer die Monographieentwtirfe fur die Wirkstoffe Cyfluthrin, beta-Cyfluthrin und Fluroxypyr. 

Tabelle 6: Anzahl der durch den Sachverstandigenausscbu8 in den Jabren 1991 bis 1995 beratenen Pflanzen
schutzmittel - Number of plant protection products discussed by the expert panel from 1991 until 1995 

1991 4 37 53 68 1 1 160 

1992 4 49 62 45 1 157 

1993 3 32 53 52 137 

1994 3 23 38 46 8 115 

1995 3 61 34 36 1 132 

002 Die Meldeergebnisse der Wirkstoffmengen nacb § 19 des Pflanzenscbutzgesetzes - Notification of active 
substances according to paragraph 19 Plant Protection Act (Schmidt, H.-H.) 

Nach § 19 des Pflanzenschutzgesetzes in Verbindung mit § 3 der Pflanzenschutzmittelverordnung sind der BBA 
jahrlich fur das vorangegangene Kalenderjahr Art und Menge der Wirkstoffe der im Inland abgegebenen und der 
ausgefiihrten Pflanzenschutzmittel zu melden. Meldepflichtig sind der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln, der 
Vertriebsuntemehmer, wenn er Pflanzenschutzmittel erstmals in den Verkehr gebracht hat, oder bei der Einfuhr von

Pflanzenschutzmitteln derjenige, der die Ware in den freien Verkehr tiberfiihrt oder tiberfiihren liiBt. 

Die Mengen der im Jahr 1994 im Inland abgegebenen und der ausgeftihrten Pflanzenschutzmittelwirkstoffe sind der 
Tabelle 7 zu entnehmen. 
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Tabelle 7: Mengen der im Jahr 1994 ausgefiihrten Ptlanzenschutzmittelwirkstoffe 

Herbizide/Safener 

Fungizide 

Insektizide/ Akarizide/S ynergisten 

Wachstumsregler/Keimhemmungsmittel 

Sonstige 

14834 

7698 

4006 

1672 

1559 

31593 

28593 

15105 

2595 

4243 

Abbildung 6 zeigt die im Inland abgegebenen und ausgefiihrten Wirkstoffmengen in den Jahren 1987 bis 1994. 
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Abb. 6: Inlandsabgabe und Export von Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln in den Jahren 1987 bis 1994 
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003 Wahrnehmung der Aufgaben einer bezeichneten nationalen Behorde im Rahmen des ,,Internationalen 
Verhaltenskodex fiir das Inverkehrbringen und die Anwendung von Ptlanzenschutz- und Schadlingsbekamp
fungsmitteln" der FAO - Steps taken as Designated National Authority in the Framework of the ,,International Code 
of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides" of the FAO (Holzmann, A.) 

Das Pflanzenschutzgesetz verweist im Rahmen seiner Vorschriften fiir den Export von Pflanzenschutzmitteln in § 23 
u. a. auf die Berticksichtigung des FAO-Verhaltenskodex. Der FAO-Verhaltenskodex sieht neben anderen Mailnah
men den Informationsaustausch zwischen den Landero und das Verfahren der ,,Vorherigen Zustimmung nach In
kenntnissetzung" (Prior Informed Consent - PIC) vor. Als zustandige nationale Behorde (Designated National Au
thority - DNA) im Rahmen des FAO-Verhaltenskodex wurde von der Bundesregierung die BBA benannt. Aufgaben
einer DNA sind:
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- die FAO iiber ergriffene KontrollmaBnahmen (Verbote, strenge Beschrlinkungen) zu unterrichten,
- die FAO iiber die Entscheidung in bezug auf die Anwendung und Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln, die in das

PIC-Verfahren einbezogen sind, zu informieren,
- den DNAs der Einfuhrlander einschlligige lnformationen iiber Exporte verbotener oder strengen Beschrlinkungen

unterliegenden Pflanzenschutzmitteln zu iibermitteln und
- sicherzustellen, daB Exporte aus der Bundesrepublik Deutschland nicht gegen die Entscheidung der Importlander

erfolgen.

Der FAO wurden 55 Verbote oder strenge Beschrankungen von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen gemeldet. Export
notifizierungen wurden nicht vorgenommen, da der BBA keine diesbeziiglichen Angaben durch die Exporteure ge
macht wurden. 

004 Umsetzung der Richtlinie des Rates iiber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 91/414/EWG 
vom 15. Juli 1991 - Implementation of Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of 
plant protection products on the market (Lundehn, J.-R., und Wilkening, A.) 

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

In zahlreichen Expertentreffen auf nationaler und EU-Ebene wurden Vorschllige der Europaischen Kommission zur 
Anderung der Anhlinge II und III der EU-Richtlinie beraten. Die Beratungen iiber Aspekte der Anwendung der Outen 
Laborpraxis konnten, ebenso wie die Neufassung der Anforderungen an die Unterlagen zu den Priifabschnitten Toxi
kologie, Verbleib und Verhalten in dei: Umwelt und 6kotoxikologische Auswirkungen, zum AbschluB gebracht wer
den. Weit fortgeschritten sind die Beratungen zu den Priifabschnitten Riickstandsverhalten und Analysenmethoden. 

2. Wirkstoffpriifung

2.1 Alte Wirkstoffe (Wirkstoffe, die bereits vor dem 26. Juli 1993 im Bereich der Mitgliedstaaten in auf dem Markt 
befindlichen Pflanzenschutzmitteln enthalten waren) 

Nach einem gemeinschaftlichen Programm werden alle alten Wirkstoffe im Verlauf von 10 Jahren stufenweise im 
Hinblick auf eine m6gliche Aufnahme der Wirkstoffe in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG iiberpriift.Die BBA ist 
als benannte Beh6rde fiir die Koordinierung dieser Priifung in der Bundesrepublik Deutschland zustandig. An der 
Uberpriifung beteiligen sich alle Mitgliedstaaten, seit 1995 auch Osterreich, Schweden und Finnland. Aufgrund des 
Beitritts der neuen Mitgliedstaaten erfolgte eine Neuverteilung der Wirkstoffe. Nachdem durch Entscheidungen der 
Kommission die Zulassungen von Mitteln, die die Wi:rlcstoffe Cyhalothrin, Azinphos-methyl und Ferbam enthalten, 
zuriickzuziehen sind, ist Deutschland noch mit 10 Wirkstoffen an der ersten Stufe des Programms zur Uberpriifung 
der Wirkstoffe als berichterstattender Mitgliedstaat beteiligt. 

Zurn Stichtag (30. April 1995) sind auBerordentlich umfangreiche Unterlagen (Dossiers) von 29 Antragstellem 
(Notifizierem) bei der BBA eingegangen. Fiir einige Wirkstoffe wurde auf der Grundlage einer Verordnung der Eu
ropliischen Kommission die Einreichungsfrist bis zum 31. Oktober 1995 bzw. 30. April 1996 verlangert. Die Vorprii
fung auf Vollzlihligkeit/Vollstandigkeit der Unterlagen ist weitgehend erfolgt mit dem Ergebnis, daB fiir alle 10 
Wirkstoffe ausreichende Unterlagen vorliegen, die es gestatten, mit der Hauptpriifung zu beginnen. Die Priifungen fiir 
drei Wirkstoffe (Cyfluthrin, beta-Cyfluthrin und Fluroxypyr) werden noch 1995 weitgehend abgeschlossen. 

2.2 Neue Wirkstoffe (Wirkstoffe, die nach dem Stichtag, 26. Juli 1993, in erstmals zur Zulassung beantragten 
Mitteln enthalten sind) 

Nach Angaben der Europliischen Kommission vom November 1995 befinden sich neun neue Wirkstoffe in den ver
schiedenen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft in Priifung: 

Prohexadion Calcium (W) 
Kresoxim-methyl (F) 

Flurtamone (H) 
Paecilomyces fumosoroseus (I) 
Quinoxyfen (F) 
Azoxystrobin (F) 
Chlorfenapyr (I, A) 
Spiroxamine (F) 

Pseudomonas chloroaphis (F) 
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005 Informationsaustausch nach Artikel 12 der Richtlinie 91/414/EWG - Exchange of information according to 
Article 12 Council Directive 91/414/EEC (Holzmann, A.) 

Artikel 12 Abs. 1 der Richtlinie 91/414/EWG schreibt vor, daB die Mitgliedstaaten die iibrigen Mitgliedstaaten und 
die Kommission zumindest am Ende eines jeden Quartals binnen eines Monats schriftlich iiber alle Pflanzen
schutzmittel zu unterrichten haben, die nach der Richtlinie zugelassen wurden bzw. deren Zulassung zuriickgenom
men wurde. Gemiill Artikel 12 Abs. 2 der Richtlinie 91/414/EWG erstellt jeder Mitgliedstaat jahrlich eine Liste der 
Pflanzenschutzmittel, die in seinem Gebiet zugelassen sind, und leitet diese Liste den anderen Mitgliedstaaten und 
der Kommission zu. 

Im Jahre 1995 erfolgten die Quartalsmeldungen nach Artikel 12 Abs. 1 und die Jahresmeldung nach Artikel 12 Abs. 
2 (Januar 1995). 

006 Expertentraining der Europaischen Kommission - European Community Pilot Project Meeting - ECPPM 
(Adam, Edelgard, und Wilkening, A.) 

Im Jahre 1995 hat die Biologische Bundesanstalt in Braunschweig sieben von insgesamt dreizehn Expertensitzungen 
organisiert und abgehalten. Diese European Pilot Project Meetings (ECPPMs) wurden im Auftrag der Europaischen 
Kommission und mit deren finanzieller Unterstiitzung in enger Zusammenarbeit mit der britischen Zulassungsbehor
de, dem Pesticides Safety Directorate (PSD), durchgefiihrt, das die restlichen 6 Sitzungen in York ausgerichtet hat. 
An fast alien Sitzungen haben jeweils Vertreter/innen der Europaischen Kommission und aller 15 Mitgliedstaaten 
teilgenommen. An alien Sitzungen waren zusatzlich je ein Koordinator von BBA und PSD beteiligt, die die Ergebnis
se der jeweiligen Sitzung festhielten und fur den erforderlichen engen Kontakt mit der Europaischen Kommission 
sorgten. 

Diese ECPPMs hatten zum Ziel, die an der EU-Wirkstoffpriifung beteiligten Experten der Mitgliedstaaten zusam
menzufiihren und die gemaB Richtlinie 91/414/EWG sowie der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 geforderten Priifver
fahren zu entwickeln. Anhand von zunachst drei von PSD und BBA erstellten Beispielmonographien, Fenarimol 
(UK), Cyfluthrin (D) und Fluroxypyr (D), wurden die Strukturen und Inhalte der Berichte und Entscheidungsvor
schlage fur die Aufnahme von Wirkstoffen in Anhang I der genannten Richtlinie iiberarbeitet. Diese Arbeiten werden 
auch Auswirkungen auf die Richtlinie zur Erstellung der Dossiers der Antragsteller haben. In den letzten 5 Sitzungen 
haben auch andere Mitgliedstaaten erste Entwiirfe eigener Bewertungsmonographien zur Diskussion gestellt. 

Das Pilotprojekt ist abgeschlossen. Es hat zu groBen Fortschritten bei der Erstellung von Monographien der be
richterstattenden Mitgliedstaaten, der Erstellung von Dossiers der Antragsteller und dem Verfahren zur Priifung der 
Aufnahme von Wirkstoffen in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG gefiihrt, die die Grundlage fur die weitere EU
Wirkstoffpriifung bilden werden. 

007 Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis, Teil 7 . Haus- und Kleingarten - Register of authorized plant protection 
products, part 7 - home garden and allotment - (Meier, U., und Schmidt, H.-H.) 

Die Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik befaBt sich seit einigen Jahren intensiv mit Pflan
zenschutzmitteln fur den Haus- und Kleingartenbereich, um die Anwendung fiir den Hobbygartner sicherer zu ma
chen. So wird fur jedes Pflanzenschutzmittel, das fur den Haus- und Kleingartenbereich vorgesehen ist, eine erweiter
te Zulassungspriifung durchgefiihrt. Unter der Annahme, daB der Hobbygartner nicht immer iiber die notige Sach
kunde verfiigt, wurde so z. B. festgelegt, daB nur noch Kleinpackungen vertrieben werden diirfen, die innerhalb eines 
Jahres verbraucht sind. Durch Einreichung von Verpackungsmustem und Dosiersystemen wird vor einer Zulassung 
gepriift, ob diese fur den Haus- und Kleingartenbereich geeignet sind. Auch auf kindergesicherte Verschliisse, die 
unter bestimmten Bedingungen vorhanden sein miissen, wird geachtet. Weiterhin hat die Abteilung fur Pflanzen
schutzm.ittel und Anwendungstechnik Empfehlungen herausgegeben, daB die Pflanzenschutzmittel fur den Hobby
gartner moglichst gefahrlos mit Dosiersystemen zu dosieren sind. Die Mittel sollten femer keine hohe Giftigkeit ha
ben (T + und T entsprechend Gefahrstoffverordnung), sie sollten nicht wassergefahrdend sein und weitestgehend nicht 
bienengefahrdend. Mit diesen Grundsatzen wird auch der pflanzenschutzmittelherstellenden Industrie ein Rahmen 
gegeben, in dem sie ihre produkt- und marketingspezifischen Entscheidungen treffen kann. 

Bin weiteres wichtiges Ziel, das zu Beginn des Jahres 1996 erreicht wird, ist das Erstellen eines Pflanzenschutzmittel
Verzeichnisses fiir den Haus- und Kleingartenbereich. In diesem Verzeichnis (Teil 7) werden alle Pflanzenschutzmit
tel, die fur den Haus- und Kleingarten vorgesehen sind, aufgelistet. Das Verzeichnis stellt einen speziellen Auszug 
aus den Teilen 1 (Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hopfenbau - Sonderkulturen - Nichtkulturland - Gewasser), 2 
(Gemiisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau), 3 (Weinbau) und 5 (Vorratsschutz) dar und entspricht in Aufbau und 
Gestaltung diesen Teilen des Pflanzenschutzmittel-Verzeichnisses. 
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Damit liegt ein Verzeichnis vor, das insbesondere den Abgebem von Pflanzenschutzmitteln einen umfassenden Uber
blick tiber die Pflanzenschutzmittel gibt, die fur den Haus- und Kleingarten vorgesehen sind, und es ihnen ermog
licht, die Anwender gezielter zu beraten. 

008 Wirkstoff-Datenbliitter - Pesticide data sheets (Schmidt, H.-H.) 

Im Rahmen der gemiill Pflanzenschutzgesetz (§ 33 Abs. 4) zu veroffentlichenden beschreibenden Liste der zugelasse
nen Pflanzenschutzmittel wurden weitere acht Wirkstoffdatenblatter herausgegeben. Diese dienen einmal der Infor
mation amtlicher Dienststellen tiber die Eigenschaften von Pflanzenschutzmitteln und zum anderen der Vorbereitung 
auf die EU-Wirkstoffprtifung nach Verordnung (EWG) Nr. 3600/92. 

009 Einreichung der Dossiers im Rahmen der Richtlinie 91/414/EWG in elektronischer Form - Submission of 
dossier according to Directive 91/414 in an electronic format (Hommes, M., Holzmann, A., und Schwartz, W. D.) 

Zu Beginn des Jahres 1995 wurde eine 'Joint EU Member States/ECPA-DTWG Data Transfer Steering Group' ge
grtindet. Die Expertengruppe besteht aus Vertretem der Europruschen Kommission, dem Verband der europaischen 
Pflanzenschutzmittelindustrie sowie den nationalen Prtifbehorden. Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es zu prtifen, in
wieweit die im Rahmen der Richtlinie 91/414/EWG einzureichenden umfangreichen Dossier-Unterlagen auch in 
elektronischer Form zur Verftigung gestellt werden konnen. Die wichtigsten Grtinde hierfur sind Einsparung von 
Raumlichkeiten fur die Archivierung, schnellere Verftigbarkeit von Teildokumenten, Ubemahme von Teilen der 
Dossiers fur die Monographieerstellung sowie Einsparung von Kosten fur die Erstellung und den Versand der Dos
siers. Als elektronisches Speichermedium wurde die CD-ROM ausgewahlt. Nach der Verabschiedung der Format
Spezifikationen ist beabsichtigt, bis Mitte des Jahres 1996 einen ersten CD-ROM-Prototyp fur einen Wirkstoff zu 
erstellen. 

010 Beratung, Programmierung und Betreuung der zentralen Recbenanlagen und lokalen Netzwerke 
(Braunscbweig - Kleinmachnow) durch die Mitarbeiter der DV-Gruppe - Advising, programming and mainte
nance of the central data processing facilities and local area networks (Braunschweig - Kleinmachnow) by members 
of the DP-Group (Schwartz, W. D.) 

Neben den laufenden Dienstleistungen, der allgemeinen Untersttitzung bei der Hard- und Softwarebeschaffung und 
-bereitstellung, Betreuung der zentralen Rechensysteme und der lokalen Netzwerke sind folgende Projekte zu erwah
nen:

- Weiterftihrung der Erstellung des IT-Sicherheitskonzeptes,
·- Erstellung und Vorlage eines Mehrjahreskonzeptes zur Vemetzung des Standortes Braunschweig (unter Bertick-

sichtigung der Auswirkungen auf den Standort Kleinmachnow) auf der Basis von Client/Server-Technik,
- Bereitstellung von E-Mail auf Basis von X.400,
- Fortftihrung der Arbeiten fur den Anschlu8 der BBA an das Internet,
- Weiterentwicklung des IT-Verfahrens Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes und
- Anwenderberatung und -schulung im DV- und statistischen Bereich.

Die Kurse fur die Statistikfortbildung fur 1996 wurden geplant und vom Senat beftirwortet. Die Planung fur 1997 hat 
mit den ersten Bedarfsmeldungen begonnen. 

Fachgruppe Anwendungstechnik 

Bei der BBA fand vom 4. bis 6. April 1995 unter Federftihrung der Fachgruppe Anwendungstechnik (FA) ein EPPO

Workshop ,,Application Technology" statt, an dem 70 Fachleute aus 18 Mitgliedstaaten teilnahmen. 

Das Ziel dieses Workshops war, Anforderungen an Pflanzenschutzgerate aufzuzeigen, die sich aus Sicht der Umwelt, 
der Standardisierung, der Zulassung der Pflanzenschutzmittel und der Anwendung der Pflanzenschutzmittel nach 
guter fachlicher Praxis ergeben. Braunschweig wurde als erster Ort zum Thema Geratetechnik und Gerateprtifung 
ausgewahlt, da die Bundesrepublik Deutschland durch die BBA intensiv Pflanzenschutzgerate prtift und stark an der 
europaischen Standardisierung der Anforderungen an Pflanzenschutzgerate mitwirkt. Im Rahmen der Gerateprtifung 
setzt die Bundesrepublik Deutschland weltweit Ma8stabe. 

Zurn Thema ,,Pnanzenschutzgerate und deren Priifung" richtete die FA am 7. April 1995 fur die interessierte Of
fentlichkeit und Praktiker eine Ausstellung aus, auf der modeme Pflanzenschutztechnik und die neue Gerateprtifhalle 
der FA gezeigt wurden. Die Auswahl der Pflanzenschutzgerate - ea. 100 Gerate mit einem Nennwert von ea. 2 Mio. 
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DM - gab einen Uberblick Ober die Breite des Marktangebotes, die technische Ausstattung der Pflanzenschutzgerate 
zur gezielten, sparsamen und verlustannen Ausbringung der Pflanzenschutzmittel und i!ber geratetechnische Neu
entwicklungen. 

Im Berichtszeitraum sind im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Erkliirungsverfabrens von HerstellemNer
triebsuntemehmem 103 Erklarungen iiber die Beschaffenheit erstmalig in den Verkehr gebrachter Pflanzenschutzge
rate abgegeben und 69 Geratetypen in die Pflanzenschutzgerateliste eingetragen und veroffentlicht warden. In 45 
Flillen wurden bestehende Eintragungen in die Pflanzenschutzgerateliste geiindert. Zurn Zwecke der Ausstellung, der 
Vorfiihrung oder der Erprobung hat die BBA in 28 Fallen auf die Erklarung verzichtet. 

In der freiwilligen Priifung, die in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst der Lander durchgefiihrt wird, 
sind 24 Priifungen erfolgt. 

Seit der Einfiihrung der Pflichtkontrolle fiir Feldspritzgerate zum 1. Juli 1993 liegen nunmehr mehr als zwei Jahre 
Erfahrungen vor. In Erganzung der Bundesverordnung haben die Lander zusatzliche Durchfiihrungsbestimmungen 
erlassen, die durch Richtlinien der BBA erganzt werden. Dennoch besteht fortlaufend ein gro8er fachlicher und ad
ministrativer Abstimmungsbedarf. Gemlill Gesetzeslage hat die BBA in der Kontrolle von im Gebrauch befindlichen 
Pflanzenschutzgeraten keine Zustandigkeiten. Die BBA entfaltet dennoch zahlreiche Aktivitaten, um eine technisch 
einwandfreie und moglichst bundeseinheitliche Geratekontrolle zu gewahrleisten. 

Die Kontrolle von Spriihgeraten fiir den Wein-, Obst- und Hopfenbau ist weiterhin freiwillig. Bin seit mehreren 
Jahren bundesweit abgestimmtes Versuchsprogramm im Obstbau mit dem Ziel, Einstellungen der Spriihgerate aufzu
zeigen, die im Rahmen der Kontrolle der Spriihgerate eine moglichst gezielte und verlustfreie Ausbringung der 
Pflanzenschutzmittel zulassen, wurde abgeschlossen. Es ist festzustellen, daB die im praktischen Einsatz erzielte 
Verteilungsqualitat am Baum nur in sehr geringem MaBe durch vorgegebene Vertikalverteilungen, wie sie mit einem 
Vertikalverteilungspriifstand gemessen werden, zu beeinflussen ist. Die Konsequenz fiir die Kontrolle der Spriihgera
te ist deshalb, auch kiinftig auf die Einbeziehung eines Vertikalverteilungspriifstandes zu verzichten. Die Kontrolle 
der Spriihgerlite muB deshalb auf eine reine Funktionsiiberpriifung ausgerichtet sein. Eine wirksame, gezielte und 
verlustarme Einstellung der Spriihgerate wird am besten vom Praktiker in der Kultur selbst vorgenommen. Schwie
rigkeiten aus diesen Untersuchungen und den dargestellten Konsequenzen konnten sich fiir eine kiinftige Pflichtkon
trolle der Spriihgerlite daraus ergeben, daB in einigen Nachbarlandem und vereinzelt auch in der Bundesrepublik 
Deutschland Vertikalverteilungspriifstande angeschafft wurden und dort bereits fester Bestandteil einer Spriihgerate
kontrolle sind. Eine moglichst einheitliche Durchfiihrung der Spriihgeratekontrolle in der Bundesrepublik Deutsch
land und dariiber hinaus mit einem zu rechtfertigenden und vertretbaren technischen Aufwand wird dadurch nicht 
erleichtert. Nachdem auch in anderen Mitgliedstaaten der EU die Einfiihrung der Geratekontrolle diskutiert und zum 
Teil auch eingefiihrt wird, erhebt sich auch die Frage der gegenseitigen Anerkennung der Uberpriifungen. Befriedi
gende Losungen hierzu stehen noch aus. 

Die EG-Ricbtlinie 91/414/EWG enthalt im Gegensatz zum deutschen Pflanzenschutzgesetz keine Anforderungen an 
Pflanzenschutzgerate, so daB im Umweltschutzbereich keine Gesetzesgrundlage fiir eine europaische Normung der 
Pflanzenschutzgerate zur Verfiigung steht Die im Jahr 1992 dennoch aufgegriffenen Normungsarbeiten konnten 
zwischenzeitlich zu einem vorlaufigen AbschluB gebracht werden. Es liegen zwei Dokumente fiir Spritz- und Spriih
gerate fiir Fllichen- und Raumkulturen vor, die in Kiirze als Normentwiirfe veroffentlicht werden. Die darin enthalte
nen Anforderungen stimmen im groBen und ganzen mit den BBA-Merkmalen iiberein. Aufgrund der sehr guten 
Abstimmung zwischen den europaischen und intemationalen Normungsarbeiten konnten die Arbeiten ziigig vorange
trieben und konnte zugleich eine weltweite Harmonisierung in Gang gesetzt werden. Im Laufe der Jahre konnte damit 
iiber CEN (europaisches Normungskomitee) und ISO (intemationales Normungskomitee) ein Normenwerk fiir Pflan
zenschutzgerate geschaffen werden, das in bezug auf die Vollstandigkeit und Qualitat beispielhaft ist. 

Im Rahmen von EU-Forschungsvorhaben und Normungsarbeiten auf europaischer und internationaler Ebene finden 
zunehmend Kontakte mit anderen Forschungseinrichtungen und ein Austausch von Wissenschaftlem statt. 

Bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und der Priifung von Pflanzenschutzgeraten muB die BBA die beim 
Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln entstehende Abtrift beriicksichtigen. Um hierfiir eine zuverlassige Datenbasis 
aufbauen zu konnen, wurde in den letzten Jahren ein bundesweit abgestimmtes Abtriftme8programm durchgefiihrt. 
Die Ergebnisse sind zwischenzeitlich in den Mitteilungen aus der BBA veroffentlicht und werden EU-weit zuneh
mend im Zulassungsverfahren verwendet. 

In Ergiinzung zu den umfangreichen, zeit- und kostenaufwendigen Freilandabtriftmessungen wurde ein mathemati
sches Modell (PEDR™O) zur Berechnung der Abtrift entwickelt. Damit kann eine Abschatzung des durch die 
Abtrift hervorgerufenen Bodensediments und des luftgetragenen Anteils bis in groBere Entfernungen erfolgen. Die 
Validierung dieses Modells fiir den Einsatz von Starrfliiglem und fiir Feldspritzgerate ist weitgehend abgeschlossen. 
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Damit konnen Auswirkungen technischer und klimatischer Faktoren auf die Abtrift berechnet und schnell dargestellt 
werden, ohne daB zeitaufwendige Freilandmessungen notwendig werden. An der Erweiterung des Modells auf Raum
kulturen wird gearbeitet. Derzeitig wird auf diesem Gebiet auch an EU-Forschungsvorhaben niitgearbeitet, um die 
Abstimmung mit Experten anderer Mitgliedstaaten zu erreichen. 

Recyclinggerate fiir den Wein- und Obstbau zeichnen sich durch besonders geringe Pflanzenschutzmittelverluste aus. 
Von der BBA sind bislang vier Recyclinggerate in das Verzeichnis ,,Verlustmindernde Gerate" eingetragen wor
den, die sich durch besonders geringe Abtrift auszeichnen. Diesbeziiglich werden auch an Spriihgerate des Obst- und 
Weinbaus, die mit sensorgesteuerten Diisen arbeiten, hohe Erwartungen gestellt. Optische Sensoren erkennen Luk.
ken in der Laubwand und schalten die Dusen entsprechend aus und ein. Hierzu sind BBA-Priifungen angelaufen. 

Die Reinigung von Pflanzenscbutzgeraten stand in den letzten Jahren im Mittelpunkt zahlreicher Untersuchungen. 
So wurden auch von der Fachgruppe Anwendungstechnik und der Fachgruppe Chem�sche Mittelpriifung zahlreiche 
Reinigungsversuche mit Analysen von Waschwassem, die bei der Reinigung von Pflanzenschutzgeraten anfallen, 
durchgefiihrt. Diese Ergebnisse wurden in die bundesweite Diskussion mit eingebracht. Auf dieser Grundlage wurde 
eine Handlungsanweisung erarbeitet, die eine komplette Reinigung der Pflanzenschutzgerate auf dem Feld vorsieht. 
Demnach sollte eine Reinigung auf dem Hof unterbleiben. Dadurch kann auf die Errichtung teurer Waschplatze vei:'
zichtet werden. 

Die Untersuchungen zur Verbesserung der Applikationstechnik im Unterglasanbau in Abstimmung mit den beiden 
anderen Fachgruppen der Abteilung und dem Institut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau der BBA wurden fortgesetzt. 
Ziel dieses Vorhabens ist es, die Vorteile der Spritz- und Spriihgeratetechnik fur Feld- und Raumkulturen auch fiir 
die Unterglasanwendung aufzuzeigen und Alternativen zur tiberwiegend noch handgeftihrten Ausbringung mit hohen 
Pflanzenschutzmitteldosierungen und hohen Verlusten zu nennen. Ebenso sollen Empfehlungen fur Geratehersteller 
sowie Merkmale fiir die Priifung und Beurteilung dieser neuen Gerate erarbeitet werden. Fur diesen Zweck ist ein 
neuartiges Spritz-/Spriihgerat entwickelt worden, das sich durch eine gleichmaBige Bewegungsgeschwindigkeit und 
variable Spritzgestange (mit und ohne Zusatzluft) fiir den Einsatz in Raum- und Flachenkulturen im Unterglasanbau 
einsetzen UIBt. Die derzeit vorliegenden Ergebnisse bediirfen einer weiteren Erganzung durch mehrjiihrige biologi
sche Versuche. 

011 Erklarungsverfabren und Eignungspriifung fur Pflanzenscbutzgerate - Registration procedure and tests for 
plant protection equipment (Herbst, A., Osteroth, H.-J., Rautmann, D., Rietz, S., Wehmann, H.-J., und Wygoda, H.
J.) 

Pflanzenschutzgerate dtirfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn der Hersteller, Einftihrer oder Vertriebsun
temehmer eine Erklarung abgegeben hat, daB der Geratetyp den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Mit der 
Erklarung sind weitere Unterlagen einzureichen, die fiir die Beurteilung der Einhaltung der gesetzlichen Anforde
rungen notwendig sind. Hersteller, Einftihrer und Vertriebsuntemehmer haben zusatzlich die Moglichkeit, ihre Gera
te der freiwilligen Eignungsprtifung zu unterziehen. Die Priifungen von Pflanzenschutzgeraten im Rahmen des ge
setzlich vorgeschriebenen Erklarungsverfahrens und der freiwilligen Eignungsprtifung sind in Tabelle 8 zusammen
fassend dargestellt. 
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Tabelle 8: Eingegangene Erkliirungen und Antrage auf Verzicbt auf die Erklarung sowie erstmalige Eintragun
gen, A.nderungen von Eintragungen und Loschungen aus der Gerateliste; Priifungen und Anerken
nungen (Berichtszeitraum 1.11.1994 - 31.10.1995) 

Gerateart ErkUi- Verzichts- Eintra- Ande- Loschun- geprtifte anerkannte 
rungen antrage gungen rungen gen Gerate*) Gerate*) 

Spritz- u. Spriihgerate fur 
Flachenkulturen 50 16 34 27 1 3 2 

Spritz- u. Spriihgerate fur 
Raumkulturen 23 10 18 15 2 3 3 

Tragbare, nicht mot. 
betriebene Spritzgerate 0 0 0 0 0 2 0 

Tragbare Motor-Spriih-
und Spritzgerate 8 0 2 0 0 0 0 

Beizgerate 13 0 8 0 0 0 6 

Granulatstreugerate 1 0 1 0 0 0 0 

Nebelgerate 2 0 2 1 0 1 0 

Begasungsgerate 2 0 0 0 0 0 0 

Sonstige Spritzgerate 4 1 4 2 0 0 0 

Sonstige 
Pflanzenschutzgerate 0 1 0 0 0 1 0 

Gerateteile - - - - - 14 12 

Kontrollausriistungen - - - - - 14 12 

Somme 103 28 69 45 3 24 25 

*) Die Anzahl der Anerkennungen kann den Umfang der Priifungen dann iibersteigen, wenn Priifungen aus dem Vor
jahr erst im Berichtszeitraum mit einer Anerkennung enden. 

012 Aufbau und Betreuung des Informationssystems DABEG zur Unterstiitzung der Priifungsverfahren -
Installation and maintenance of the information system DABEG to support the test procedures (Rautmann, D., und 
Wehmann, H.-J.) 

Die im Rahmen des Erklarungsverfahrens und der Eignungsprtifung anfallenden Oaten werden mit dem Informati
onssystem DABEG erfaBt und den Sachbearbeitern in aufbereiteter Form zur Verfiigung gestellt. Es wurden neue 
Priifroutinen fiir DABEG erstellt und die Erfassung der Oaten fur die Pflanzenschutzgerateliste erweitert und verbes
sert. Die Arbeiten zum Datenaustausch mit PC-Programmen wurden nicht weitergefiihrt, da das gesamte Datenbank
system umgestellt werden soll. DABEG basiert auf 3 relationalen Datenbanken mit 245 Relationen und 1012 Feldern. 
Die Datenbanken belegen 51 MB und die ausfiihrbaren Programme 8 MB Plattenspeicherplatz. 

013 Beschreibende Pflanzenschutzliste - Teil Gerate - Descriptive plant protection list - part equipment (Raut
mann, D., und Gebauer, S.) 

Zur Unterstiitzung der Durchfiihrung des Erklarungsverfahrens wird eine Broschiire erarbeitet, die einen Gesamt
iiberblick iiber die auf dem deutschen Markt angebotenen Spritz- und Spriihgerate fur Raumkulturen gibt. Jeder Gera
tetyp, fiir den eine Erklarung nach § 25 PflSchG abgegeben wurde, wird hierin mit den wichtigsten technischen Da-
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ten und einem Bild beschrieben. Diese Broschiire, die als Teil der Beschreibenden Pflanzenschutzliste - Teil Gerate -
gilt, soll der Erleichterung bei der Beratung und Uberwachung dienen. 

014 Nonnung von Anforderungen an Pflanzenschutzgerate auf europaischer und internationaler Ebene -
Standardization of requirements on plant protection equipment at the European and international level (Ganzelmeier, 
H.) 

Mit der Normung im Bereich Umweltschutz wurde der Versuch unternommen, bereits im Vorfeld europaischer Ge
setzgebung eine Angleichung der nationalen Vorschriften zu erreichen. Unter Mitwirkung der Fachgruppe Anwen
dungstechnik in der deutschen Delegation sind zwei Dokumente fiir Spritz- und Spriihgerate fiir Flachen- und Raum
kulturen erarbeitet worden, die in Kiirze als Normentwiirfe veroffentlicht werden. Weitere Normen sind u. a. fiir trag
bare Pflanzenschutzgerate, fur die Kontrolle von im Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeraten, fiir Reinigungs
einrichtungen fur leere Pflanzenschutzmittelgebinde und ftir die Messung der Abtrift in Bearbeitung. Die arbeitssi
cherheitstechnischen Anforderungen an landwirtschaftliche Spritz- und Spriihgerate fiir Aachen- und Raumkulturen 
sind in der europaischen Norm EN 907 beschrieben, an deren Erarbeitung die Fachgruppe Anwendungstechnik 
ebenfalls mitgewirkt hat. In den ISO-Normen werden insbesondere MeBmethoden und Priifverfahren spezifiziert. 
CEN-Normen nehmen zum GroBteil darauf Bezug. 

015 Bestimmung und Verbesserung der vertikalen F1iissigkeitsverteilung von Spriihgeraten im Obstbau -
Determination and improvement of vertical liquid distribution by air assisted sprayers in orchards (Kaul, P., Henning, 
H., und Ganzelmeier, H.) 

Auf der Grundlage der wahrend der letzten Jahre durchgefuhrten Versuche zur Verteilungsqualitat von Spriihgeraten 
im Obstbau wurden die Ergebnisse an Priifstanden und in Apfelanlagen vergleichend bewertet. Es wurden Vorschlage 
zur Einstellung der Anstellwinkel von Dusen und Luftleitblechen zur Anpassung der verschiedenen Geratetypen an 
die Kulturgrenzen oben und unten und zur Sicherung der gewunschten Vertikalverteilung der Fliissigkeit ohne Ver
wendung eines Priifstandes erarbeitet. Damit kann die meBtechnische Uberpriifung der Einstellempfehlungen unter 
praxisnahen Bedingungen 1996 erfolgen. Fur die Kontrolle und Priifung der Spriihgerate sind diese Erkenntnisse 
hinsichtlich gezielter und verlustarmer Einstellung von besonderer Bedeutung. 

016 Modellierung der direkten Abtrift bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln - Modelling of direct 
drift for the application of plant protection products (Kaul, P., Gebauer, S., Neukampf, R., und Ganzelmeier, H.) 

Das Abtriftmodell PEDRIMO (Pesticide drift model) zur Berechnung der bei der Pflanzenschutzmittelapplikation 
auftretenden direkten Abtrift in Form des Sediments auf Nachbarflachen und des in der Luft verschwebenden Anteils 
der ausgebrachten Menge wurde weiterentwickelt und vervollkommnet. Der Vergleich mit MeBergebnissen beim 
Einsatz von Feldspritzgeraten unter praxisnahen Bedingungen wurde weitergefuhrt und auf extreme Randbedingun
gen ausgedehnt. 

Eine Vielzahl von Variantenrechnungen fur Flachenkulturen wurde durchgefiihrt und zeigte die Reihenfolge der 
EinfluBfaktoren auf die driftende Menge. Die Reihenfolge der wichtigsten Parameter bei Betrachtung des Sediments 
auf der Nachbarflache sind die Windgeschwindigkeit, der Zielflachenabstand und das TropfengroBenspektrum. Die 
Reihenfolge der EinfluBfaktoren unter dem Gesichtspunkt der Wirkung auf die verschwebende Menge sind die Ver
dunstungsbedingungen, das TropfengroBenspektrum und die Windgeschwindigkeit. Die rechnerische Bewertung des 
Abtriftpotentials einer feintropfigen mit einer grobtropfigen Diise unterscheidet sich hinsichtlich des Sediments auf 
den Nachbarflachen um den Faktor zehn, in bezug auf die verschwebende Menge um den Faktor zwanzig. 

017 Untersuchungen zum Abtriftpotential verschiedener Flachstrahldiisen im Windkanal - Driftability studies 
from several flat fan nozzles in a wind tunnel (Herbst, A., und Nitzpon, J., in Zusammenarbeit mit Smith, R. W., 
Silsoe Research Institute, GB) 

Die bereits in den vergangenen Jahren betriebenen Arbeiten im Rahmen eines gemeinsamen DAAD-Projektes mit 
dem SRI wurden abgeschlossen. Es fanden gegenseitige Arbeitsbesuche zur Durchfiihrung und Auswertung gemein
samer Windkanal-Experimente statt. Im Mittelpunkt standen Messungen mit einem PDPA-Gerat im BBA

Windkanal, die der Erfassung von TropfengroBen, -geschwindigkeiten und -konzentrationen dienten. Die Untersu
chungen erbrachten neue Erkenntnisse sowohl in bezug auf die Abtriftmodellierung als auch fiir die Entwicklung 
neuer MeBmethoden im Windkanal. Aufbauende Forschungsarbeiten sollen kunftig im Rahmen eines EU-Projektes 
durchgefiihrt werden. 

018 Entwicklung neuer Methoden zur Erfassung der Abtrift im Windkanal - Development of new methods to 
determine spray drift in a wind tunnel (Herbst, A., und Heick, C.) 
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Das bei FA zur TropfengroBenmessung genutzte PDPA-Gerlit hatte sich bei verschiedenen Untersuchungen als ge
eignet erwiesen, relative Konzentrationen in Tropfchenwolken zu messen. Es wurde eine Methode entwickelt, die 
dariiber hinaus auch die absolute Messung von Volumenkonzentrationen und -stromen ermoglicht. Diese Methode 
wurde durch umfangreiche Experimente verifiziert und soll ktinftig zur Abtriftmessung im Windkanal genutzt wer
den. 

019 Entwicklung von Priifvorscbriften fiir Pflanzenscbutzgerate mit Riickfiibrung nicbt angelagerter Pflan
zenscbutzmittel (Recyclinggerate) · Development of test methods for plant protection equipment with recovery of 
surplus spray (Osteroth, H.-J., Rietz, S., und Ganzelmeier, H.) 

Ftir Pflanzenschutzgerlite, die einen GroBteil nicht angelagerter Pflanzenschutzmittel zurtickfiihren und dabei gleich
zeitig weniger Abtrift und eine geringere Bodenbelastung verursachen, stehen der BBA bisher keine ausreichenden 
Prtifvorschriften und Merkrnale fiir deren Beurteilung zur Verftigung. Im Berichtszeitraum wurden aufbauend auf den 
Ergebnissen des Jahre 1993 und 1994 weitere Gerate unter einheitlichen MeBbedingungen in der Prtifhalle hinsicht
lich der Abtrift, der Rtickftihrungsrate und der Bodenbelastung vermessen. Dabei wurden im Jahre 1995 neben Tun
nelsprtihgeraten fiir den Obstbau auch Kollektor- und Reflektorgerate untersucht. Es hat sich gezeigt, daB auch Re
flektorgerate ein mit Kollektorgeraten vergleichbares Abscheideverhalten haben. Prtifvorschriften und Merkmale zur 
Fitissigkeitsriickfiihrung sind durch die Untersuchungen abgesichert. Fiir die Beurteilung von ,,verlustmindemden 
Gerliten" im Hinblick auf Abtrift und Bodenbelastung stehen fiir 1996 weitere Untersuchungen an. 

020 Bewegungsverhalten von Feldspritzgestangen und dessen Auswirkungen auf die Gleicbma6igkeit des 

Spritzbelages - Motion studies of spray booms with regard to the evenness of spray distribution (Schmidt, H., Herbst, 
A., und Ganzelmeier, H.) 

In Auswertung umfangreicher Feldversuche wurden Standardanregungen fiir den bei FA vorhandenen Schwingungs
prtifstand erarbeitet. Mit Hilfe dieser Standardanregungen werden umfangreiche Vergleichsuntersuchungen mit ver
schiedenen Feldspritzgeraten durchgefiihrt, um den Stand der Technik hinsichtlich Gestangebewegungen und Be
lagsverteilung zu beurteilen. Ein in Zusarnmenarbeit mit dem Institut fiir Me.Btechnik der TU Braunschweig entwik
keltes Labor-Belagsme.Bsystem fiir den Schwingungsprtifstand wurde geratetechnisch umgesetzt und wird derzeit 
erprobt. 

021 EU-Projekt "European system for field sprayer inspection at the farm level" (Herbst, A., Schmidt, H., 
und Ganzelmeier, H.) 

Gemeinsam mit ftinf weiteren Partnern wurden Forschungsarbeiten begonnen, deren Ziel die Entwicklung einer ein
fachen Methode zur Beurteilung der Gestangebewegungen/Belagsverteilung bei der Kontrolle in Gebrauch befindli
cher Feldspritzgerate ist. Als Grundlage dafiir wurden erste gemeinsame Messungen zum Bewegungsverhalten von 
Spritzgestangen und zur Belagsverteilung fiir verschiedene Gerate bei CEMAGREF in Paris-Antony und Montpellier 
(F) sowie beim Research Centre Bygholm (DK) vorgenommen. Im Anschlu.B wurden umfangreiche Untersuchungen
am FA-Schwingungsprtifstand zur Reproduktion der gemessenen Geratebewegungen sowie zur Messung der Gestan
gebewegungen durchgefiihrt.

022 Fachlabor "Einflu8 von Spritzgestiingebewegungen auf die Verteilungsqualitiit von Pflanzenschutzmit

teln" - Special laboratory ,,Influence of spray boom motions on the quality of distribution" (Herbst, A.) 

Das Fachlabor wurde fiir Studenten der Technischen Universitlit Braunschweig durchgeftihrt als Bestandteil einer 
Reihe praxisbezogener Lehrveranstaltungen des Institutes ftir Landmaschinen. Inhalt der Veranstaltung sind theoreti
sche Betrachtungen zum Zusammenhang von Einsatzbedingungen, Gestlingebewegungen und Belagsverteilung sowie 
experimentelle Untersuchungen am Schwingungspriifstand. 

023 Untersuchungen zur Optimierung des Ablagerungs- und Verteilungsverhaltens oiit einer neuen automa
tisierten, luftunterstiitzten Spritzeinrichtung fiir Gewachshauskulturen . Investigations to optimize the distribu
tion and deposition by a new automatic air-assisted spraying machine for greenhouse cultures (Wygoda. H.-J., und 
Rietz, S.) 

Mit einer neuen automatisierten, luftunterstiitzten Spritzeinrichtung wurden umfangreiche Untersuchungen zur Op
timierung des Ablagerungs- und Verteilungsverhaltens in Reihen- und Flachenkulturen eines Gewlichshauses durch
geftihrt. 
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Die Spritzeinrichtung zeichnet sich durch eine hangende Konstruktion mit eigenem Antrieb, horizontale und vertika
le Spritzgestangeanordnungen (in Abhangigkeit von der Kultur), eine Systemversorgung durch Schleppleitungen und 
einen Axialventilator mit verschiedenen adaptierfahigen Luftleiteinrichtungen (Luftsack, Luftkanal) aus. Bin dazuge
horiger Transportwagen mit einer hohenverstellbaren Aufnahme erleichtert die Umsetzung und das Andocken der 
Spritze an die Deckenschienen des jeweiligen Standortes. Der Transportwagen dient gleichermaBen als Steuer- und 
Schalteinheit zur Einstellung der Fahrgeschwindigkeit, des Spritzdruckes und der Luftunterstiitzung. 

Die Untersuchungsergebnisse mit der neuen automatisierten, luftunterstiitzten Spritzeinrichtung bestatigten, da8 
<lurch geratespezifische Modifizierungen (Einrichtungen zur Anpassung des Transportluftstrahles in Richtung, Men
ge und Geschwindigkeit an die Kultur) und die Wahl der Applikationsbedingungen (Diisenart und -groBe, Diisenan
stellwinkel und Fahrgeschwindigkeit) die VerteilungsgleichmaBigkeit und die gezielte mengenmaBige Ablagerung 
verbessert werden konnen. Hohere Ablagerungsmengen (Steigerungsraten um das Doppelte bis Zehnfache) lassen 
sich mit dieser Spritzeinrichtung gegeniiber dem Handspritzen und dem stationaren Kaltnebeln insbesondere auf 
schwer zuganglichen Blattflachen wie beispielsweise den Blattunterseiten erzielen. 
Biologische Versuche zur Spinnmilbenbekampfung in Gurken bestlltigten gleichfalls bessere Ergebnisse fur die als 
Forschungsmuster konzipierte automatisierte, luftunterstiitzte Spritzeinrichtung. 

024 Erweiterung von P!"iifstandsprogrammen, A�bau de� Netzwerkstruktur - Enlargement of a testbench 
computer program and maintenance of the network (Stendel, H.) 

Das Novell-Netzwerk ist jetzt mit der Hauptverwaltung verbunden und steht auf dem ganzen BBA-Gelande zur Ver
fiigung. Die Aufriistung mit FAX-Software ist abgeschlossen. Der Zugriff iiber ISDN auf die Pflanzenschutzgerl:iteli
ste von FA wurde vorbereitet. 

Die MeB- und Steuerprogramme wurden erweitert und verbessert. Die an den Priifstanden anfallenden Oaten kl>nnen 
jetzt im dBase-Format abgespeichert werden. Dies bringt erhebliche Vorteile bei der Weiterverarbeitung der MeBda
ten. Der Protokollausdruck am Vertikalverteilungspriifstand wurde so umgestellt, da8 jetzt Ergebnisse unterschiedli
cher Messungen zusammengeftihrt und gleichzeitig dargestellt werden konnen. 

Derzeit werden fur die Priifstande bei FA Standardarbeitsanweisungen auf der Grundlage der EN45001 und EN45002 
erstellt, um die Vorraussetzung ftir eine bessere Vergleichbarkeit von Ergebnissen auf europaischer bzw. internationa
ler Ebene zu schaffen. Die dafur notwendigen Voruntersuchungen an den Priifstanden sind angelaufen. 

Fachgruppe Biologische Mittelpriifung 

Die Aufgaben der Fachgruppe Biologische Mittelpriifung betreffen im wesentlichen zwei Priifbereiche: 

- Wirksamkeit und Kulturpflanzenvertraglichkeit von Pflanzenschutzmitteln und

- Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Nichtzielorganismen (Regenwiirmer, Bodenmikroflora, Bienen und
andere Nutzarthropoden, Wirbeltiere und Wasserorganismen).

Die von den Firmen fur das Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln eingereichten Unterlagen fur beide Be
reiche werden gepriift und bewertet. AuBerdem werden im Rahmen dieser Tatigkeiten Forschungsarbeiten zur Erstel
lung und Weiterentwicklung von Priifungsrichtlinien und Bewertungsgrundsatzen durchgeftihrt. 

Neben den nationalen Aktivitaten sind die Wissenschaftler(innen) dieser Fachgruppe auch fur internationale Organi
sationen tatig, z. B. ftir die 

- Europaische Union (EU) bei der Harmonisierung der Priifung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln,

- European und Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) bei der Erarbeitung van Richtlinien fiir die
Priifung von Pflanzenschutzmitteln auf Wirksamkeit und Kulturpflanzenvertraglichkeit sowie von Nutzarthropo
den,

- International Organization for Biological Control (IOBC) bei der Erstellung von Richtlinien fur die Priifung der
Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Nutzorganismen,

- International Commission for Plant-Bee Relationships (ICPBR) bei der Erarbeitung von Richtlinien ftir die Priifung
der Auswirkungen dieser Mittel auf Bienen.
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Diese intemationalen Richtlinien sind die Gnindlage fur entsprechende Priifungen in den EU-Mitgliedstaaten. 

Seit Beginn des Jahres 1993 werden Pflanzenschutzmittel auf der Grundlage der im Rahmen des Zulassungsverfah
rens eingereichten Unterlagen zu den Auswirkungen der Pflanzenschutzmittel auf Nutzarthropoden gekenn
zeichnet. 

Pie Untersuchung der Risiken und die anschlieBende Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln werden als Strategie 
zum Schutze des Naturhaushaltes und als eine Voraussetzung fur die erfolgreiche Implementierung des Integrierten 
Pflanzenschutzes bewertet. Diese Auffassung wurde auf dem internationalen ESCORT-Meeting im Jahr 1994 besta
tigt (SET AC-Publikation ,,Guidance Document on Regulatory Testing Procedures for Pesticides with Non-Target 
Arthropods"). 

Mit Stand vom 10. Oktober 1995 waren 55 % der 981 Pflanzenschutzmittel gekennzeichnet. Es wurden 1464 Kenn
zeichnungen fur 533 Pflanzenschutzmittel erteilt. Eine Analyse der derzeitigen Kennzeichnungssituation veran
schaulicht die gute Ubereinstimmung des in der Bundesrepublik Deutschland etablierten Verfahrens mit den Anfor
derungen gemaB Richtlinie 91/414/EWG: 

Fiir 92,9 % der gekennzeichneten Pflanzenschutzmittel werden Hinweise zu den Auswirkungen auf bis zu sechs Ar
ten gemacht, fiir lediglich 7,1 % werden Angaben zu mehr als sechs Arten g�macht (maximal 11). 

Die am haufigsten aufgefiihrten sechs Arten sind Poecilus cupreus, Aleochara bilineata, Chrysopa carnea, Typhlo
dromus pyri, Coccinella septempunctata and Trichogramma cacoeciae. Diese reprasentieren die gemaB den Anhan
gen II und III der Richtlinie 91/414/EWG geforderten vier okologischen Gruppen. 

Bin Vergleich der Kennzeichnungen mit anderen Arten ergibt filr Pflanzenschutzmittel, die als "nichtschadigend" fur 
Trichogramma cacoeciae und Typhlodromus pyri bewertet wurden, zu 86 % Ubereinstimmung, d. h. diese wurden 
ebenfalls als "nichtschadigend" fur andere gepriifte Arten bewertet. Damit erweisen sich die in der Richtlinie 
91/414/EWG als "Standardarten" bezeichneten Arten zwar als weitgehend repriisentativ, die Priifung weiterer rele
vanter Arten, wie in der Richtlinie 91/414/EWG vorgesehen, ist vor diesem Hintergrund betrachtet fur eine verlaBli
che Risikoabschatzung aber erforderlich. 

Losungsansiitze fur die lmplementierung risikomindemder Mal1nahmen durch die Kennzeichnung von Pflan
zenschutzmitteln im Zulassungsverfahren wurden auf der internationalen Arbeitstagung der Beneficial Arthropod 
Registration Testing Group (BART) im September 1995 mit Wissenschaftlern aus weiteren Zulassungsbehorden (F, 
NL, UK), Industrie und EPPO/Europarat diskutiert. Die aufgezeigte Moglichkeit der Implementierung im Zulas
sungsverfahren unterscheidet fiir die obligatorische Angabe der Restriktionen zwischen Hinweisen mit beratendem 
Charakter (advisory) und Kennzeichnungen in Form von Anwendungsbeschrankungen (statutory). Die Wahl der 
erforderlichen Restriktionen muB die jeweilige Einzelfallpriifung ergeben. 

Von den 533 gekennzeichneten Pflanzenschutzmitteln entfallen 5,8 % auf die Gruppe der Akarizide/lnsektizide, 12,2 
% auf die Insektizide, 28,5 % auf die Fungizide, 32,8 % auf die Herbizide sowie 20,6 % auf sonstige. 

72,6 % der Kennzeichnungen fur Akarizide/lnsektizide und 61,1 % der Kennzeichnungen fur Insektizide weisen auf 
die Schadigung von mindestens einer Art hin, wahrend fur Fungizide lediglich 12,6 % und fur Herbizide nur 6,4 % 
der Kennzeichnungen eine potentielle Schiidigung nicht ausschlieBen lassen. Im Hinblick auf die Zulassungsvoraus
setzungen gemaB Richtlinie 91/414/EWG Anhang VI Punkt 2.5.2.3. ergibt sich demnach insbesondere fiir eine gro
Bere Anzahl von Akariziden und Insektiziden das Erfordemis, MaBnahmen der Risikominderung zu priifen, um das 
Risiko fiir Populationen von Nichtzielarthropoden verlaBlich zu verringern. 

025 Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Regenwiirmer bei Mehrfachapplikation - Sublethal effects 
of plant protection products on earthworms following multiple applications (Kampmann, T., und Kula, Christine, in 
Zusammenarbeit mit Litzel, Anke, Braunschweiger Arbeitsgruppe Boden e. V.) 

Im Jahr 1994 wurde von der BBA eine Richtlinie zur Priifung subletaler Auswirkungen auf Regenwilrmer im Labor 
herausgegeben. In dieser Richtlinie ist vorgesehen, praxisrelevante Aufwandmengen zu priifen. Fiir Mehrfachanwen
dungen stellt sich hierbei die Frage, ob ein Unterschied in der Auswirkung auf Regenwiirmer besteht, wenn die ent
sprechende Anzahl von Anwendungen aufaddiert gepriift wird, oder aber, wie in der Praxis, im Verlauf des Versu
ches mehrfach appliziert wird. 
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Da bislang noch keine Oaten zu dieser Problematik vorliegen, wurden Reproduktionstests mit ausgewlihlten Pflan
zenschutzmitteln im Labor durchgefilhrt. 

Dabei wurden folgende Versuchsvarianten rniteinander verglichen (x = vorgesehene Anzahl Anwendungen /Jahr): 

E 1: x mal wird die einfache Aufwandmenge appliziert (z. B. 21/ha, 4 Anwendungen = 21/ha rnal 4) 
G 1: 1 mal wird die Gesamtmenge dieser x Applikationen auf einmal appliziert (z. B. 8 1/ha) 
E 2: x mal wird die doppelte Aufwandmenge appliziert (z. B. 41/ha, 4 Anwendungen = 41/ha rnal 4) 
G 2: 1 mal wird die doppelte Gesarntrnenge dieser x Applikationen auf einmal appliziert (z. B. 16 I/ha) 

Fur ein Pflanzenschutzmittel rnit den beiden Wirkstoffen Fentinacetat und Maneb zeigte sich folgendes Ergebnis: 

Tabelle 9: Anzahl der Jungtiere und Gewichtsveranderung der Adulten im Reproduktionstest bei Einsatz 
eines Pflanzenschutzmittels mit den Wirkstoffen Fentinacetat und Maneb (einfache Aufwandmen
ge: 300 ml/ha}, * = signifikant a < 0,5, ns = nicht signifikant 

Variante Mittelwert der Jungtierzablen Gewicht der Adulten in % des 
nach 8 Wocben Anfan2s2ewichts nach 4 Wochen 

Kontrolle 71,0 87,5 
El 30,5 * 98,4 ns 
Gl 33,0 * 93,9 ns 
E2 0 * 89,0 ns 
G2 0 * 87,9 ns 

Es zeigte sich, da8 zwischen der rnehrfachen Applikation (E 1, E 2) und der aufsummierten Applikation (G 1, G 2) 
kein Unterschied zu beobachten war. Dieses Ergebnis wurde auch bei Anwendung von zwei weiteren Pflanzen
schutzmitteln mit den beiden Wirkstoffen Benomyl und Myclobutanil bestatigt. 

026 Entwicklung einer Methode zur Erfassung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Aleochara

bilineata (Gyll.) (Coleoptera, Staphylinidae) unter. Halbfreilandbedingungen - Development of a test method for 
side-effects of plant protection products on the rove beetle Aleochara bilineata (Gyll.) (Coleoptera, Staphylinidae) 
under semi-field conditions (Forster, R., in Zusarnmenarbeit mit Kemner, V., Institut fur Pflanzenschutz im Garten
bau der BBA, Braunschweig, und WtHkerling, H., Braunschweiger Arbeitsgruppe Boden e.V.) 

1994 wurden im Akuttest die eingesetzten Imagines nach der Applikation mit Barberfallen zurtickgefangen. 1994 
lagen bei der Kontrolle die maximalen Riickfangquoten mit 80 - 95 % sehr hoch. Dagegen konnten nach Applikation 
von E 605 FORTE (Parathion) keine Imagines zurilckgefangen werden. Die Rtickfange bei Einsatz von KARATE 
(lambda-Cyhalothrin) erwiesen sich als dosis- und witterungsabhll.ngig, wobei wie bei alien Halbfreiland- und Frei
landuntersuchungen die unterschiedlichen abiotischen und auch biotischen Faktoren als Ganzes den Effekt bewirk:en 
und nicht separierbar sind. 

Der Kiiferschlupf als Ausdruck der Parasitierungsleistung der Aleochara-Larven lag bei den Kontrollen in alien 4 
Slitzen (Kopfkohl von Mai bis August 1994) zwischen 50 und 60 %. Nach Applikation von E 605 FORTE verringerte 
sich die Parasitierungsleistung stark. Nur 5 bis 20 % der eingesetzten Puppen von Delia antiqua (Zwiebelfliege)wa
ren parasitiert, und zwar nur in der ersten von drei Wochen, in denen Puppen angeboten wurden. Aufgrund der 100 
%igen Imaginalmortalitlit konnten nur die vor der Applikation (rnax. 1 Woche) produzierten Larven noch parasitie
ren. Bei halber Aufwandmenge von KARA TE waren 50 % der Puppen (in Satz 2) parasitiert. Bei voller Aufwand
menge lag der Aleochara-Schlupf in Satz 1 und 4 bei 20 %, bei Satz 3 bei 40 %. Auch bei der Lebendparasitierung 
deutete sich eine Abhlingigkeit von der Aufwandmenge und der Temperatur fur KARATE an. 

Ausgehend von den Ergebnissen des Jahres 1994, die E 605 FORTE als geeigneten toxischen Standard beschreiben, 
wurde im Jahr 1995 auf E 605 FORTE verzichtet. Dagegen wurden Untersuchungen mit KARATE fortgesetzt. Erst
mals eingesetzt wurde der Chitinsynthesehemmer NOMOLT (Teflubenzuron). Im Aleut-Test 1995 wurden bei den 
Kontrollen 75 bis 85 % der Tiere zurilckgefangen. Bei KARATE konnten Rtickfange von 40 % im 1. Satz (ktihle 
WiUerung), aber von 90 % im 2. Satz (warme Witterung) registriert werden. Nach Anwendung von NOMOLT lag 
die Riickfangquote im 1. Satz bei nur 45 %, dagegen bei 95 % im 2. Satz. Die Rtickfangquote nach KARATE
Anwendung deutet auf eine Temperatur-Abhlingigkeit hin, die Bewertung der Rtickfange nach NOMOLT
Applikation ist zur Zeit noch nicht moglich. 

Die Parasitierungsleistung hat 1995 im 1. Satz unter den untypisch ktihlen Temperaturen im Juni offenbar stark gelit
ten. Nur so dtirfte der sehr geringe Aleochara-Schlupf erkllirbar sein (30 % bei der Kontrolle, 41 % bei NOMOLT, 
our 3 % bei KARATE). Im 2. Satz lag der Kiiferschlupf in der Kontrolle wieder bei 50 %. Rohe Aleochara-
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Schlupfraten bei hohen Temperaturen wurden wieder fiir KARATE mit 49 % verzeichnet. Die Hohe der Parasitie
rungsleistung nach Einsatz von NOMOLT lag bei 37 %. Die Ergebnisse fiir NOMOLT sind zur Zeit noch nicht be
wertbar. 

Besondere Bedeutung kommt der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu. Im Akuttest ist bei warmer, trockener Witte
rung im Sommer wegen der hohen Laufaktivitiit der Imagines in den Kontrollen ein Leerfang der eingekafigten Par
zellenfUlche (Riickfange von 80 bis 95 % in 1994, 75 bis 90 % in 1995) innerhalb von etwa 3 Wochen moglich; im 
Herbst ist ein Ulngerer Riickfangzeitraum erforderlich, d. h. Witterung, Bodenstruktur und Fangigkeit der Barberfal
len sind zu beriicksichtigen. 

Die Reproduzierbarkeit im Parasitierungstest ist als gut zu bezeichnen. 50 bis 60 % der in den Kontrollparzellen 
ausgebrachten Poppen von Delia antiqua waren in den Satzen 1 bis 4 des Jahres 1994 sowie in Satz 2 des Jahres 
1995 parasitiert. Bei Vorliegen von jahreszeitlich untypischen Witterungsbedingungen (Satz 1: 1995) ist dieser hohe 
Parasitierungsgrad nicht erreichbar. 

Sowohl im Akuttest als auch im Parasitierungstest zeigte sich eine starke Abhangigkeit der Auspragung der durch 
Pflanzenschutzmittel bedingten Effekte von den Umweltfaktoren (Temperatur, Feuchtigkeit). Kein EinfluB der Pflan
zenschutzmittel konnte dagegen auf die angebotenen Wirtspuppen festgestellt werden. Der Delia-Nichtschlupf unpa
rasitierter Poppen betrug sowohl bei den Kontrollen als auch nach E 605 FORTE- und KARATE-Anwendung in 
allen Satzen des Jahres 1994 5 bis 10 %. 

027 Aquatiscber Sedimentorganismen-Test fiir das Zulassungsverfabren von Pflanzenschutzmitteln • Aquatic 
sedimentorganism test for the authorization procedure of plant protection products (Streloke, M.) 

Zwischen 1992 und 1994 wurde in einer aus Industrieverband Agrar e. V. (IVA), Umweltbundesamt (UBA) und BBA 
bestehenden Arbeitsgruppe eine Methode fiir einen chronischen Test mit Sedimentorganismen erarbeitet. Da der 
Versuchsansatz die fiir Pflanzenschutzmittel relevanten Eintragswege (Abtrift, Abschwemmung, Drainage) abdecken 
soll, wird die Testsubstanz tiber die Wasseroberflache appliziert. Nachdem sich die Methode bereits in einem Ringtest 
dieser Arbeitsgruppe bewahrt hatte, wurde im Jahre 1994 ein internationaler Ringversuch unter Beteiligung von 26 
Laboratorien aus den USA, Kanada, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland durchgefiihrt. Das AbschluBtref
fen der Teilnehmer fand im November 1994 in Braunschweig statt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daB sich die Methode als geeignet erwiesen hat, um valide und reproduzierbare 
Ergebnisse zu erarbeiten. AbschlieBend wurde der Methodenvorschlag mit dem Umweltbundesamt im Detail abge
stimmt und ist nunmehr im Zulassungsverfahren einsetzbar. Gleichzeitig wurde der Methodenvorschlag bei der 
OECD eingereicht, um eine entsprechende international akzeptierte Richtlinie zu etablieren. 

028 Untersuchungen mit dem Wachstumsregler TOPFLOR (Flurprimidol) in Fucbsien bei unterscbiedlichen 
Temperaturfiihrungsstrategien im Gewiichshaus - Investigations on the growth regulator TOPFLOR (flurprimi
dole) in fuchsia with different temperatures in the glasshouse (Laermann, H. Th., in Zusammenarbeit mit Gebelein, 
D., Institut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau der BBA, Braunschweig) 

Untersucht wurde der EinfluB des Wachstumsreglers TOPFLOR bei verschiedenen Temperaturfiihrungsstrategien auf 
das Wachs tum der Fuchsien-Hybride 'Beacon'. Die Pflanzen wurden praxistiblich kultiviert und dabei den folgenden 
Temperaturfiihrungsstrategien ausgesetzt: 1. konventionell; 2. ,,Diff + Drop"-Methode (Nachttemperatur hoher als 
Tagestemperatur, dazu Absenkung zum Sonnenaufgang fiir 2 Stunden auf 5 °C); 3. ,,Drop" mit strahlungsabhangiger 
Temperaturftihrung. 

Neben TOPFLOR in den Konzentrationen 0,05 % und 0,075 % kam als Vergleichspraparat BASACEL 1 % (Chlor
mequat) zum Einsatz. Ermittelt wurden der Pflanzenaufbau, das Hohenwachstum, der Knospenansatz, der Bltitezeit
punkt und die Verkaufsqualitiit der Pflanzen. 

Die mit beiden Wuchshemmstoffen behandelten Pflanzen blieben im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle kompak
ter, d. h. das Streckungswachstum wurde verringert und die Seitentriebbildung verstarkt. Zusiitzlich wurde durch 
TOPFLOR der Knospenansatz sehr stark gefordert und der Bliitezeitpunkt verfriiht Trotz dieser positiven Wirkungen 
konnte mit TOPFLOR keine praxistibliche Verkaufsqualitiit erzielt werden, da die Seitentriebe sehr leicht abbrachen. 

Die Temperaturftihrungsstrategien ,,Diff + Drop" sowie ,,Drop" mit strahlungsabhangiger Temperaturfuhrung be
wirkten einen im Vergleich zur konventionellen Variante kompakteren Pflanzenaufbau, konnten jedoch den Einsatz 
von Wachstumsreglem nicht vollstandig ersetzen. 
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029 Bekampfungsliicken - Liickenindikationen - Minor Uses of Plant Protection Chemicals (Pallutt, Waltraud) 

Durch intensive Bemuhungen des Arbeitskreises "Luckenindikationen" (AK-Luck) der BBA und des BML gemein
sam mit der Chemischen Industrie konnten erste Erfolge in bezug auf das SchlieBen von Bekiimpfungslticken ver
zeichnet werden. 

Zwischenauswertungen in der BBA vom 31. Marz 1995 und vom 31. Oktober 1995 belegen, daB von den 1994 im 
Bundesanzeiger bekanntgemachten 377 Bekiimpfungslucken 31 (Stand 31. Marz) geschlossen und fur weitere 64 
Teillosungen durch Ausweisung von Pflanzenschutzmitteln fur die als Lucken eingestuften Anwendungsgebiete er
reicht wurden. Dariiber hinaus lagen zu diesem Zeitpunkt fur 171 als Lucken ausgewiesene Anwendungsgebiete An
trlige auf Erweiterung der Anwendungsgebiete fur zugelassene Pflanzenschutzmittel vor. 

Die Auswertung am 31. Oktober 1995 ergab, daB fur die vom AK-LUCK mit hochster Prioritat bewerteten Lucken 
(205) bereits 145 Antrage von der Industrie gestellt und weitere 203 vorgesehen sind. Damit zeichnen sich gegen
wlirtig fur ea. 70 % der Lucken Losungsmoglichkeiten ab, wobei jedoch fur die Mehrzahl der Antrage noch Unterla
gen von den Unterarbeitskreisen, insbesondere zum Wirksamkeitsnachweis sowie zum Ruckstandsverhalten erarbeitet
werden mussen. Probleme bereiten insbesondere die Ruckstandsuntersuchungen, fur die in vielen Fallen die Mitarbeit
Dritter erforderlich ist und zentrale finanzielle Mittel dafur bislang nicht zur Verfugung stehen.

Die BBA hat eine Reihe von Vorschlagen erarbeitet und Festlegungen getroffen, die das Verfahren "Luckenindi
kationen" vereinfachen und besser durchschaubar machen sollen sowie Klarheit uber den Umfang der erforderlichen 
Unterlagen schaffen. 

Dies betrifft insbesondere 
- die Erarbeitung von computergesttitzten Entscheidungshilfen zur Abgrenzung der Luckenindikationen von den

durch die Industrie zu schlieBenden Beklimpfungslticken,
- Festlegungen zur Art (Emtewerte, Abbaureihen) und zum Umfang der fur das Ruckstandsverhalten notwendigen

Unterlagen fur "groBe" und "kleine Kulturen",
- Vorschlage fur die Nutzung weiterer Unterlagen, wie z. B. Veroffentlichungen, Dissertationen u. a. bei der Bewer

tung der Antrage fur Luckenindikationen,
- Vorschlage zum Autbau eines Datenbanksystems "Beklimpfungslucken" in der BBA mit dem Ziel einer schnellen

Information und Analyse zum Bearbeitungsstand sowie zur Beschleunigung im Verfahrensablauf Luckenindikation,
- fortlaufende Uberprtifung der Anwendungsgebiete im Hinblick auf eine verstlirkte Gruppenbildung bei Schaderre-

gern und Kulturpflanzen,
- Vertiefung der intemationalen Zusammenarbeit bei der SchlieBung der Lucken.
Dartiber hinaus leistet die BBA im Rahmen der hoheitsbegleitenden Forschung und Resistenzprtifung einen wichti
gen Beitrag zur Entwicklung alternativer AbwehrmaBnahmen. Derzeit werden 114 Themen bearbeitet, die diesem
Ziel bzw. speziellen Aufgaben fur das SchlieBen von Luckenindikationen dienen.

Bekampfungslucken und darin eingeschlossen die Luckenindikationen werden ein dauerhaftes Problem des Pflanzen
schutzes bleiben. Ihre kontinuierliche SchlieBung ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung fur den okonomischen 
Anbau der davon betroffenen Kulturarten und den Erhalt einer vielfaltig strukturierten und wettbewerbsfahigen 
Landwirtschaft. 

030 Untersucbungen zur Befallsentwicklung von Pilzkrankbeiten in Tomaten, Gurken und Rosen nacb An
wendung von Pflanzenstarkungsmitteln unter Freilandbedingungen -Investigations on the development of fungal 
diseases in tomatoes, cucumber and roses after the use of plant strengtheners under field conditions (Pallutt, 
Waltraud) 

Die 1995 in Gurken, Tomaten und Rosen durchgefuhrten Versuche stellen eine Fortsetzung der seit 1993 laufenden 
Untersuchungen zum EinfluB von Pflanzenstiirkungsmitteln auf die Befallsentwicklung von Pilzkrankheiten unter 
naturlichen Befallsbedingungen im Freiland dar. 

Dabei kamen NEUDOVITAL (Konzentrat) mit 1,0 %, SIAPTON 0,3 % bei Gurken und Tomaten bzw. 0,2 % bei 
Rosen, MILSANA-FEINGRANULAT mit 1,0 % und ULMASUD NEU mit 0,4 % zum Einsatz, wobei die Applikati
on bei Tomaten 8 x, bei Gurken 6 x und bei Rosen 9 x erfolgte. Als Vergleichsmittel dienten EUPAREN WG 
(Dichlofluanid) mit je 6 Anwendungen in einer Konzentration von 0,2 % bei Tomaten und Gurken sowie SAPROL 
NEU (Triforin) mit 0,1 % und 9 Anwendungen bei Rosen. 

Ergebnisse bei Tomaten: 
1995 trat lediglich die Braunfaule (Phytophthora infestans) auf. Die Pflanzenstiirkungsmittel erwiesen sich sowohl im 
Blatt- als auch im Fruchtbefall im Vergleich zu EUPAREN WG als auBerst gering bzw. nicht wirksam. Die Wir-
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kungsgrade der Pflanzenstarkungsmittel schwankten zwischen 4 und 30 % beim Blattbefall, wahrend EUPAREN WG 
den Blattbefall zwischen 70 und 90 % verringerte. Der Fruchtbefall wurde durch das Vergleichsmittel signifikant um 
98 % gesenkt. Die Pflanzenstarkungsmittel bleiben mit O bis max. 10 % bei NEUDOVIT AL (Konzentrat) nahezu 
wirkungslos. 

Ergebnisse bei Gurken: 
Ab August setzte ein starker Befall durch den Echten Mehltau ein, der Ende des Monats mit Ausnahme der Variante 
EUPAREN WG (Wirkungsgrad 90 %) den Bestand zusammenbrechen lieit In der Anfangsphase erreichten von den 
Pflanzenstarkungsmitteln NEUDOVIT AL (Konzentrat) mit 50 % und SIAPTON mit 38 % Wirkungsgrad noch eine 
Befallsverzogerung, wahrend ab Mitte August kein Effekt mehr nachweisbar war. 
In den Ertragswerten.spiegeln sich die im Blattbefall festgestellten Effekte wider. Wahrend EUPAREN WG zu einem 
signifikanten Ertragsanstieg von 38 % fiihrte und NEUDOVIT AL einen positiven, jedoch nicht zu sichernden Ein
fluB zeigte, blieben die iibrigen Varianten geringfugig unter der unbehandelten Kontrolle. 

Ergebnisse bei Rosen: 
Bei relativ schwachem Mehltau- und SternruBtaubefall von 10 % bzw. 20 % in der unbehandelten Kontrolle erwiesen 
sich die Pflanzenstarkungsmittel mit Ausnahme von ULMASUD NEU dem Vergleichsmittel SAPROL NEU in der 
Einschrankung des StemruBtaubefalls als gleichwertig (Wirkungsgrad zwischen 60 bis 80 % ). Der Echte Mehltau 
konnte mit SIAPTON im Durchschnitt um 55 % verglichen mit 85 % bei SAPROL NEU, und < 30 % bei den iibrigen 
Pflanzenstarkungsmitteln am ehesten eingeschrankt werden. 

Insgesamt ist festzustellen, daB die gepriiften Pflanzenstarkungsmittel trotz eines hohen Aufwandes nur in Ausnah
mefallen einen hinreichenden Schutz der Kulturpflanzen vor Krankheiten gewahrleisten. Die unter Gewachshausbe
dingungen festgestellten positiven Effekte bei der Verhinderung des Echten Mehltaus konnten im Freiland nicht 
bestatigt werden. Offensichtlich beeinflussen die Witterung, das Sonnenlicht und die UV-Strahlung sowie weitere 
Faktoren den Effekt der Pflanzenstarkungsmittel in erheblichem AusmaB, so daB Fehlschlage bei der Anwendung, 
wie sie diesjahrig im Weinbau in bezug auf den Oidium-Befall sichtbar wurden, nicht auszuschlieBen sind. 

Es zeigt sich, daB hier erhohter Forschungsbedarf besteht. Die ,,Auslobung" dieser Mittel sollte starker kultur- und 
schaderregerbezogen sein und ihr Einsatz ein MindestmaB an Wirkungssicherheit gewahrleisten, so daB der Anwen
der vor wirtschaftlichen Verlusten geschiitzt ist. Nur unter diesen Bedingungen konnen Pflanzenstarkungsmittel als 
Altemativen fur herkommliche Pflanzenschutzmittel empfohlen werden. 

Fachgruppe Chemische Mittelpriifung 

In der Fachgruppe Chemische Mittelpriifung werden im Zulassungsverfahren fur Pflanzenschutzmittel die Unterlagen 
zu den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Wirkstoffe und Mittel, zum Riickstandsverhalten, zum 
Verbleib im Boden, im Wasser und in der Luft, jeweils einschlieBlich der entsprechenden Analytik, zur Abfallbeseiti
gung und zum Anwenderschutz bearbeitet. 

Im Rahmen experimenteller Arbeiten werden in der Fachgruppe dariiber hinaus Versuche zur Entwicklung und Fort
schreibung von Richtlinien und Bewertungsgrundsatzen sowie Uberpriifungen der vorgelegten Antragsunterlagen 
durchgefiihrt. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildete die gemaB Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 notwendige Erstellung von Mo
nographien fur die·beabsichtigte Aufnahme von Wirkstoffen in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG. Fiir die Wirk
stoffe Fluroxypyr, Cyfluthrin, Beta-Cyfluthrin und Glyphosat-trimesium wurden Monographieentwiirfe sowohl fur 
den Wirkstoff als auch fur ausgewahlte Pflanzenschutzmittel in folgenden Priitbereichen erstellt: Identitat, physika
lisch-chemische Eigenschaften, Formulierungs- und Riickstandsanalytik, Riickstandsverhalten, Verbleib in Boden, 
Wasser und Luft. 

In den "European Community Pilot Project Meetings" (ECPPMs) wurden als Beispielmonographien die Beitrage zu 
Cyfluthrin und Fluroxypyr vorgestellt und diskutiert. Aufgrund der Diskussionsergebnisse der ECPPMs wurden je
weils iiberarbeitete Versionen der Monographieentwiirfe erstellt. Fiinf derin Braunschweig durchgefuhrten ECPPM
Sitzungen wurden von Mitgliedem der Fachgruppe Chemische Mittelpriifung geleitet, in den anderen Sitzungen zu 
den genannten Arbeitsgebieten waren dariiber hinaus Mitglieder der Fachgruppe als Experten anwesend. 

Auch 1995 wurden wiederum Pflanzenschutzmittel mit den Wirkstoffen Bifenox, Bromoxynil, Dicamba, Dichlor
prop-P, Ioxynil, Prochloraz, Parathion, MCPA und Mecoprop-P auf polyhalogenierte Dibenzoparadioxine und Di
benzofurane untersucht. In keinem der 16 untersuchten Mittel wurden die in der ersten Verordnung zur Anderung 
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der Chemikalienverbotsverordnung vom 6. Juli 1994 festgelegten Grenzwerte fiir die dort genannten Kongeneren
Gruppen iiberschritten. 

Vielfach wurde die Frage nach sogenannten Parallelimporten von Pflanzenschutzmitteln gestellt. In diesem Zusam
menhang sind 61 Pflanzenschutzmittel auf ihre Identitat iiberpriift warden. 

Erfreulich ist eine engere Zusammenarbeit des Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAC), 
insbesondere durch den Deutschen Arbeitskreis fiir Pflanzenschutimittelformulierungen (DAPF) mit der American 
Society for Testing and Materials (ASTM). Diese Zusammenarbeit wurde 1994 auf dem IUPAC-Kongress in Wa
shington beschlossen. Hierdurch sollen unnotige Doppelarbeit vermieden und weltweite Hannonisierung der physi
kalischen Messmethoden erreicht werden. Eine dynamische ASTM-Methode zur Bewertung der Vertrliglichkeit von 
Tankmischungen soll z. B. zusammen mit einer statischen BAA (British Agrochemicals Association)�Methode in 
einem DAPF-Ringversuch gepriift werden. 

Im Bereich der Riickstandsanalytik lagen die Schwerpunkte der Arbeit in der Weiterentwicklung von Analysenme
thoden zur Bestimmung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in der Luft. So wurden fiir die Untersuchungen zur 
Reentry-Problematik und zur Verfliichtigungsmessung Methoden fiir Fenpropimorph und Parathion-methyl entwik
kelt. Bin Schwerpunkt der Arbeit war die Anwendung des ELISA fiir die Wirkstoffe Isoproturon, Parathion, Para
thion-methyl und Cyanazin beziiglich ihrer Anwendung als Riickstandsanalysenmethode. So konnten mit Test-Kits 
der Firma Baker Ergebnisse erhalten werden, die den GC-Methoden vergleichbar waren. Allerdings waren Test-Kits 
einer anderen Firma entgegen der Testbeschreibung fiir quantitative Bestimmungen nicht geeignet. 

Im Bereich des Rtickstandsverhaltens nahmen die Diskussionen iiber Beklimpfungsliicken und Moglichkeiten ihrer 
SchlieBung einen breiten Raum ein. In Praxisversuchen wurde in diesem Zusammenhang die Vergleichbarkeit von 
Pflanzenschutzmitteln in Raps und Ollein untersucht. Da die Riickstlinde in Ollein deutlich hoher sind als die in 
Raps, ist eine Obertragbarkeit nicht gegeben. 

031 Erstellung von Monographien fur die beabsichtigte Aufnahme von Wirkstoffen in Anhang I der Ricbtli
nie 91/414/EWG - Preparation of monographs for the purpose of inclusion in Annex I of directive 91/414/EEC (Ba
nasiak, Ursula, Binner, R., Hohgardt, K., Menschel, G., Nolting, H.-G., Siebers, J., und Storzer, W.) 

Im Berichtszeitraum wurden gemliB Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 fiir die Wirkstoffe Fluroxypyr, Cyfluthrin, Beta
Cyfluthrin und Glyphosat-trimesium Monographieentwiirfe erstellt. Aufgrund dieser Arbeiten soll ein Entschei
dungsvorschlag fiir eine Aufnahme dieser Wirkstoffe in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG vorgelegt werden. 

Folgende Priifbereiche wurden in der Fachgruppe bearbeitet: 
- Identitat,
- physikalisch-chemische Eigenschaften,
- Formulierungs- und Riickstandsanalytik,
- Riickstandsverhalten,
- Verbleib in Boden, Wasser und Luft.

Die Monographienbeitrlige fiir Cyfluthrin und Fluroxypyr wurden beispielhaft fiir die "European Community Pilot 
Project Meetings" (ECPPMs) erstellt und in diesen Sitzungen von Mitgliedern der Fachgruppe vorgestellt. Aufgrund 
der Diskussionen ergaben sich jeweils umfangreiche Anderungen im Inhalt und besonders im Aufbau und in der 
Form der Monographien. Fiinf der ECPPM-Sitzungen in Braunschweig wurden von Mitgliedern der Fachgruppe 
geleitet. 

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

16 Mittel mit den Wirkstoffen Bifenox, Bromoxynil, Dicamba, Dichlorprop-P, loxynil, Prochloraz, Parathion, 
MCPA, Mecoprop-P wurden auf polyhalogenierte Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane untersucht. In keinem der 
Mittel wurden die in der Ersten Verordnung zur Anderung der Chemikalienverbotsverordnung vom 6. Juli 1994 
festgelegten Grenzwerte fiir die dort genannten Kongenerengruppen iiberschritten. 

033 Entwicklung von Analysenmethoden zur Bestimmung der physikalischen Eigenschaften von Pflanzen
schutzmitteln - Development of methods for the determination of physical properties of plant protection products 
(Menschel, G.) 
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Im Deutschen Arbeitskreis fiir Pflanzenschutzmittel-Formulierungen (DAPF) wurde eine einfache Methode zur 
Uberprtifung des Dispergierverhaltens unter besonderer Berticksichtigung der Redispergierung nach 24 h von alien 
zusammen mit Wasser auszubringenden Mitteln erarbeitet. Mit dieser visuellen Methode lassen sich Formulierungen 
wie Suspoemulsionen (SE), Suspensions-(SC), Emulsionskonzentrate (EC), Emulsionen, 01 in Wasser (EW), was
serdispergierbare Pulver (WP) und wasserdispergierbare Granulate (WG) iiberprtifen. 

Auf dem CIPAC- (Collaborative International Pesticides Analytical Council) Kongrez in Limassol (Zypem) wurde 
die Methode internationalen Experten vorgestellt. Ein weltweiter CIPAC-Ringversuch mit sechs Proben der unter
schiedlichen Formulierungstypen wurde begonnen. Das Ergebnis dieses Ringversuchs soll auf der nachsten CIP AC
Sitzung in Peking (China) vorgestellt werden. 

1994 wurde auf dem IUPAC- (International Union of Pure and Applied Chemistry) KongreB in Washington eine 
engere Zusammenarbeit des CIP AC, insbesondere durch den DAPF mit dem ASTM (American Society for Testing 
and Materials), und zwar der Subgroup E 35.22, in Betracht gezogen. Hierdurch sollen unnotige Doppelarbeit ver
mieden und weltweite Harmonisierung der physikalischen Methoden erreicht werden. Eine dynamische ASTM
Methode zur Bewertung der Vertraglichkeit von Tankmischungen soll zusammen mit einer statischen BAA-(British 
Agrochemicals Association)Methode in einem DAPF-Ringversuch geprtift werden. 

034 Untersuchungen von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen des Parallelimports - Investigation of plant pro
tection products in the-course of parallel import (Claussen, K., und Menschel, G.) 

Aufgrund der "Bekanntmachung iiber die Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln, die mit in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln identisch sind" (veroffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 246 vom 31. 
Dezember 1993) wurden 62 Proben eingesandt und zur Identitatsfeststellung untersucht. Da fur diese Prtifungen ge
wohnlich weder die Wirkstoffverunreinigungen noch die Beistoffe zur Verfiigung standen, erfolgte der Nachweis der 
Identitat durch vergleichende Untersuchungen mit dem Standmuster (Standardpraparat) der BBA. 

Grundsatzlich wird von jedem Mittel ein IR-Spektrum angefertigt und mit den bei der Zulassung vom Zulassungsin
haber vorgelegten und den von der BBA wahrend der Zulassungsprtifung erstellten Spektren verglichen. 

Als weitere Untersuchungsmoglichkeiten werden, jeweils abgestimmt auf die Art der Formulierung, die Diinnschicht
chromatographie, Gaschromatographie, Hochdruckfliissigkeitschromatographie eingesetzt. In einigen Fallen wird die 
Quantifizierung von Beistoffen oder die Uberprtifung der chemischen und physikalischen Eigenschaften bei der 
Identitatspriifung mit herangezogen. 

035 Priifung von Analysenmethoden zur Bestimmung von Pflanzenschutzmittelriickstiinden im Zulassungs
verfahren - Assessment of methods for residue analysis in the authorization procedure (Blacha-Puller, Marion, und 
Siebers, J.) 

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens fiir Pflanzenschutzmittel wurden Methoden zur Bestimmung von Wirkstoffen 
und relevanten Metaboliten in Boden, Wasser, Lebensmitteln, Futtermitteln, tierischen Materialien, Verarbeitungs
produkten und Luft geprtift und bewertet. Die Methoden dienen den Dienststellen der Wasserwirtschafts-, Umwelt
und Gesundheitsverwaltungen sowie den Betreibern offentlicher Wasserversorgungsanlagen zur Kontrolle der 
Grenzwerte der Riickstands-Hochstmengenverordnung und der Trinkwasserverordnung. Sie flieBen ein in die 
,,Recommendations for methods of analysis" des CCPR (Codex Committee on Pesticide Residues) und in die Empfeh
lungen der Arbeitsgruppe ,,Analytik von Pflanzenschutzmitteln" des Bundesinstituts ftir gesundheitlichen Verbrau
cherschutz und Veterinarmedizin , deren Aufgabe es ist, ftir die Lebensmitteltiberwachung Methoden bereitzustellen. 

036 Experimentelle Uberpriifung und Entwicklung von Riickstandsanalysenmetboden - Testing and develop
ment of methods for residue analysis (Siebers, J., Blacha-Puller, Marion, und Heber, V.) 

Die Anwendbarkeit der neu entwickelten dichlormethanfreien online-Variante der zur Kontrolle von Pflanzen
schutzmittelrtickstanden vorwiegend eingesetzten Multimethode S 19 wurde fiir die Wirkstoffe Azinphos-methyl und 
Terbuthylazin mit Zusatzversuchen iiberprtift. Die Wirkstoffe !assen sich nach dieser Variante der S 19-Methode mit 
guten Wiederfindungsraten bestimmen. Die untere Grenze des praktischen Arbeitsbereichs lag zwischen 0.005 und 
0.05 mg/kg. 

Methoden zur Bestimmung der Wirkstoffe Fenpropimorph und Parathion-methyl in Luft wurden ftir Untersuchungen 
zur Reentryproblematik und zur Verfliichtigungsmessung neu entwickelt.Nach Anreicherung an Tenax wurde mit 
Aceton bzw. Ethylacetat eluiert. Die Messung erfolgte mit GC-ECD bzw. GC-PND oder GC-MS. 
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Im Handel erhaltliche ELISA-Test-Kits ftir die Wirlcstoffe Isoproturon, Parathion, Parathion-methyl und Cyanazin 
wurden beziiglich Richtigkeit, Wiederholbarkeit und Spezifitat untersucht und mit GC- bzw. HPLC-Methoden vergli
chen. Mit Test-Kits der Firrna Baker wurden Ergebnisse erhalten, die mit GC-Methoden vergleichbar sind. Die Test
Kits einer anderen Firrna waren entgegen der Testbeschreibung ftir quantitative Bestimmungen nicht geeignet. 

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

Die von den Antragstellem im Rahmen des Zulassungsverfahrens vorgelegten Versuchsergebnisse wurden im Hin
blick auf die mcigliche Akkumulation von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen im Boden bei wiederholter Anwendung 
sowie auf mogliche Auswirkungen auf Folgekulturen, Ruckstandsbildung in Folgekulturen und die Wahrscheinlich
keit ihres Eindringens in das Grundwasser ausgewertet. 

Es ergaben sich in keinem Fall Anhaltspunkte, die bezuglich der genannten Auswirkungen eine Zulassungsverweige
rung auf der Grundlage der Bewertungskriterien der BBA gerechtfertigt hiitten. Desgleichen gaben die Ergebnisse 
zum Verbleib im Wasser und in der Luft keinen AnlaB zu Bedenken. 

038 Priifung und Auswertung von Riickstandsversuchen der Antragsteller von Pflanzenschutzmitteln im 
Hinblick auf den Schutz des Verbrauchers - Control and evaluation of residue trials from applicants of plant pro
tection products with regard to the protection of the consumer (Banasiak, Ursula, Hohgardt, K., Parnemann, H., und 
Storzer, W.) 

Unter Beriicksichtigung aller zum Ruckstandsverhalten vorliegenden Unterlagen (Metabolismus, Aufnahme und 
Verteilung, Witkungsweise u. a.) werden die Ergebnisse der vorgelegten Ruckstandsversuche im Hinblick auf den 
Schutz des Verbrauchers im Rahmen des nationalen Zulassungsverfahrens gepriift und ausgewertet. Soweit erforder
lich, werden Wartezeiten und sonstige Kennzeichnungsauflagen festgelegt. 

Vorschliige ftir die Festsetzung zulassiger Hochstmengen werden erarbeitet und mit dem Bundesinstitut fur gesund
heitlichen Verbraucherschutz und Veterinarmedizin abgestimmt. Sie bilden die Grundlage fur die Ruckstands
Hochstmengenverordnung. 

Die Ergebnisse der Priifungen zum Ruckstandsverhalten flieBen in die Regelungen zur Harmonisierung der Hochst
mengen innerhalb der Europiiischen Gemeinschaft sowie in die Arbeit bei der FAO/WHO ein. 

039 Hochstmengen vom Rat der Europaischen Gemeinschaft verabschiedet • Maximum residue levels pass the 
Council of the European Communities (Hohgardt, K.) 

Auch in diesem Jahr hat der Rat der Europiiischen Gemeinschaften zwei Richtlinien uber die Festsetzung von 
Hochstgehalten an Ruckstiinden von Schiidlingsbekampfungsmitteln verabschiedet, die Richtlinien 95/38/EWG und 
95/39/EWG. 

Damit wurden fur die Wirlcstoffe Methidation, Methomyl, Thiodicarb, Arnitraz, Pirimiphos-methyl, Aldicarb und 
Thiabendazol harmonisierte Hochstmengen fur Ruckstiinde aus Anwendungen von Schiidlingsbekiimpfungsmitteln 
auf und in Getreide, auf bzw. in Lebensmitteln tierischen Ursprungs sowie auf bzw. in Obst, Gem use und anderen 
Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs festgelegt. Gleichzeitig wurde die Moglichkeit eroffnet, Hochstmengen ftir 
Gewurze festzusetzen, soweit dies notwendig sein sollte. 

Die verabschiedeten Werte beruhen auf den Beratungsergebnissen in der Untergruppe "Ruckstande von Schadlings
bekiimpfungsmitteln" der EU-Kommission, GD VI. An den Beratungen nahmen Experten der BBA und des Bun
desinstituts fur gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinarmedizin teil. Die Richtlinien sind bis zum 1. Juli 
1996 in nationales Recht umzusetzen. Fur einige Kulturen reichten die vorliegenden Ergebnisse nicht aus, um einen 
Wert bei dem entsprechenden Wirkstoff festzulegen. Die fehlenden Oaten sollen bis zum 1. Juli 2000 nachgearbeitet 
werden. 

040 Mitwirkung im FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR) · Participation in FAO/WHO 
Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR) (Banasiak, Ursula) 

Das Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR) hat die Aufgabe, dem Codex Committee on Pesticide Residues 
(CCPR) Hochstmengerlvorschliige ftir Pflanzenschutzmittelriickstiinde in Lebens- und Futtermitteln zu unterbreiten. 
1995 wurden die Wirlcstoffe Aldicarb, Azinphos-methyl, Benomyl, Bentazon, Buprofenzin, Caplan, Carbendazim, 
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Chlorpyrifos, Dithianon, Dithiocarbamate, Ethephon, Fenarimol, Fenpropimorph, Fenpyroxnnat, Fenthion, Flusila
zol, Folpet, Haloxyfop, !prod.ion, Metalaxyl, Parathion, Parathion-methyl, Penconazol, Piperonylbutoxid, Profenofos, 
Quintozen, Thiophanat-methyl, Triadimefon und Vinclozolin evaluiert und Hfichstmengenvorschlage sowie ADI
Werte erarbeitet. Die Monographien und Reports werden 1996 ver6ffentlicht. 

041 Untersuchungen von Pflanzenschutzmitteln in der Luft von lnnenraumen - Investigations of pesticides in 
indoor air (Steinbach, Antje, und Siebers, J., in Zusammenarbeit mit Mattusch, P., Institut fiir Pflanzenschutz im 
Gartenbau der BBA, Braunschweig) 

Schnittchrysanthemen, die praxisiiblich mit den Insektiziden PIRIMOR bzw. E 605 FORTE behandelt waren, wurden 
5 Stunden nach der Anwendung in Innenraumen aufgestellt und die Konzentration der Wirlcstoffe Parathion und 
Pirimicarb in der Raumluft gemessen. Bei Simulation eines Wohnraums lagen die Konzentrationen maximal bei etwa 
0.2 µg/m3. Wesentlich Mhere Konzentrationen (bis 8 µg/m3) wurden bei der Simulation eines Blumenladens gemes
sen. Eine Bewertung der Ergebnisse unter gesundheitlichen Gesichtspunkten soil nach dem Abschlu8 weiterer Versu
che noch durchgefiihrt werden. 

042 Bekiimpfungsliicken im Pflanzenschutz • Gaps in Crop Protection (Banasiak, Ursula, Hohgardt, K., Parne
mann, H., und Storzer,W.) 

Breiten Raum nahmen in diesem Jahr die Diskussionen iiber Bekampfungsliicken ein sowie die Moglichkeiten, diese 
zu schlie8en. 

Mit der Einfilhrung der Indikationszulassung durch das in Vorbereitung befindliche neue Pflanzenschutzgesetz wer
den in Deutschland die derzeit bestehenden Probleme bei der Absicherung notwendiger Pflanzenschutzma8nahmen 
insbesondere in Kulturen mit geringerem Anbauumfang verscharft. Die L<>sung des Problems erfordert ein langfristig 
angelegtes Konzept, das darauf gerichtet ist, 
- das Entstehen von Bekampfungslilcken einzuschranken,
- Lucken mit Hilfe eines speziellen Verfahrens "Lilckenindikation" zu schlie8en,
- die Entstehung und Nutzung alternativer Bekampfungsverfahren einschlie8lich des Anbaus resistenter Sorten zu

fordem.

Fiir das Riickstandsverhalten bedeutet dies, die Mfiglichkeiten der Extrapolation von einer Kultur auf eine andere 
soweit irgend moglich auszunutzen. Bisherige Oberlegungen beriicksichtigen nur nicht-systemische Wirkstoffe, die 
kurz vor der Ernte angewendet werden. In diesem Fall ist die Ubertragbarkeit wesentlich durch die Morphologie der 
Kultur bestimmt. Da mit dieser Art der Ubertragbarkeit nicht das gesamte Wirkstoffspektrum abgedeckt ist, wurde 
ein Ablaufschema entwickelt, das Fragen der Aufnahme des Wirkstoffs, des Transports in der Pflanze und die Art der 
Anwendung beriicksichtigt. Bei Beriicksichtigung dieser Fragen IaBt sich ein Wirkstoff in eine von mehreren Kate
gorien einordnen. Zu jeder dieser Kategorien geMrt eine Ubertragbarkeitsliste, die die Miiglichkeiten der Extrapola
tion aufzeigt, wobei die zuvor aufgezeigte eben eine von mehreren Mfiglichkeiten darstellt. Dieser Vorschlag wurde 
in diesem Jahr auf dem 13. International Plant Protection Congress (IPPC) in Den Haag vorgestellt. 

043 Untersuchungen zur Vergleichbarkeit des Riickstandsverhaltens von Pflanzenschutzmitteln in Raps und 
Ollein · Investigations of the residue behaviour of plant protection products in rape seed and flax seed (Siebers, J., in 
Zusarnmenarbeit mit Rexilius, L., Pflanzenschutzamt, Kiel) 

Nach praxisiiblicher Applikation von RONILAN, RIPCORD, SUMISCLEX und ROUND UP in Winterraps, Som
merraps und Ollein wurden die zum Emtezeitpunkt genommenen Proben von Raps- und Olleinkiirnern auf Riick
stande der Wirkstoffe Vinclozolin, Cypermethrin, Procymidon und Glyphosat untersucht. Nach bisher vorliegenden 
Ergebnissen sind die Riickstande in Ollein deutlich Mher als die in Raps, so da8 eine Ubertragbarkeit der Riick
standsdaten zwischen Raps und Ollein nicht sinnvoll zu sein scheint. 

Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland in Braun
schweig mit Au6enstelle Kleinmachnow 

Im Mittelpunkt aller Arbeiten des Institutes stehen die Entwick.lung, Priifung und Anwendung von Verfahren zum 
Schutz der Kulturpflanzen von Krankheitserregern und Schadlingen. Besondere Beriicksichtigung findet hierbei die 
Abwendung von Risiken fiir die Gesundheit von Mensch und Tier sowie fiir den Naturhaushalt. 
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Iri der AuBenstelle K.leinmachnow sind vor allem Prtifungen von Kartoffel- tind Getreidesorten auf Krankheitsresi
stenz, Pathotypen- und Virulenzanalysen und methodische Arbeiten zur Verbesserung vorhandener bzw. Entwicklung 
neuer Priifmethoden durchgefiihrt worden. 

In speziellen Versuchen sollen durch Einfiihrung von Verfahren des Integrierten Pflanzenschutzes und des Integrier
ten Pflanzenba:us in die Praxis Wege aufgezeigt werden, die den Eintrag von Pflanzenschutzmitteln durch Ab
schwemmung und Abtrift verhindern. Diese Untersuchungen werden in Zusammenarbeit mit anderen BBA-Instituten 
und dem Pflanzenschutzdienst der Llinder durchgefiihrt. 

In Untersuchungen zur Anfalligkeit von Grlisern gegen Gaeumannomyces graminis var. tritici zeigte sich, daB Arten 
und Sorten des WeiBen StrauBgrases (Agrostis gigantea), der Wiesenrispe (Poa pratensis), des Wiesenlieschgrases 
(Phleum pratense), des Glatthafers (Arrhenatherum elatius), des Goldhafers (Trisetum flavescens) und des Knaulgra
ses (Dactylis g/omerata) resistent gegen diesen Erreger sind. 

Fiir di� Resistenzpriifung von Weiz.en und Gerste gegeniiber Getreidemehltau (1}',rysiphe graminis) sowi� von Gerste

X gegenuber der Netzfleckenkrankhett (Drechslera teres) und der Rhynchosporzum-Blattfleckenkrankhe1t (Rhyncho
sporium secalis) wurde eine "Methodische Anleitung zur Bewertung der partiellen Resistenz von Sorten bzw. Linien 
unter Beriicksichtigung epidemiologischer Aspekte" erarbeitet und erstmalig erfolgreich eingesetzt. 

Fiir die Uberpriifung der Resistenz von Winterraps gegeniiber Verticillium dahliae wurde ein polyklonales Antiserum 
entwickelt. Hierdurch kann der Nachweis des Pilzes mit Hilfe des ELISA bereits friihzeitig in den Pflanzen und in 
standardisierten Testverfahren erfolgen. Ob eine Oberprilfung der Anfalligkeit ebenfalls im Freiland moglich ist, wird 
derzeit untersucht. 

Fiir die Bekampfung des Kartoffelkrebses (Synchytrium endobioticum [Schilb.] Pere.) sind Sorten mit Resistenz ge
geniiber alien in der Bundesrepublik Deutschland vorkommenden Pathotypen von besonderer Bedeutung. Von den 
1995 in der Krebshauptpriifung untersuchten Kartoffelzuchtstammen waren zwei Stamme gegeniiber alien Pathoty
pen resistent, davon ist ein Zuchtstamm als Sorte zugelassen worden ('Pallina'). 

044 Priifung zur Resistenz von Getreide gegeniiber Gelbrost, Puccinia striiformis - Assessment of resistance in 
cereals against yellow rust, Puccinia striiformis (Bartels, G.) 

Weizensorten und -stamme wurden auf Resistenz gegen den Erreger des Gelbrostes, Puccinia striiformis f. sp. tritici, 
gepriift. Gleichzeitig wurden mittels Testsortiment Virulenzanalysen von Feldisolaten durchgefiihrt, mit · deren Hilfe 
Aussagen iiber die Wirksamkeit bestimmter Resistenzgene und somit iiber ihren ziichterischen Wert getroffen werden 
konnen. Virulenz gegeniiber den Gelbrostresistenzgegen Yr 3a und Yr 4a trat in alien gepriiften Isolaten auf, gegen
iiber Yr 3b und Yr 4b in 50 %, gegeniiber Yr 2 in 70_ % und gegeniiber Yr 7 in 1 % der untersuchten Isolate. 

Am haufigsten wurden die Gelbrostrassen R 41 E 168, R 104 E 41 und R 232 E 137 identifiziert. Weiterhin konnten 
u. a. die Rassen R 233 E 169, R 233 E 137 und R 109 E 141 nachgewiesen werden.

In Zukunft soll diese Resistenzpriifung ebenfalls nach der Richtlinie "Resistenzbewertung von Getreidesortimenten 
unter Beriicksichtigung epidemiologischer Aspekte " (RESI) durchgefiihrt werden. 

045 Einsatz neuer Fungizide und abiotiscber Resistenzinduktoren im Getreidebau - Application of new fun
gicides and abiotic induction of resistance in cereals (Bartels, G., und Thiirwlichter, F.) 

Der Einsatz eines Fungizids aus der Wirkstoffgruppe der Strobilurine wurde an sieben Winterweizen-, zwei Winter
gerste-, einer Sommergerste-, zwei Roggen- und einer Triticalesorte getestet. Ziel war es zum einen, das Wirkungs
spektrum und zum zweiten die Integration in Bekampfungsstrategien zu iiberpriifen. Das Fungizid learn als Einzel
wirkstoff oder in Kombination mit zugelassen Wirkstoffen zu verschiedenen Terminen zum Einsatz. Zurn Vergleich 
wurden praxisiibliche Behandlungen durchgefiihrt. Das getestete Strobilurin zeigte eine sehr gute Breitenwirkung 
gegeniiber allen auftretenden pilzlichen Schaderregern. Einzig bei starkem Befall durch Erysiphe graminis zeigte sich 
eine Wirkungsschwliche, die sich durch Kombination mit einem weiteren Wirkstoff beheben lieB. Die behandelten 
Parzellen zeigten einen sog. "greening effect", d. h. der Blattapparat war im Vergleich zu den Kontrollparzellen und 
zu den mit den Vergleichsprodukten behandelten Parzellen deutlich llinger intakt. Die gute Wirkung des Wirkstoffes 
erlaubt eine Integration in bestehende Bekampfungsmodelle (z. B. Bekampfungsschwellen oder Pro_Plant). Die 
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Mehrertrage erreichten bis zu 20 % und lagen damit zum Teil deutlich iiber den durch Vergleichsprodukte erzielten 
Mehrertragen. 

In Winterweizen wurde die Wirksamkeit weiterer neuer Fungizide und eines abiotischen Resistenzinduktors getestet. 
Im Gegensatz zu Ergebnissen aus Vorjahren konnten in diesem Jahr durch den Einsatz dieser Wirkstoffe nur geringe 
Effekte erzielt werden. Unter Umstanden war die naBkalte Witterung zum Zeitpunkt der Applikation filr diese Er
gebnisse verantwortlich. 

046 Untersuchungen iiber die Wirkung verschiedener Fungizide auf Ahrenkrankheiten des Getreides - In
vestigations into the effect of different fungicides on ear diseases of cereals (Mielke, H., in Zusammenarbeit mit Wei
nert, J., Universitat Gottingen) 

Die Partielle Taubahrigkeit ist nach wie vor im Weizenanbau aufgrund der Belastungen des Emtegutes mit Myko
toxinen und durch Ertragsminderungen eine gefahrliche Krankheit. Bislang ist noch kein Mittel zur Bekampfung des 
Erregers der Partiellen Taubahrigkeit Fusarium culmorum zugelassen. Aufgrund der Bedeutung dieser Krankheit 
wurden Fungizidtests mit Hilfe kiinstlicher Inokulationen durchgefiihrt. Bei diesen Untersuchungen sollte geklart 
werden, ob zwischen den tebuconazolhaltigen Mitteln Unterschiede in ihrer Wirksamkeit bestehen und inwieweit 
neuere Fungizide des Getreidebaues und alternative Mittel eine Wirkung gegeniiber F. culmorum aufweisen. Die Un
tersuchungen ergaben, daB die tebuconazolhaltigen Mittel und deren Tankmischungen (FOLICUR, MATADOR, 
RANGER PACK, MATADOR und DYRENE) eine ausreichende Wirksamkeit gegeniiber F. culmorum zeigten. Der 
Zusatz mit Salizylsaure brachte bei diesen Fungiziden keine nennenswerten Befallsminderungen und Ertragssteige
rungen. Die Wirksamkeit der tebuconalhaltigen Fungizide lieB nach, wenn sie vor der Inokulation mit F. culmorum 

appliziert wurden. 

Die eingesetzten Mittel INDAR + CORELi, OPUS TOP, OPUS FORTE, GRANIT, RADAM 30 und SPORTAK 
DELTA zeigten nur eine maBige Wirkung. Die Applikation der Altemativmittel Salizylsaure, Braunkohlenstaub und 
Magermilchpulver blieb gegeniiber der Partiellen Taubahrigkeit wirkungslos. 

Der zunehmende Befall mit Mutterkom im Hybridroggenanbau war AnlaB, auch 1995 Untersuchungen zur Bekamp
fung des Mutterkoms mit Fungiziden durchzufiihren. Der Fungizidtest wurde mit Hilfe kiinstlicher Inokulation des 
Erregers Claviceps purpurea vorgenommen. Zurn Einsatz kamen Mittel, die im Getreidebau appliziert werden. Au
Berdem wurden Altemativmittel getestet. Die Untersuchungen ergaben, daB Mutterkom durch Fungizidapplikationen 
in keinem Fall ganz ausgeschaltet werden konnte. Die beste Variante MATADOR+ DYRENE brachte eine Vermin
derung des Mutterkombesatzes um 50 %. Das Fungizid OPUS TOP zeigte eine fast ebenso gute Wirkung. Die einge
setzten Altemativmittel (Salizylsaure, Knoblauchbriihe, Magermilchpulver und Braunkohlenstaub) waren nicht wirk
sam. Die Behandlung mit Braunkohlenstaub bewirkte beim Hybridroggen eine noch hohere Anfalligkeit. 

047 Resistenzpriifungen gegen Fu8-, Blatt- und Ahrenkrankheiten des Getreides - Investigations on resistance 
to foot, leaf and ear diseases of cereals (Mielke, H., in Zusammenarbeit mit Walther, H. G., Institut fiir Resistenzge
netik, BAZ, Griinbach, Landwirtschaftsschule Bredstedt, Bundessortenamt, Hannover, Saatzucht Streng, Aspachhof, 
Saatzucht PBI, Silstedt und IG-Saatenzucht, Boldebuck) 

Ziel der Untersuchungen war, Erkenntnisse iiber das Resistenzverhalten verschiedener Weizensorten gegeniiber FuB-, 
Blatt und Ahrenkrankheiten der Praxis zukommen zu lassen. Hier gait es, Moglichkeiten zur Einsparung von Fungi
ziden im Getreidebau zu schaffen. 

Bereits in den Vorjahren deutete sich an, daB die "klassischen FuBkrankheiten" PseJtdocercosporella herpotrichoides 
und Gaeumannomyces graminis var. tritici, die in Vergessenheit geraten waren, im Getreidebau wieder verstarkt 
auftreten werden. Bislang galten inlandische Weizensorten gegeniiber der Halmbruchkrankheit als hochanfallig. Die 
diesjahrigen Resistenzpriifungen im Gewachshaus und im Freiland zeigten aber, daB sowohl bei inlandischen als 
auch bei auslandischen Weizensorten einige vorhanden sind ('Piko', 'Campus', 'Camprimus', 'Renan', 'Xanthos', 'Lo
ne', 'Lynx', 'Flash'), die eine Resistenz bzw. geringere Anfiilligkeit gegenilber P. herpotrichoides aufweisen. 

Nach dem bei Dasypyrum-Linien Resistenz gegenilber P. herpotrichoides gefunden wurde, stellte sich die Frage, wie 
anfallig andere Grasersarten und -sorten gegenilber dem Erreger der Halmbruchkrankheit im Vergleich zum Wei�en 
sind. Es wurden Graserarten und -sorten im Gewachshaus auf ihre Anfiilligkeit gepriift. Dabei zeigte sich iiberra
schenderweise, daB Vertreter der Graserarten Briza media, Koeleria vallesiana, Phalaris bulbosa, Phalaris canari

ensis, Phalaris minor, Phalaris paradoxa, Poa annua, Agrostis gigantea, Poa pratensis, Arrhenatherum elatius und 
Dactylis glomerata befallsfrei blieben und sich als resistent erwiesen. Diese Ergebnisse dilrften filr die Resistenzzilch
tungen gegen den Erreger der Halmbruchkrankheit von Interesse sein. 
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Bei den Resistenzpriifungen gegen Gaeumannomyces graminis kam auch in diesem Jahr wieder zum Ausdruck, daB 
alle untersuchten Weizensorten vom Erreger der Schwarzbeinigkeit stark befallen wurden. Eine iiberaus hohe Anfal
ligkeit wurde bei der Hartweizensorte 'Berwidur' festgestellt. 

Mit dem Ziel, resistente oder tolerante Weizensorten und -st1imme gegeniiber der Weizenblattdtirre (Septoria triticl) 
aufzufinden, wurden im Sonke-Nissen-Koog Resistenzpriifungen mit Winter- und Sommerweizen durchgefiihrt. Von 
den untersuchten Winterweizensorten und -st1immen zeigten die Spelzweizensorten 'Baulander Spelz' und 'Schwa
benkom' sowie die Weichweizensorten 'Adular', 'Atlantis', 'Batis', 'Bontaris', 'Florida', 'Pegassos', 'Urban' und drei 
Neuzuchtst1imme eine geringe Anfalligkeit, wahrend die Sorten 'Monopol', 'Friihprobst', 'Carolus', 'Borenos' und 
'Lindos' einen sehr hohen Befall hatten. Von den gepriiften Sommerweizensorten und -st1immen erwiesen sich die 
Sorten Tinos' und 'Thasos' sowie ein Neuzuchtstamm als wenig anfallig. 

In Anbetracht der Bedeutung der Partiellen Taubahrigkeit wurden Winterweizensorten und -st1imme gegeniiber dem 
in Norddeutschland wichtigsten Vertreter der Fusariosen Fusarium culmorum in Griinbach, Schickelsheim, Giiterfel
de und in Ahlum gepriift. Der Fusarium-Befall fiel auf den Standorten sehr unterschiedlich hoch aus, dennoch konn
ten deutliche Unterschiede in der Anfalligkeit zwischen den Winterweizensorten und -st1immen festgestellt werden. 
In der Reifegruppe " fiiih" hatten die Winterweizensorten 'Miras', 'Ramiros' und 'Renan' einen geringen Befall. Dage
gen erwiesen sich die Sorten 'Contra', 'Ronos' und 'Dolomit' als auBerst anfallig. In der Reifegruppe "mittel" zeigten 
die Winterweizensorten 'Atlantis', 'Ares', 'Bussard', und 'Batis' eine geringe Anfalligkeit; sehr stark befallen waren 
hingegen die Sorten 'Carolus', 'Apollo' und 'Andros'. In der "spaten" Reifegruppe fielen die Winterweizensorten 'Pi
ko', 'Kraka', 'Lambros' und 'Zentos' durch eine geringe Anfalligkeit auf. Demgegeniiber wurden in der gleichen Reife
gruppe die Sorten 'Agent', 'Gorbi', 'Pagode' und 'Ritmo' sehr stark von F. culmorum befallen. 

Von den gepriiften Sommerweizensorten, die nur auf einem Standort (Ahlum) untersucht wurden. erwiesen sich nur 
die Sorten 'Thasos', 'Tinos' und 'Naxos' als wenig anfallig. 

Aufgrund des zunehmenden Befalls mit Mutterkom (Clavicepes purpurea) beim Roggen wurden die Resistenzprii
fungen fortgesetzt. Von den untersuchten Winterroggensorten und -st1immen erwiesen sich alle als anfallig. Im 
Durchschnitt wurden die Populationsroggensorten etwas weniger stark befallen als es bei den Hybridroggensorten der 
Fall war. Von den untersuchten Hybridroggensorten scheint die Sorte 'Gambit' etwas weniger anfallig zu sein. 

048 Untersuchungen zur Resistenz von Winterweizen-Genotypen gegen PseudocercosporeUa herpotrichoides

(Fron) Deighton mit verschiedenen Nachweismethoden - Studies on resistance of wheat genotypes against Pseu
docercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton by different proof methods (Fritzemeier, Ellen, Wolf, G., Universi
tat Gottingen, Mielke, H.) 

Winterweizengenotypen mit Aegilops ventricosa-Abstammung wurden im Vergleich zu europaischen Weizensorten 
im Jungpflanzentest und im Feld in Inokulationsversuchen auf ihre Anfalligkeit gegeniiber Pseudocercosporella 
herpotrichoides gepriift. Die Befallsbestimmung und die Quantifizierung des Pilzbesatzes erfolgten hier vergleichend 
mit einer visuellen Symptombonitur sowie mit einem ELISA und einem Enzymtest. 

Im Jungpflanzentest (Gewachshausversuche) konnte die Resistenz der Genotypen anhand der Entwicklungsge
schwindigkeit des Erregers P. herpotrichoides auf den einander folgenden Blattscheiden sowohl mit Hilfe der makro
skopischen Sichtbonitur als auch mit dem ELISA erfaBt werden. Alie Weizenlinien mit Pchl -Resistenz wiesen eine 
geringere Durchdringungsrate des Erregers und einen geringen Pilzbefall auf den Blattscheiden auf als die anfalligen 
Vergleichssorten. 

Der quantitativ� und spezifische Nachweis des Befalls mit P. herpotrichoides mit dem ELISA an Halrnproben 
(DC75) aus Feldversuchen zeigte eine enge Beziehung zur Sichtbonitur (r = 92 bzw. 0,94). Priifungen von Enzym
tests ergaben, daB die Cellulase- und Xylanase-Aktivitaten den Befall mit Hilfe von P. herpotrichoides an Stoppeln 
am besten anzeigten; allerdings war die Differenzierung des Befalls im mittleren Befallsbereich gering. 

Ein Vergleich der Ergebnisse der Resistenzpriifungen im Gewiichshaus und im Freiland zeigt, daB eine Vorselektion 
resistenter Genotypen im Jungpflanzenstadium moglich ist. 

049 Untersuchungen iiber den Einflu8 der Beimengung von Populationsroggen auf den Befall mit Mutter
korn im Hybridroggenanbau - The influence of impurities of populations-rye in hybrid-rye on the appearence of 
ergot (Mielke, H. in Zusammenarbeit mit Betz, H. G .• Landwirtschaftskammer Hannover) 
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Mit dem Ziel, mit pflanzenbaulichen MaBnahmen das Problem Mutterkorn im Hybridroggenanbau losen zu wollen, 
wurden Untersuchungen iiber den EinfluB einer Beimengung von Populationsroggen (30 % ) auf den Mutterkombe
satz im Hybridroggen bei kiinstlicher Inokulation durchgefiihrt. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, daB der 
Befall mit Mutterkom bei Mischanbau von Populations- und Hybridroggen 'um 15 % geringer war als beim reinen 
Hybridroggenanbau. 

050 Erarbeitung einer methodischen Anleitung zur Bewertung der partiellen Resistenz von Sorten bzw. Li
nien unter Beriicksichtigung epidemiologischer Aspekte und eines Computer-Auswertungsprogrammes 
"RESI" · Development of methodical guidelines for the assessment of partial resistance of varieties or lines under 
epidemiological aspects and development of a computer evaluation programme ("RESI") (Flath, Kerstin, und Sachs, 
Edelgard, in Zusammenarbeit mit Moll, E., Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik, Walter, 
Ursula, und Prochnow, J., Institut fur Epidemiologie und Resistenz der Bundesanstalt fur Ztichtungsforschung, 
Aschersleben) 

Neben der vorwiegend verwendeten vertikalen Resistenz wird seit einigen Jahren die horizontale oder partielle Resi
stenz starker ztichterisch genutzt, die dauerhafter ist und nur einen leichten bis mittleren Krankheitsbefall zulaBt. Mit 
der bisher tiblichen Methode der Resistenzermittlung, einer einmaligen Bonitur zum Zeitpunkt der deutlichsten Be
fallsdifferenzierung, kann die partielle Resistenz nur unvollstandig erfaBt werden. Zur Bewertung dieser Resistenz ist 
die Krankheitsentwicklung an den Pflanzen zu ennitteln. Dazu werden die Priifparzellen in mindestens vier Wieder
holungen angelegt, mit einem Isolatgemisch inokuliert und zu mindestens drei Tenninen wird der prozentuale Anteil 
befallener Blattflache erfaBt. Aus den Boniturwerten wird die Flache unter der Befallsverlaufskurve errechnet, die ein 
ausgezeichnetes Merkmal zur Beschreibung der partiellen Resistenz unter Beriicksichtigung epidemiologischer 
Aspekte darstellt. 

Die erarbeitete einheitliche Methodik umfaBt sowohl die Planung und Durchftihrung der Versuche als auch die Da
tenerhebung und statistische Auswertung. Des weiteren wird dem Nutzer ein einfach zu handhabendes Computerpro
grarnm mit der Bezeichnung "RESI" bereitgestellt, das die Anlagenplanung ermoglicht, die Flache unter der Befalls
verlaufkurve berechnet und eine exakte statistische Differenzierung von Resistenzunterschieden zwischen den Prtif
gliedem vornimmt Methodik und PC-Programm sind ftir mehrere Getreidekrankheiten nutzbar und ennoglichen die 
Vergleichbarkeit der Priifergebnisse. Dabei wird den Besonderheiten der spezifischen Wirt-Pathogen-Kombinationen 
Rechnung getragen. 

051 Resistenz von Weizen- und Gerstensorten gegeniiber dem Echten Mehltau (Erysiphe graminis) - Resi
stance of wheat and barley cultivars against powdery mildew (Erysiphe graminis) (Flath, Kerstin) 

Zur Zulassung beim Bundessortenamt angemeldete Weizen- und Gerstensorten des 2. und 3. Wertpriifungsjahres 
wurden auf das Vorhandensein von vertikal wirkenden Mehltauresistenzgenen untersucht. Diese vertikale (vollstan
dige oder qualitative) Resistenz laBt sich im Primarblattstadium der Pflanzen durch Inokulation mit definierten Mehl
tauisolaten und anschlieBender Befallsbonitur feststellen. Neben dieser Resistenzform wurde die partielle Mehltaure
sistenz der Priifsorten entsprechend der "Methodischen Anleitung zur Bewertung der partiellen Resistenz von Sorten 
bzw. Linien untet Beriicksichtigung epidemiologischer Aspekte" untersucht. 

Von besonderem Interesse sind die Priifergebnisse der zur Zulassung angemeldeten Weizen- und Gerstensorten des 3. 
Wertpriifungsjahres. Die Wintergersten enthielten das im Bundesgebiet nicht mehr wirksarne Resistenzgen Sp 
"(Spontaneum-Resistenz), z. T. in Kombination mit We (Weihenstephan-Resistenz). AuBerdem konnten bisher unbe
kannte Resistenzgene mit guter Wirksamkeit gegentiber Mehltau festgestellt werden. Haufig waren keine vertikal 
wirkenden Resistenzgene im Jungpflanzenstadium nachweisbar. Ein groBer Teil dieser Sorten verfiigte jedoch iiber 
ein mittleres bis hohes Niveau an partieller Resistenz. Die Sommergerstensorten enthielten haufig Mlo-Resistenz, 
deren Wirkung trotz verstarkten Anbaus derartiger Sorten noch immer besteht. Auch Sommergersten mit bisher un
bekannten Mehltauresistenzgenen (U2), die z. T. auf unterschiedlichen Resistenzquellen beruhen, bieten iiberwiegend 
einen sehr guten Mehltauschutz. In Winterweizensorten wurden die Resistenzgene Pm2, Pm5 und Pm8 einzeln oder 
in Kombination mit Pm4b und Pm6 gefunden. In drei Fallen konnten keine Resistenzgene ermittelt werden. Bis auf 
die Genkombination Pm5+Pm6, die erst in filteren Pflanzenstadien wirksam wird, geht von den genannten Resistenz
genen und Genkombinationen kaum noch ein ausreichender Mehltauschutz aus. Winterweizen des 3. Wertpriifungs
jahres, die ahnlich wie die Sorten 'Miras', 'Ramiro', 'Zentos' und 'Mikon' iiber partielle Resistenz verfiigen, wurden 
trotz des diesjahrigen starken Infektionsdrucks unter Feldbedingungen nur wenig bis ma.Big befallen. Sommerweizen
sorten enthielten vorwiegend das Resistenzgen Pm4b in Kombination mit Pm3d bzw. Pm5 und wurden unter Feldbe
dingungen mit Boniturnoten zwischen 4 und 7 einer 9stufigen Skala bewertet. 

- 60-



m. Priifung und Forscbung Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland 

Fiir die Bestimmung vertikaler Resistenzgene sind geeignete Mehltauisolate auszuwahlen, die den Nachweis der 
bisher bekannten Resistenzgene erlauben. In Feldversuchen zur Bewertung partieller Resistenzmerkmale ist fiir die 
kiinstliche Inokulation ein definiertes Isolatgemisch erforderlich, das moglichst alle aktuellen Virulenzen enthlilt. 
Deshalb wurde zur Uberwachung der Gerstenmehltaupopulation sowie zur Gewinnung aktueller Isolate ein spezielles 
Fangsortiment an ea. 25 Standorten (vorwiegend Zuchtgarten) Deutschlands sowie einiger Nachbarlander angebaut 
und mindestens dreimal bonitiert. Zusatzlich wurden mehltaubefallene Blattproben von 13 dieser Standorte hinsicht
lich der vorhandenen Virulenzen untersucht. Die Untersuchungen ennoglichten ein friihzeitiges Erkennen von Ver
anderungen in der Erregerpopulation, die sowohl fiir die Ziichtung als auch fiir die Landwirtschaft von Interesse sind. 
So zeigte sich z. B., da8 Sorten mit der bisher noch regional wirksamen 'Monte Cristo-Resistenz' bereits an allen 
Versuchsorten befallen wurden. Auch die vor zwei Jahren noch mehltaufreie Sommergerstensorte 'Steffi' mit U2-
Resistenz wurde an zwei Standorten starker befallen, was auf das Vorkommen virulenter Pathotypen in der Erreger
population hinweist. 

052 Untersuchungen zur Resistenz von Gerste gegeniiber der Netzfleckenkrankheit, verursacht durcb 
Drechskra teres (Hauptfruchtform Pyrenophora teres) und der Rhynchosporium-Blattfleckenkrankbeit, verur
sacht durch Rhynchosporium secalis - Investigations on resistance of barley with regard to netblotch caused by 
Drechslera teres (teleomorph Pyrenophora teres) and scald caused by Rhynchosporium secalis (Sachs, Edelgard) 

Zu den wichtigsten Krankheiten der Gerste gehoren die Netzfleckenkrankheit und die Rhynchosporium-Blatt
fleckenkrankheit. Letztere trat wie im Vorjahr wieder sehr stark auf. In vielen Gebieten Deutschlands war es die be
deutendste Krankheit, gegen die ein Fungizideinsatz vielerorts zur Sicherung der Ertriige erforderlich wurde. Das 
wiederholt starkere Auftreten weist mit Deutlichkeit auf das Erfordernis hin, dem Landwirt resistente Sorten zur 
Verfiigung zu stellen. Zur Resistenzpriifung als Hoheitsaufgabe fiir das Bundessortenamt wurde erstmalig die 
"Methodische Anleitung zur Bewertung der partiellen Resistenz von Sorten bzw. Linien unter Beriicksichtigung epi
demiologischer Aspekte" mit dem dazu erarbeiteten Computerprogramm "RESI" genutzt. 

Insgesamt wurden 116 Wintergerstesorten und 76 Sommergerstesorten in die Priifung einbezogen. Vollresistente 
Sorten konnten dabei nicht festgestellt werden. Gegeniiber beiden Krankheitserregem existieren jedoch mehr oder 
weniger gro8e Unterschiede im Grad der Anflilligkeit. Eine signifikant geringere Anfalligkeit als das Sortenmittel 
gegeniiber der Netzfleckenkrankheit weisen 11 zur Zulassung angemeldete Wintergerstesorten auf. Davon besitzen 
vier ebenfalls nur eine geringere Anfalligkeit als Jungpflanze. Bei den zur Zulassung angemeldeten Sommergerste
sorten weisen vier eine signifikant geringere Anfalligkeit gegeniiber der Netzfleckenkrankheit auf als das Sortenmit
tel, davon ist eine Sorte auch im Jungpflanzenstadium nur gering anflillig. 

Gegeniiber der Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit besitzen bei der Wintergerste drei zur Zulassung angemeldete 
Sorten eine signifikant geringere Anfiilligkeit als das Sortenmittel. Davon zeichnen sich zwei Sorten durch eine iiu
Berst geringe Anfiilligkeit im Jungpflanzenstadium aus. Bei der Sommergerste konnte von den zur Zulassung ange
meldeten Sorten keine ermittelt werden, die eine signifikant geringere Anfiilligkeit als das Sortenmittel aufwies. 

Die Untersuchungen zur dauerhaften Erhaltung der Pathogenitat der Isolate wurden fortgefiihrt. Dabei zeigte sich, 
da8 es moglich ist, waBrige Konidiensuspensionen sowohl von Drechslera teres als auch von Rhynchosporium secalis 
bei -25 °C einzufrieren. Die Pathogenitat der Konidien bleibt dabei erhalten. 

Die Resistenzpriifung gegeniiber Blattfleckenerregem wird in jedem Jahr erheblich <lurch das Auftreten weiterer 
Blattflecken gestort. Das kann zu Verwechslungen fiihren und die Nutzbarkeit der Ergebnisse beeintrachtigen. Be
sonders problematisch ist die Unterscheidbarkeit der Symptome der Netzfleckenkrankheit von denen der Braunflek
kigkeit, verursacht <lurch Bipolaris sorokiniana und den physiologisch bedingten, nicht parasitaren Blattflecken. Da 
in diesem Jahr die physiologisch bedingten Blattflecken besonders deutlich auftraten und es iiberaus schwierig war, 
sie von bestimmten Typen von Netzflecken zu unterscheiden, wurden Arbeiten zur Symptomatologie der Netzflecken 
und der physiologisch bedingten Blattflecken begonnen. Es zeigte sich, daB bei beiden Fleckenarten eine gro8e Va
riabilitat in der Symptomauspragung besteht, die sortenabhiingig ist. 

053 Analyse des Virulenzspektrums des Erregers der Netzfleckenkrankheit der Gerste, Drechslera teres 

(Hauptfrucbtform Pyrenophora teres) in Deutscbland - Virulence analysis for net blotch, incited by Drechslera 

teres (teleomorph Pyrenophora teres) in Germany (Klappach, Kristin, und Sachs, Edelgard, in Zusammenarbeit mit 
Fehrmann, H., Universitat Gottingen) 

Die Charakterisierung des Wirt-Parasit-Systems Gerste/Drechs/era teres bildet eine wichtige Voraussetzung fiir die 
Ziichtung krankheitsresistenter Gerstensorten. 

- 61 -

r--
\ 



m. Priifung und Forscbung lnstitut fiir Pflanzenscbutz in Ackerbau und Griinland 

Unter Zuhilfenahme von 16 Differentialsorten erfolgte die Definition von mehr als 50 D. teres-Isolaten. Nach An
zucht unter kontrollierten Bedingungen wurden die Jungpflanzen im Dreiblattstadium mit einer waBrigen Konidien
suspension inokuliert. Die Bonitur des zweiten Blattes basierte auf der neunstufigen qualitativen Skala nach Tekauz. 
In Abhangigkeit von der Art der Gruppenbildung konnten mindestens 20 Pathotypen differenziert werden. Wie fiir 
fakultative Parasiten zu erwarten, ergaben sich nicht so eindeutige Reaktionsmuster wie z. B. beim Getreidemehltau. 
Wiederholungen weisen z. T. erhebliche Abweichungen zueinander auf. Eine Erklarung dafilr ware die Verwendung 
des Inokulums filr die Wiederholungen aus vorangegangenen Prtifungen durch Reisolation. Die bei einzelnen Isolaten 
�uftretenden Unterschiede deuten auf eine teilweise extrem hohe Variabilitlit innerhalb der betreffenden Isolate 
(Einsporlinien) bin. 

Gegenwartig wird damit begonnen, die auf konventionelle Weise ermittelten Pathotypen mittels AP-PCR zu iiberprii
fen und die beobachtete Variabilitat auf molekulargenetischer Ebene zu untersuchen. 

054 Dreijabrige Untersucbungen zur Verminderung der Intensitat im Winterrapsanbau - Three year investi
gations on the effects of input reduction of pesticide, fertilizer and seed density in oilseed rape on diseases ( Garbe, V.) 

In einem dreijahrigen Feldversuch wurde das Auftreten von Krankheiten am Winterraps sowie deren Bedeutung filr 
die Ertrage untersucht. Variiert wurden die Sorten, die Aussaatstarke, die Intensitat der Fungizidbehandlungen sowie 
die Hohe der Stickstoffdiingung. 

Erfailt wurden alle am Raps aufgetretenen Erkrankungen. Die starkste Bedeutung hatte die Wurzelhals- und Stengel
fiiule (Leptosphaeria maculans [Anamorph: Phoma lingam]), die WeIBfleckigkeit (Cylindrosporium concentricum) 
der Falsche Mehltau (Peronospora parasitica) sowie die Grauschimmelfiiule (Botrytis cinerea). Im Durchschnitt der 
Jahre war der Befall von Ph. lingam als mittel, der von C. concentricum, P. parasitica und B. cinerea als gering bis 
mittel einzustufen. 

Zwischen den Sorten bestanden deutliche Anfiilligkeitsunterschiede bei den einzelnen Krankheiten. Die Sorten 'Ma
xol' und 'Lirajet' batten eine geringere Anfiilligkeit gegeniiber der Wurzelhals- und Stengelfaule, als hochanflillig 
erwies sich 'Samourai'. Gegenilber C. concentricum zeigte 'Lirajet' eine etwas hohere Anflilligkeit, gegeniiber P. pa
rasitica die Sorten 'Zeus' und 'Falcon'. 

Die Aussaatstarke beeinflu8te das Auftreten der Krankheiten nur in geringem Ma8e. Ein etwas geringerer Befall von 
Ph. lingam konnte allerdings in der Aussaatstarke von 126 Komern/m2 gegeniiber 42 Komern/m2 festgestellt werden. 
Die Fungizidbehandlungen beeinfluBten das Auftreten der Krankheiten. Durch die Herbstapplikation wurde der Be
fall mit C. concentricum vermindert, die Herbst- und Friihjahrsapplikation fiihrte in alien drei Jahren zu einem deut
lich geringeren Befall der Wurzelhals- und Stengelfaule. Die Fungizidbehandlungen ergaben in alien Versuchen 
einen Anstieg der Ertrlige, die allerdings nicht allein auf eine Verminderung des Befalls mit Krankheiten zuriickzu
fiihren waren. Einen starken EinfluB auf die Steigerung der Ertrlige hatte die stengelstabilisierende Wirkung des 
eingesetzten Fungizids FOLICUR (Tebuconazole) sowie eine abreifeverzogernde Wirkung. 

Die Wirtschaftlichkeit der Fungizidbehandlungen war nur bei den hoher anfiilligen Sorten und bei einem starken 
Befall mit Ph. lingam gegeben. 

055 Untersuchungen zur Resistenzbeurteilung von Winterraps gegeniiber Verticillium dahlia.e und Lep
tosphaeria maculans (Anamorpb: Phoma lingam) - Investigations on methods for resistance screening against Ver
ticillium dahliae andLeptosphaeria maculans (Anamorph: Phoma lingam) in oilseed rape (Garbe, V.) 

Im Rahmen mehrjlihriger Untersuchungen werden die Methoden zur Resistenzpriifung der Wurzelhals- und Stengel
faule (Leptospaeria maculans [Anamorph: Phoma lingam]) und der Rapswelke (Verticillium dahliae) iiberpriift sowie 
Ansatze filr eine Verbesserung der Verfahren getestet. 

Bei der Prtifung der Anfalligkeit gegenilber der Wurzelhals- und Stengelfaule wurden in Freilandversuchen eine 
termin- und eine stadienbezogene Bonitur miteinander verglichen. Es zeigte sich, daB die stadienbezogene Bonitur 
genauere Ergebnisse filr die exakte Beurteilung der Anfalligkeit einer Sorte bildet. Bei der terminbezogenen Bonitur 
kommt es zu einer Verzerrung der Ergebnisse, da infolge der Seneszens der Pflanzen eine leichtere Ausbreitung des 
Erregers im Pflanzengewebe erfolgen kann, auBerdem sind die Schadsymptome im fortgeschrittenen Stadium der 
Abreife schwer von einer abreifebedingten Verbraunung des Wurzelhalses bzw. des Stengels zu unterscheiden bzw. 
werden hierdurch ilberlagert. 
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Weiterhin zeigte sich in Versuchen, da8 durch Auslegen von Rapsstoppeln in Freilandversuchen und gleichzeitiges 
Beregnen wlihrend der Sporulation von L. maculans im Herbst eine Anhebung des Infektionsniveaus erzielt wurde, 
die eine deutlichere und gleichmaBigere Differenzierung von Anflilligkeitsunterschieden erlaubte. Um die Varianz 
der Befallswerte bei Ph. lingam zu vermindem, erwies es sich als vorteilhaft, eine einheitliche und effektive Insekti
zidbehandlung durchzufiihren, um pilzliche Sekundarinfektionen infolge des Insektenbefalls zu vermeiden. 

Bei V. dahliae wurden bei der Uberptiifung der Anfalligkeit im Freiland auch auf Befallsstandorten nicht immer 
befriedigende Ergebnisse erzielt, weil die Jahreswitterung einen entscheidenden Einflu6 auf den Befall des bodenbiir
tigen Pilzes besitzt. Daher wurde eine Uberpriifung der Anfalligkeit auch in standardisieren Gewachshaus
untersuchungen durchgefiihrt, hierzu wurde ein Antiserum gegen den Pilz entwickelt, das eine frtihzeitige Untersu
chung von Resistenzunterschieden zwischen den zu priifenden Stiimmen bzw. Sorten mit Hilfe des ELISA gestatten 
son. 

056 Anwendung der PCR-Technik zum Nachweis von Phytophthora infestans in Kartoffelknollen und -blat
tem - Application of the PCR technique to detect Phytophthora infestans in potato tubers and leaves (Niepold, F., 
und ScMber-Butin, Barbel) 

Neben dem serologischen Nachweis von Phytophthora infestans mittels ELISA besteht nun auch die Moglichkeit, den 
Erreger der Kraut- und Knollenfiiule molekularbiologisch mit der PCR-Methode nachzuweisen. Zur Erhohung der 
Nachweisempfindlichkeit wurde ein sogenanntes repetitives DNA-Fragment amplifiziert, das im Chromosom von P.

infestans in ea. 12 Kopien vorkommt. Nach Testung einiger Primer auf ihre SpezifitiU konnte ein Primerpaar gefun
den werden, das alle vier verwendeten Pathotypen von P. infestans nachwies und keine Kreuzreaktionen mit anderen, 
an Kartoffeln vorkommenden Pilzen und Bakterien zeigte. Bei Verwendung dieser Primer konnte in einer einfachen 
PCR eine Nachweisempfindlichkeit von 100 ng gefriergetrocknetes Myzel erzielt werden. Bei Anwendung der "one 
tube" PCR lie6e sich die Nachweisempfindlichkeit um ea. zwei Zehnerpotenzen erhohen. Mit dem entwickelten PCR
Test wurde eine kiinstlich mit Zoosporen gesetzte Infektion bei Kartoffelbllittem und -knollen untersucht, wobei ver
schiedene Zoosporenkonzentrationen verwendet wurden. In 24stiindigen Intervallen erfolgte eine Aufreinigung der 
Proben fur den PCR Nachweis iiber DNA adsorbierende Saulen. Es zeigte sich, da6 bei Inokulation mit nur sechs bis 
zehn Zoosporen bei Blattem schon nach einem Tag und bei Knollen nach zwei Tagen ein deutliches PCR-Signal im 
Agarosegel zu sehen war. Eine sichtbare Auspragung der Symptome trat erst nach sieben bis acht Tagen auf. Diese 
Frilherkennung einer Infektion mit P. infestans eroffnet die Moglichkeit, latent in Zuchtmaterial vorkommende In
fektionen mit diesem Pilz in einem frtihen Stadium nachzuweisen und so latent infiziertes Pflanzgut herausselektio
nieren zu kl:innen. Dieses Nachweisverfahren erl:iffnet auch die Ml:iglichkeit, beim Integrierten Pflanzenschutz einge
setzt zu werden, da bei der Erstellung von Prognosen P. infestans Infektionen schon im Friihstadium erfa6bar sind. 

057 Untersuchungen zur Populationsdynemik von Phytophthora infestans (Mont.) de Bary - Investigations 
into the population dynamics of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary'(Knipfelberg, Ira, und Schober-Butin, Bar
bel) 

Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre wurde eine Steigerung der Virulenz der Pathotypen von Phytophthora 
infestans, dem Erreger der Kraut- und Braunfiiule der Kartoffel, beobachtet, die zur Uberwindung einiger bis dahin 
noch wirksamer Resistenzgene in der Kartoffel ftihrte. Gleichzeitig trat in vielen Landero Europas der fiir die sexuel
le Reproduktion notwendige Paarungstyp A2 auf, und die ersten fungizidresistenten Isolate wurden gefunden. Diese 
Veranderungen in der Population des Pilzes wurden auf eine neue weltweite Migration des Erregers aus Mexiko zu
riickgefiihrt. Zur Erkennung dieser "neuen" Population wurden Isoenzyme als genetische Marker eingesetzt, wobei 
vor allem die polymorphen Enzymsysteme Glucosephosphat-Isomerase (GPI-1, E.C. 5.3.1.9) und Peptidase (PEP-1, 
E.C. 3.4.3.1) untersucht wurden.

Typische Kennzeichen dieser "neuen" Population sind das Vorhandensein beider Paarungstypen (Al, A2) und eige
ner Isoenzym-Allele am Gpi-1 und Pep-1 Locus (Gpi 90, Pep 83), wlihrend die "alteff Population durch die alleinige 
Existenz des Al-Paarungstyps und die Isoenzym-Allele 86 und 100 am Gpi-1 Locus und 92 und 100 am Pep-1 Locus 
gekennzeichnet war. 

Zur Charakterisierung von Isoenzym-Genotypen von P. infestans wurden Methoden der Starkegel-Elektrophorese 
erarbeitet und erprobt. Bei Auflosung in neutralem Puffersystem (pH 7 ,0) erwiesen sich deutsche Isolate aus den 
siebziger und friihen achtziger Jahren als dreibandig vom Gpi 86/100 Phanotyp, wlihrend Isolate aus dem Jahr 1993 
einbandig erschienen. Ob letztere fiir die Allele 90 und 100 homo- oder heterozygot sind, kann nur in sauren Puffer
systemen (pH 6,0) festgestellt und ermittelt werden, da eine sichere Zugehl:irigkeit dieser Isolate zum "neuen" Popu
lationstyp noch nicht feststeht. Die elektrophoretischen Bedingungen fiir eine exakte Auflosung von PEP-Phlinotypen, 
mit der eine eindeutige Identifizierung genotypischer Klassen moglich ist, milssen noch weiter optimiert werden. 
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In Zusammenarbeit mit R. Shattock (University of Wales, Bangor) wurde die mitochondriale DNS untersucht. Dabei 
erwiesen sich die meisten Isolate des Jahres 1993 als zur "alten" Population zugehorig. 

Fur die Praxis bedeutet dieses Ergebnis, daB die in anderen Landero beobachtete Verdrangung der "alten" Population 
noch nicht stattgefunden hat und damit die bis jetzt eingesetzten Strategien zur Bekampfung des Erregers noch voll 
wirksam sind. 

058 Priifungen zur Resistenz von Kartoffeln gegeniiber Kartoffelkrebs (Synchytrium endobioticum [Schilb.] 
Pere.) - · Assessment of resistance in potatoes against potato wart (Synchytrium endobioticum [Schilb.] Pere.) 
(Stachewicz, H.) 

Im Jahre 1995 sind im Rahmen der Krebshauptprilfung 48 Kartoffelzuchtstamme und -sorten auf Resistenz gegen
iiber alien Krebspathotypen der Bunderepublik Deutschland (1, 2, 6, 8, 10 und 18) im Labor nach der Glynne
Lemmerzahl-Methode untersucht worden. 68,8 % der Zuchtstamme waren gegeniiber Pathotyp 1 und 4,2 %. gegen
iiber alien Pathotypen resistent. Im Berichtsjahr wurde die Sorte 'Pallina' mit Resistenz gegeniiber alien Pathotypen 
zugelassen. 

Im Rahmen der Krebsvorprtifung sind nach gleicher Methodik aber mit verringerter Knollenanzahl 86 Zuchtstamme 
auf ihre Reaktion gegeniiber Pathotyp 1 bzw. gegenilber anderen Pathotypen untersucht worden. 47 % der Zucht
stamme waren krebsanfllllig. 

Zur Verbesserung der ganzjahrigen Haitong von Krebskulturen unter Laborbedingungen wurden zur Vermeidung von 
Infektionen mit Rhizoctonia solani Beizversuche mit verschiedenen Fungiziden (Benzimidazol, Tolcofos-methyl, 
MANEB, Pencycuron und Fenpiclonil) durchgefiihrt. Die beste Wirkung gegen R. solani und die ht>chsten Infektions
raten mit S. endobioticum wurde bei prainfektioneller Kartoffelbeizung mit MONCEREN-FLUSSIGBEIZE (1,0% 
AS) und Manex (1,0 % AS) erzielt. 

059 Herstellung von monospezifiscben Antikorpern zur Diagnose von pflanzenpatbogenen Pseudomonaden -
Production of monospecific antibodies for the diagnosis of plant pathogenic pseudomonads (Niepold, F.) 

Der Nachweis von pflanzenpathogenen Pseudomonaden, insbesondere des Quarantaneschadlings Pseudomonas
(Burkholderia) solanacearum Rasse 3, Erreger der sogenannten Schleimkrankheit bei der Kartoffel, gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Mit einer Methode, bei der bakterienspezifische Proteine zum Immunisieren verwendet werden, 
lassen sich die sogenannten monospezifischen Antiseren gewinnen. Dabei dienen diejenigen Proteine als Antigene, 
die nur beim nachzuweisenden Bakterium vorkommen. Zur Gewinnung eines monospezifischen Antiserums ftir den 
Quarantaneerreger Xylellafastidiosa, dem Verursacher der Pierceschen Krankheit an Weinreben, wurden denaturier
te Proteine von Gesamtzellen auf Nitrozellulose-Filter geblottet (Westemblot). Zur Bestimmung von X. fastidiosa
spezifischen Proteinen wurden auf dem gleichen Westeroblot kreuzreagierende, ebenfalls an Wein vorkommende 
Bakterien, parallel mit dem polyklonalen Antiserum inkubiert. Insgesamt konnten zwei Proteinbanden mit der Gm.Be 
19,8 Kda und 20,7 Kda gefunden werden, die nur bei X. fastidiosa auftraten. Diese zwei Proteine wurden als Streifen 
aus dem Westeroblot herausgetrennt und chemisch so behandelt (Suspension in DMSO, Fallung und Reinigung mit 
Phosphatpuffer), da8 Kaninchen damit immunisiert werden konnten. Nach einem gangigen Immunisierungsschema 
produzierten die Kaninchen Antikorper gegen diese beiden Proteine. Wurde mit diesem Antiserum ein Immunfluo
reszenz (IF)-Test durchgefiihrt, so zeigte sich eine Monospezifitat im Vergleich zum polyklonalen Antiserum. In 
gleicher Weise konnte auch ein monospezifisches Antiserum gegen Ps. solanacearum, Rasse 2, dem Erreger der 
Blutkrankheit an Bananen, hergestellt werden. In tropischen Landero fallt dieser Erreger unter die Quarantanerege
lung, weshalb auch hier ein zweifelsfreier Nachweis dieses Bakteriums erforderlich ist. Bei Ps. solanacearum Rasse 2 
wurde ein 33,5 Kda Protein gefunden, das spezifisch ftir das Bakterium war. Es konnte ein monospezifisches Antise
rum von diesem Protein hergestellt werden, das keine Kreuzreaktionen mit nahe verwandten Pseudomonaden zeigte. 
Das entwickelte monospezifische Ps. solanacearum Rasse-2-Serum wird zur Zeit bei verschiedenen serologischen 
Nachweisverfahren (IF, ELISA) eingesetzt. Fiir die Zukunft ist die Herstellung eines monospezifischen Serums zum 
Nachweis von Ps. solanacearum Rasse 3 geplant, wobei die gesammelten Erfahrungen der Antik<irperherstellung und 
Nachweisentwicklung ftir diesen Quarantaneerreger von Nutzen sein werden. 

060 Untersuchungen zu Nachweismetboden fiir Quarantanebakterien an Kartoffeln - Investigations on de
tection methods for quarantine bacteria on potato (Jansing, H.) 

Quarantanebakteriosen milssen von den Pflanzenschutzdiensten zweifelsfrei nachgewiesen werden konnen, damit der 
Import dieser Erreger verhindert werden kann. Insbesondere latente Infektionen mit einem sehr geringen Infektions
grad miissen sicher erfaBt werden. Deshalb sind die Verbesserung bestehender und, im Bedarfsfalle, die Entwicklung 
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neuer Methoden sehr wichtig. Im Hinblick auf Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms) wurden entspre
chende Untersuchungen vorgenommen. 

Die Prilfung verschiedener Aufarbeitungsmethoden filr die Knollenproben hat ergeben, da8 eine zu starke Homogeni
sation des Gewebes die Effizienz beeintrachtigt und zudem nachteilig auf die Auswertung im anschlie8enden Im
munfluoreszenztest wirken kann. 

Verschiedene Methoden zur Extraktion der Bakterien-DNA wurden miteinander verglichen, wobei die Ergebnisse 
erh_ebliche Unterschiede in Qualitat und Handhabung zeigten.

Mit neuen Oligonukleotiden als Primer filr die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) wurden Cms-Zellen verschiedener 
Stamme eindeutig nachgewiesen. Kreuzreaktionen mit anderen, nahe verwandten Bakterien und aus Knollen isolier
ten Saprophyten traten nicht auf. Versuche zum Einsatz von Mikrotiterplatten zeigten erste positive Ergebnisse. Je
doch milssen noch verschiedene Sonden, Bindungsarten und -bedingungen sowie verschiedene Materialien geprilft 
werden. 

Zur Optimierung des Nachweises von Cms wurden umfangreiche Vergleichstests angestellt, die aus mehreren 
Schritten mii jeweils einer anderen Methode bestanden. Bekannte oder schon angewandte Methoden wurden in- diese 
Untersuchungen einbezogen, weil sie 
1. den europaweiten Standard in bezug auf die entsprechenden Richtlinien stellen und
2. in einer Prozedur mit mehreren Schritten nach wie vor sinnvoll eingesetzt werden konnen.
Die PCR, der Immunfluoreszenztest und der ELISA kamen in jeweils mehreren Varianten Gede dieser Methoden
konnte inzwischen optimiert werden) zum Einsatz. Aus diesen Untersuchungen konnen wertvolle Schlilsse filr den
Routinenachweis bei den Pflanzenschutzdiensten gezogen werden.

Pathogenitatsversuche mit C. michiganensis subsp. sepedonicus und Pseudomonas (Burkholderia) solanacearum an 
Eierfrucht (=Auberginen, 'Black Beauty') und Tomaten ('Moneymaker') wurden zwecks Uberprilfung der gegenwmti
gen Testmethode durchgefilhrt. 

Bei einem Teil dieser Arbeiten bestand eine Zusammenarbeit mit den ebenfalls mit der Entwicklung von Nachweis
methoden filr Quarantaneerreger befaBten Institutionen anderer EG-Mitgliedsstaaten. 

061 Moglichkeiten der Behandlung von Zuckerriibensamen (Beta vulgaris L., ssp. vulgaris, var. altissima 
Doell) zur Verbesserung der Aunaufrate bei gleichzeitiger Bekampfung der bodenbiirtigen Wurzelbranderre
ger (Pythium sp. Aphanomyces sp.) - Seed treatments of sugar-beet seeds for advancing the emergency rate and 
similar for controlling the damping-off caused by soil borne pathogens (Pythium sp. Aphanomyces sp.) (Rodemann, 
B., Garbe, V., in Zusammenarbeit mit Wolf, G. A., Universitat Gottingen) 

Aufbauend auf die im :Vorjahr erzielten Ergebnisse zur Verbesserung der Auflaufrate von Zuckerruben und der 
phytosanitaren Wirkung von Pflanzenstarkungsmitteln wurden zuslitzlich zu Labor-, Gewlichshaus- und Phytotron
versuchen detaillierte Fragestellungen in einer speziellen Versuchsanlage in einem "Keirnkeller" bearbeitet. Hier war 
es moglich, annlihernd natilrliche klimatische Bedingungen in speziell konstruierten Keimbeeten zu schaffen, die es 
gestatteten, minimale Wirkungsunterschiede von Testsubstraten aufzudecken. 

Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen zeigten Substanzen (z. B. Dextrin, Vitamin C, Vitamin B2), die eine 
keimungsstimulierende Wirkung besaBen. Jedoch war die pathogenhemmende Wirkung nicht signifikant besser als 
die geprilfte fungizide Standardsubstanz Hymexazol. Nur ein synthetisierter Naturstoff aus der Gruppe der Strobiluri
ne zeigte einen starkeren phytosanitaren Effekt. Allerdings fiihrte er wegen einer starkeren Phytotoxizitat nicht 
gleichzeitig zu einer Auflaufverbesserung. 

Filr eine konventionelle Pillierung mit anschlieBender Prilfung im Freiland wurden aufgrund dieser Erkenntnisse die 
Stoffe Dextrin, L-Ascorbinsliure und Strobilurin ausgewahlt. 

An neun Standorten wurde der Fungizidversuch durchgeftihrt und die Wirkung der Substanzen durch Feldaufgangs
zahlungen sowie durch die Bonitur der Jugendentwicklung tiberprilft. In zus:itzlich entnommenen Pflanzenproben 
wurde durch Plattentests der latente Pilzbesatz als MaB filr die phytosanitare Wirkung bestimmt. 

Auf alien Standorten wurde eine leichte Verbesserung des Feldaufgangs gegenilber dem Standard durch L-Ascor
bins:iure erreicht. Im Gegensatz dazu filhrte Strobilurin, in Kombination mit dem standardmaBig eingesetzten Insek-
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tizid Imidacloprid, zur Verzogerung bzw. sogar Hemmung des Feldaufgangs infolge einer gewissen Unvertraglichkeit 
der Zuckerriiben. 

Durch neuere Saatgutbehandlungsmethoden ("Advancing") und andere Anlagerungsorte in der Pille (z. B. am Samen 
bzw. in der Matrix) soll die Frage einer verbesserten Vertraglichkeit weiter untersucht werden. 

062 Untersuchungen zur Pathogenese der Blattfleckenkrankheit (Cercospora beticola Sacc.) an Zuckerriiben 
(Beta vulgaris ssp. vulgaris, var. altissima Doell) - Investigations of the pathogenesis of Cercospora leaf spot of 
sugar beets (Beta vulgaris ssp. vulgaris, var. altissima Doell) (Gehle, V., und Garbe, V., in Zusammenarbeit mit 
Aust. H. J., Technische Universitat Braunschweig) 

Cercospora beticola ist einer der wichtigsten Erreger von Blattkrankheiten an Zuckerriiben, die Erkrankung fiihrt in 
fast alien Anbauregionen zu erheblichen Ertragsverlusten und zu starken EinbuBen im bereinigten Zuckerertrag. 

Der an Zuckerriibensamen und im Boden auf organischer Substanz iiberdauemde Pilz fiihrte schon im Juni bzw. Juli 
zu einem ersten Befall auf den iilteren Riibenblattem, der sich durch 2 bis 3 mm groBe nekrotische Flecken auBert. 
Bei warmer und feuchter Witterung tritt eine starke Befallsausweitung ein, die zu ausgepragten, nekrotischen Blatt
flecken und teilweise sogar zum Absterben der iilteren Blatter fiihrt. Der Verlust der Assimilationsflache verursacht 
einen Austrieb neuer Blatter, was letztlich einen Verbrauch bzw. Verlust des bis dahin produzierten Zuckerertrages 
zur Folge hat. 

Vor dem Hintergrund der Verluste und einer zunehmenden Ausbreitung von C. beticola wurden Untersuchungen zur 
Pathogenese vorgenommen. Mittels in vitro-Versuchen wurden Fragen zur Isolation, Kultivierung und Inokuluman
zucht des Erregers untersucht. Besonders problematisch fiir die Herstellung von Infektionsmaterial waren die hohen 
Anspriiche und das langsame Wachstum des Pilzes (z. B. Temperatur, Nahrmedium etc.). 

Fiir Untersuchungen im Gewachshaus wurden die Pflanzen mit einer Konidiensuspension bespriiht und vier Tage bei 
hoher Luftfeuchte inkubiert. Der Infektionserfolg wurde iiber eine Sichtbonitur mehrerer Einzelblattem je Pflanze 
erfaBt. Dabei traten erste Symptome 12 bis 14 Tage nach der'Inokulation auf. Die Befallsstarke wurde iiber den Anteil 
befallener Blattflache ermittelt und gleichzeitig das Eindringen und das Ausbreiten des Pathogens iiber die Produkti
on von pflanzeneigenen PR-Proteinen (z. B. 1,3-b-Glucanase) mittels eines Enzymtests untersucht. Neben den Fragen 
zur Pathogenese von C. beticola wurde mit beiden methodischen Anslitzen die unterschiedliche Anfalligkeit verschie
dener Sorten bzw. Genotypen iiberpriift. 

063 Praxisgerechte Moglichkeiten und Verfahren zur Vermeidung des Eintrags von Pflanzenschutzmitteln in 
Oberflachengewasser durch Abtrift und Abschwemmung - Possibilities and techniques to prevent surface water 
contamination with pesticides caused by run-off and wind drift (Bartels, G., und Thiirwachter, F., in Zusarnmenarbeit 
mit den Instituten fiir okologische Chemie und fiir Okotoxikologie im Pflanzenschutz der BBA, PSA Hannover, LA 
Stuttgart, Forschungsanstalt fiir Landwirtschaft, Universitat Gottingen, Universitat Hohenheim und Universitat Han
nover) 

Ziel der im Rahmen eines F- und E-Vorhabens durchgefiihrten Untersuchungen ist die Minimierung des Eintrags von 
Pflanzenschutzmitteln in Oberflachengewasser. Hierzu werden unterschiedliche Produktionsverfahren validiert und 
in die Praxis eingefiihrt, die einen Eintrag von Pflanzenschutzmitteln durch Abschwemmung (run-oft) verhindem. 
�esentliche Merkmale dieser Produktionsverfahren sind reduzierte Bodenbearbeitung, der Anbau von Zwischen
frtichten und die Anwendung der Mulchsaat. Durch Einsatz luftunterstiitzter Applikationstechnik soll die Abtrift 
verringert werden. 

In begleitenden Untersuchungen wird durch zeit- und ereignisgesteuerte Beprobung der an die Versuchsflachen an
grenzenden Gewasser deren Belastung mit Pflanzenschutzmitteln analysiert. Okotoxikologische Untersuchungen 
sollen die Auswirkungen moglicher Pflanzenschutzmittelbelastungen auf Wasserorganismen aufzeigen. 

Die Versuche werden in den Bundeslandern Niedersachsen, Baden-Wiirttemberg und Sachsen-Anhalt durchgefiihrt. 

064 Entwicklung von Zuchtmethoden fiir die Bestauberinsekten Osmia rufa L. (Hymenoptera, Megachilidae) 
und Eristalis tenax L. (Diptera, Syrphidae) als Grundlage fiir eine routinema8ige Priifting der Auswirkung von 
Pflanzenschutzmitteln - Development of mass rearing of the pollinators Osmia rufa L. (Hymenoptera, Megachilidae) 
and Eristalis tenax L. (Diptera, Syrphidae) as basis for a routine testing of side-effects of pesticides (Brasse, D., in 
Zusammenarbeit mit Gladis, Th., Institut fiir Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Gatersleben) 
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Im Rahmen der Priifungen ftir die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln wird zur Zeit nur ein Bestauberorganismus 
berticksichtigt: die Honigbiene. Ziel des Vorhabens ist es deshalb, mit den beiden Arten Osmia rufa und Eristalis 

tenax zwei weitere Bestauber ftir die Priifungen verfiigbar zu machen. 

0. rufa ist eine univoltine Solitarbiene, die natiirlicherweise haufig im menschlichen Siedlungsbereich, z. B. in offe
nen Halmen von Schilfmatten oder -dachem anzutreffen ist. Die Zucht erfolgt im Freiland. Dazu werden im Frtihjahr
die bis dahin kiihl bei 3 - 4 °C gelagerten Kokons ftir den Schlupf freigegeben. Die Kokons werden der GroBe nach,
und damit geschlechtsbezogen, sortiert. M.linnliche Kokons sind deutlich kleiner als weibliche. Die nach Geschlech
tem getrennten Kokons werden in kleine.Kartons gegeben, die fur den Schliipfvorgang in alten (Hinterbehandlungs-)
Bienenkllsten ausgelegt werden. Die M.linnchen schliipfen vor den Weibchen. Da die Paarung meist unmittelbar nach
dem Schlupf der Weibchen stattfindet, sollte in dieser Zeit ftir die bald beginnende Produktion der Nachkommen
schaft ein ausreichendes Pollenangebot (Blute) vorhanden sein. Fiir die Eiablage wird den Weibchen eine groBe Zahl
von Brutrohren angeboten. Hierftir haben sich die abgetrockneten Stengel des Sachalin-Staudenknoterichs (Reynutria
sachalinensis) bewahrt. Die 15 - 20 cm langen Rohren werden von den Weibchen gut angenommen, sind stabiler als
Schilf (Phragmites sp.) und lassen sich zur Entnahme der Kokons gut spalten. Die Kokons werden im September den
Rohren entnommen und anschlieBend bei ea. 3 - 4 °C bis zum Frtihjahr gelagert. Da die Art univoltin ist und auch
bei giinstigen Bedingungen ftir jedes Weibchen nur mit ea. 15 Kokons zu rechnen ist, geht der Aufbau der Zucht
zunachst nur langsam voran. Ein zusatzliches Hindernis ftir den raschen Aufbau der Zucht stellen die in diesem Jahr
erstmals in groBen Zahlen aufgetretenen Parasiten und Parasitoide dar, die mehr als 30 % der angelegten Brut zer
stort haben. Die hiiufigste Art war Cacoxenus indagator Loes (Diptera, Drosophilidae), die in den Brutkammem als
Nahrungskonkurrent der Osmia-Larven auftritt. Kiinftig muB nach einem Weg gesucht werden, die Parasitierungsrate
der Zucht zu verringern.

E. tenax (deutsch "GroBe Bienenschwebfliege") gehort zu den groBen Syrphidenarten, deren Imagines effektive Be
stauber sind und deren Larven saprophag leben (Rattenschwanzlarven). Obwohl zahlreiche Fragen zur Biologie der
Art noch nicht geklart werden konnten, laBt sie sich - abgesehen von Parasitierungsproblemen - recht gut ziichten:
Die Imagines sind mit ea. 4 Monaten Lebensdauer sehr langlebig. Sie werden in Gazekiifigen (40 x 40 x 40 cm) ge
halten; als Futter werden Wiirfelzucker und Pollen angeboten. Eine Plastikschale, gefiillt mit Hafer und Wasser, client
als Tranke und Platz der Eiablage. Die Larvenentwicklung erfolgt in dem HaferaufguB bis zum L4-Stadium. Kurz vor
der Verpuppung wandem die Larven aus dem HaferaufguB aus. Fiir die Verpuppung werden ihnen Schalen mit Sii
gemehl angeboten. Nach einer Puppenruhe von 10 - 14 Tagen schliipfen die Fliegen und sind bereits etwa 14 Tage
spiiter bereit zur Eiablage.

Die derzeitige Zucht wird auch durch eine starke Parasitierung der L3-L4-Larven durch einen bisher unbekannten 
Darmparasiten beeintrachtigt. Das Augenmerk wird deshalb vor allem auf eine Bestimmung des/der Parasiten und 
deren Bekiimpfung zu richten sein. 

065 Biologische Untersuchungen von Schaden an Bienenvolkern durch Pflanzenschutzmittel - Biological 
investigations on poisoning incidents to honey-bees caused by plant protection products (Brasse, D., in Zusammenar
beit mit KoBmann, A., Institut ftir okologische Chemie der BBA, Berlin-Dahlem) 

"Die Untersuchung von Bienen auf Schiiden durch zugelassene Pflanzenschutzmittel" isteine der besonderen Aufga
ben, die der BBA durch das Pflanzenschutzgesetz in § 33 iibertragen worden ist. Die Untersuchungsstelle ftir Bienen
vergiftungen ist demzufolge die einzige Einrichtung in Deutschland, die derartige Untersuchungen durchfiihrt. Ziel 
der Untersuchungen ist es, die entstandenen Schaden an Bienenvolkem aufzuklaren und mit Hilfe der daraus gewon
nenen Erkenntnisse das Entstehen weiterer Schaden zu verhindem. Die Untersuchungen werden in standigem Kon
takt mit den LandesverMnden der Imkerschaft und den Pflanzenschutzdiensten der Lander durchgefiihrt. 

Insgesamt wurden irn Berichtszeitraum 58 gemeldete Vergiftungsschaden bearbeitet. Dazu wurden 70 Bienen- und 40 
Pflanzenproben in einem Biotest mit den Larven der Gelbfiebermiicke Aedes aegypti auf Anwesenheit bienengiftiger 
Substanzen untersucht. Mit Hilfe dieses unspezifischen, aber sehr empfindlichen Biotests wird entschieden, welche 
Proben einer weiterftihr�nden chemischen Untersuchung zur Feststellung der den Schaden verursachenden Wirkstoffe 
unterzogen werden sollen. 

Einige Probenmaterialien, wie Waben, Beutenteile, Ertle etc., waren ftir die Untersuchung im Aedes-Test nicht geeig
net. Deshalb wurden insgesamt 7 Proben in einem Biotest mit Bienen darauf untersucht, oh die Probenmaterialien 
bienengiftige Substanzen enthielten. 

Wegen des Erhaltungszustandes konnte nur an 65 Bienenproben eine Analyse des im Haarkleid befindlichen Pollens 
vorgenommen werden, um im Sinne der Schadensklarung AufschluB iiber die besuchten Trachtpflanzen zu erhalten. 
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Diese Bienenproben wurden auf den Befall durch Nosema apis untersucht, um eine Beeinflussung der Schadensent
stehung durch diesen weitverbreiteten Darmparasiten der Honigbiene ausschlieBen zu konnen. 

066 Entwicklung von Priifverfahren zur Erfassung der Auswirkungen von Cbemikalien auf den Staphylini
den Philonthus cognatus Steph. - Development of test methods for the detection of effects of chemicals on the sta
phylinid beetle Philonthus co gnatus Steph. (Metge, K., und Heimbach, U.) 

Im Rahmen von Untersuchungen zu Auswirkungen von Chemikalien auf Bodenorganismen wurden in dem von der 
EU gernrderten Projekt SECOFASE zwei Labortestverfahren (Draft test protocol 2.1, 2.2) und ein Halbfreilandtest
verfahren (Draft test protocol 2.3) zur Detektion von letalen und subletalen Effekten zum vorliiufigen AbschluB ge
bracht. Die Chemikalien wurden bei den drei Verfahren in den Boden einiearbeitet, bevor die Testtiere hinzugesetzt 
wurden. Die Ergebnisse, die mit unterschiedlichen Stadien des Staphyliniden Philonthus cognatus gewonnen wurden, 
lassen erkennen, daB es mit den erarbeiteten Verfahren moglich ist, letale und subletale Effekte an den Kafern zu 
ermitteln. Es konnte ebenfalls festgestellt werden, daB das Testverfahren 2.2 uneingeschrankt auf die Larvalstadien 
van La.throbium fulvipenne (Staphylinidae) und Poecilus cupreus (Carabidae) angewendet werden kann. Die An
wendbarkeit auf weitere Arten aus diesen beiden Coleopterenfamilien ist sicherlich moglich. 

Fiir L. fulvipenne konnten die Voraussetzungen fur eine kontinuierliche Stammzucht geschaffen werden. In den be
gleitenden biologisch-okologischen Untersuchungen fiel besonders das Fehlen eines 3. Larvalstadiums auf, das aber 
im Vergleich zu P. cognatus nicht zu einer Verktirzung der Gesamtentwicklungszeit bis zum subadulten Kafer fiihrt. 

067 Zurn Einflu6 der Temperaturabhangigkeit der Toxizitat zweier Insektizide auf den Blattkafer Gasto

physa polygoni (L.) - Temperature effects on toxicity of two insecticides on the leaf beetle Gastophysa polygoni (L.) 
(Kjrer, C., National Environmental Research Institute, Denmark, und Heimbach, U.) 

Der EinfluB der Temperatur auf die Toxizitat der Insektizide Cypermethrin und Dimethoat wurde untersucht. Die 
Applikation der Pflanzenschutzmittel fand topikal unter Verwendung eines Mikroapplikators auf Eier und Larven des 
zweiten Larvalstadiums bei 15 °, 20 ° und 25 °C Temperaturen statt. Neben dem Schlupferfolg der behandelten Bier 
wurde die Uberlebensrate der behandelten Larven so lange bestimmt, bis keine Sterblichkeit mehr festzustellen war. 

Das Pyrethroid Cypermethrin wies, wie aus der Literatur zu erwarten war, einen negativen Temperaturkoeffizienten 
(d. h. reduzierte Toxizitat bei zunehmender Temperatur) auf. Das Insektizid Dimethoat (Organophophat) war bei 
alien Temperaturen gleich toxisch. Normalerweise sollen Organophosphate einen positiven Temperaturkoeffizienten 
aufweisen, jedoch lassen die Versuchsergebnisse darauf schlieBen, daB dies ein Artefakt van zu kurzen Beobach
tungszeiten (meist nur 24 bis 48 h) ist. 

Experimente mit tageszeitlich fluktuierenden Temperaturen zeigten, daB behandelte Insekten im allgemeinen eine 
hohere Uberlebenschance bei wechselnden als bei konstanten Temperaturen hatten. Weiterhin wurden permanente 
Schadigungen schon innerhalb von Stunden nach Exposition verursacht, obwohl diese erst nach Tagen zum Aus
druck kamen. 

Die vorliegenden Oaten lassen also darauf schlieBen, daB Cypermethrin bei niedrigeren Temperaturen toxischer und 
somit nachts effizienter ist, wahrend die Spritzzeiten fur die Wirkung von Dimethoat unerheblich sind. Diese 
SchluBfolgerung bezieht sich allerdings nur auf die direkte Toxizitat ohne Beriicksichtigung von Abtrift, chemisch
physikalischen Oaten, der Riickstandstoxizitat und des Temperatureinflusses auf die Aktivitat der Tiere. Die okologi
sche Konsequenz ist daher anhand der erarbeiteten Oaten nur schwer zu extrapolieren. 

068 Einflu6 von Direktsaat mit und ohne Zwischenfrucht auf epigaische Raubarthropoden in Zuckerriiben -
Effect of direct drilling and catch crops on epigeic predatory arthropods in sugar beet (Knolle, Birgitte, Sokolowski, 
Andrea, Brorsen, A., und Heimbach, U.) 

Epigaische Raubarthropoden haben ein sehr breites Nahrungsspektrum und sind ganzjahrig auf dem Acker zu finden. 
Daher konnen sie eine wichtige Rolle bei der Regulation der Schadlingspopulationen spielen. Die Auswirkung von 
Direktsaat mit und ohne Zwischenfrucht auf epigaische Raubarthropoden wurde 1995 intensiver untersucht. 

Auf einer Versuchsflache wurden Parzdlen von 24 x 100 m mit vier Varianten ( je zwei Wiederholungen) angelegt: 
- konventionelle Bodenbearbeitung mit Herbstfurche,
- Direktsaat mit Zwischenfrucht Gelbsenf,
- Direktsaat mit Zwischenfrucht Phacelia,
- Direktsaat ohne Zwischenfrucht in die Wintergerstenstoppeln.
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Zur Erfassung der Tiere wurden Barberfallen und Bodenphotoeklektoren eingesetzt. Staphyliniden (auBer Unterfam. 
Aleocharinae) und Araneen wurden bis zur Art bestimmt. AuBerdem wurden die Habitatpraferenzen epigaischer 
Spinnen (insbes. Lycosidae) an den Grenzbereichen der o. g. Varianten untersucht. Hierzu wurden im Halbfreiland 
Wiederfangversuche mit markierten Lycosiden durchgeftihrt. Zusatzlich erfolgten Barberfallenfange im freien Feld, 
zum Teil mit Hilfe von Leitblechen. 

Die Versuche haben gezeigt, daB bei den Araneen eine eindeutige Bevorzugung der Zwischenfruchtvarianten stattge
funden hat. Dieses wird durch eine hohere Individuen- und Artenzahl bestatigt. Almliche Ergebnisse zeigten sich ftir 
Lycosiden auch in den Versuchen mit Leitblechen. In den Wiederfangversuchen spiegelt sich, wohl methodisch be
dingt, keine ausgesprochene Praferenz filr die jeweiligen Varianten wider. Die Auswertung der Staphyliniden besta
tigt diese Ergebnisse nicht. Hier zeigen die Werte im Gegensatz zu Ergebnissen aus vorangegangenen Jahren eine 
hohere Individuenzahl in der konventionellen Variante. Fiir genauere Aussagen miiBten langjahrige Versuche durch
geftihrt werden. Schadtiere traten 1995 in alien Varianten kaum in Erscheinung. 

069 Wiederbesiedlung eines Feldes durch Spinnen nach einer Insektizidbehandlung - Recolonisation of fields 
by spiders after application of an insecticide (Wehling, Anja, und Heimbach, U.) 

Fiir die Beurteilung der Auswirkung von Pflanzenschutzmitteln im Freiland ist es notwendig, neben Feldrainen auch 
die unbehandelten Parzellen innerhalb der Versuchsanlage als ein mogliches Einwanderungsreservoir zu beriicksich
tigen. 

Hierftir wurde ein ea. 9 ha groBer Weizenschlag bis auf eine unbehandelte Flache in der Mitte des Feldes (60 x 60 m) 
mit KARATE (5 g a.i. lambda-Cyhalothrin pro ha) behandelt. Mit einem gleichmaBig iiber den mittleren Teil der 
Gesamtflache angeordneten Bodenfallenraster (insgesamt 121 Fallen) sollte eine Wanderungsbewegung aus der un
behandelten Mitte in den umgebenden behandelten Bereich nachgewiesen werden. Bei der Betrachtung der fiinf hau
figsten Arten kristallisierten sich drei Wiederbesiedlungstypen nach der Behandlung, die eine Aktivitatsminderung 
von etwa 70 % verursachte, heraus: 

Arten wie Oedothorax apicatus und Erigone atra, die nach Behandlung in hoher Aktivitatsdichte im unbehandelten 
Bereich vorkamen, in den behandelten Zonen aber fast fehlten. 

Arten wie Lepthyphantes tenuis und Meioneta rurestris, die nach Behandlung sowohl in den behandelten als auch in 
den unbehandelten Bereichen in gleicher Anzahl vorkamen. 

Arten wie Bathyphantes gracilis, die nach Behandlung mit zunehmender Entfernung vom unbehandelten Bereich 
kontinuierlich abnahmen. 

Bei Betrachtung aller Spinnen konnte zwar eine langsame Wiederbesiedlung der behandelten Flache beobachtet wer
den, jedoch nahm die Anzahl der Spinnen in der unbehandelten Flache nicht ab, sondern stetig zu. Somit muB ein 
Austausch zwischen der Versuchsflache und der Umgebung stattgefunden haben. Vermutlich wurde die gesamte 
Flache gleichmaBig von sich aus der Luft niederlassenden Spinnen aufgesucht. Die behandelten Flachen wurden 
entweder direkt gemieden oder aber nach kurzer Zeit wieder verlassen, da durch die Insektizidbehandlung den Spin
nen potentielle Beutetiere wie Blattlause, Springschwanze und Fliegen entzogen wurden. Da die Mobilitat von Spin
nen durch die Fahigkeit, neue Lebensraume iiber die Luft zu besiedeln, sehr groB ist, haben die unbehandelten Berei
che in einer Versuchsanlage haufig eine nicht so groBe Bedeutung als potentielles Reservoir fiir eine Wiederbesied
lung wie beispielsweise fiir sich meist iiber den Boden ausbreitende oder flugunfahige Laufkafer- und Kurzfliigelka
ferarten. 

070 Entwicklung von Bekampfungsstrategien gegen den Gefleckten Kohltriebrii61er (Ceutorhynchus pal

lidactylus [MRSH.]) mit dem Ziel eines reduzierten Insektizideinsatzes - Development of strategies to control the 
cabbage stem weevil by reducing the input of insecticides (Biichs, W.) 

Die in bisher siebenjahriger Versuchstatigkeit entwickelten Konzepte zur Bekampfung des Gefleckten KohltriebriiB
lers mit dem Ziel, den Insektizideinsatz auf maximal eine Pyrethroidbehandlung im Friihjahr zu begrenzen, erwiesen 
sich in weiteren Versuchen als funktionsttichtig. Dariiber hinaus konnten die Bekampfungskonzepte weiter verfeinert 
werden. In diesem Zusammenhang ergaben sich folgende neue Aspekte: 

Die Auftrennung der zufliegenden Gefleckten KohltriebriiBler nach Geschlechtern ergab, daB die mannlichen Kafer 
vor den weiblichen die Winterquartiere verlassen und in die Rapsfelder einfliegen. Erst nach und nach nimmt der 
Anteil der Weibchen kontinuierlich bis zum Ende der Fangperiode zu. Dies konnte unabhangig vom Zeitpunkt der 
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maximalen Flugaktivit11t beobachtet werden (z. B. Maximum 1993 Mitte Mlirz; Maximum 1994 Ende April). Da erst 
bei nennenswerter Dichte von Weibchen Kopulation und Eiablage erfolgten, erkllirt der zeitversetzte Zuflug der Ge
schlechter den Erfolg des von uns schon seit Jahren propagierten sehr spaten Pyrethroideinsatz. Dariiber hinaus 
zeigte sich, daB eitragende Weib�hen friihestens drei Wochen und zu einem hoheren Prozentsatz sogar erst sechs 
Wochen nach dem ersten Zuflug registriert werden konnten. Bei den ersten eitragenden Weibchen waren jedoch die 
Eier noch nicht sklerotisiert, erst fiinf Wochen nach dem ersten Zuflug traten Weibchen mit sklerotisierten, also able
gebereiten Eiem auf. Beides (Auftreten eitragender Weibchen und/oder reifer Eier) war wiederum davon unabhangig, 
ob das Maximum des Zuflugs frtih oder spat auftrat. Beides fiel jedoch regelmiillig mit der Zunahme der Aktivitat im 
Bestand zusammen, die mit Hilfe von Bodenphotoeklektoren ermittelt wurde. SchlieBlich konnte beobachtet werden, 
daB nach der Eiablage sofort wieder die Produktion neuer Eier begann. Beim GroBen RapsstengelriiBler konnte dage
gen bisher kein zeitversetzter Zuflug der Geschlechter ermittelt werden. Auch eitragende Weibchen und Weibchen 
mit reifen Eiern traten schon eine Woche nach dem ersten Zuflug auf, also erheblich friiher als beim Gefleckten 
Kohltriebri1Bler. 

Welche Konsequenzen ergeben sich nach diesen ersten Erkenntnissen fiir die landwirtschaftliche Praxis? In Regio
nen, in denen der GroBe Rapsstengelrii8Ier dominiert (z. B. Siiddeutschland) muB davon ausgegangen werden, daB 
ein schadensrelevanter Befall erheblich friiher eintritt als in Regionen, in denen der Gefleckte KohltriebriiBler vor
herrscht wie z. B. Nord(west)deutschland. Demnach ware z. B. in Siiddeutschland weiterhin ein Insektizideinsatz 
unmittelbar nach dem ersten Zuflug (und Uberschreiten des Schwellenwertes) zu empfehlen, wahrend in den meisten 
norddeutschen Regionen mit einem Insektizideinsatz noch mehrere Wochen gewartet werden kann. 

071 Forderung von Laufkaferarten der Gattung Carabus durch selbstbegriinende Dauerbrache und abge

stufte Extensivierungsma8nahmen - Enhancement of Carabus-species (Coleoptera: Carabidae) by set-aside with 
natural succession and different steps of extensive cultivation (Biichs, W., in Zusammenarbeit mit dem Forschungs
und Studienzentrum fiir Landwirtschaft und Um welt, Universitat Gottingen) 

In einem interdisziplinaren Forschungsvorhaben, koordiniert vom Forschungs- und Studienzentrum fiir Landwirt
schaft und Umwelt der Universitat Gottingen, werden die okologischen Auswirkungen abgestufter Extensivierungs
maBnahmen im Ackerbau am Beispiel einer Rapsfruchtfolge unter Einbeziehung einer Dauerbrache u. a. am Standort 
Eickhorst bei Braunschweig untersucht. Dabei werden seit dem 20.03.92 (bzw. ab 30.04. in der Brache) Arthropoden 
mit Bodenfallen und Bodenphotoeklektoren erfaBt. Hier werden Ergebnisse von Laufkaferarten (Coleoptera: Carabi
dae) der Gattung Carabus vorgestellt. Infolge ihrer GroBe sind die Vertreter der genannten Laufkafergattungen sehr 
effektive Antagonisten z. B. von Schnecken, Erdeulenraupen sowie von Fliegenlarven und -puppen. Individuenreiche 
Vorkommen dieser Arten garantieren die Vermeidung typischer Schadlingsprobleme, die z. B. nach der Wiederinkul
turnahme von stillgelegten Flachen entstehen konnen. Uber die bereits publizierten Oaten hinaus konnten folgende 
neue Aspekte festgestellt werden: 

Im Laufe von vier Jahren (1992-1995) wurde auf den insektizidfrei und extensiv bewirtschafteten Teilflachen (kein 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und mineralischem Diinger) eine enorme Zunahme der Aktivitatsdichte von Ca
rabus-Arten festgestellt: Beim Goldlaufkafer (Carabus auratus) steigerte sie sich in der Extensivvariante mit vier
gliedriger Fruchtfolge von 2 Ind. Geweils: Ind./Falle und Fangzeitraum) 1992 auf etwa 38 Ind./Falle 1995, in der 
insektizidfreien Variante von 1,5 Ind./Falle 1992 auf 18 Ind./Falle 1995. In den intensiver bewirtschafteten Teilfla
chen wurde eine Aktivitatsdichte von 2 Ind./ Falle dagegen nie iiberschritten. Deutlich hohere Aktivitatsdichten auf 
der extensiv bewirtschafteten Flache wurden auch bei der Kornerwarze (Carabus cancellatus) registriert. Die Ergeb
nisse zeigen insbesondere fiir Carabus auratus recht deutlich, daB langfristig durchgefiihrte ExtensivierungsmaB
nahmen zu einer Regeneration dieser Ntitzlingspopulationen auf den bewirtschafteten Flachen ftihren. Einen nicht 
unerheblichen Anteil daran hat offensichtlich das Vorhandensein von Feldrainen, ebenso wesentlich scheint jedoch 
der Verzicht auf Insektizide zu sein, da auch auf feldraingesaumten Flachen mit lnsektizideinsatz die Aktivitatsdichte 
nicht wesentlich zunahm. 

Nach Umbruch der Dauerbrache im September 1994 mit nachfolgender Zuckerriibenaussaat im April 1995 wurden 
zwar auf der ehemaligen Brachflache etwas hohere Aktivitatsdichten festgestellt als auf benachbarten Zuckerriiben
schlagen mit ortsiiblicher Fruchtfolge (WW, WG, ZR), dennoch muB ein totaler Zusammenbruch der Carabus
Populationen konstatiert werden: z. B. Carabus auratus 148 Ind./ Falle in 1994 (vor dem Umbruch) und 1,1 
Ind./Falle in 1995 (nach dem Umbruch); ahnlich bei Carabus nemoralis: 41 Ind./Falle in 1994 und 0,5 Ind./Falle in 
1995 Geweils gleiche Fangzeitraume). Die Ergebnisse deuten an, daB nennenswerte Carabus-Populationen in der 
Agrarlandschaft nur erhalten werden konnen bei Vorhandensein eines nicht zu geringen Anteils unbewirtschafteter 
Areale wie z. B. Feldraine, Hecken, selbstbegrtinende Dauerbrachflachen, Reduktion bzw. Verzicht des Insektizidein
satzes, erweiterte Fruchtfolge, reduzierte Bodenbearbeitung. 
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072 Auswirkungen von Dauerbrache und abgestuften Extensivierungsma6nahmen in einer Rapsfruchtf olge 

auf Spinnen - Effects of set aside with natural successsion and different levels of extensive cultivation on spiders 
(Harenberg, Alexandra, und Buchs, W., in Zusammenarbeit mit dem Forschungs- und Studienzentrum filr Landwirt
schaft und Umwelt der Universitat Gottingen) 

Seit Mfirz 1992 werden auf einer ea. 16 ha groBen Versuchsflache auf sandigem Boden bei Braunschweig (in Eick
horst) filnf Anbausysteme (I. Intensiv, II. Integriert, III. Reduziert, IV. Extensiv, V. Dauerbrache) bezuglich ihrer 
Auswirkungen auf die Spinnen mit Hilfe von Barberfallen und Bodenphotoeklektoren untersucht. Die Anbausysteme 
unterscheiden sich <lurch Fruchtfolge (I+III: Winterraps, Winterweizen, Winterroggen; II+IV: zusatzl. Phacelia als 
Zwischenfrucht u. Futtererbse), Bodenbearbeitung (II+IV: reduziert), Dungung (II: Reduktion 30 %; III: Reduktion 
50 %, IV: keine mineralische Dungung) und chemischen Pflanzenschutz (II: Reduktion 50 %, III: keine Insektizide, 
IV: kein chemischer Pflanzenschutz). In II und IV werden zusatzlich neue Saat- und Drilltechniken, mechanische 
Unkrautbekampfung angewendet sowie Sortenmischungen angebaut. 

Bezuglich der Reproduktionsleistung von Spinnen ergab sich eine Zunahme der Abundanz juveniler Spinnen mit 
steigender Extensivierung, wobei die bei weitem hochsten Abundanzen in der Dauerbrache zu verzeichnen waren. 
Bei den gegenuber BewirtschaftungsmaBnahmen wie Bodenbearbeitung, Emte etc. sensibel reagierenden Wolfspin
nen (Lycosidae) ergab sich wie bei den Juvenilen, daB sowohl eine zunehmende Extensivierung als auch eine vier
gliedrige Fruchtfolge (II u. IV) ihre Aktivitatsdichte fordert, wahrend die Aktivitatsdichten der storuugstoleranten 
Pionierarten zurilckgehen. Nahmen anhand von Eklektorfangen im Roggen 1992 die Abundanzen mit extensiverer 
Bewirtschaftung leicht (I zu IV) und in der Brache deutlicher zu, so wurden 1993 anhand der mit Barberfallen und 
Eklektoren erfaBten Spinnen die Effekte der verschiedenen Extensivierungsstufen durch kulturspezifische Einflusse 
ausgeglichen. Dabei waren die Abundanzen und Aktivitatsdichten im Raps (I, II, III) weitaus hoher als in der Erbse 
(II, IV) und der Dauerbrache. Leichte Unterschiede konnten auch im Hinblick auf die Artenvielfalt zwischen dem 
konventionellen System I und den Anbausystemen mit Elementen extensiver Bewirtschaftung (II, III, IV) festgestellt 
werden. Die meisten Arten wurden in der Brache nachgewiesen, was offensichtlich mit dem Vorhandensein einer 
permanenten Vegetationsschicht, der fehlenden Bodenbearbeitung etc. zu erklfiren ist. Das verdeutlicht, daB solche 
von jeglicher landwirtschaftlichen Nutzung verschonten, naturlichen Flachen besonders den Arten Uberlebensmog
lichkeiten bieten, die auf Kulturflachen nicht existieren konnen. 

073 Auswirkungen von Dauerbrache und unterschiedlichen Bewirtschaftungsintensitiiten in einer Raps

frucbtfolge auf die Wanzen- und Zikadenfauna - Effects of set aside with natural succession and different levels of 
cultivation on Heteroptera and Auchenorrhyncha (Hattwig, F., und Buchs, W., in Zusammenarbeit mit Larink, 0., 
Zoologisches Institut, TU Braunschweig, und dem Studienzentrum fur Landwirtschaft und Umwelt der Universitat 
Gottingen) 

Im Rahmen des INTEX-Projekts (Integrierte Anbausysteme/Extensivierung) werden seit 1992 mit Barberfallen, Bo
denphotoeklektoren und erganzenden Kescherfangen die Auswirkungen unterschiedlicher Bewirtschaftungsintensita
ten auf Wanzen und Zikaden untersucht. Die Versuchsflachen befinden sich in Eickhorst (7 km n6rdlich von Braun
schweig, Geest/LoBborde, 16 ha). 

Nach bisherigen Untersuchungen zeigt sich, daB sowohl die Individuen- als auch die Artenzahl in der Dauerbrache 
(V) bei den Wanzen wie auch bei den Zikaden am hochsten ist. Dies gilt besonders filr Lygaeidae (Bodenwanzen,
haufigster Vertreter: Nysius thymi) und die rauberischen Nabidae (Sichelwanzen, haufigster Vertreter: Nabis pseu
doferus) Bei den Cydnidae (Erdwanzen) sind Sehirus /uctuosus, uberwiegend in der Dauerbrache (V) vorkommend,
sowie Thyreocoris scarabaeoides, in alien Anbausystemen nachgewiesen, als haufige Arten zu nennen. Die Larven
der Blattlausantagonisten Anthocoridae (Blumenwanzen) entwickeln sich uberwiegend in der Variante (V), wahrend
die Imagines von Orius minutus nur in der reduzierten Variante (III), die von 0. niger nur im konventionellen An
bausystem (I) vorkommen. Die als Schadling bekannte Lygus rugulipennis (Miridae - Weichwanzen) ist hingegen in
alien Kulturen mit Schwerpunkt in Variante (I) vertreten. Bei den Zikaden liegen zu einem GroBteil Individuen und
Arten der Gattung Aphrodes (Cicadellidae - Zwergzikaden) vor, welche uberwiegend in der selbstbegrilnenden Dau
erbrache (V) bodennah bzw. in der Streuschicht an krautartigen Pflanzen leben. Arten der Unterfamilien der Thy
phlocybinae und Deltocephalinae halten sich im Gegensatz zu den meisten ubrigen Zikadenarten uberwiegend in den
bewirtschafteten Flachen auf. Durch die Kescherfange im Sommer 1995 konnten bei beiden Taxa-Arten nachgewie
sen werden, welche mit Barberfallen und Bodenphotoeklektoren nicht erfaBt wurden. Die starke Zunahme von Wan
zen und Zikaden auf Ackerbrachen wirft die Frage auf, ob von diesen Flachen eine Gefahr durch diese Insekten als
Vektoren filr Viren und Mykoplasmen an Kulturpflanzen ausgeht. Dariiber hinaus spielen Wanzen, wie z. B. Vertre
ter der Familien Anthocoridae und Nabidae, im Agrarokosystem eine nicht zu unterschatzende Rolle als Antagoni
sten von Schadlingen, wie z. B. Aphiden. Zur Untersuchung der letztgenannten Punkte, insbesondere der Ubertra
gung von Viren und Mykoplasmen durch Hemipteren bedarf es weiterfiihrender Forschung.
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07 4 Langzeiteinflu8 eines unterschiedlich intensiven Einsatzes von Pflanzenscbutz- und Diingemitteln auf 
Fliegen (Diptera: Bracbycera) mit bodenlebenden Entwicklungsstadien - Longterm effects of a different input of 
pesticides and fertilizers on flies (Diptera: Brachycera) with soil-breeding larvae (Franzen, Jutta, und Biichs, W., in 
Zusammenarbeit mit Larink, 0., Zoologisches Institut, TU Braunschweig) 

Von 1989 bis 1992 wurden in einer Zuekerriibenfruehtfolge auf vier Teilflaehen eines 12 ha groBen Sehlages Fliegen 
(Diptera: Brachyeera) mittels Bodenphotoeklektoren und 1992 aueh mit Malaise-Fallen erfaBt. Die Teilflaehen wur
den langjahrig untersehiedlieh intensiv bewirtsehaftet: Teilflaehe IO: nur Grunddiingung, 11 bis I3: steigende Pflan
zenschutz- und Diingemittelgabe. 

In der vorliegenden Untersuehung waren die Fliegen (Diptera: Brachyeera) hauptsaehlieh durch saprophage Arten 
vertreten; die zweitwiehtigste Gruppe waren die Rliuber. Arten, die Sehaden an den Kulturpflanzen verursachen, 
traten nur in relativ geringer Anzahl auf. 

Die meisten der haufigeren Arten wurden wenigstens in einer Kultur deutlieh von der Intensitat der Bewirtsehaftung 
beeinfluBt. Die Einflilsse der MaBnahmen auf die Dipteren sind somit feldfruehtspezifisch unterschiedlich. Unmittel
bare Auswirkungen der einzelnen PflanzenschutzmaBnahmen konnten nieht festgestellt werden; somit milssen die 
Untersehiede von der iangfristig versehiedenen intensiven Bewirtsehaftung herrilhren. Direkten EinfluB haben die 
Getreideemte und die ihr folgende Bodenbearbeitung. 

Viele der saprophagen Arten, die wichtig fur die Bodenfruehtbarkeit sind, wurden von starkerer Bewirtschaftungsin
tensitiit negativ in ihrer Populationsentwicklung beeinfluBt. In der Zuekerriibenkultur wird dies besonders deutlieh. 
Die Sehadlinge dagegen zeigten sich eher unbeeinfluBt vom unterschiedlieh starken Einsatz von Insektiziden, der 
ihnen aber aueh nicht direkt gait. Die Sehliipfrate dieser Arten (z. B. Delia coarctata, Oscinella frit) war sogar in den 
hoheren Bewirtsehaftungsintensitaten (12 und 13) hoher als in den niedrigeren (IO und 11). 

Der EinfluB der Bewirtsehaftungsintensitiit auf die rauberischen Diptera ist uneinheitlich. Bei diesen Fliegen war 
festzustellen, daB die Agrarzoozonose offensiehtlieh besonders stark von Tieren bestimmt wird, die zum Beutefang 
einwandem. Rliuberische Arten spielen offenbar eine groBere Rolle in Agrarokosystemen, als schon zu erwarten war. 

Die niedrigen Bewirtschaftungsintensitiiten 11 und 12 in der vorliegenden Untersuehung, die einem integrierten 
Pflanzenschutz nahe kommen, sind erheblieh schonender fur die natiirliehen Ressourcen als die der konventionellen 
Landwirtschaft entsprechende Intensitat 13. Weiter kann festgestellt werden, daB die Bewirtschaftungsintensitat einen 
EinfluB auf die Zusammensetzung der Dipterenzonose hat. Auch das Dominanzgefilge der Braehyeerenzonose veran
dert sich z. T. stufenweise·mit der Intensitat der Bewirtsehaftung. Die Einteilung der Arten in Niitzlinge, Sehadlinge 
und Indifferente ist in vielen Fallen problematiseh. Gerade die Einstufung als Indifferente rilhrt oft von fehlenden 
Kenntnissen Uber die Biologie her. Dies betrifft z. B. saprophage Arten, die dureh ihren Beitrag zur Erhaltung der 
Bodenfruehtbarkeit eher niltzlieh als indifferent sind. 

075 Die Bedeutung von Miicken (Diptera: Nematocera) als Zersetzer von organiscbem Material in

Agrarokosystemen und die Auswirkung von unterschiedlich intensivem Pflanzenschutz- und Diingemittelein
satz - The importance of midges (Diptera: Nematocera ) as decomposers of organic material in agro-ecosystems and 
the effect of different inputs of pesticides and fertilizers (Weber, Gisela, und Biiehs, W ., in Zusammenarbeit mit La
rink, 0., Zoologisehes Institut, TU Braunsehweig) 

Von 1989 bis 1992 wurden Milcken (Diptera: Nematoeera) auf vier Teilflaehen (12 ha) des Versuehsfeldes in Ahlum 
mit Bodenphotoeklektoren erfaBt und Larven aus Bodenproben extrahiert. Die Teilflaehen waren langjahrig unter
schiedlieh intensiv bewirtschaftet worden (IO: nur Grunddilngung, keine Pflanzensehutzmittel, 11-13: steigende Diin
gungs- und Pflanzenschutzintensitiit). Dariiber hinaus wurde die Besiedlung von Emteriickstanden dureh Dipteren 
mit Hilfe von Laborphotoeklektoren untersucht. 

In alien drei Kulturen der Fruchtfolge (Zuckerriibe, Winterweizen, Wintergerste) gehorten die meisten Miicken zu 
den drei Familien Seiaridae (Trauermticken), Chironomidae (Zuckmiicken) und Cecidomyiidae (Gallmiicken). Die in 
Ahlum gefangenen Gallmiicken zahlen zum groBten Teil nicht zu den phytophagen Sehadlingen, sondem zu den 
pilzfressenden Arten. Die Trauermiicken und Zuekmiieken emahren sich ebenfalls von Pilzmaterial und abgestorbe
nen Pflanzenteilen. Die Nematoceren gehoren somit zu den wichtigen Erstzersetzern im Ackerboden. 

Je naeh Kultur und Bewirtschaftungsintensitat lagen die Schliipfraten der Trauermiicken zwischen ea. 700 und 4100 
Individuen pro m2 und Jahr, die der Zuekmilcken zwischen ea. 200 und 1600 Individuen und die der Gallmiicken 
zwischen ea. 40 und 600 Individuen. Die hochsten Sehltipfabundanzen wurden iiberwiegend in den niedrigsten Be
wirtschaftungsintensitaten (IO und 11) gefunden und die geringsten auf den intensiver bewirtsehafteten Teilfl�ehen (12 
und 13). In der Kultur Zuekerrilbe zeigten Trauermiieken und Gallmiicken in beiden Anbaujahren von 11 nach 13 
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deutlich abnehmende Abundanzen. Dies trifft bei den Trauermiicken auch fiir die haufigsten Arlen zu. Da keine di
rekten Auswirkungen der einzelnen BehandlungsmaBnahmen festgestellt werden konnten, muB es sich hier um einen 
Effekt der langjahrig intensiveren Bewirtschaftung handeln. 

Die Bedeutung der Nematoceren zeigte sich auch in den Versuchen zur Nahrungsbiologie. Insbesondere die Trauer
miicken entwickelten sich in hohen lndividuenzahlen an Emtertickstanden von alien drei Feldfrtichten (maximal ea. 
1600 Ind./1000 g Frischgewicht). Weiterhin ergaben Fiitterungsversuche FraB von Trauermiickenlarven (Bradysia 
strenua und B. paupera) an den pflanzenpathogenen Pilzen Gaeumannomyces graminis, Pseudocercosporella her
potrichoides und Fusarium cu/morum. Dies weist auf eine mogliche Bedeutung der Trauermiickenlarven bei der Re
gulation bodenbiirtiger Schadpilze hin. Die Ergebnisse des Projektes zeigen also sowohl eine positive Bedeutung der 
Miicken, insbesondere der Trauermiicken, im Agrarokosystem als auch deren Beeintrachtigung durch langjahrig 
intensive Bewirtschaftung. 

076 Postembryonale Entwicklung von Dolycoris baccarum (Heteroptera: Pentatomidae) - Postembryonal deve
lopment of Dolycoris baccarum (Hattwig, F., und Buchs, W.) 

Im Juni 1995 wurde im Schlag IV der Versuchsanlage Eickhorst (Winterweizen-Kultur) ein Pentatomiden- Gelege 
(Baumwanzen) an Myosotis arvensis entdeckt. Im Labor konnten der Schlupf der Larven sowie die Entwicklung 
durch alle fiinf Larvenstadien bis zum adulten Tier verfolgt werden. Die Aufzucht erfolgte bei Zimmertemperatur in 
10,5 x 5 cm groBen Plastikschalchen, deren Boden mit Aktivkohle bedeckt war. Als Nahrung diente wahrend des 
gesamten Entwicklungsverlaufes Myosotis arvensis, zusatzlich wurden ab dem dritten Larvenstadium Geranium spec. 
sowie diverse Obstsorten gereicht. Einige Male konnte wahrend des dritten Larvenstadiums das Aussaugen von 
Blattlausen beobachtet werden. Die postembryonale Entwicklungsdauer betrug 37 Tage. Neben GroBenmessungen 
wurde das Gewicht der Tiere in jedem Stadium bestimmt. Die einzelnen Stadien wurden photographisch dokumen
tiert. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Forst in Braunschweig 

Aktuelle Forstschutzsituation 

Fragen zum Abundanzverhalten und zu Bekampfungsmoglichkeiten von Forstinsekten haben aus aktuellem AnlaB 
emeut einen Schwerpunkt der Institutsaktivitaten im Berichtsjahr dargestellt. Nachdem die Borkenkafergefahr in 
Folge der Orkanschaden des Jahres 1990 in Siiddeutschland weitgehend gebannt ist, haben sich witterungsbedingt in 
Norddeutschland groBe Populationen bei den rindenbrtitenden Borkenkafern Buchdrucker (fps typographus) und 
Kupferstecher (Pityogenes chalcographus) aufgebaut und stellen · ein erhebliches Gefahrdungspotential fiir die Fich
tenbestande dar. Um groBeren Schaden vorzubeugen, haben alle Komponenten der integrierten Borkenkaferbekamp
fung (mechanische, biotechnische und chemische Verfahren) mit unterschiedlichen Schwerpunkten Anwendung ge
funden. 

Bei den Forstschmetterlingen hat sich die Situation etwas entspannt. Nachdem die Gradation des Schwammspinners 
(Lymantria dispar) schon 1994 zusammengebrochen war und derzeit - abgesehen von kleinen Befallsgebieten in 
Thiiringen - kein emeuter Dichteanstieg zu verzeichnen ist, scheint sich nunmehr auch die Nonne (Lymantria mo
nacha) in der Retrogradation zu befinden. Die Bekampfungsflache ist hier auf 4.300 ha zurtickgegangen. GroBe Pro
bleme bestehen allerdings nach wie vor mit dem Kiefemspinner (Dendrolimus pini). Mit einer Zunahme der Bekamp
fungsfll1che auf iiber 30.000 ha, fast ausschlieBlich in Brandenburg, ist bei diesem Forstinsekt fiir 1995 ein Hohe
punkt der Massenvermehrung zu verzeichnen. 

Arbeitstreffen und Symposien 

Einen weiteren Schwerpunkt der Institutsarbeiten haben die Organisation und Leitung von Arbeitstreffen und Sym
posien dargestellt. So fand zu Beginn des Berichtszeitraumes, am 13. Dezember 1994, in Braunschweig ein vom 
Institut organisiertes Kolloquium zur Erorterung der grundsatzlichen Einsatzmoglichkeit der Elektronenbehandlung 
von land- und forstwirtschaftlichem Saatgut statt. Fachleute aus dem Institut fiir Elektronenstrahl- und Plasmatechnik 
der Fraunhofer Gesellschaft aus Dresden und Mitarbeiter aus verschiedenen BBA-Instituten, insbesondere die mit 
dieser Technik schon !anger befaBte Arbeitsgruppe des Instituts fiir integrierten Pflanzenschutz aus Kleinmachnow, 
diskutierten dabei die Moglichkeiten und Grenzen der Bestrahlungstechnik im Pflanzenschutz. Aufgrund der interes
santen Ansatzpunkte wurde eine Arbeitsgruppe zur Thematik gegrtindet und unter anderem auch beschlossen, die 
Aktivitaten in Zusammenhang mit dem bereits begonnenen forstlichen Projekt (Behandlung von Eichensaatgut) zu 
intensivieren. 
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Am 17. Januar 1995 hat im Institut fiir Pflanzenschutz im Forst das Griindungstreffen einer Arbeitsgruppe stattge
funden, die sich mit den Moglichkeiten der biologischen Borkenkafer-Bekampfung beschaftigt. Borkenkafer gehoren 
nach wie vor zu den problematischen Forstschiidlingen mit anhaltender, eher zunehmender Bedeutung. Als effektiv
ste Gruppe der natiirlichen Gegenspieler werden die insektenpathogenen Pilze gesehen. Diese sind auch unter natiir
lichen Bedingungen in erster Linie fiir den Zusammenbruch von Massenvermehrungen bei Borkenkafern verantwort
lich. Unter Beteiligung von Fachleuten aus den forstlichen Forschungsanstalten der Lander und dem Institut fiir bio
logischen Pflanzenschutz ist bei dem Treffen in Braunschweig ein Programm von Labor- und Freilandversuchen 
vereinbart warden, das zur Erforschung der Moglichkeiten und Grenzen eines gezielten Einsatzes von entomopatho
genen Pilzen gegen Borkenkafer einen Beitrag leisten soll. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Eichenschiiden war der bislang geringe Kontakt der verschiedenen deutschen 
Forschergruppen, die z. T. auch unterschiedliche Teilbereiche des Syndroms bearbeiten, ausgesprochen unbefriedi
gend. Daher hat das Institut fiir Pflanzenschutz im Forst am 13. und 14. September 1995 in Zusammenarbeit mit der 
Niedersachsischen Forstlichen Versuchsanstalt in Gottingen ein Symposium organisiert, das der Koordination und 
gegenseitigen Information der Forschungsarbeiten zu Eichenerkrankungen in Deutschland dienen sollte. Neben den 
Forstlichen Versuchsanstalten der Lander waren auch zwei in diesem Bereich tatige universitare Arbeitsgruppen 
(Mtinchen und Mainz) vertreten. Nach den Berichten zur Situation der Eiche in den Bundeslandern wurden einzelne 
Aspekte und Ursachenhypothesen der Komplexerkrankung (Prachtkafer, Phytophthora und andere Pilze, Witterungs
extreme, Standortveranderungen) erortert. Die bei dem Treffen aufgebauten Kontakte sind von den Teilnehmern als 
sehr wertvoll empfunden warden. Sie sollen auch im Rahmen weiterer Arbeitssitzungen der Gruppe vertieft werden. 
Die Vortrage sowie ein Diskussionsprotokoll werden in der Reihe der Mitteilungen aus der Biologischen Bundesan
stalt fiir Land- und Forstwirtschaft publiziert. 

Der Aufarbeitung neuer Erkenntnisse, die in Zusammenhang mit den aktuellen Schmetterlingskalamitaten im Forst 
gewonnen werden konnten, diente ein vom Institut fiir Pflanzenschutz im Forst am 7. und 8. November 1995 in 
Braunschweig organisiertes Symposium. Mehr als 70 Teilnehmer aus den Forstschutz-Dienststellen, aus Universita
ten, von Bundes- und Landerministerien, aus freien Forschungseinrichtungen, aus der Pflanzenschutz-Industrie und 
aus der BBA haben anhand von 21 Referaten insbesondere die im Zusammenhang mit der Schwammspinner
Massenvermehrung gewonnenen Oaten und Erfahrungen erortert. Als eine wichtige Erkenntnis wurde die Beobach
tung herausgestellt, daB BekampfungsmaBnahmen offenbar nicht, wie befiirchtet, durch Beeintrachtigung von natiir
lichen Antagonisten zur Verlangerung der Kalamitat beigetragen haben. Der natiirliche Zusammenbruch der Mas
senvermehrung des Schwammspinners in Siiddeutschland ist gleichzeitig, unabhangig von Intensitat und Umfang der 
BehandlungsmaBnahmen erfolgt. Andererseits hat sich die vielfach geauBerte leichtfertige Einschatzung, daB die 
Eiche auch einen zweiten KahlfraB schadlos tiberstehen kann, auf einigen Fllichen als folgenschwerer Irrtum erwie
sen. Absterbende Eichenwiilder belegen nunmehr gut dokumentiert, daB InsektenfraB auch im Laubholz nachhaltige 
Schiiden verursachen kann und die Warnungen seitens der Praktiker im Forstschutz nicht unberechtigt waren. Auch 
zu diesem Symposium sollen die Referate und Diskussionsbeitrage in der Schriftenreihe der Mitteilungen aus der 
Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft niedergelegt werden in der Hoffnung, fiir nachfolgende, 
iihnlich gelagerte Kalamitaten eine gut fundierte Entscheidungsbasis zu bilden. 

Forschungsprojekte 

Die in den letzten Jahren begonnenen Forschungsprojekte wurden fortgesetzt. Nachfolgend wird im einzelnen naher 
darauf eingegangen. Stark intensiviert wurden die Arbeiten im Zusammenhang mit der Erforschung der Behand
lungsmoglichkeiten von Holz im Rahmen der Quarantane. In diesem durch die EU geforderten Forschungsschwer
punkt wurden zwei Dissertationsthemen neu vergeben. 

077 Untersuchungen iiber alternative Verfahren zur Beizung von Forstsaatgut und Methoden zur Verbesse
rung der Lagerfahigkeit - Trials on alternative methods for forest tree seed treatment and methods to improve 
longterm storage (Schroder, T., und Kehr, R., in Zusammenarbeit mit Panzer, S., Fraunhofer Institut fiir Elektronen
strahl- und Plasmatechnik, Dresden, und Natzke, E., Landesforstbaumschule des Landes Sachsen-Anhalt, Haldensle
ben) 

Die Lagerung von schwersamigem Laubholzsaatgut, insbesondere der heimischen Eichenarten, ist durch Vitalitats
abnahme und die Gefahr der Verpilzung in der Praxis auf eine Uberwinterung beschrankt. Nur mit hohem techni
schen Aufwand und Einsatz von Fungiziden wird in Frankreich eine Lagerung von Eicheln iiber 18 Monate erreicht. 
Neben dem Einsatz von Fungiziden vor und wiihrend der Lagerung wird Forstsaatgut in den Baumschulen haufig vor 
der Aussaat mit chemischen Beizmitteln behandelt. Als Alternative zu diesen Behandlungen wird die Oberflachen
sterilisation des Saatgutes mit niederenergetischen Elektronenstrahlen (ETS-ProzeB) untersucht. Als Grundlage die
nen dabei die erfolgreichen Arbeiten im Institut fiir integrierten Pflanzenschutz der BBA zur Bekampfung samenbiir-
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tiger Pathogene an Winterweizen. Aufbauend auf Erkenntnissen aus Vorarbeiten werden zudem unterschiedliche 
Lagerungstechnologien bei Stiel- und Traubeneiche und deren Auswirkung auf die Mykoflora untersucht. Insbeson
dere zur ktinstlichen Induktion einer Frostharte bei Eicheln werden umfangreiche Lagerungsversuche gemeinsam mit 
der Landesforstbaumschule des Landes Sachsen-Anhalt durchgeftihrt. 

078 Zur Pathogenese des Blattbrauneerregers Apiognomonia vene,ta an der Platane - On the pathogenesis of 
Apiognomonia veneta on plane-tree (Fell, Doris, und Wulf, A.) 

Das Wirt-Parasit-Verhiiltnis zwischen der gemeinen Platane (Platanus hispanica) und dem Blattbrauneerreger Apio
gnomonia veneta, der sowohl endophytisch als auch pathogen auftritt, wurde weiter untersucht. Es gelang dabei, 
unter Verwendung von Konidiosporen den Pilz endophytisch im Blattgewebe zu etablieren und nach Oberflachen
sterilisation zu reisolieren. Weiterhin wurden das Endophytenspektrum der Platane durch die Auswertung von 
Abimpfungen aufgedeckt und die Morphologie des sowohl auf Blattmaterial (Haupt- und Nebenfruchtform) als auch 
aufTrieben (Nebenfruchtform) fruktifizierenden Pilzes anhand von Mikrotomschnitten untersucht. 

079 Untersuchungen zu Rindenschaden in Weihnachtsbaumkulturen - Research on bark canker diseases in 
Christmas tree plantations (Kehr, R., in Zusammenarbeit mit Burgermeister, W., Institut fiir Biochemie und Pflan
zenvirologie der BBA, Braunschweig, und Verkley, G., Centralbureau voor Schimmelcultures, Baarn, Niederlande) 

Seit einigen Jahren werden an Edeltannen, die zum Zwecke der Weihnachtsbaumproduktion gepflanzt werden, Rin
dennekrosen beobachtet, die zur Entwertung und teilweise zum Absterben der betreffenden Baume ftihren. Aus fri
schen Nekrosen wurden Pilze isoliert, bei denen ein Verdacht besteht, daB sie die Erkrankungen verursachen. Derzeit 
laufen histologische Untersuchungen und Infektionsversuche, um die Pathogenese der Erkrankung zu klaren. Der 
auslandische Projektpartner untersttitzt das Projekt insbesondere durch die morphologische Einordnung der gefunde
nen Pilze, wahrend in der BBA die histologisch-pathologischen Arbeiten und die Identifizierung verschiedener Ras
sen des Pilzes mittels RAPD-PCR durchgefiihrt werden. 

080 Alternativen zur Methylbromidbegasung von nordamerikanischem Eichenholz im Rahmen der Quaran

tane - Alternatives to methylbromide fumigation for quarantine treatment of North American oak logs (Kappenberg, 
K., und Wulf, A., in Zusammenarbeit mit Becker, G., Institut ftir Forstnutzung, Forstwissenschaftlicher Fachbereich 
der Universitat Gottingen) 

Der Welkeerreger Ceratocystis fagacearum verursacht gravierende Schaden bei Eichen in Nordamerika. Um seine 
Einschleppung zu verhindem, darf Eichenstammholz von dort nur nach Europa importiert werden, wenn es zuvor 
einer Methylbromid-Begasung unterzogen worden ist. Dieses Gas ist mittlerweile als ozonschadigend bekannt, und 
ein Produktions- und Anwendungsstop vom Jahr 2001 an ist international vereinbart worden, so daB fur die genannte 
Quarantanebehandlung Altemativen gesucht werden mtissen. Hierfiir werden in einer Vorversuchsphase unterschied
liche Behandlungs- bzw. Verfahrensmethoden entwickelt und getestet, die dann in nachfolgenden Hauptversuchen 
optimiert und hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit in der Praxis tiberprtift werden sollen. Die methodischen Ansatze 
erstrecken sich auf trockenthermische, Dampfungs-, kombinierte M.ikrowellen/Dampfungs-, chemische sowie Gam
mastrahlungsverfahren. 

081 Entwicklung von Wirt-Parasit-Systemen zur kontrollierten Besiedlung von Eichensplintholz - Develop
ment of host-parasite-systems for controlled colonization of oak sapwood (Zajonc, J., und Kehr, R.) 

Aus Quarantanegrtinden kann der in Europa bisher nicht eingeschleppte Erreger der Eichenwelke (Ceratocystis faga
cearum) zur Erprobung neuer Desinfektionsmethoden ftir importiertes Eichenstammholz nicht eingesetzt werden. Es 
wurde mit der Entwicklung von entsprechenden Wirt-Parasit-Systemen mit heimischen, dem Schaderreger taxono
misch und/oder biologisch nahe verwandten Pilzarten begonnen. Nach ersten Ergebnissen scheinen geeignete Arten 
gefunden worden zu sein. Es wurde eine Laborvariante entwickelt, bei der Eichenstammholzabschnitte kontrolliert 
beimpft werden. Im folgenden Jahr wird der Forschungsschwerpunkt auf die Erstellung einer Freilandvariante mit 
groBeren Stammholzdimensionen und auf die nattirliche Wiederbesiedlung von desinfiziertem Eichenstammholz 
gelegt. 

082 Baumbehandlung mit Implantaten -Tree treatment with implants (Scholz, Diana, und Wulf, A.) 

Als Folgestudie der im Institut durchgefiihrten Arbeiten zu Injektionsverfahren an Baumen werden Baumbehandlun
gen mit Implantaten untersucht. In vorgebohrte Locher werden dabei Baumnagel eingeftihrt, die mit einem systemi
schen Insektizid versehen sind. Die Vorteile der Methodik gegeniiber herkommlichen Spritztechniken sind in der 
Vermeidung von Umwelt- und Anwenderkontamination zu sehen. Die GroBe der Nagel ist entsprechend der ver
schiedenen Anwendungsmoglichkeiten und Dosisvorgaben variabel. Das Hauptanliegen der Studie besteht darin, die 
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negativen Auswirkungen der direkten Verwundung einschlie8lich der Besiedlung durch Pilze zu untersuchen. Neben 
Fragen zur Standsicherheit ist aus forstlicher Sicht vor allem eine mogliche wirtschaftliche Entwertung der behandel
ten Baume durch die Folgen der Verwundung von Interesse. Hierfur werden die durch die Verletzung entstandenen 
baumbiologischen Veranderungen makroskopisch und mikroskopisch beurteilt und aus dem Wundbereich entnom
mene Abimpfungen auf Pilzbefall untersucht. Bei der bisher gefundenen Pilzflora wurden kaum pathogene Gattungen 
isoliert. Erste Ergebnisse zu den holzbiologischen Reaktionen zeigen deutlich, da8 die Nligel von den meisten der 
filnf untersuchten Baumarten sehr gut kompartimentiert werden. 

083 Einsatz entomopatbogener Pilze gegen rindenbriitende Borkenkafer - Application of entomopathogenic 
fungi against bark beetles (Kehr, R., Berendes, K.-H., und Wulf, A., in Zusammenarbeit mit Zimmermann, G., Insti
tut fur biologischen Pflanzenschutz der BBA, Darmstadt, und den Forstlichen Versuchsanstalten der Lander) 

Massenvermehrungen rindenbrtitender Borkenkafer wie Kupferstecher und Buchdrucker konnen zu einer akuten 
Gefiihrdung auch stehender Waldbestande ftihren. Im Rahmen der Suche nach biologischen Alternativen zu den 
derzeit im Polterschutz verwendeten chemischen lnsektiziden werden im Institut entomopathogene Pilze auf ihre 
Eignung bin untersucht. Probleme beim moglichen Einsatz entomopathogener Pilze gegen Borkenkafer ergeben sich 
insbesondere hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegentiber Umwelteinfltissen wie Besonnung, Feuchtigkeit usw. 
Au8erdem variiert die Pathogenitlit einzelner von Borkenklifem isolierter Pilzstamme in erheblichem Ma8e, was 
zunlichst die Suche nach besonders geeigneten lsolaten im Rahmen eines Screenings erforderlich macht. Durch die 
Zusammenarbeit mit den Forstlichen Versuchsanstalten der Lander und dem Institut fur biologischen Pflanzenschutz 
der BBA sollen moglichst viele unterschiedliche Versuchsansatze Qberprtift werden, um Aussagen zu den generellen 
Chancen von Pitzen als Alternative zu chemischen Mitteln zu ermoglichen. 

084 Auswirkungen von syntbetischen Hautungsbemmern auf die Wald-Mykoflora - Effects of synthetic insect 
molt hormones on forest mycoflora (Kehr, R., und Wulf, A.) 

Der Einsatz von synthetischen Hautungshemmern gegen forstliche Schadinsekten wie Schwammspinner und Nonne 
hat in den vergangenen Jahren die Diskussion um die moglichen Auswirkungen solcher Stoffe auf das Okosystem 
Wald verstlirkt. Da synthetische Hautungshemmer in den Chitinstoffwechsel eingreifen, der sowohl fur lnsekten als 
auch fur viele Pilze von Bedeutung ist, befa8t sich ein Projekt mit den moglichen Auswirkungen dieser Stoffe auf 
reprlisentative Pilze des Laubwaldes. In vitro-Experimente konnten keine nachteiligen Effekte auf charakteristische 
Mikropilze des Laubwaldes nachweisen. Die Auswertung der im Jahre 1995 durchgeftihrten Versuche zur Auswir
kung hoher DIMILIN-Dosen auf den Austemseitling (Pleurotus ostreatus), der ein saprophytischer, gelegentlich auch 
parasitlirer Gro8pilz des Laubwaldes ist, ergaben auch bei weit erhohter Aufwandmenge von Diflubenzuron im 
Substrat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Flihigkeit des Pilzes zum Wachstum und zur Fruchtkorperbildung. 
Riickstande waren in den Pilzfruchtkorpern nur nach einer nicht praxisgerechten, weit tiberhohten Aufwandmenge 
nachweisbar. 

085 Rassendifferenzierung bei den in Deutscbland auftretenden Schwammspinnern - Investigation on strain 
differentiation of gypsy moths occurring in Germany (Graser, Elke, und Wulf, A., in Zusammenarbeit mit Burger
meister, W., Institut'fur Biochemie und Pflanzenvirologie der BBA, Braunschweig) 

Die Frage nach dem Vorkommen aggressiver asiatischer Schwammspinner-Rassen in Zusammenhang mit der Mas
senvermehrung in Deutschland hat fur den Handel mit Nordamerika aus Quarantlinegrtinden herausragende Bedeu
tung erlangt, seit auf Frachtgtitern Eigelege, Raupen und Poppen gefunden wurden. Nicht nur die Beobachtung flug
aktiver Weibchen, die beim europliischen Schwammspinner bisher nicht bekannt waren, sondem auch einzelne ame
rikanische Untersuchungsergebnisse batten die Vermutung des Auftretens asiatischer Herktinfte in Deutschland ge
stiitzt. Tierproben von tiber 30 deutschen, mehreren anderen europliischen und acht asiatischen Herktinften wurden 
zusammengetragen und eingelagert. Molekularbiologische Untersuchungen mittels RAPD-PCR (Polymerase Ketten
reaktion) und anschlieBender Cluster-Analyse wurden durchgeftihrt. Dabei gibt es Anzeichen daftir, daB das gele
gentliche Auftauchen asiatischer Herktinfte im europliischen Zweig der Dendrogramme als marginales Ereignis ge
wertet werden mu8, das nur bei der Analyse weniger RAPD-Merkmale auftritt und mit zunehmender Anzahl von 
Merkmalen eliminiert wird. Die bisherigen Ergebnisse sprechen somit eher gegen die Hypothese der Einschleppung 
aggressiverer, asiatischer Schwammspinner-Rassen nach Deutschland; 

086 Untersucbungen zur Ermittlung der Sensitivitat des Ameisenbuntkafers (Thanasimus formicarius) ge
geniiber Pflanzenscbutzmitteln im Labor - Studies on the effect of plant protection substances on Thanasimus for
micarius under laboratory conditions (Berendes, K.-H.) 

Der Ameisenbuntkafer (Thanasimus formicarius) ist ein wichtiger Gegenspieler von Borkenkafem. Um die Auswir
kungen von Insektizidanwendungen auf Nichtzielorganismen im Forst abzuschatzen, werden diesem Ntitzling dorsal 
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im Labor mit einem Mikroapplikator unterschiedliche Wirkstoffdosierungen appliziert. Ziel dieser Untersuchung ist 
die Aufstellung einer Dosis-Wirkungs-Beziehung, die eine Abschatzung der Sensitivitat des Ameisenbuntkafers im 
Vergleich zu anderen Nutzarthropoden erlaubt. 

087 Untersucbungen zur Verteilung und zum Abbauverhalten von Cypermetbrin im Waldboden nacb Ein
zelstammbebandlung im Forst - Studies on the dispersion and degradation of cypermethrine in forest soil after 
treatment against bark beetles (Berendes, K.-H., in Zusammenarbeit mit Binner, R., Fachgruppe Chemische Mittel
priifung, Kleinmachnow, und Friesland, H., Deutscher Wetterdienst, Braunschweig) 

Liegende Einzelstamme wurden mittels einer tragbaren Rtickenspritze mit einem zugelassenen Pflanzenschutzmittel 
gegen Borkenkafer behandelt. Uber einen Zeitraum von 12 Monaten wird die Kontarnination des Waldbodens mit 
dem Wirkstoff Cypermethrin in Abhangigkeit von meteorologischen KenngroBen, wie z. B. Temperatur, Globalstrah
lung, Niederschlag, Streufeuchte etc., untersucht. Neben der Initialverteilung auf der Bodenoberflache, die <lurch 
Abdrift, Abtropfen vom Stamm und das direkte Bespriihen des Bodens entsteht, wird die Verteilung des Wirkstoffes 
in d�n obersten Bodenhorizonten einschlieBlich seiner Persistenz erfaBt. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Gartenbau in Braunschweig mit 
Aufienstellen Dresden-Pillnitz und Kleinmachnow 

Die Forschungsaktivitaten des lnstituts ftir Pflanzenschutz im Gartenbau waren wahrend des Jahres 1995 darauf aus
gerichtet, 
- Einzelkomponenten des Integrierten Pflanzenschutzes ftir gartenbauliche Kulturen weiterzuentwickeln und sie in

kulturbezogenen Gesamtkonzepten zu verschmelzen,
- im Rahmen spezieller Forschungsprogramme in Zusammenarbeit mit der Abteilung ftir Pflanzenschutzmittel und

Anwendungstechnik die potentiellen Risiken <lurch MaBnahmen des Pflanzenschutzes in gartenbaulichen Kulturen
ftir die Gesundheit von Mensch und Tier sowie ftir den Naturhaushalt zu untersuchen und abzuschatzen,

- in Resistenzprtifungen, deren Ergebnisse u. a. in das Zulassungsverfahren von Sorten beim Bundessortenamt ein
flieBen, das Resistenzverhalten gartnerischer Kulturpflanzensortimente gegentiber Krankheitserregem zu ermitteln
und zu diesem Zweck neue Prtifmethoden zu erarbeiten.

Zurn Zweck einer zielgerichteten Koordination der Forschungsarbeiten zum Integrierten Pflanzenschutz wurden 
praxisorientierte Arbeitsbereiche verschiedener Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler, die mit spezifischen Fragestel
lungen zu Problemen des Pflanzenschutzes in bestimmten gartnerischen Kulturbereichen befaBt sind, zu konzeptbe
zogenen Arbeitsgruppen zusammengeftihrt: 

1. Arbeitsgruppe ,,Integrierte Pflanzenschutzverfahren im Gemtisebau" (Federftihrung: Dr. Hommes)
2. Arbeitsgruppe ,,Integrierte Pflanzenschutzverfahren im Zierpflanzenbau" (Federfiihrung: Dr. Brielmaier-Liebe

tanz)
3. Arbeitsgruppe ,,Integrierte Pflanzenschutzverfahren in Baumschulen, Geholzkulturen und im Offentlichen Griin"

(Federfiihrung: Dr. Werres)

Eine wichtige Komponente des integrierten Pflanzenschutzes besteht darin, spezifische Methoden zur Diagnose von
Schadensursachen zu erarbeiten und diese im direkten Vergleich zu optimieren. Die diesjahrigen Forschungsarbei
ten befaBten sich insbesondere mit vergleichenden Untersuchungen verschiedener Methoden zum Nachweis von 
Xanthomonas campestris pv. pelargonii an standardisiert inokuliertem Wirtspflanzenmaterial sowie mit der Weiter
entwicklung serologischer Verfahren, um mit ihrer Hilfe bodenbiirtige pflanzenpathogene Pilze der Gattung Phy
tophthora in latent befallenem Pflanzenmaterial eindeutig nachzuweisen. Dariiber hinaus wurden Tests auf der 
Grundlage mikrobiologischer Verfahren erarbeitet, um Phytophthora-Arten in Kultursystemen mit Wiederverwen
dung von Nahrlosungen und GieBwassem (recycling-Systeme) von Ziergeholzbaumschulen und Zierpflanzenbaube
trieben aufzusptiren und eindeutig nachzuweisen. Spezielle Methoden wurden, teils in enger Zusammenarbeit mit 
dem Institut ftir Mikrobiologie, in einer Reihe von Fallen direkt genutzt, um bislang wenig oder nicht beschriebene 
Schadenssymptome an gartnerischen Kulturpflanzen auf ihre mikrobiologischen Ursachen zuriickzufiihren (z. B. 
Pseudomonas viridijlava an Viola-Hybriden). 

Ein neuerer Forschungsschwerpunkt des Instituts befaBt sich mit dem EinfluB unterschiedlicher Strategien der Kli
masteuerung in Gewachshauskulturen auf das Auftreten von Pflanzenkrankheiten. Im Vordergrund stand dabei, 
verschiedene Strategien daraufhin zu priifen, welchen direkten oder auch indirekten Uber die Pflanzenphysiologie 
gesteuerten EinfluB sie auf den Befall von Zierpflanzen mit Botrytis cinerea austiben konnen. Ziel ist es, die Schadi
gungswahrscheinlichkeit <lurch B. cinerea mit Hilfe einer gezielten Steuerung des Bestandesklimas so weit herabzu
setzen, daB die Anwendungshaufigkeit von Fungiziden auf ein MindestmaB reduziert werden kann. Von besonderer 
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Bedeutung waren in diesem Zusammenhang spezielle Untersuchungen, die der Selektion geeigneter Fiihler und In
strumente zur Messung der wesentlichen physikalischen AusgangsgroBen und der Ermittlung der geeigneten MeB
punkte im Pflanzenbestand dienten. Eine enge wissenschaftliche Kooperation mit Wissenschaftlern des Volcani
Centers in Bet Dagan/Israel im Rahmen der deutsch-israelischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Agrarfor
schung soll dariiber hinaus Kombinationsmoglichkeiten ftir antagonistische Phyllospharenmikroorganismen mit Ver
fahren der K.limasteuerung in Gemiisekulturen unter Glas erarbeiten, um dem Befall mit Botrytis cinerea vorzubeu
gen. Des weiteren wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung ftir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik der 
BBA untersucht, welchen EinfluB die Klimafiihrung auf das vegetative und generative Wachstum van Zierpflanzen 
im Vergleich mit dem Einsatz chemischer Wachstumsregulatoren ausiibt. 

Von Bedeutung fur integrierte Konzepte des Pflanzenschutzes in Gartenbaubetrieben sind auch Informationen iiber 
die Moglichkeiten der Ver- und Ausbreitung von Problemscbadlingen durch Kulturverfahren. In diesem Zusam
menhang wurde im Jahr 1995 intensiv die Moglichkeit der Verbreitung lebensfahiger Stadien des Gefurchten Dick
maulriiBlers (Otiorhynchus sulcatus) mit gartnerischen Substraten untersucht. 

In Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzdiensten mehrerer Bundeslander wurde das im Jahr 1993 begonnene Mo
dellvorbaben ,,Untersuchungen zur gezielten Bekli.mpfung van Schaderregern an Porree und Zwiebeln und ihre 
Einfiihrung in die Praxis" fortgeftihrt und, was Schli.dlinge anbetrifft, von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Instituts 
maBgeblich betreut. Dabei wurden insbesondere Bekli.mpfungsschwellen fur Thrips tabaci und Acrolepiopsis 
assectella (Lauchmotte) unter Praxisbedingungen iiberprtift und unterschiedliche Varianten einer gezielten Bekli.mp
fung in Ringversuchen getestet 

Biologiscbe Metboden des Pflanzenscbutzes sind insbesondere in gli.rtnerischen Kulturen unter Glas eine erfolgver
sprechende Komponente des Integrierten Pflanzenschutzes. In diesem Jahr wurden verschiedene Untersuchungen mit 
Paprika unter Glas durchgeftihrt, um die Wirksamkeit von Blattlausschlupfwespen einerseits und Florfliegenlarven 
andererseits gegen Blattlli.use zu iiberprtifen und gleichzeitig die Eignung des Raubmilbeneinsatzes gegen Thripse 
und Spinnmilben zu testen. 

Verfabren der Befallsprognose fur phytopathogene Pilze dienen der gezielten und damit sparsamen Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln. Spezielle Untersuchungen zur Biologie und Epidemiologie van Pseudoperonospora cu
bensis, einem fiir die Praxis des Gurkenanbaus zunehmend bedeutsam werdenden Vertreter der Falschen Mehltaupil
ze, sollten Grundlagen zur Optimierung van Methoden der Prognose des Erstauftretens bzw. des Befallsverlaufes in 
Freilandbestli.nden liefem. Parallel dazu wurde mit der Entwicklung eines Verfahrens begonnen, mit dessen Hilfe 
unter standardisierten Bedingungen das Anfli.lligkeitsniveau van Gurkensorten reproduzierbar bestimmt werden kann. 
Bedeutung fur integrierte Konzepte des Pflanzenschutzes im Gemiisebau konnen zukiinftig auch die Untersuchungen 
zum EinfluB von Untersaaten auf die Populationsdynamik von Schadinsekten in Kohlbestli.nden erlangen. 

In enger Zusammenarbeit mit der Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik arbeitete das Institut 
an der Erfassung der Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Mensch, Tier und Um welt mit. So waren unter 
Federfiihrung der Fachgruppe Biologische Mittelpriifung Wissenschaftler des Instituts fiir Pflanzenschutz im Garten
bau an Untersuchungen zur Erfassung der Wirkungen chemischer Pflanzenschutzmittel auf Aleochara bilineata 
(Gyll.) (Coleoptera) maBgeblich beteiligt. Dariiber hinaus fanden unter Federfiihrung der Fachgruppe Chemische 
Mittelpriifung umfangreiche Untersuchungen zur Belastung von Gewli.chshausluft und Zierpflanzen nach Anwendung 
diverser Pflanzenschutzmittel statt. Unter Leitung der Fachgruppe fur Anwendungstechnik wurde den Moglichkeiten 
der Optimierung von Applikationssystemen fur Pflanzenschutzmittel in gli.rtnerischen Kulturen unter Glas nachge
gangen. 

Im Rahmen der Bemiihungen zur Schlie8ung von lndikationsliicken fanden im Jahr 1995 Arbeiten statt, um einer
seits die Ursachen der Umfallkrankheit der Petersilie eindeutig zu determinieren und entsprechende Pfianzenschutz
maBnahmen zu entwickeln, sowie andererseits verschiedene am Markt erhli.ltliche Pflanzenstarkungsmittel auf Wirk
samkeit gegen Begonienmehltau und Phytotoxizitli.t an Begonien unter Einbeziehung der Sortenanfli.lligkeit zu prtifen 
und daraus Empfehlungen fur die Unterarbeitskreise abzuleiten. 

Eine erhebliche Anzahl wissenschaftlicher Untersuchungen war auf die Priifung der Anfalligkeit von Sortimenten 
gartnerischer Kulturpflanzen gegeniiber Krankheitserregem und Schli.dlingen ausgerichtet. So wurden beispiels
weise 33 Markerbsen- und 11 Futtererbsensorten auf Resistenz gegeniiber Fusarium oxysporum f. sp. pisi, Rasse 1, 
und gegeniiber Erysiphe pisi sowie 19 Tomatensorten auf Anfalligkeit gegeniiber Fusarium oxysporum f.sp. radicis
lycopersici iiberpriift. Des weiteren wurden acht Gurkensorten auf Anfalligkeit gegeniiber Pseudoperonospora cu
bensis, eine Gurkensorte auf Anfalligkeit gegeniiber den Erregern Corynespora cassiicola, Cladosporium cucume
rinum, Erysiphe cichoracearum und Sphaerotheca fuliginea, 11 Gurkensorten auf Anfalligkeit gegeniiber Ulocladi
um cucurbita, sowie 15 Spinatsorten auf Anfiilligkeit gegeniiber vier Rassen van Peronospora farinosa f.sp. spinaciae 
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iiberpriift. Neben den Untersuchungen an Gemiisesortimenten fanden auch Sortimentspriifungen von Begonien auf 
Anfalligkeit gegeniiber Echtem Mehltau statt. 

Des weiteren wurde ein Verfahren erarbeitet, um die Anfalligkeit von Allium-Arten gegeniiber verschiedenen Rost
pilzen (Puccinia al/ii, P. mixta) zu bewerten. Dazu wurden Testsortimente mit reinen Linien verschiedener Herkiinfte 
von Rostpilzen inokuliert und auf Anfalligkeitsunterschiede gepriift. Auch an Ziergeholzen und Zierpflanzen wurden 
erste Ansatze zur Beurteilung der Widerstandsfahigkeit von Arten und Sorten gegeniiber Problemschaderregern ent
wickelt. Speziell wurden Untersuchungen durchgefiihrt, um ein Testverfahren zur Anfalligkeitspriifung von Fagus 
silvatica-Siimlingen gegeniiber Phytophthora cactorum zu entwickeln. 

Das Problem der Bodenmiidigkeit bei Rosaceae ist in seinen kausalen Zusammenhangen bislang nicht hinreichend 
gelost worden. Umfangreiche Arbeiten der Arbeitsgruppe in Dresden-Pillnitz fiihrten in den vergangenen Jahren zum 
Nachweis von Actinomyceten in den Faserwurzeln verschiedener Gattungen und Arten aus dieser Familie (Pyrus, 
Sorbus, Pyracantha, Crataegus, Aronia, Sorbaria, Rosa glauca, Cotoneaster, Ma/us, Amelanchier, Spiraea, Chae
nomeles). lnsbesondere in allen untersuchten Arten der Unterfamilien der Spiroidea und Maloidea konnten Actino
myceten nachgewiesen werden. Eingehende elektronenmikroskopische Untersuchungen in enger Zusammenarbeit mit 
dem Institut fiir Mikrobiologie belegen das Vorhandensein von Actinomycetenstrukturen in teils hoher Dichte in der 
Wurzelrinde geschiidigter Pflanzen und entsprechende pathologische Veranderungen des Gewebes. Weitere Untersu
chungen sollen die Rolle der Actinomyceten im Komplex ,,Bodenmiidigkeit" eingehender beleuchten. 

Das Offentliche Griin erlangt eine zunehmende Bedeutung fiir Menschen in urbanen Siedlungsraumen. In Zusam
menarbeit mit anderen Instituten der BBA und einigen Pflanzenschutzdiensten der Lander wurden spezielle Fragen 
des Pflanzenschutzes fiir Geholze und Griinanlagen aus diesem Bereich bearbeitet, beispielsweise <lurch Untersu
chungen zum Auftreten der Rotpustelkrankheit (Nectria cinnabarina) an Stadtgeholzen. 

Vom 26. bis 28. September 1995 organisierte das Institut die 17. Tagung der Fachreferenten fiir Pflanzenschutz im 
Gemiisebau, Zierpflanzenbau und Baumschulen in der BBA. Im Rahmen dieser Tagung wurden etwa 100 verschie
dene Themen des Pflanzenschutzes aus den genannten Anbaubereichen gemeinsam mit Vertretem der Pflanzen
schutzdienste der Lander, der Landesanstalten, der Fachhochschulen und Universitaten, der Bundesanstalt fiir Ziich
tungsforschung an Kulturpflanzen, des Bundessortenamtes und der BBA erortert. 

In Verbindung mit der Umsetzung von Richtlinien der Europaischen Union im Bereich des Pflanzenschutzes in na
tionales Recht wirkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts an der Bearbeitung spezifischer Fragestellungen 
mit. Dariiber hinaus wurden einzelne Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler zur Teilnahme an Beratungen spezieller 
Gremien der EPPO entsandt. 

Die aktive Teilnahme von Frau Dr. Werres als Delegierte der Bundesrepublik Deutschland am europaischen Arbeits
kreis ,,Krankheiten und Storungen in Baumschulen (Diseases and disorders in nurseries)" resultierte in diesem Jahr 
in der Ausrichtung der jahrlichen Arbeitstagung dieser Gruppe in der BBA unter Federfiihrung des Instituts fiir 
Pflanzenschutz im Gartenbau. 

088 Untersuchungen zum Befall von Carpinus betulus mit Nectria cinnabarina (Td.) Fr. in Abhangigkeit von 

Mulch- und PflegemaBnahmen - Investigations on the influence of mulching on the infection of Carpinus betulus 
with Nectria cinnabarina (Td.) Fr. (Backhaus, G. F.) 

An verschiedenen Geholzgattungen im Offentlichen Griin werden in zunehmendem MaBe Schaden durch Befall mit 
Nectria cinnabarina beobachtet. Neben Hainbuchen scheinen auch Robinien, Weiden und Ahorn in besonderem Ma
Be betroffen zu werden. Nach Aussagen der vor Ort zustiindigen Fachleute laBt sich dabei haufig ein Zusammenhang 
zwischen dem AusmaB des Befalls und verschiedenen PflegemaBnahmen erkennen, wobei das Mulchen als besonders 
problematisch benannt wird. Da iiber das Infektionsverhalten des Schaderregers an Geholzen im Offentlichen Griin 
in Abhangigkeit von verschiedenen Ma8nahmen der Boden- und Geholzpflege bislang nur sehr wenige wissenschaft
lich fundierte lnformationen vorliegen, wurde in diesem Jahr mit Versuchen mit dreijahrigen Carpinus betulus, die 
als sehr anfallig gegeniiber N. cinnabarina gelten, begonnen. Im Rahmen dieses langfristig angelegten Versuchspro
gramms soll geklart werden, ob Mulchmaterialien iiberhaupt eine wichtige Funktion fiir das Uberdauem des Schader
regers unter Freilandbedingungen iibernehmen, ob sie ggf. in der Lage sind, das Inokulumpotential signifikant zu 
steigem und damit Schaden an Stadtbaumen zu verstarken, und welchen EinfluB weitere PflegemaBnahmen, wie 
Geholzschnitt und Diingung, auf die Pradisposition der Pflanzen gegeniiber einem Befall haben konnen. 
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089 Untersuchungen zum Vorkommen und zur Epidemiologie von Phytophthora-Arten in Recyclingwasser 
und Schlammproben von Containerflachen in Baumscbulen - Investigations into the occurrence and epidemiology 
of Phytophthora species in recycling water and sediments of container-grown plants in nurseries (Themann, Karin, 
und Werres, Sabine, in Zusammenarbeit mit Aust, H.-J., Technische Universitat Braunschweig) 

Die Produktion von Geholzen in Containern gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zu den wirtschaftlich wichtigsten 
phytopathogenen Pilzen, die mit Recyclingwasser auf den Containerstellfliichen verbreitet werden konnen, gehoren 
die bodenbtirtigen Pilze aus der Gattung Phytophthora. Das bereits 1993 begonnene Forschungsvorhaben beschaftigt 
sich niit der Erarbeitung optimaler Nachweismethoden ftir diese Erreger in Wasser und Sedimentproben und Unter
suchungen zum Vorkommen und zur Epidemiologie von Phytophthora-Arten im Recyclingwasser von Container
stellfliichen in Praxisbetrieben. 1994 und 1995 wurden Baumschulbetriebe mit unterschiedlichen Wasserrecyclingsy
stemen tiber einen Zeitraum von 14 Monaten beprobt. Ziel der Untersuchungen 1995 war zum einen die Erprobung 
der bereits in vitro entwickelten Nachweisverfahren unter Praxisbedingungen, zum anderen sollten Oaten zum Vor
kommen von Phytophthora-Arten im Wasserkreislauf von Containerkulturfliichen in Praxisbetrieben in Abhiingigkeit 
vom Probenmaterial (Wasser-, Schlammproben), dem Probenahmeort im Recyclingsystem und der Jahreszeit erarbei
tet werden. 

090 Eignung des Dot-Immunobinding Assay zur Untersuchung von Wurzelgewebe von Geholzen auf einen 
Befall mit Phytophthora-Arten - Suitability of the dot-immunobinding assay for the examination of root tissue from 
woody plants on the infection with Phytophthora species (Werres, Sabine, in Zusammenarbeit mit Hahn, Renate, 
Universitiit Hannover) 

Pilze der Gattung Phytophthora konnen nicht nur junge, sondern auch alte Geholze schiidigen. Besonders bei iilteren 
Geholzen konnen sich diese Erreger vermutlich tiber viele Jahre im Gewebe ausbreiten, bevor es zu einer auffalligen 
Symptomauspriigung der Krankheit kommt. Bisher ist in den meisten Fallen nicht bekannt, wann, wo und wie bei 
iilteren Geholzen am Endstandort die Infektion stattgefunden hat und wie sich die Phytophthora-Arten im Gewebe 
dieser Geholze ausbreiten. Als Vorbereitung fur epidemiologische Untersuchungen in der Baumschule und am End
standort wurden verschiedene Moctifikationen des serologischen Verfahrens Dot-Immunobinding Assay ftir den 
Nachweis von Phytophthora in Geholzen untersucht. In ersten Versuchen wurden unterschiedlich stark verholzte 
Wurzeln von Chamaecyparis lawsoniana mit einem polyklonalen Antiserum gegen P. cinnamomi getestet. 

091 Vorkommen von Phytophthora spp. an erkrankten und abgestorbenen Baumen - Occurrence of Phytoph

thora spp. in diseased and dead trees (Werres, Sabine) 

In den vergangenen Jahren wurde in einigen europaischen Landero zunehmend tiber den Nachweis von Phytophtho
ra-Arten an kranken oder abgestorbenen gro8en Biiumen in unterschiedlichen Baumbestanden berichtet. Erste Unter
suchungen haben ergeben, da8 Arten dieser bodenbtirtigen Pilze auch in erkrankten Baumbestanden (z. B. Ro8ka
stanie, Schwarzerle) in der Bundesrepublik Deutschland vorkommen. Um einen ersten Uberblick tiber die Ausbrei
tung dieser Erreger in einem geschlossenen Baumbestand zu bekommen, wurde in einem erkrankten Erlenbestand 
mit Untersuchungen von Gewebeproben erkrankter Biiume sowie Boden- und Wasserproben in der Umgebung des 
Bestands auf das Vorkommen dieser Pilze begonnen. 

092 Untersuchungen zum Wirtspflanzenkreis der wurzelpathogenen Actinomyceten, die die Bodenmiidigkeit 
bei Apfel verursachen - Investigations on host plants of the root pathogenic actinomycetes causing the specific apple 
replant disease (Winkler, H., und Szab6, Katrin) 

Die bisher durchgefiihrten Untersuchungen ergaben Anhaltspunkte daftir, da8 die Spezifitat der Bodenmtidigkeit, die 
bei den Rosaceen besonders verbreitet ist, sehr wahrscheinlich mit dem Vorkommen von wurzelpathogenen 
Actinomyceten in deren Wurzelsystem in einem Zusammenhang steht. Nach Anzucht verschiedener Rosaceen-Arten 
in arteigenem oder apfelmtidem Boden konnten Actinomyceten in den Wurzeln von allen bisher untersuchten Arten 
aus der Unterfamilie der Spiroideae und Maloideae gefunden werden. 

In der Unterfamilie der Rosoideae liegt eine andere Situation vor. Wiihrend bei der haufig geprtiften Art Rosa canina
bisher nur an einem Standort Actinomyceten in einem sehr geringen Prozentsatz beobachtet werden konnten, wurden 
bei der Art Rosa glauca in 25 % der Faserwurzeln aus standorteigenem Boden Actinomyceten gefunden. Erfolgte die 
Anzucht auf apfelmtidem Boden, war die Infektion deutlich geringer (5 % ). 

Keine Actinomyceten angetroffen wurden bisher in den Wurzeln von Vertretem aus der Unterfamilie der Prunoideae 
(Prunus avium, Prunus mahaleb, Prunus myrobalana, Prunus padus). Daraus lii8t sich erklaren, warum z. B. ein 
Anbau von Steinobst nach Kemobst und umgekehrt problemlos durchftihrbar ist. 
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Moglicherweise haben die bei Rosa gemachten Beobachtungen auch Bedeutung fur die Fruchtfolgegestaltung in Ro
senbaumschulen, in denen mit dem Auftreten von Rosenmiidigkeit gerechnet werden rnuB. 

093 Nachweis von Actinomyceten in den Faserwurzeln von Ziergeholzen aus der Familie der Rosaceae -
Proof of actinomycetes in rootlets of ornamental shrubs of the family ofRosaceae (Winkler, H., und Szab6, Katrin) 

Bei Anzucht der Pflanzen in apfelmiidem Boden und im arteigenen Standortboden sind in den Faserwurzeln von 
Crataegus monogyna, Cotoneaster dammeri, Sorbus aucuparia, Cotoneaster acutzfolius, Chaenomeles speciosa, 
Pyracantha coccinea, Amelanchier lamarckii, Spiraea albiflora, Aronia arbutifolia, Sorbaria sorbifolia und Rosa 
glauca Actinomyceten nachgewiesen worden. 

Bei Rosa canina war in Wurzeln aus apfelmiidem Boden emeut kein Befall feststellbar. In Wurzeln aus dem arteige
nen Standortboden wurde dagegen erstmalig eine, wenn auch sehr geringe (3 % der untersuchten Wurzelstticke) 
Besiedlung durch Actinomyceten registriert. Die Erscheinungsbilder der Actinomyceten sowie die mit der Besiedlung 
der Wurzeln einhergehenden Schadbilder entsprachen in der Regel denen, die von den Faserwurzeln bei Apfel aus 
apfelmiiden Boden bekannt sind. 

094 Elektronenmikroskopiscbe Untersucitungen zum Nachweis der Pathogenitat der in Apfelwurzeln aus 

miidem Boden nachweisbaren Actinomyceten - Electron microscopical investigations to proof the pathogenicity of 
actinomycetes occurring in apple rootlets from apple replant soils (Szabo, Katrin, und Winkler, H., in Zusammenar
beit mit Petzold, H., und Marwitz, R., Institut fur Mikrobiologie der BBA, Berlin-Dahlem) 

Bisher durchgeftihrte lichtmikroskopische Untersuchungen an Langsschnitten von Faserwurzeln von Malus-Samlin
gen erbrachten, daB bis zu 80 % der Wurzelstticke <lurch Actinomyceten besiedelt waren, wenn sie aus apfelmiiden 
Boden stammten. Es wird als auBerst wahrscheinlich angesehen, daB diese wurzelpathogenen Actinomyceten die 
Ursache der Bodenmiidigkeit bei Apfel darstellen. 

Zur Untermauerung dieser Annahme durchgeftihrte elektronenmikroskopische Untersuchungen (Durchftihrung: Insti
tut fur Mikrobiologie der BBA, Berlin) an Faserwurzeln von Malus-Samlingen aus einem miiden Boden zeigten das 
Vorhandensein von Actinomycetenstrukturen in den angefertigten Wurzelschnitten. Die Actinomyceten sind in hoher 
Dichte in den Zellen der Wurzelrinde und insbesondere in den Interzellularraumen anzutreffen. Sie sind in der Lage, 
Zellwande zu durchdringen, was eindeutig auf ihre Pathogenitat hinweist. Die Zellen der Wurzelrinde weisen deutli
che pathologische Veranderungen auf, die sich in massiv auftretenden Verwerfungen der Zellwande und in Mem
branablosungen auBem. 

Andere Mikroorganismen, wie Pilze oder Viren, traten in den untersuchten Geweben nur auBerst selten neben den 
Actinomyceten auf. Die Befunde konnen als Nachweis ftir die Pathogenitat dieses Actinomyceten gelten. 

095 lsolierung von Actinomyceten von Apfelwurzeln aus miidem Boden und Priifung der Wirkung dieser 
Isolate auf das Wachstum und das Faserwurzelsystem von Apfelsamlingen - Isolation of actinomycetes from apple 
rootlets from apple replant soils and test of the influence of these isolates on growth and root system of apple seed
lings (Szab6, Katrin, und Winkler, H., in Zusammenarbeit mit Schilling, G., und Wittenmayer, L. A., Universitat 
Halle) 

In Fortftihrung der Versuche, die in Faserwurzeln histologisch nachweisbaren wurzelpathogenen Actinomyceten zu 
isolieren, wurden den Nlihrboden Wurzelabscheidungen von Apfelsamlingen zugesetzt, die im Institut fur Pflanzen
ernahrung und Bodenkunde der Martin-Luther-Universitat Halle gewonnen wurden. Durch den Zusatz der Wurzelab
scheidungen wurden bei ausgelegten Apfelwurzeln die Zahl der isolierbaren Kolonien je ausgelegtes Wurzelstiick 
deutlich erhoht und das phanotypisch differenzierbare Spektrum der Kolonien wesentlich erweitert. Bestimmte Ko
lonietypen traten erstmalig und gehauft auf. Ein lihnlicher, wenn auch schwacher ausgeprligter Effekt war an ausge
legten Wurzelstticken von mit Wuchsstoffen (NAA) behandelten und in gespannter Luft gehaltenen Pflanzen zu be
obachten. 

Mit einem Teil der erhaltenen Isolate wurde gedampfter Boden inokuliert und anschlieBend mit Ma/us-Samlingen 
bepflanzt. Dabei zeigte sich, daB ein Stamm das Wachstum des Sprosses und des Wurzelsystems in einer GroBenord
nung reduzierte, wie es von der Bodenmiidigkeit bekannt ist. Auch die fur Pflanzen aus miiden Boden charakteristi
schen Braunungen im Faserwurzelbereich waren makroskopisch zu beobachten. Dieses Ergebnis war sowohl im 
Nachbau auf dem gleichen Boden wie auch in bisher einem Wiederholungsversuch reproduzierbar. In noch durchzu
fiihrenden histologischen Untersuchungen ist zu priifen, ob das anzutreffende Schadbild dem der Bodenmtidigkeit 
entspricht. 
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096 Untersuchungen zum Vorkommen latenten Befalls von Azaleen mit Botrytis spp. - Investigations on the 
occurrence of latent infection of azalea with Botrytis spp. (ldczak, Elke, und Brielmaier-Liebetanz, Ulrike) 

In den Wintennonaten stellt das Auftreten von Botrytis in Azaleenkulturen haufig ein Problem dar. Durch eine ge
eignete Klimaftihrung und verstiirkte Hygiene Ia8t sich ein Befall der Pflanzen moglicherweise weitgehend vermei
den. Um diese vorbeugenden Ma8nahmen gezielt einsetzen zu konnen, muB geklart werden, zu welchem Zeitpunkt 
und unter welchen Bedingungen die Infektion der Pflanzen mit Botrytis erfolgt. Dies konnte zum einen in den Win
termonaten der Fall sein,. zum anderen ist aber nicht auszuschlieBen, daB die Infektion bereits zum Zeitpunkt des 
Stutzens erfolgt und der Schaderreger latent im Pflanzengewebe iiberdauert. Erst unter den Witterungsbedingungen 
im Winter wiirden dann die Befallssymptome auftreten. 

Zur Kia.rung der Frage, ob ein latenter Befall van Azaleen mit Botrytis tatsachlich moglich ist, wurden Azaleen zum 
Zeitpunkt des Stutzens mit einer Konidiensuspension van Botrytis inokuliert oder mit Wasser behandelt (Kontrolle). 
Die Pflanzen wurden bei unterschiedlichen relativen Feuchten kultiviert, um giinstige bzw. ungi.lnstige Bedingungen 
fiir die Entwicklung des Schaderregers zu schaffen. In den Wintermonaten werden dann alle Pflanzen gleichermaBen 
den lichtannen und feuchten Witterungsbedingungen ausgesetzt, die einen Botrytis-Befall im allgemeinen fordern. 

Die Auswertung erfolgi einerseits durch Bonitur des Aufiretens von Schadsymptomen, dariiber hinaus soll iiberpriift 
werden, ob Botrytis in gesund aussehendem Pflanzenmaterial nachgewiesen werden kann. 

097 Priifung und Optimierung von Methoden zum Nachweis von Xanthomonas campestris pv. pelargonii in 
Vermehrungsmaterial - Testing and improvement of methods for the detection of Xanthomonas campestris pv. pel
argonii in propagation material (Brielmaier-Liebetanz, Ulrike, und Idczak, Elke, in Zusammenarbeit mit Miiller, 
Petra, Dienststelle ftir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz der BBA, Klein
machnow) 

Xanthomonas campestris pv. pelargonii ist der bedeutendste Krankheitserreger an Pelargonien. Die Gefahr einer 
Verbreitung des Erregers mit Stecklingen von latent befallenen Mutterpflanzen ist groB. Als vorbeugende Ma8nahme 
dagegen werden die Mutterpflanzenbestande regelmaBig auf dieses Bakterium getestet. Unterschiedliche Testmetho
den werden angewandt. Die Zuverlassigkeit der gangigsten Methoden wurde an standardisiert inokuliertem Pflan
zenmaterial van Pelargonium zonale 'Verbesserte Rubin' iiberpriift. 

Nach mehrfacher Versuchswiederholung erwies sich als sicherste Methode zum Nachweis geringer Erregerdichten 
die Isolierung auf Nahrmedium. Von den beiden serologischen Verfahren ELISA und IF-Test zeigte sich der IF-Test 
etwas empfindlicher, allerdings nur bei Mikroskopie von mindestens 50 Objekttrager-Gesichtsfeldem. Als bedeutend 
fiir eine problemlose Auswertung bei den serologischen Tests stellte sich die Art der Probenaufbereitung heraus. Das 
kurze Aufschiitteln kleingeschnittenen Stecklingsmaterials in Nahrbouillon war giinstiger als das Morsem der Pro
ben. Im ELISA ergaben sich bei gemorsertem Pflanzenmaterial haufiger falsche negative Ergebnisse. Im IF-Test ist 
die mikroskopische Auswertung bei Verzicht auf Quetschen des Pflanzenmaterials wesentlich erleichtert, da storende 
Pflanzenteile fehlen und somit keine Interpretationsschwierigkeiten auftreten. Generell lieB sich die Nachweisemp
findlichkeit indirekt deutlich verbessem, wenn die kleingeschnittenen Proben 24 Stunden schiittelnd inkubiert wur
den. Derzeit laufende Untersuchungen an Proben aus der Praxis sollen klaren, ob die an der Sorte 'Verbesserte Ru
bin' gewonnenen Ergebnisse auch fiir ein breites Sortenspektrum der Pelargonien Giiltigkeit haben und welche Me
thode als zweckmaBig und zuverlassig fur Routinetestungen empfohlen werden kann. 

098 ldentifizierung eines Pseudomonas-lsolates aus Viola-Hybriden - Identification of a Pseudomonas isolate 
from Viola-hybrids (Brielmaier-Liebetanz, Ulrike, in Zusammenarbeit mit Kohn, S., Institut fiir Mikrobiologie der 
BBA, Berlin-Dahlem) 

Im Winter 1994/95 traten an Stiefmiitterchen unterschiedlicher Herkunft Krankheitssymptome auf, die einen Befall 
mit Pseudomonas sp. vermuten lieBen. Aus alien Pflanzen lieBen sich Pseudomonaden isolieren. Oberwiegend han
delte es sich um eine stark fluoreszierende Pseudomonas-Art, die aber im Hypersensitivitatstest keine positive Reakti
on hervorrief. Aus einigen Pflanzen ebenso wie aus Viola-Saatgutproben wurde zusatzlich eine Pseudomonas sp. 
isoliert, deren Kolonien auf YDC-Agar durch ihre blaugriine Farbung auffielen. 

Dieses Isolat rief an Tabak eine deutliche Hypersensitivitatsreaktion hervor. Nach Inokulation von Stiefmiitterchen 
entwickelten sich am Blattrand halbmondformige Nekrosen mit schwarzen Adern, aus denen der Erreger reisoliert 
werden konnte. Die stoffwechselphysiologischen Eigenschaften des pathogenen lsolats stimmten mit der friiheren von 
Stolp und Stahl (Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 145-148.) fiir ein aus Stiefmiitter
chen gewonnenes Pseudomonas-Isolat gegebenen Beschreibung iiberein. Nach dem Ergebnis der Fettsaureanalyse 
handelt es sich bei dem Bakterium um Pseudomonas viridiflava. 
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099 Wirkung von Pflanzenstiirkungsmitteln auf Echten Mehltau an Elatior-Begonien - Effectiveness of plant 
resistance improvers on powdery mildew of Elatior Begonia (Brielmaier-Liebetanz, Ulrike, und Gebelein, D.) 

In vorhergehenden Versuchen erwiesen sich einige Sorten von Elatior-Begonien als widerstandsfahig gegen Echten 
Mehltau (Oidium begoniae). Der iiberwiegende Teil der getesteten Sorten war anfallig, allerdings in unterschiedli
chem AusmaB. Es stellte sich die Frage nach der Wirkung von Pflanzenstarkungsmitteln gegen Echten Mehltau bei 
Applikation an unterschiedlich anfalligen Sorten. MILSANA, HUMIN-VIT AL und NEUDO-VIT AL wurden an 
sechs unterschiedlich anfalligen Begoniensorten gepriift. Als Vergleichspraparate dienten SAPROL ·N sowie BIO
BLATT-MEHLTAUMIITEL. Die Anwendung erfolgte nach Herstellerangaben. MILSANA, HUMIN-VITAL und 
BIO-BLATT-MEHLTAUMITTEL zeigten allenfalls eine leichte Befallsreduktion im Vergleich zur Kontrolle, jedoch 
nicht befriedigend fiir die Praxis. Lediglich NEUDO-VIT AL wies zumindest bei schwach anfalligen Sorten eine aus
reichende Wirkung auf. Moglicherweise ist die Wirkung der Pflanzenstarkungsmittel vom Infektionsdruck abhangig, 
der im Verlauf des Versuchs durch die Anwesenheit nicht behandelter anfalliger Sorten sehr hoch war. Unter identi
schen Voraussetzungen blieb jedoch die hochanfallige Sorte 'Robella' bei Einsatz von SAPROL N befallsfrei, die als 
wenig anfallig eingestufte Sorte 'Karita' zeigte selbst in der unbehandelten Kontrolle kaum Mehltaubefall. 

100 Einflu8 unterschiedlicher Temperaturstrategien in Gewachshauskulturen auf die Entwicklung von 
Pflanzen und Pflanzenkrankheiten - Influence of different temperature strategies on the development of plants and 
plant diseases (Gebelein, D., und Backhaus, G. F.) 

Die Untersuchungen zum gezielten Einsatz von Klimatisierungsstrategien als Moglichkeit, die Anwendung chemi
scher Pflanzenschutzmittel in gartnerischen Kulturen auf ein MindestmaB zu begrenzen, wurden fortgesetzt. Im Vor
dergrund des Interesses standen Strategien zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums als Ersatz fiir die Anwendung 
von Wachstumsreglem sowie zur Verminderung der Infektionsgefahr <lurch phytopathogene Pilze, allen voran 
Botrytis cinerea. Die Versuche wurden an der als besonders starkwiichsig bekannten Fuchsiensorte 'Beacon' durch
gefiihrt. Die Pflanzen wurden praxisiiblich unter Gewachshausbedingungen kultiviert und dabei unterschiedlichen 
Temperaturstrategien ausgesetzt. (1. konventionell; 2. Diff+Drop-Methode = Nachttemperaturen hoher als Tagtempe
raturen, zum Sonnenaufgang Absenkung auf 5 °C fiir 2 h; 3. Drop-Methode mit strahlungsabhangiger Temperatur
fiihrung). Als Ergebnis zeigte sich, daB beide Drop-Varianten (2 und 3) den Befall mit Botrytis cinerea im Vergleich 
zur konventionellen Variante reduzieren konnten. Weiterhin blieben die Pflanzen hier deutlich kompakter, allerdings 
nicht in dem MaBe, wie es ftir praxisiibliche Verkaufsqualitaten erforderlich gewesen ware. Zukiinftige Versuche 
sollen die ftir einen Befall mit Botrytis cinerea relevanten Faktoren naher charakterisieren. 

101 Diagnose von Krankheiten an Zierpflanzen - Diagnosis of diseases in ornamentals (Brielmaier-Liebetanz, 
Ulrike, und Idczak, Elke) 
An Brugmansia-Hybriden traten in den Wintermonaten im Gewachshaus Welkeerscheinungen an einzelnen Trieben 
auf, die bei einigen Pflanzen bis zum volligen Absterben ftihrten. Gleichzeitig waren banderartige Verkorkungen an 
den Trieben zu beobachten. Aus Pflanzen mit den genannten Symptomen wurde mehrfach Verticillium dahliae iso
liert. 

An Cyclamen traten Welkeerscheinungen auf, die anders als die typischen Symptome eines Fusarium-Befalls aussa
hen. Wahrend bei einer Infektion mit Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis die Welke zunachst meist einseitig in 
Erscheinung tritt, waren im vorliegenden Fall die gesamten Pflanzen gleichmaBig welk. Eine KnollennaBfaule war 
nicht festzustellen. Aus den Pflanzen wurde neberi Bakterien einheitlich eine Phytophthora isoliert, deren Art sich 
jedoch nicht eindeutig bestimmen lieB. Das lsolat besitzt eine groBe Ahnlichkeit mit Phytophthora palmivora, aller
dings weicht die Anordnung der Sporangien etwas ab. 

Es wird angenommen, daB es sich bei den beiden genannten Pilzisolaten um den jeweiligen Krankheitserreger han
delt. Ein Pathogenitatstest mit Verticillium dahliae an Brugmansia-Samlingen wird derzeit durchgeftihrt, Symptome 
werden vermutlich erst auftreten, wenn sich die Pflanzen im generativen Stadium befinden. Die Pathogenitat von 
Phytophthora sp. an Cyclamen ist ebenfalls zu iiberpriifen. 

102 Priifung eines Tomatensortimentes auf Anfalligkeit gegen Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici • 
Testing a set of tomato cultivars for resistance to Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (Mattusch, P.) 

Das deutsche Tomatensortiment ist nahezu vollstandig anfallig gegen den Erreger der Fusarium-FuBkrankheit Fusa- ---
rium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici. Niederlandischen Berichten zufolge ist eine groBere Zahl der in den Nieder-
landen eingetragenen Tomatensorten jedoch resistent gegen diesen Schadpilz. 19 dieser Sorten wurden daher im 
Vergleich zu der in Vorversuchen als resistent ermittelten deutschen Sorte 'Iris' (zur Zeit nicht im Sortenregister des 
Bundessortenamtes eingetragen) einer Resistenzpriifung unterzogen. In allen Fallen konnte die Resistenz bestatigt 
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werden. Es besteht somit fur die deutsche Pflanzenziichtung keine Notwendigkeit, nach resistenten Sorten zu suchen. 
Der Praxis konnen gegebenenfalls die niederlandischen Sorten empfohlen werden. 

103 Untersuchungen zur Biologie und Epidemiologie des Falschen Mehltaus (Pseudoperonospora cubensis) an 
Gurken - Investigations on the biology and epidemiology of downy mildew (Pseudoperonospora cubensis) on 
cucumber (Bruno, H.) 

Der Anbau von Gurken im Freiland und unter Glas ist durch den in den letzten Jahren verstarkt auftretenden Fal
schen Mehltau, Pseudoperonospora cubensis, stark gefahrdet. Unter giinstigen Klimabedingungen kann sich dieser 
in der Regel ab Ende Juni auftretende Pilz innerhalb weniger Tage epidemieartig vermehren und zum Absterben 
ganzer Gurkenbestande und zu entsprechenden, bis zu hundertprozentigen Ertragsverlusten ftihren. Derzeit ist nur 
ein Mittel (ALIETTE, Wirkstoff: Aluminium-Fosetyl) fiir dieses Anwendungsgebiet ausgewiesen, <lessen zugelassene 
viermalige Applikation in der Regel die Gurkenkultur nicht ausreichend schiitzen kann. Das bereits bestehende Pro
gnosemodell nach Bedlan prognostiziert den Erstbefall zu ungenau und fiihrte in der Vergangenheit in der Praxis 
teilweise zu unnotigen Fungizidapplikationen. 

In 1995 wurde deshalb damit begonnen, die Biologie und die Epidemiologie des Falschen Mehltaupilzes in Freiland
und Klimakammer-Versuchen naher zu untersuchen, speziell im Hinblick auf eine Optimierung der Prognose des 
Erstauftretens bzw. des Krankheitsverlaufes. In einem Versuch an Gurken im Freiland wurden ab Mitte Juli iiber 
einen Zeitraum von 10 Wochen der Sporenflug und die Infektionsbedingungen eingehender untersucht. Fiir den un
tersuchten Standort konnten unter der Voraussetzung einer Inokulumquelle an 50 von 68 Tagen Klimabedingungen 
beobachtet werden, die nachweislich zu Infektionen fiihrten. Als begrenzender Faktor fiir erfolgreiche Infektionen 
erwies sich das Auftreten von Blattnasse; bereits die kurzeste aufgezeichnete Blattnassedauer (1 Std.) fiihrte zu Lasio
nen. 

Fiir eine verlaBlichere Prognose des Befallsbeginns des Falschen Mehltaus ist femer die Frage einer moglichen 
Oberwinterung des Erregers in Deutschland zu klaren. Vor diesem Hintergrund wurden die Oosporenbildung sowie 
die temperaturabhangige Oberlebensrate von Sporangien untersucht. Die bisherigen Beobachtungen ergeben derzeit 
keine gesicherte Information iiber eine mogliche Oberwinterung des Pilzes in Deutschland im Freiland, so daB auch 
weiterhin von einem Zuflug der Sporen aus siideuropaischen Landern ausgegangen werden muB. Weitere Untersu
chungen einer moglichen Oberwinterung in Deutschland sind geplant. 

In einem Sortenversuch im Freiland zeigten die untersuchten acht Sorten keine signifikanten Unterschiede in ihrem 
Resistenzverhalten. Bei dem Wirt-Pathogen-System Falscher Mehltau bei Gurke lassen sich geringfiigige Anfallig
keitsunterschiede in einem Parzellen-Sortenversuch <lurch den hohen, von anfalligen Sorten ausgehenden Infektions
druck nur bedingt feststellen. Um mogliche Unterschiede in dem Resistenzverhalten von Sorten gegeniiber dem Fal
schen Mehltau naher untersuchen zu konnen, wurde begonnen, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem unter standar
disierten Bedingungen das Anfalligkeitsniveau von Sorten reproduzierbar bestimmt werden kann. 

l 04 Optimierung der Versuchsmethodik zur Priifung der Anfalligkeit von Feldsalat fiir Falschen Mehltau 
(Peronospora valerianellae) - Optimizing the method to test the susceptibility of lamb's lettuce to downy mildew 
(Peronospora valerianellae) (Garber, Ute) 

Um optimale Bedingungen fur die Infektion und die Sporulation des Erregers am Blatt aufzufinden, wurden in Kli
makammerversuchen Feldsalatpflanzen nach Inokulation mit Falschem Mehltau unterschiedlichen Temperatur- und 
Lichtverhaltnissen ausgesetzt. Zur Gewahrleistung einer hohen Luftfeuchtigkeit, die fur die Infektion unbedingt er
forderlich ist, wurden die Pflanzen in alien getesteten Varianten nach Inokulation fiir 48 Stunden unter Plastiktiiten 
bzw. in Plastikbehaltem gehalten. Die Einschatzung der Starke des Befalls mit Falschem Mehltau erfolgte mit Hilfe 
eines selbsterarbeiteten Befallsschemas anhand der Blattsporulation. Des weiteren wurden in der Befallsbewertung 
andere Schadenssymptome wie Blattflecke, Verwachsungen und Vergilben der Blatter sowie Veranderungen der 
Epidermis blattunterseits beriicksichtigt. 

Eine hohe Sporulationsfahigkeit des Erregers wurde bei einer Temperatur von 12 °C und einer 48stiindigen Dunkel
periode nach Inokulation der Pflanzen erreicht. Bei 10 °C zeigte der Erreger unter gleichen Lichtbedingungen eine 
geringe und bei 15 °C nur vereinzelt Sporulation am Blatt. Bei 15 °C konnte unter veranderten Lichtbedingungen (48 
Stunden Schattierung nach lnokulation) mit der gleichen Erregerherkunft keine Blattsporulation beobachtet werden. 
Hier wurde verstarkt die Bildung von Oosporen im Blattgewebe nachgewiesen. 

Ein fiir die Priifung nach wie vor ungelostes Problem ist die Bereitstellung definierten Erregermaterials, das frei von 
Kontaminanten ist. Bisher gelang es nicht, iiber einen langeren Zeitraum einheitliches Inokulummaterial der gleichen 
Erregerherkunft fiir die Priifung zur Verfiigung zu stellen. Eine Erhaltung des Erregers durch Einfrieren infizierten 
Blattmaterials und die Aktivierung des Erregers iiber die Wirtspflanze ist prinzipiell moglich. Nach mehreren Pflan-
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zenpassagen trat jedoch immer wieder eine Anreicherung mit anderen Mikroorganismen bzw. mit dem Fauleerreger 
Phoma valerianellae auf, so da8 die Priifung erheblich beeintrachtigt wurde bzw. eine Auswertung letztendlich nicht 
mehr moglich war. 

Mikroskopische Untersuchungen sollen AufschluB Uber den Verlauf des Infektionsprozesses geben und klaren, in
wieweit ein ursachlicher Zu�ammenhang zwischen den auftretenden Schadsymptomen am Blatt und der Infektion mit 
Peronospora valerianellae besteht. Hierftir wird derzeit eine ftir die Wirt-Erreger-Kombination Bremia lactucae an 
Salat angewandte Farbemethode erprobt. 

105 Untersucbungen zur Bedeutung des Krankbeitskomplexes der Fusarium-Welke und -Wurzelfaule der 
Erbse (Pisum sativum) - Investigations into the importance of the disease complex of Fusarium wilt and root rot of 
peas (Pisum sativum) (Garber, Ute) 

Der Welkeerreger Fusarium oxysporum f.sp.pisi und der Wurzelfauleerreger Fusarium solani f. sp. pisi sind an Erbse 
wichtige Pathogene. Uber die Haufigkeit des Auftretens dieser bodenbtirtigen Pilze und deren Bedeutung ftir den 
Erbsenanbau in Deutschland besteht wenig Klarheit. 

Untersuchungen an Erbsenpflanzen aus Anbaugebieten mit ehemals intensivem Leguminosenanbau der Magdeburger 
Borde ergaben einen insgesamt sehr hohen Befall mit Pilzen der Gattung Fusarium, wobei die Arten F. oxysporum, 
F. solani und F. redolens in alien Proben dominierten. Im Durchschnitt aller Proben traten sie im Verhaltnis von 3 :
1 : 3 auf. In Pathogenitatstests erwiesen sich die Isolate von F. oxysporum und F. redolens fast ausschlieBlich als
nicht pathogen bzw. verursachten nur gering ausgepragte Schadenssymptome an der Wirtspflanze. Isolate von F.
solani dagegen waren in der Mehrzahl stark pathogen.

In einem Sortenversuch wurden 34 Mark- und 11 Futtererbsensorten aufihre Anfalligkeit ftir F. solani geprtift. Die 
Priifung erfolgte unter Einbeziehung eines aggressiven Erregerstammes, der dem Bodensubstrat analog der Priifung 
mit F. oxysporum in der gleichen Inokulumdichte untergemischt wurde. Unter diesen Bedingungen wiesen alle ge
prtiften Sorten starke Anfalligkeitsreaktionen gegeniiber dem Wurzelfauleerreger auf. Tendenziell waren Futtererb
sensorten weniger anfallig als Markerbsensorten. Um sichere Aussagen treffen zu konnen, sind im Vorfeld Fragen 
zur Priifmethodik, speziell zum EinfluB der Inokulumdichte auf den Befall mit F. solani, zu klaren. In die Priifung 
auf Anfalligkeit sollen dann Sorten von Mark-, Schal- und Zuckererbsen sowie Futtererbsen einbezogen werden, die 
in Deutschland ftir den Anbau von Bedeutung sind. 

106 Untersuchungen zur Ermittlung der Ursachen fiir die Umfallkrankheit der Petersilie - Investigations into 
the causes of damping-off of parsley (Garber, Ute, in Zusammenarbeit mit Ulbrich, A., Institut ftir Gemiisebau, Uni
versitat Hannover) 

In den vergangenen Jahren traten in Topfkulturen von Petersilie verstarkt Probleme durch Pflanzenschaden und 
-ausfalle auf. Diese zeigten sich in Form von Welkeerscheinungen bzw. als ein ,,Umfallen" der Pflanzen mit gleich
zeitigem Verbraunen und Absterben der Wurzeln. Die Krankheitsursache konnte bislang nicht geklart werden. In
eigenen Untersuchungen wurden zunachst aus erkrankten Wurzelstiicken verschiedene Pilze, vorrangig der Gattung
Alternaria und Fusarium und mit geringerer Haufigkeit der Gattung Rhizoctonia und Phoma, isoliert. Erste Reinfek
tionsversuche im Gewachshaus verliefen negativ. Bei Inokulation des Bodens mit einzelnen Isolaten wurden zwar
eine starke Wiederbesiedelung der Wurzeln und leichte Verbraunungen festgestellt, eine Auspragung typischer
Schadsymptome in Form von Welkeerscheinungen oder ein Umfallen der Pflanzen konnte jedoch nicht beobachtet
werden.

In einem Gewachshausversuch gelang es, nach Variation des Substrates und der Bewasserung und der Einbeziehung 
verschiedener moglicher lnfektionsquellen, an Petersilie typische Krankheitssymptome hervorzurufen. Die Untersu
chungen lassen vermuten, daB es sich bei der Ursache nicht allein um einen einzelnen Schaderreger handelt, sondern 
ein Ursachenkomplex vorliegt. Von erkrankten Wurzeln der Versuchspflanzen sowie von Pflanzen aus dem Praxisbe
trieb konnten nach gezielter Isolation unter Einbeziehung von Spezialnahrboden neben Alternaria spp. und Fusarium 
spp. in verstarktem MaBe Pilze der Gattung Pythium isoliert werden. Gegenwartig stehen im Mittelpunkt der Bearbei
tung die Artendeterminierung und weitere Reinfektionsversuche. 

107 Untersuchungen zur Uberlebensmoglichkeit von Larven des Gefurchten DickmaulriiBlers in Torfsub
straten - Studies on the survival of Otiorhynchus sulcatus in peat moss substrates (Kemner, V.) 

Gelegentlich wird die Meinung geauBert, daB mit Torfsubstraten auch Schadlinge gartnerischer Kulturpflanzen, wie 
Trauermiicken oder DickmaulrtiBler, verbreitet werden. Im Gegensatz dazu behaupten die Substrathersteller, ihre 
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Ware sei schlidlingsfrei. So seien beispielsweise die Larven des Gefurchten Dickmaulri.iBlers, Otiorhynchus sulcatus, 
auf Wirtspflanzen angewiesen und in reinen Torfsubstraten nicht lebensfahig. 

Um zu klaren, wie lange die Larven von 0. sulcatus ohne zusatzliches Futter iiberleben und ob sie sich weiterentwik
keln konnen, wurden Versuche mit Floradur B in einer trockenen und in einer feuchten Variante durchgefiihrt. Die 
Versuchstiere wurden einer Laborzucht entnommen und in Glaser mit 2 1 Substrat gegeben, zum einen 10 mittelgroBe 
Larven, zum anderen Bier, die maximal sieben Tage alt waren. Die Tiere in den Kontrollen wurden mit bewurzelten 
Cyclamenknollen gefiittert. Jede Variante wurde zehnmal wiederholt. 

Bei einer konstanten Temperatur von 20 °C lebten von den mittelgroBen Larven nach zwei Wochen in der trockenen 
Variante noch 30 % und in der feuchten noch 20 % im Vergleich zu den gefiitterten Kontrolltieren. Nach drei Wo
chen wurde nur im trockenen Substrat noch eine einzige lebende Larve gefunden, die Zeitdauer von vier Wochen 
batten keine Tiere iiberlebt. Von den Eilarven, die aus den eingebrachten Eiern geschliipft waren, lebten nach zwei 
Wochen in der trockenen Variante 7 % und in der feuchten noch 1 %. Nach drei Wochen wurden keine lebenden 
Tiere mehr gefunden. 

Bei einer konstanten Temperatur von 15 °C sank die Uberlebensrate der mittelgroBen Larven in der trockenen Vari
ante von 30 % nach drei Wochen iiber 18 % nach vier Wochen auf 11 % nach fiinf Wochen. In der feuchten Variante 
lagen die Werte etwas niedriger. Nach sechs Wochen wurden in beiden Varianten keine lebenden Larven mehr ge
funden. Von den Eilarven lebten in der trockenen Variante nach drei Wochen 17 % und nach vier Wochen noch 7 %. 
Nach fiinf Wochen wurden nur in einer von zehn Wiederholungen noch zwei lebende Eilarven gefunden, einen Auf
enthalt von sechs Wochen batten keine Tiere iiberlebt. Im feuchten Substrat fie! der Anteil iiberlebender Eilarven von 
26 % nach drei Wochen auf 2 % nach vier Wochen. Nach fiinf Wochen wurden keine lebenden Tiere mehr gefunden. 

Nach diesen Ergebnissen z;u urteilen, ist eine Verschleppung von Larven des Gefurchten DickmaulriiBlers mit nicht 
nachtraglich verunreinigtem Torfsubstrat als unwahrscheinlich einzustufen. 

108 Untersuchungen zur gezielten Bekampfung von Schaderregern an Porree und Zwiebeln und ihre Ein
fiihrung in die Praxis - Studies on supervised control of pests and diseases on leek and onion and the introduction 
into practice (Hommes, M., in Zusammenarbeit mit Krauthausen, H.-J., Lindhorst, Rosemarie, und Richter, Ellen, 
Landesanstalt fiir Pflanzenbau und Pflanzenschutz Rheinland Pfalz, Mainz) 

In Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzdienststellen mehrerer Bundeslander wurden wie in den beiden Vorjahren 
Untersuchungen zur gezielten Bekiirnpfung der an Porree und Zwiebeln vorkommenden Schaderreger im Rahmen 
eines Modellvorhabens durchgefiihrt. In Ringversuchen wurden mehrere Bekampfungsschwellen und der Einsatz 
verschiedener Pflanzenschutzmittel erprobt. Dariiber hinaus wurden die Entwicklungsstadien der Kulturpflanzen in 
die Bekampfungsentscheidung einbezogen mit dem Ziel, die BekiirnpfungsmaBnahmen auf die erntegewichts- und 
qualitatsrelevanten Entwicklungsstadien einzugrenzen. An der Erprobung der Bekampfungsschwellen unter Praxis
bedingungen beteiligten sich 15 landwirtschaftliche Betriebe. 

Der Zwiebelthrips (Thrips tabaci) trat auch in diesem Jahr wieder als der bedeutendste Schadling an Porree in Er
scheinung und verursachte z. T. deutliche Schaden am Emtegut. Die Bekiirnpfungsschwelle von 50 % befallenen 
Pflanzen wurde an alien Standorten iiberschritten. Durch die Bekampfung des Zwiebelthripses war der Befall mit der 
Lauchmotte (Acrolepiopsis assectella) so gering, daB die Bekampfungsschwelle von 10 % befallener Pflanzen nicht 
iiberschritten wurde. Krankheiten (Alternaria porri, Puccinia porri) traten auf den untersuchten Flachen nur in ge
ringem MaBe auf, so daB an fast allen Standorten die Bekarnpfungsschwellen von 10 % befallener Pflanzen nicht 
iiberschritten wurden und BekampfungsmaBnahmen nicht notwendig waren. 

Die Anwendung der Bekampfungsschwellen in Zwiebeln war auch in diesem Jahr erfolgreich. Aufgrund des geringen 
Befallsniveaus mit Zwiebelthripsen und Krankheiten (Peronospora destructor, Botrytis squamosa) konnten durch die 
regelmaBigen Bestandeskontrollen in beiden Jahren iiber die Halfte der PflanzenschutzmaBnahmen im Vergleich zum 
praxisiiblichen oder routinemaBigen Einsatz eingespart werden. Dabei konnten keine Ertrags- oder QualitatseinbuBen 
festgestellt werden. 

109 Untersuchungen zur biologischen Bekampfung von Schadlingen an Gemiise unter Glas • Studies on bio
logical pest control on vegetable crops in greenhouses (Hommes, M., und Kollner, V.) 

Im Mittelpunkt der Untersuchungen stand die Bekampfung von Blattlausen an Paprika. Dabei wurde in zwei Ge
wachshauskabinen der gezielte Einsatz von Florfliegenlarven (Chrysoperla carnea) mit der Freilassung von Blatt
lausschlupfwespen (Aphidius sp. und Aphelinus abdominalis) verglichen. In der Schlupfwespenvariante wurden dar
iiber hinaus zur Bekampfung von Thripsen und Spinnmilben vorbeugend in 14tligigem Abstand Amblyseius-Raub-
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milben ausgebracht. In der Florfliegenvariante wurde hierauf verzichtet, da Chrysoperla-Larven neben Blattlausen 
auch Spinnmilben und Thripse vertilgen. 

Mitte Mai begann die Besiedlung der Paprikapflanzen mit Blattliiusen. Unmittelbar darauf wurden in den beiden 
Versuchsvarianten die Niitzlinge ausgebracht. Trotz dieser MaBnahme nahm der Blattlausbesatz in beiden Gewachs
hauskabinen kontinuierlich zu, so dal3 drei bzw. vier Wochen spater eine weitere Freilassung von Niitzlingen vorge
nommen werden mul3te. Da in der Schlupfwespenvariante ein starkerer Anstieg der Blattlauspopulationen beobachtet 
wurde, fand in dieser Kabine eine zusatzliche Ausbringung von Puppen der rauberischen Gallmiicke Aphidoletes 
aphidimyza statt, um die rasante Populationsentwicklung der Blattlause einzudammen. Trotz dieser MaBnahmen kam 
es in beiden Kabinen zu einer Massenvermehrung der Blattlause, die Ende Juni/Anfang Juli mit durchschnittlichen 
Werten von 19.600 Blattlausen/Pflanze in der Schlupfwespenvariante und 17.300 Blattlausen/Pflanze in der Florflie
genvariante ihren Hohepunkt erreichte und in beiden Fallen zu deutlichen iiber ein Monat lang anhaltenden Ertrags
einbul3en fiihrte. Neben den ausgebrachten Niitzlingen wurden auch andere von aul3en durch die Gewachshausliiftun
gen eingewanderte Blattlausgegenspieler, wie Schwebfliegen, Marienkafer und Raubwanzen, in groBerem Umfange 
beobachtet. Bedingt durch das Zusammenwirken aller Niitzlinge brachen Mitte Juli in beiden Kabinen die Batt
lauspopulationen vollkommen zusammen. 

Zwei bis drei Wochen nach dem Zusammenbruch der Blattlauspopulationen fand eine erneute Besiedlung der Papri
kapflanzen statt, bei der die Zahl der Blattlause pro Pflanze jedoch nicht mehr so rasch anstieg, wie zu Beginn der 
Kultur Mitte Mai. Erst Ende August wurde in der Variante mit Florfliegeneinsatz ein starkerer Anstieg der Blatt
lausdichte registriert, der mit durchschnittlichen Werten von 1.589 Blattlausen/Pflanze Ende Oktober seinen Hohe
punkt erreichte. In dieser Zeit wurden bis zum Riickgang des Blattlausbesatzes insgesamt dreimal Florfliegenlarven 
ausgebracht. Im Gegensatz dazu wurde in der Schlupfwespenvariante erst Ende September ein emeuter, jedoch deut
lich schwacher ausgepragter Anstieg der Blattlauspopulation (maximaler Durchschnittswert 186 Blattlause/Pflanze) 
beobachtet. Daher wurde in dieser Variante nur eine Ausbringung von Schlupfwespen vorgenommen. 

Neben Blattlausen trat in einer Gewachshauskabine zu Kulturbeginn ein Befall mit Raupen der Kohleule (Mamestra 
brassicae) auf, der durch mehrmaligen Einsatz eines Bacillus thuringiensis-Praparates bekampft wurde. Andere 
Schadlinge, wie Spinnmilben, Thripse und Zikaden, wurden nur in sehr geringem Umfang beobachtet. Zwischen den 
beiden Versuchsvarianten konnten keine Ertragsunterschiede festgestellt werden. 

Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau in Dossenheim 

Die Forschungsschwerpunkte des Institutes lagen im Berichtsjahr weiterhin in den Bereichen integrierter Pflanzen
schutz, Charakterisierung und Diagnose von Schaderregern, pflanzliche Resistenz und Wirt-Parasit-Interaktionen. Zu 
speziellen Fragestellungen im Obstbau wurden zahlreiche Stellungnahmen fur das BML und fiir Arbeitsgruppen der 
BG und EPPO erarbeitet sowie in Amtshilfe fiir den amtlichen Pflanzenschutzdienst Diagnosen erstellt. Die For
schungsaktivitaten des Institutes sind in internationale Projekte eingebunden. Fachkollegen aus Albanien, Argenti
nien, Frankreich, GroBbritannien, den Niederlanden, Polen, Rumanien, der Schweiz, Spanien, Tschechei, Ungaro 
und den USA weilten im Rahmen von Forschungsaufenthalten oder zum Informationsaustausch im Institut. 

Von zentraler Bedeutung war in diesem Jahr weiterhin die Feuerbrandkrankheit, verursacht durch Erwinia amylo
vora, die erstmals auch in gro13em AusmaB und teilweise flachendeckend im Streuobstbau in Baden-Wiirttemberg 
auftrat und alte, schiitzenswerte Baumbestande gefahrdete. Zur Erarbeitung von Entscheidungshilfen fiir eine etwaige 
Genehmigung zum Inverkehrbringen von Plantomycin zur Bekampfung des Feuerbrandes wurden Besprechungen 
mit den Landero und Dienststellen des Bundes durchgefiihrt und unter der Federfiihrung des Institutes, in Zusam
menarbeit mit der Abteilung fiir Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik der BBA, ein Forschungsprogramm 
erstellt. Das Institut beteiligte sich an Untersuchungen iiber eine mogliche Maskierung der Faulbrut der Honigbiene 
infolge des Plantomycin-Einsatzes in die Apfelbliite. 

DieFachreferenten fiir Pflanzenschutz im Obstbau tagten im Juni 1995 unter der Leitung des Dossenheimer Institutes 
in Dresden-Pillnitz. Die Sitzung der "Arbeitsgemeinschaft Muttergarten und Obstvirus-VO" fand unter Leitung der 
BBA-Dossenheim am 25.04.1995 in Braunschweig statt. Ebenfalls unter der Leitung des Institutes nahm die interna
tionale Ringtestgruppe "C hrysoperla carnea'' ihre Arbeit auf, um die Methoden zur Priifung der Auswirkung von 
Pflanzenschutzmitteln auf diesen Priiforganismus zu optimieren und zu validieren. Diese Aktivitaten sind darauf 
gerichtet, die Harmonisierung der Voraussetzungen fiir die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln innerhalb der BG zu 
schaffen. Mit der gleichen Zielsetzung fand unter Leitung des Institutes eine Besprechung einer intemationalen Ex
pertengruppe zum Thema "Freilandversuche zur Erfassung der Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln" statt. 

- 87 -



m. Priifung und Forschung Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau 

Das Institut hielt vom 26.03.-08.04.1995 im Rahmen des Forschungsvorhabens "PHARE PL 9007, Training in mod
ern methods of laboratorial diagnosis for agrophages" zwei Trainingskurse iiber modeme Diagnosetechniken fur 
Virus- und Bakterienkrankheiten an Kulturpflanzen fur Fachkrafte des polnischen Pflanzenschutzdienstes ab. Uber
wiegend wurden Organismen aus dem Quarantanebereich berilcksichtigt. Neben elf verschiedenen Viren an Obst
arten und Zierpflanzen wurden zwei Bakterienerkrankungen, u. a. der Feuerbrand, verursacht durch Erwinia amylo
vora, und die Apfeltriebsucht (apple proliferation phytoplasma), einbezogen. Als Nachweismethoden kamen ver
schiedene Varianten des ELISA-Tests, die Polymerase-Kettenreaktion und der DAPI-Floureszenztest zum Einsatz. 

Im Rahmen des EU-Programmes COPERNICUS zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas 
wurde ein 14tagiger Trainingskurs iiber den Nachweis von pflanzenpathogenen Phytoplasmen mit molekularbiolo
gischen Techni.ken abgehalten. Zur Einarbeitung in diese Methodik hielten sich auch andere in- und ausllindische 
Gaste im Institut auf. 

Erstmalig wurde 1995 an mehreren Standorten in Siiddeutschland, im Raum Heidelberg-Mannheim und im Rhein
gau, Befall durch die Mittelmeerfruchtfliege Ceratitis capitata (Diptera, Tephritidae) an Apfeln festgestellt. Bei den 
betroffenen Apfelsorten handelte es sich um 'Elstar', 'Gravensteiner' und 'Jonagold'. In den letzten Jahrzehnten trat 
die Mittelmeerfruchtfliege in klimatisch begiinstigten Gebieten in Deutschland zwar wiederholt im Freiland auf, 
jedoch immer nor in unmittelbarer Nahe von FruchtgroBmarkten und an Steinobst, insbesondere an Pfirsich. Da an 
den Befallsstandorten ab Frilhsommer ein kontinuierliches Angebot an verschiedenen Fruchtarten und -sorten fur die 
Mittelmeerfruchtfliege vorlag, konnte sie sich bis in den Herbst hinein vermehren und somit auch Apfel befallen. Ihr 
Uberdauem des Winters ist unwahrscheinlich, da bei C. capitata keine Diapause bekannt ist. Zur Klarung des 
Sachverhalts werden aber 1996 frilhzeitig Lockstoffallen zur Flugbeobachtung eingesetzt sowie eine Befallskontrolle 
an moglichen Wirtsfrilchten durchgefiihrt werden. 

Im Rahmen epidemiologischer Freilandstudien zum Apfelschorfpilz Venturia inaequalis wurden an Blattem der 
resistenten Apfelwildart Ma/us jloribunda zahlreiche Lasionen festgestellt. Sporenbildung war an diesen Stellen nicht 
nachweisbar, aber der Pilz konnte isoliert und als V. inaequalis identifiziert werden. Bei der schorfresistenten Apfel
sorte 'Prima' war ein Verlust der Resistenz feststellbar. Hier waren an der Mehrzahl der Blatter und Friichte Sympto
me aufgetreten, wie sie fur anfallige Sorten typisch sind. 

Schwerpunkt der Forschungsarbeiten zu Virosen im Obstbau war die molekulare Charakterisierung von Steinobst
viren und die damit unmittelbar verbundene Entwicklung empfindlicher Nachweisverfahren. Vomehmlich untersucht 
wurden die Pseudoscharka an Pflaumen und Zwetschen, verursacht durch das PBM 1-Isolat des apple chlorotic leaf
spot virus (ACLSV), und die Kleinfrilchtigkeit der SiiBkirsche, verursacht durch das little cherry virus (LCV). Das 
PBM 1-Isolat wies Unterschiede von ea. 20 % in der Nukleinsaure-Sequenz zu zwei veroffentlichten Isolaten aus 
Ma/us und Prunus auf. Die Ergebnisse haben eine zentrale Bedeutung fiir den Virusnachweis mit der Polymerase
Kettenreaktion (PCR), da nur bei Auswahl der Primer in konservativen Sequenzbereichen der Nachweis unterschied
licher Isolate sichergestellt wird. Fiir das LCV konnte erstmals ein Antiserum gegen das Hiillprotein hergestellt wer
den. 

Von Wissenschaftlern des Institutes wurden verschiedene Lehrauftrage an Universitaten wahrgenommen. 

110 Beurteilung der Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Nichtzielorganismen - Investigations on 
side-effects of pesticides on non-target organisms (Vogt, Heidrun, und Handel, U.) 

Ein Schwerpunkt der Arbeiten sind Untersuchungen zur Evaluierung und Optimierung von Methoden zur Priifung 
der Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die Florfliege Chrysoperla carnea im Labor und Freiland. Ziel 
ist es, unter Berilcksichtigung praxisrelevanter Expositionsbedingungen "worst case"-Methoden zu erarbeiten, um 
mogliche schlidliche Auswirkungen auf Nichtzielorganismen mit groBter Sicherheit feststellen zu konnen. Fragestel
lungen hierbei sind die Art der Exposition der Prilforganismen, wie direktes Besprilhen der Tiere, Kontaktwirkung 
des angetrockneten Spritzbelages, Verabreichung von behandeltem Futter, Dosis-Wirkungsbeziehungen, subletale 
Wirkungen, Empfindlichkeit verschiedener Entwicklungsstadien und verschiedener Stamme sowie Auswirkungen 
von wiederholten Anwendungen. Priifkriterien sind jeweils Mortalitat und Reproduktion. Aus Versuchen mit NEE
MAZAL-T/S (a.i. 1 % Azadirachtin), SPRUZIT (a.i. 36 g/1 Pyrethrine, 144 g/1 Piperonylbutoxid) und SUFRAN (a.i. 
880 g/kg Schwefel) mit C. carnea, Stamm BI, liegen bisher folgende Ergebnisse vor: 
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1. Labor (Glasplattentest; Auswirkung des angetrockneten Spitzbelages; geprtifte Dosierungen berechnet nach u.g.
Formel ''PIEC", basierend auf unterschiedlichen Aufwandrnengen pro ha in Abhangigkeit des Wasseraufwandes):
NEEMAZAL-T/S-Belage, berechnet aus den Aufwandrnengen von 1,5, 3,0 und 4,5 I/ha, fiihrten zu einer Larvalmor
talitat (Schneider-Orelli) von 34,5; 89,7 und 100 %. Ein Teil der iiberlebenden Larven entwickelte sich weiter zu
Imagines, die jedoch alle nach wenigen Tagen starben. SPRUZIT ergab, ausgehend von 1,0 und 1,5 I/ha, eine Praim
aginalmortalitiit von 75 % und und 93 %, bei SUFRAN, ausgehend von einer Dosis von 6 kg/ha, betrug diese 25 %.
Die aus den Laborversuchen hervorgegangenen Imagines wurden hinsichtlich ihres Reproduktionsverhaltens geprtift.
Sowohl bei SUFRAN als auch bei SPRUZIT ergab sich eine leicht verminderte Fertilitiit. - Eine Mehrfachapplikation
von SUFRAN (2- und 4mal) fiihrte im Vergleich zur einmaligen Anwendung zu einer deutlich hoheren Larvalmor
talitiit (57,1 bzw. 64,3 %).

2. Freiland: Bei der Prtifung von NEEMAZAL-T/S 0,3 % und SUFRAN 0,4 % unter Freilandbedingungen verlief
der Riickfang iiberlebender Florfliegenlarven auf den behandelten Bliumen wie auf den Kontrollbliumen. Es ergaben
sich auch keine Unterschiede hinsichtlich der Verpuppung sowie im anschlieBenden Reproduktionstest. Dies traf
auch fiir eine vierfach wiederholte Behandlung mit SUFRAN zu. In der NEEMAZAL-T/S-Variante wurde eine ge
ringe Anzahl von Larven mit Metamorphosestorungen festgestellt. Die Anwendung von SPRUZIT 0,1 % fiihrte zu
einem um 20 % verringerten Riickfang von Larven. Nach den im Freiland ermittelten Ergebnissen sind NEEMA
ZAL-T/S, SUFRAN uns SPRUZIT als nicht gefahrdend fiir Larven der Florfliege C. carnea zu bewerten.

PIEC [µg PflanzenschutzmitteVcm
2

] = g [PflanzenschutzmitteVha] x 0,4/100
PIEC: = predicted initial environmental concentration 
0,4 = Korrekturfaktor fiir Raumkulturen 

111 Forderung von Blattlausantagonisten in Apfelanlagen durch Einsaat bliihender Krauter - Investigations 
on the enhancement of aphid antagonists in apple orchards by weed strip management (Vogt, Heidrun) 

Bltihende Krauter und Stauden spielen durch ihr Angebot an Pollen und Nektar eine wichtige Rolle bei der Ernlih
rung von Imagines zahlreicher Blattlausantagonisten. Bei der Neupflanzung einer Apfelanlage (0,9 ha) auf dem Insti
tutsgelande in Dossenheim im Jahr 1994 wurde ein Versuch angelegt zur Fragestellung, ob durch Erhohung des Blii
tenangebotes innerhalb der Apfelanlage die Antagonistenfauna so zu fordem ist, daB sie zu einer Begrenzung der am 
Apfelbaum schiidlichen Blattliiuse fiihrt. In einer Hiilfte der Anlage wurde in die Fahrgassen, wie es in der Praxis 
tiblich ist, eine Grasmischung eingeslit, in der anderen Hiilfte in jeder 2. Fahrgasse anstatt der Graser eine Mischung 
aus Krliutern und Stauden. 1995 erfolgten in der Zeit von Mai bis Ende Juli in etwa einwochigem Abstand in beiden 
Varianten (Bltiten, Gras) visuelle Kontrollen hinsichtlich des Blattlausbefalls und des Niitzlingsbesatzes. Hierzu wur
den jeweils unter Auslassung der Randbereiche 70 randomisiert ausgewiihlte Bliume komplett abgesucht. Die am 
hiiufigsten auftretenden Blattlausarten waren Dysaphis plantaginea und Aphis pomi. Faltenliiuse (Dysaphis sp.) sowie 
Rhopalosiphum insertum waren von geringer Bedeutung. In der Bliitenvariante war von Mitte Mai bis Mitte Juni mit 
25 bis 30 Kolonien pro 10 Baume ein deutlich hoherer Befall durch D. plantaginea festzustellen als in der Grasvari
ante mit 7 bis 13 Kolonien pro 10 Baume. Bei Aphis pomi wurde nur an zwei Terminen in. der Bliitenvariante eine 
groBere Anzahl an Kolonien als in der Grasvariante ermittelt. Hinsichtlich der Anzahl der befallenen Baume unter
schieden sich die beiden Varianten weniger stark. Als Ntitzlinge traten in hoher Abundanz in beiden Varianten Spin
nen auf. Hiiufige Arten waren z. B. Araniella cucurbitina und Mangora acalypha. Als typische Blattlausrliuber waren 
in den Blattlauskolonien vor allem Larven von Syrphiden, Cecidomyiiden und in geringeren Anzahlen Coccinelliden 
und Chrysopiden zu finden, wobei dem Blattlausbefall entsprechend die hoheren Anzahlen in der Bltitenvariante 
ermittelt wurden. In beiden Varianten waren regelmliBig zahlreiche Florfliegen-Eier an den Apfelbliumen zu finden. 
Dominante Bltitenpflanzen in der Einsaatparzelle waren 1995 Ackersenf (Sinapis arvensis), Fiirberkamille (Anthemis 

tinctoria) und Wilde Mohre (Daucus carota). Schwebfliegen, Florfliegen, Marienkiifer, Schlupfwespen sowie zahlrei
che andere Insekten waren regelmaBig und in groBer Anzahl als Bliitenbesucher anzutreffen. Bei der Bewertung der 
Ergebnisse ist folgendes zu berticksichtigen: Es handelt sich erst um einjlihrige Beobachtungen; 1995 war ein extre
mes Blattlausjahr; witterungsbedingt war D. plantaginea in ihrer Entwicklung gegentiber den Antagonisten stark 
bevorteilt und die Anlockwirkung fiir Bliitenbesucher setzte wegen des zogerlichen Bltihbeginns der eingesaten 
Pflanzen erst ab etwa Mitte Mai ein. 

112 Vergleichende Untersuchungen von Pflanzenschutzmitteln auf der Basis von Mineralolen und Pflanzen

olen zur Bekampfung der San-Jose-Schildlaus, Quadraspidiotus perniciosus (Homoptera, Diaspididae) - Compa
rative studies on the effectiveness of pesticides based on mineral oils and on plant oils to control the San Jose scale, 
Quadraspidiotus perniciosus (Homoptera, Diaspididae) (Vogt, Heidrun) 
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Seit einigen Jahren treten im Obstbau, insbesondere durch den Verzicht auf breitwirksame Insektizide, wieder ver
mehrt Schildliiuse auf, vor allem die San-Jose-Schildlaus, Quadraspidiotus perniciosus (SJS). Da SJS-befallene Apfel 
nicht vermarktbar sind, fiihrt der SJS-Befall zu hohen Wertverlusten der Emte. Zur Behandlung der SJS bietet sich 
als niitzlingsschonendes Bekampfungsverfahren zum Zeitpunkt des Austriebes der Einsatz von Olen an. Wiihrend mit 
Mineralolen langjiihrige Erfahrungen vorliegen, ist dies fur Pflanzenole nicht der Fall. Da letztere im Vergleich zu 
Mineralolen irn Hinblick auf ihre Abbaubarkeit giinstiger zu beurteilen sind, sollte ihre Wirkung auf SJS untersucht 
werden. Sowohl 1993 als auch 1995 wurden Versuche mit dem Mineralolprodukt ATIRACO und dem Rapsolpro
dukt 1ELMION durchgefiihrt. Beide Ole wurden mit der empfohlenen Dosis von 2 % sowie mit einem hohen Was
seraufwand (1500 I/ha) jeweils Anfang April eingesetzt. In beiden Versuchsjahren war 1ELMION in seiner Wirkung 
dem Mineralol ATTRACO unterlegen. So wurden 4 - 6 Wochen nach der Behandlung bei ATIRACO Mortalitiiten 
der SJS (Schwarzschildstadium) von iiber 98 % festgestellt, bei 1ELMION von maximal 90 %, in einigen Wiederho
lungen aber auch nur 60 %. Diese geringere Effektivitiit bestiitigte auch die Emtebonitur: So waren 1995 in der 
1ELMION-Parzelle 65 % der Apfel befallen, in der ATIRACO-Parzelle dagegen 26 % (in Unbehandelt: 76,4 %), 
dies entspricht Wirkungsgraden von 15 bzw. 66 %. Der Riickgang der Wirkungsgrade im Verlauf der Vegetationspe
riode bis zur Emte ist einerseits durch das hohe Vermehrungspotential der iiberlebenden Schildliiuse, andererseits. 
durch Zuwanderung und Windverfrachtung aus der unbehandelten Parzelle sowie aus der Umgebung zu erkliiren. 

113 Untersuchungen zur Verwendung von lmidacloprid im Apfelanbau durch Stammapplikation - Use of 
Imidacloprid in apple orchards by stem application (Wetzel, Carmen, und Dickier, E., in Zusammenarbeit mit Kiihn
hold, J., Bayer AG, Monheim) 

Die Mehlige Apfelblattlaus, Dysaphis plantaginea, ist ein emstzunehmender Schiidling in Apfelanlagen. Die Blatt
lause geben beim Saugen Toxine ab, die zu Blattrollungen, Triebstauchungen und Verkriippelungen der Friichte 
fiihren. In der Rheinebene sind auch im integrierten Pflanzenschutz MaBnahmen mit chemischen Insektiziden uner
IaBlich. Untersuchungen im Freiland sollten zeigen, ob durch einmalige Stammapplikation verschiedener Imidaclo
prid-Formulierungen eine ausreichende Blattlausbekampfung moglich ist. Der Imidacloprid-Einsatz erfolgte zur Zeit 
der Bliite in einer stark von Dysaphis plantaginea befallenen Parzelle des Versuchsfeldes der BBA Dossenheim. Wo
chentlich durchgefiihrte Blattlausbonituren ergaben bereits nach 14 Tagen einen eindeutigen Riickgang der Blatt
Jauspopulationen. Die durch Dysaphis plantaginea verursachten Fruchtschaden lagen in den Imidaclopridvarianten 
zwischen 0,1 % und 24 % (bezogen auf kg geemtete Apfel). In den unbehandelten Parzellen betrug der Anteil an 
'Lausapfeln" 89 % und 63 %. Die Ausbringung des Insektizids, der Einsatzzeitpunkt und die Wirkstoffmengen bei 
unterschiedlichen BaumgroBen und -formen sind noch zu optimieren. Untersuchungen hierzu sowie gesamtfaunisti
sche Beobachtungen werden 1996 fortgefiihrt. 

114 Untersuchungen zur Eignung des Attract and Kill-Verfahrens gegen den Apfelwickler Cydia pomonella

fiir den integrierten Pflanzenschutz - Field trials on the efficacy of the attract and kill technique for codling moth 
control (Dickier, E., Baumer, Sigrid, und Schmidbauer, Meike, in Zusammenarbeit mit Elbert, A., und Losel, P., 
Bayer AG, Monheim) 

In einem zweijiihrigen Forschungsprojekt wurden verschiedene Formulierungen in unterschiedlichen Konzentratio
nen und Applikationsdichten an drei Standorten in Nordbaden in Apfelanlagen mit einer bzw. zwei Apfelwicklerge
nerationen durchgefiihrt. Die Formulierungen enthielten die Hauptkomponente des Apfelwicklerpheromones (E8, 
ElO-Dodecadienol) und das Kontaktinsektizid Cyfluthrin. Die Attraktivitiit der verschiedenen Komponenten wurde 
auch in Kafigen in klimatisierten Gewachshauszellen getestet. Selbst unter extremen Befallsbedingungen mit mehr 
als 35 % Apfelwicklerbefall in der unbehandelten Kontrolle konnten Wirkungsgrade von iiber 90 % erzielt werden. 
Die Untersuchungen werden fortgefiihrt. 

115 PROLOG 2000 , ein neues Gerat zur Vorhersage von Populationsverlaufen der Schaderreger Cydia 

pomonella, Adoxophyes orana, Erwinia amylovora und Venturia inaequalis - Prolog 2000, a new device for the 
prediction and recording of population developments of Cydia pomonella, Adoxophyes orana, Erwinia amylovora and 
Venturia inaequalis (Dickier, E., Jakob, G., in Zusammenarbeit mit Hoffmann, A., und Bachmann, J., Hoffmann 
MeBtechnik GmbH, Rauenberg) 

Im Rahmen eines BMFT-Forschungsvorhabens wurde ein Gerat zur Vorhersage fur Populationsverlaufe von Schader
regem im Obstbau entwickelt. PROLOG 2000 ist ein Datalogger, der mehrere Funktionen vereint: Er besteht aus 
einer automatischen W etterstation, die fiir agrarmeteorologische Bereiche optimiert wurde, mit Datenbanken fur 
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- W etterdaten,
- pP.anzenschutzmittel,
- Schlage,
- Entwicklungsstadien des Kernobstes

sowie Prognosemodellen ftir die Schaderreger 

- Adoxophyes orana (Schalenwickler),
- Cydia pomonella (Apfelwickler),
- Erwinia amylovora (Feuerbrand),
- Venturia inaequalis (Apfelschort).

Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau 

PROLOG 2000 liiuft automatisch. Die Stromversorgung erfolgt netzunabhiingig tiber ein akkugepuffertes Solarpanel. 
Akku und Datenspeicher sind so ausgelegt, daB ein autonomer Betrieb in der Obstanlage tiber 15 Monate ohne Ausle
sen der Oaten moglich ist. AuBerdem konnen die erfaBten Daten auf einen PC tibertragen und weiter ausgewertet 
werden. 

116 Untersuchungen zur Strobilurinwirkung auf die zellwandabbauenden Enzyme des Apfelschorfpilzes 
Venturia inaequalis - Investigations on the effect of strobilurin on cell wall-degrading enzymes of the apple scab 
fungus Venturia inaequalis (Buhler, Beate, und Kollar, A., in Zusammenarbeit mit Leinhos, Gabriele M. E., und 
Gold, R. E., BASF AG, Landwirtschaftliche Versuchsstation Limburgerhof) 

Das Fungzid BAS 490 F (BASF) gehort zu den Strobilurinen und hat eine Grundstruktur, die dem natiirlichen Strobi
lurin A aus dem Pilz Strobilurus tenacellus entspricht. Die fungizide Wirkung beruht auf der Hemmung der mito
chondrialen Atmung und der daraus resultierenden Storung des.Energiestoffwechsels. Wie ein breitwirksames Fun
gizid wirkt BAS 490 F auf sehr viele Pathogene, aber die Pilze zeigen unterschiedliche Empfindlichkeiten bezogen 
auf die letale Fungizidkonzentration. Der Apfelschorfpilz Venturia inaequalis wird bei sehr geringen BAS 490 F
Konzentrationen gehemmt. Hier konnte die pilzliche Physiologie infolge der Atmungshemmung spezifisch starker 
geschiidigt werden, oder es konnten bei diesem Erreger weitere Fungizidwirkungen im Sinne von Nebenwirkungen 
versrarkend hinzukommen. Eine direkte Hemmung (Enzymebene) der bei der in vitro-Kultur gebildeten Pektinasen 
und Cellulasen durch das Fungizid war nicht nachweisbar. Auch bei sehr hohen Fungizidkonzentrationen war eine 
direkte Hemmung nicht feststellbar. Die zellwandabbauenden Enzyme, die bei subletalen Fungizidkonzentrationen in 
den in vitro-Kulturen gebildet wurden, zeigten bei der isoelektrischen Fokussierung keine Veriinderung der Isoen
zymmuster. Die spezifische Enzymsezernierung, d. h. die gebildete Enzymmenge im Verhaltnis zur Myzelmenge, 
wurde mit verschiedenen Kulturmethoden und -medien und nach verschiedener Kulturdauer analysiert. Die Kul
turansiitze mit den subletalen Fungizidkonzentrationen wurden mit den entsprechenden fungizidfreien Kontrollen 
verglichen. Eine verminderte Cellulaseproduktion war in einigen Ansiitzen nachweisbar. In groBvolumigen Kulturan
satzen war die Pektinaseproduktion deutlich verringert. Als Ursache hierfilr dilrfte eine Hinger anhaltende subletale 
Fungizideinwirkung in Frage kommen. 

117 Untersuchungen zur Wirkung pflanzlicher Phenole auf die Cellulasebildung beim Apfelschorfpilz Ven

turia inaequalis - Investigations on the effect of plant phenolics on cellulase production of the apple scab fungus 
Venturia inaequalis (Kollar, A., in Zusammenarbeit mit Treutter, D., TU Milnchen, Lehrstuhl fur Obstbau) 

In frtiheren Untersuchungen wurden pflanzliche Phenole in hohen Konzentrationen auf wachstumshemmende Wir
kung gegenilber den jeweiligen Krankheitserregern getestet. Diese sekundaren Pflanzenstoffe konnten auf diese Wei
se nicht als die effektiv wirkenden Abwehrstoffe charakterisiert werden. Der Apfelschorfpilz besitzt ein sehr pflan
zenspezifisches Induktionssystem fur Cellulasen und bildet ein komplexes Enzymgemisch auf der Wirtspflanze. 
Pflanzliche Phenole konnten in dem weiten Bereich der Enzymregulation und -inhibition den Pilzmetabolismus ver
andern und durch einen sehr spezifischen Eingriff die Infektion storen oder die Ausbreitung des Pilzes in der Pflanze 
verhindem. Bei der in vitro-Kultur wurden die phenolischen Substanzen zusammen mit dem Cellulase-Induktor Zel
lulosefolie eingesetzt. Nach 40 Tagen wurden die Cellulasen aus dem Kulturfiltrat angereichert und die Aktivitiit 
bestimmt. Bei alien verwendeten Phenolkonzentrationen war eine Hemmung des Pilzwachstums nicht feststellbar. 
Eine direkte Hemmung auf der Ebene der Enzyme war auch bei hohen Phenolkonzentrationen nicht nachweisbar. Bei 
den monomeren Monophenolen wirkte p-Cumarsiiure im Bereich von 25-1000 ppm nicht, wiihrend Phloridzin ab 25 
ppm gering und ab 150 ppm deutlich die Enzymproduktion verringerte. Die monomeren o-Diphenole zeigten alle 
eine deutliche Wirkung, wobei Catechin ab 25 ppm und Epicatechin sowie Chlorogensaure ab 50 ppm eine Cellulase
reduktion verursachten. Bei hoheren Konzentrationen waren die Effekte verstiirkt. Bei den hochmolekularen konden-
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sierten Tanninen, d. h. den Procyanidinen, waren in Abhangigkeit der molekularen Struktur Auswirkungen auf die 
Cellulaseproduktion ab einer Konzentration von 25 ppm nachzuweisen. 

118 Molekulare Cbarakterisierung eines Pseudoscharka verursachenden Isolates des apple chlorotic leafspot 

virus - Molecular characterization of a plum pseudopox isolate of apple chlorotic leafspot virus (Jelkmann, W.) 

Ein mehrjahriger Feldversuch zu Ertragsauswirkungen von Pflaumen und Zwetschen mit Virusbefall erbrachte den 
experimentellen Nachweis, daB nur spezielle Stamme des apple chlorotic leafspot virus (ACLSV) die Pseudoscharka
Krankheit hervorrufen. Die gesamte genomische Nukleinsfiure des ACLSV PBM I-Isolates wurde mit Hilfe der Po
lymerase-Kettenreaktion (PCR) vermehrt und in Bakterien (Escherichia coli) kloniert. Die nachfolgende Analyse der 
Nukleinsauresequenz zeigte den gleichen Aufbau des Virusgenoms wie sie von zwei veroffentlichten Sequenzen eines 
Isolates aus Apfel und eines plum bark split-Isolates bekannt ist. Alie drei Isolate weisen untereinander eine Ab
weichung in der Nukleinsaure-Sequenz von ea. 20 % auf. Die Ermittlung der einheitlichen Sequenzabschnitte auf 
dem Virusgenom ist fiir die Primerwahl im Hinblick auf den Nachweis verschiedener ACLSV Isolate mit der PCR 
von zentraler Bedeutung. 

119 Untersuchungen ..:ur Atio!ogi� und Verbesscrungen im Nachweis der S:att,anrlvergilbung der Erdbeere 

- Investigations on the etiology and diagnostic improvements of the strawberry mild yellow edge disease (Lamprecht,
Sabine, und Jelkmann, W., in Zusammenarbeit mit Martin, R.R., USDA-ARS-HCRL, Corvallis, OR, USA)

In vorhergehenden Untersuchungen an in Deutschland wirtschaftlich bedeutsamen Erdbeervirosen wurden fiir das 
strawberry mild yellow edge-associated potexvirus (SMYEaV) erstmals Labornachweisverfahren auf Basis der Po
lymerase-Kettenreaktion (PCR) und des ELISA entwickelt. Im Rahmen von Untersuchungen zur Atiologie der Virus
erkrankung konnte die Zuverlassigkeit des PCR-Tests weiter verbessert werden. Dies konnte durch die Verwendung 
neu erprobter DNA Polymerasen fiir die PCR und den Einsatz weiterer Primerkombinationen zur Vermehrung ver
schiedener viraler Nukleinsaureabschnitte erreicht werden. Die Virusdiagnose wurde mit der PCR und dem ELISA an 
verschiedenen Isolaten durchgefiihrt. Es zeigte sich, da.8 Isolate, die mit der PCR nachgewiesen werden konnten, im 
ELISA nicht erfa.Bt wurden. Als Ursache wird vermutet, da.8 die beiden im ELISA als zweiter Antikorper verwende
ten monoklonalen Antiseren nicht mit alien Isolaten reagieren. Um sicherzustellen, da.8 <lurch Wahl der PCR-Primer 
in homologen Sequenzbereichen alle Isolate erfa.Bt werden, wurden Teilsequenzierungen verschiedener Isolate auf
genommen. 

Yorn MY-18 Isolat des SMYEaV konnte das noch unbekannte 5' Ende der viralen Nukleinsauresequenz ermittelt 
werden. Das Ergebnis stellte eine wichtige Voraussetzung fiir die Herstellung eines die gesamte virale Nukleinsaure 
enthaltenden (full length) cDNA-Klons dar. Mit dem Klon sollen Infektiositatsversuche an Erdbeeren vorgenommen 
werden. Nach erfolgten Infektionen ist es zuerst Ziel der Untersuchungen, die Blattlausiibertragbarkeit des Virus, die 
vermutlich durch einen heterologen Einschlu.8 der Nukleinsaure durch ein Helfervirus aus der Luteovirusgruppe er
moglicht wird, aufzuklaren. 

120 Charakterisierung eines neuen Virus in Kirschen und Untersuchungen zur Kleinfriichtigkeit der 

Sii8kirsche - Characterization of a new virus in cherries and investigations on little cherry disease (Jelkmann, W., 
und Fechtner, Beate) 

In verschiedenen Sii.Bkirschen mit unterschiedlichem Virusstatus konnte ein neues Capillovirus nachgewiesen wer
den. Da dem Virus noch keine Krankheit eindeutig zugeordnet werden kann, wurde ihm der vorlaufige Name 'Cherry 
Virus A' (CVA) gegeben. Ausgang der Untersuchungen waren doppelstrangige Nukleinsauren (dsRNAs) unbekannter 
Herkunft, die aus Blattgewebe mit der Kleinfrtichtigkeit der Sti.Bkirsche infizierter Pflanzen isoliert wurden. Nach 
erfolgter molekularer Klonierung der dsRNAs in Escherichia coli wurden anschlie.Bend die cDNA-Klone einer Nukl
einsauresequenzierung unterzogen. Datenbankvergleiche mit den ermittelten Sequenzen belegten, daB die dsRNAs 
von einem bislang unbekannten Capillovirus stammen mu.Bten. Das aus den Sequenzvergleichen ermittelte Gen fiir 
das virale Hiillprotein wurde in Bakterien ausgebildet. Nach Aufreinigung des Proteins wurde ein Antiserum herge
stellt, mit dem nachfolgend der Virusnachweis im Elektronenmikroskop und dem Western Blot gelang. Weitere Un
tersuchungen sollen zu einer Verbindung des Virus mit einer neuen oder bereits beschriebenen Viruserkrankung 
fiihren. 

Die Kleinfriichtigkeit der Sii.Bkirsche ist eine bedeutsame Viruserkrankung, die seit mehreren Jahren im Anbaugebiet 
an der Niederelbe zu erheblichen Ertrags- und Qualitatseinbu.Ben gefiihrt hat und Rodungen erforderlich machte. Ihr 
Auftreten konnte ebenso in Siiddeutschland durch lsolierungen von dsRNA nachgewiesen werden. Durch vorange
gangene Klonierungen isolierter dsRNAs, gefolgt von einer Sequenzierung, wurden die Grundlagen fiir die Entwick-
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lung eines Nachweissystems gelegt. Die vollstandige Analyse der viralen Nukleinsaure erlaubt eine Zuordnung des 
Virus zur Gruppe der Closteroviren. Nach Identifizierung des Gens fur das virale Htillprotein wurde analog zur Vor
gehensweise beim CVA ein Antiserum hergestellt. Die bisher vorgenommenen serologischen Tests mtissen zur 
Ausarbeitung eines praktikablen Nachweisverfahrens weiter fortgesetzt werden. 

121 Verbreitung des Erregers der Apfeltriebsucht in Deutschland - Geographic distribution of the apple proli
feration causing agent in Germany (Seemtiller, E.) 

Die Apfeltriebsucht (AT), die durch ein Phytoplasma hervorgerufen wird, ist eine Krankheit, die bei uns nur im 
Oberrheintal, dem Neckartal und dem unteren Maintal groBere Schaden hervorruft. AuBerhalb dieses Gebietes, das 
sich weitgehend mit dem Anbau der Weinrebe deckt, wurde die Krankheit nur vereinzelt festgestellt. Das Verbrei
tungsgebiet der Krankheit ist im wesentlichen auch mit dem Vorkommen der Zikade Fieberiellaflorii in Deutschland 
identisch, weshalb dieses lnsekt haufig als AT-Ubertrager angesehen wird. Da diese Vermutung durch Ubertragungs
versuche bisher nicht eindeutig bestatigt werden konnte, wurde tiberprtift, ob die Verbreitungsgebiete von Erreger und 
mutmaBlichem Vektor tatsachlich tibereinstimmen. Zu diesem Zweck wurden an zahlreichen Stellen, die sich tiber 
weite Bereiche des Bundesgebiets erstreckten, Wurzelproben von Streuobstbaumen entnommen, die mit groBer Wahr
scheinlichkeit nie oder nur selten mit Insektiziden behandelt wurden. Die Prtifung auf Befall durch das AT
Phytoplasma erfolgte entweder durch Fluoreszenzmikroskopie oder PCR-Amplifikation mit spezifischen Primem. 

Die Untersuchungen ergaben, daB der Erreger wesentlich weiter verbreitet ist als bisher angenommen. In einem Ge
biet, das im Norden und Osten von den Stadten Aachen, Bonn, Kassel, Wtirzburg, Ulm und Bregenz begrenzt ist, 
waren unabhangig von der Hohenlage fast alle getesteten Baume infiziert. AuBerhalb dieses Gebiets scheint sich eine 
Zone zu befinden, in der die Infektionshaufigkeit geringer ist. So waren in der Nahe von Mtinster/W estfalen, Gottin
gen, Halle, Dresden, Zwickau und Mtinchen nur 10 -, 50 % der Baume infiziert. Weiter nordlich und ostlich wurden 
im Alten Land, in der Umgebung von Braunschweig, im havellandischen Obstbaugebiet bei Berlin sowie im westli
chen Polen (nahe Posen) Proben gesammelt, die alle Phytoplasma-negativ waren. Aufgrund der Spezifitat der ver
wendeten Primer besteht kein Zweifel, daB es sich bei den detektierten Phytoplasmen um den Erreger der Triebsucht 
handelt. Die Virulenz einiger der nachgewiesenen Stamme hat sich im Infektionsversuch bestatigt. Aus den Ergeb
nissen kann der SchluB gezogen werden, daB, wenn tiberhaupt, F. jlorii auf keinen Fall der alleinige AT-Ubertrager 
sein kann, da der Erreger auch auBerhalb des angenommenen Verbreitungsgebiets dieser Zikade haufig vorkommt. 
Unklar bleibt dagegen, warum die Krankheit auBerhalb des W einklimas keine oder nur eine geringe Bedeutung hat. 

122 Untersuchungen zum Besiedlungsverhalten von Phytoplasmen im Steinobst - Investigations on the colo
nization patterns of phytoplasmas in stone fruits (Seemtiller, E., und Stolz, Heike) 

Von den Erregern der Apfeltriebsucht und des Bimenverfalls (pear decline) ist bekannt, daB sie in ihrem jeweiligen 
Wirt im SproB den Winter nicht tiberdauem konnen, sondem nur in der Wurzel. Dadurch ist es moglich, das Auftre
ten beider Krankheiten durch die Verwendung resistenter Unterlagen zu verhindern. Auch bei allen Steinobstarten 
treten Phytoplasmosen auf, die von dem recht einheitlichen Europaischen Steinobstvergilbungs- (European stone fruit 
yellows, ESFY) Phytoplasma hervorgerufen werden. Uber das Besiedlungsverhalten dieses Erregers lagen bisher 
keine Informationen vor. Es wurden daher tiber einen Zeitraum von drei Jahren in den Monaten Januar bis Marz 
SproBproben von Pfirsich, Aprikose, Mandel, Japanischer Pflaume (Prunus salicina), Zierkirsche (P. serrulata) sowie 
den Unterlagen Myrobalane (P. cerasifera) und St. Julien (P. insititia) mit der DAPI-Fluoreszenz-Methode sowie 
durch PCR-Amplifikation auf das Vorkommen von Phytoplasmen untersucht. Dabei konnten in den geprtiften Stein
obstformen zu alien Terminen in fast alien Proben von kranken Baumen die Erreger nachgewiesen werden. Die 
Nachweisbarkeit nahm allerdings in der Zeit von Januar bis Marz etwas ab. Um zu priifen, ob es sich bei den detek
tierten Phytoplasmen um infektiose Organismen handelt, wurden zu alien Terminen von den untersuchten Arten 
Reiser von kranken Baumen auf gesunde Unterlagen gepfropft. Von den inokulierten Baumen entwickelten die mei
sten Symptome, und zwar weitgehend unabhangig von der Prunus-Art, die als lnfektionsquelle diente. Aus diesen 
Ergebnissen kann der SchluB gezogen werden, daB das ESFY-Phytoplasma in seinen Wirtpflanzen den Winter im 
SproB tiberdauem kann. Im Gegensatz zu Apfel und Birne dtirfte es daher notwendig sein, nicht nur resistente Unter
lagen, sondem auch resistente Sorten zu verwenden, um Schaden durch Phytoplasma-Krankheiten zu verhindern. 
Der Unterlage kommt aber trotzdem eine besondere Bedeutung zu, da beispielsweise ein Baum, der aus einer anfalli
gen Sorte und einer anfalligen Unterlage (z. B. Pfirsichsamling) besteht, wesentlich starker geschadigt wird als ein 
solcher, bei dem die Unterlage resistent ist. 
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Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau in Bernkastel-Kues 

Stellungnahmen und Bewertungen wurden vom Institut im Zusammenhang mit Fragen der Quarantane, der Pflanz
gutzertifizierung und des internationalen Verkehrs mit Rebmaterial erstellt. In Zusammenarbeit mit den Weinbauin
stituten der Lander wurden Reben auf Phytoplasmabefall untersucht und Zikaden aus Weinbergsfangen identifiziert. 
Kooperationen bestehen mit der INRA, Station de Recherches sur les Mycoplasmes des Plantes in Dijon/Frankreich, 
dem Volcani Center in Bet-Dagan/Israel sowie dem Loxton Research Center in Loxton/Australien Ober Vergilbungs
krankheiten der Rebe und mit dem Centre for Plant Health, Agriculture Canada in Sydney/Kanada Ober die Korkrin
denkrankheit der Rebe. 

Im Rahmen seiner Aufgaben, Beeintrachtigungen an Reben <lurch nichtparasirare Faktoren und <lurch Krankheiten 
und SchMlinge zu erforschen, umweltfreundliche Verfahren zur Vorbeugung und Abwehr von Schadorganismen 
unter Berucksichtigung ihrer Lebensweise, des Wetters und Integration aller KulturmaBnahmen zu entwickeln sowie 
Arbeiten zum Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln durchzufiihren, wurden im Institut folgende Bereiche 
besonders bearbeitet: 

Mykorrhiza-Pilze in Weinbergsboden - ein bisher vernachlassigter Faktor im integrierten und okologischen 
Weinbau: Unter den bodenbewohnenden Mikroorganismen haben Mykorrhizapilze, die mit der Wurzel in Symbiose 
leben (arbuskulfire Mykorrhiza = AM), vermutlich die groBte Bedeutung fiir die Weinrebe. Deren Wurzeln durch
streifen den Boden nur grobmaschig. Sie profitieren daher in hohem MaBe von der AM, die mit ihren langen Pilzfa
den die Nfihrstoffvorrate des Bodens weitaus besser erschlieBen kann. In unseren meist gut versorgten Weinbergsbo
den dfirfte ein anderer Gesichtspunkt aber mindestens ebenso wichtig sein: Die AM bewirkt eine hohere Toleranz der 
Pflanze gegenOber abiotischem StreB (vor allem TrockenstreB) und moglicherweise auch gegentiber Pilzkrankheiten. 
Diesen Fragen wird im Institut nachgegangen. Dafiir werden die Wurzelsysteme von Reben und Begrunungspflanzen 
und ihre Mykorrhizierung untersucht. Die bisherigen Ergebnisse verdeutlichen den enormen Wettbewerbsvorsprung 
der Begrunungswurzeln. Andererseits tragt die Begrunung zur Mykorrhizierung der Rebwurzeln bei, reduziert phy
siologische Storungen und dient dem Boden- und Umweltschutz. In einem GefaBversuch mit interspezifischen Reb
sorten zeigten erste Ergebnisse eine starke Forderung des SproBwachstums <lurch AM. Gleichzeitig war der Befall der 
Blatter mit Oidium etwas schwacher. Die Wirkung der AM war also positiv. 

Nachweis und Bekampfung der Erreger der Vergilbungskrankheiten der Rebe: Bisher existiert keine befriedi
gende Methode zum Nachweis der Erreger der Vergilbungskrankheiten der Rebe in situ. Im Hinblick auf die wtin
schenswerte Zertifizierung von Pflanzgut auf Phytoplasmenfreiheit wurde im Berichtsjahr mit der Entwicklung bzw. 
Prfifung entsprechender Methoden zum Nachweis und zur Bekfimpfung der Phytoplasmen begonnen, die als Verursa
cher der Vergilbungskrankheiten auftreten. 

Zweiter Erregertyp fiir Vergilbungskrankheiten der Rebe nachgewiesen: In Weinbergen der Stidpfalz konnte 
erstmals ein zweiter Erregertyp fiir die Vergilbungskrankheit der Rebe nachgewiesen werden. Er ist nach den bisheri
gen Untersuchungen naher mit dem Erreger der in Stideuropa verbreiteten Flavescence doree (FD) verwandt als mit 
dem schon langer bekannten Erreger der Vergilbungskrankheit in Deutschland (VK). Eine weitere Charakterisierung 
vor allem des neuen Phytoplasmas ist vorgesehen. 

Okologie von Hyalesthes obsoletus, Ubertrager der Vergilbungskrankheit (VK): Hyalesthes obsoletus, eine bis
her als in Deutschland sehr selten angesehene Kleinzikade und einziger bekannter Obertrager der Vergilbungskrank
heit vom VK-Typ, konnte in alien untersuchten VK-befallenen Lagen verschiedener Weinbauregionen Deutschlands 
nachgewiesen werden. Zusatzlich ergaben sich bei dieser Untersuchung neue Aspekte zur Emahrungsbiologie des 
Tieres. 

Verminderung von Peronosporabehandlungen durch ein neues Funkwarnsystem: An drei von vier Versuchs
standorten konnten gegenOber einer herkommlich fiinfmaligen Behandlung je nach Standort ein bis zwei Anwendun
gen eingespart werden, ohne daB sich dies nachteilig auf den Gesundheitszustand der behandelten Flache ausgewirkt 
hat. 

Untersuchungen zur Resistenz von Botrytis gegeniiber Fungiziden: Laboratoriumstests zur Botrytis-Bekampfung 
mit Dicarboximiden ergaben trotz Empfehlung zu nur einmaliger Anwendung noch einen verhfiltnismaBig hohen 
Anteil resistenter Botrytis-Stfimme. Es wurde bereits ein Stamm gefunden, bei dem sich ein Teil der Sporen gegen 
das neue hochwirksame Praparat BOTR YLON resistent verhielt. 

Terminierung der Bekampfung des Roten Brenners: Durch Untersuchung des Befallsumfangs von altem Oberwin
terten Reblaub, das mit den Apothezien des Roten Brenners behaftet war, konnte zu Beginn der Vegetationsperiode 
hinreichend beurteilt werden, ob Behandlungen durchzufiihren waren. Auf Grund des Reifeverlaufs der Ascosporen 
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konnte der Beginn der BekampfungsmaBnahmen festgelegt werden. Gegeniiber unbehandelten Flachen mit hohem 
Befall waren die Rebflachen, die auf Grund von Laboratoriumsuntersuchungen behandelt worden waren, befallsfrei. 

Problemfelder zwischen Natur- und Pflanzenschutz im Weinbau: Der Apollofalter wurde in 14 Steillagenbiotopen 
der Untermosel nachgewiesen. Die Eiablage erfolgt u. a. an Weinbergsmauem. Durch unsachgemaBen Einsatz von 
Herbiziden in den Weinbergen wird haufig der Bewuchs der Trockenmauem zerstort, wodurch den Apolloraupen die 
Nahrungsgrundlage, die WeIBe Fetthenne, entzogen wird. Die Beratungsstellen und die Winzer wurden Uber diese 
Gefahrdung der Apolloraupen informiert. In den Steillagenbiotopen der Untermosel wurden von uns sieben vom 
Aussterben bedrohte Tierarten nachgewiesen, und zwar der Apollofalter, der Segelfalter, der Schwarze Bar, die Rot
fliigelige Odlandschrecke, die Reben-Sattelschrecke, das Weinhahnchen und die Smaragdeidechse. 
Diese wertvollen Trockenbiotope sind gefahrdet, wenn die Steillagenweinberge nicht mehr bewirtschaftet werden. Es 
kommt dann schnell zu einer Verbuschung, die zu einem Riickgang der aufgefiihrten sehr seltenen Tierarten fiihren 
wiirde. Abhilfe konnte ein Biospharenreservat schaffen. 

123 Untersuchungen zum Einflu6 der Bodenbewirtschaftung auf das Wurzelsystem der Rebe und seine My

korrhizierung - Investigations of the influence of soil management on the grape root system and its mycorrhization 
(Mohr, H. D.) 

Um die Bedeutung der Mykorrhiza im Weinbau beurteilen zu konnen, muB man wissen, wie das Wurzelsystem der 
Rebe in verschiedenen Boden ausgebildet ist. Die diesbeziiglichen Kenntnisse sind immer noch sparlich. Daher wur
den entsprechende Untersuchungen in einer Rebanlage in Minheim (Mittlere Mosel) durchgefiihrt. Diese Anlage 
eignete sich besonders gut, weil sie seit 1988 in jeder zweiten Gasse dauerbegrtint ist. Daher konnten die Bodenpfle
gevarianten "dauerbegrtint" und "offen" in derselben Anlage verglichen werden. 
Die Reb- und Begrtinungswurzeln wurden nach der Monolith-Methode ausgegraben und ausgewaschen. Zur weiteren 
Messung und Untersuchung lebender Wurzeln wurde von uns folgendes Klassifizierungsschema entwickelt: 

Fraktion A: Helle, neu gebildete Wurzeln mit primarer Rinde (meist Saugwurzeln); mykorrhiziert. 
Fraktion B: Wie A, jedoch etwas dunkler, alter; Entstehungszeit unklar; starker mykorrhiziert als Fraktion A. 
Fraktion C: Leitungswurzeln mit gelbbrauner sekundarer Rinde, < 2 mm Durchmesser. 
Fraktion D: Leitungs- bzw. Speicherwurzeln, 2 - 5 mm Durchmesser. 
Fraktion E: Leitungs- bzw. Speicherwurzeln, > 5 mm Durchmesser. 

Die Untersuchungen ergaben, daB die Wurzellangendichte (cm Wurzellange je 1 Boden) der graserbetonten Dauerbe
griinung bis zu 160 mal groBer war als die der Reben. Die starkste Wurzelentwicklung der Begrtinung und die 
schwachste der Reben wurde auf der Siidseite der Laubwand festgestellt. Je nach Bodenpflegevariante und Laubwand
seite wurden in der Rebgasse vier deutlich voneinaner abweichende Situationen der Durchwurzelung gefunden. Hinzu 
kommt, daB im offen gehaltenen Unterstockbereich erheblich mehr Rebwurzeln gebildet wurden als unter der an
grenzenden Dauerbegriinung. Weiterhin wurde erstmals im mitteleuropaischen Weinbau die Dynarnik des Wurzel
spitzenwachstums im Freiland aufgeklart. Es zeigte sich, daB neue Saugwurzeln in nennenswertem Umfang erst ab 
dem Stadium "Rebbliite" gebildet werden. Danach stieg die Saugwurzelbildung stark an und setzte sich bei intaktem 
Laub bis in den Herbst fort. 
Die Begriinung ist zwar als Wasserkonkurrent zu sehen, im iibrigen iiberwiegen aber ihre Vorteile: Sie schiitzt den 
Boden vor Erosion und sorgt fiir einen gleichmaBigeren NahrstofffluB, was Stiellahme und Nitratverlusten vorbeugt. 
Welchen EinfluB Begriinung und Nahrstoffversorgung der Weinbergsboden auf die Mykorrhizierung von Rebwurzeln 
haben, wird z. Z. in einer Erhebungsuntersuchung geklart. 

124 Einflu8 der Inokulation von Rebwurzeln mit arbuskularer Mykorrhiza (AM) auf den Befall der Blatter 

mit Echtem Mehltau (Uncinula necator) - Influence of the inoculation of grape roots with arbuscular mycorrhiza 
(AM) on the infestation of leaves with powdery mildew (Uncinula necator). (Mohr, H. D., in Zusarnmenarbeit mit 
Eibach, R., Bundesforschungsanstalt fiir Ziichtungsforschung, Institut fiir Rebenziichtung, Siebeldingen) 

Geklart werden sollte, ob die Mykorrhizierung von Rebwurzeln einen EinfluB auf den Befall der oberirdischen Reb
organe mit Schadpilzen hat. Unsere edlen europaischen Rebsorten sind extrem anfiillig fiir den Echten und den Fal
schen Mehltau. Daher wurde versucht, diese Frage mit weniger anfalligen Kreuzungen von Europaerreben und Ame
rikanerreben zu beantworten. Dafiir wurden Stecklinge von 12 Kreuzungen mit unterschiedlicher Anfalligkeit ftir den 
Echten Mehltau (von O bis max. 30 % Traubenbefall) im Gewachshaus in einem sterilen, phosphatarmen Substrat 
angezogen. Die acht vitalsten Sorten wurden im Juni 1995 umgetopft. Dabei blieben je fiinf Topfe steril, fiinf weitere 
wurden mit AM infiziert. Bis zum 31.07. wurden die Reben regelmaBig mit Netzschwefel gespritzt, um einen vorzei
tigen Befall mit Oidium zu verhindem. An den spater gebildeten Blattem trat je nach Anfalligkeit Oidium in Form 
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von Pilzrasen und sog. Olflecken auf, die am 19.09.95 ausgeziihlt wurden. Gleichzeitig wurde das Frischgewicht der 
Triebe ermittelt. Wie Abbildung 7, links. zeigt, war die SproBmasse in den mykorrhizierten Varianten erheblich ho
her (Differenz zur sterilen Variante stets hoch signifikant). Beim Befall mit Oidium war kein eindeutiger Trend fest
zustellen, jedoch zeigte sich eine gewisse Tendenz zu einem hoheren Befall in den sterilen Varianten (Abb. 7, rechts). 
Dieses vorlaufige Ergebnis zeigt, daB die Mykorrhizierung iiberwiegend positive Effekte hatte. 
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Abb. 7: EinfluB der Inokulation verschiedener interspezifischer Rebsorten mit arbuskularer Mykorrhiza (AM) auf 
Triebwachstum und Pilzbefall 
links: Spro8masse rechts: Befall der Blatter mit Echtem Mehltau (Uncinula necator)

125 Erarbeitung von Methoden zum Nachweis der Erreger der Vergilbungskrankheiten der Rebe und Mog
lichkeiten ihrer Bekampfung - Development of methods for the detection and control of the Grapevine Yellows 
Phytoplasmas (Maixner, M., und Reinert, W.) 

Der Nachweis der Erreger der Vergilbungskrankheiten der Rebe in den friihen Stadien der Pathogenese gelingt bisher 
noch nicht mit ausreichender Sicherheit. Der besondere Aufbau des Rebenphloems mit vergleichsweise niedrigen 
Titern an pathogenen Phytoplasmen und sein hoher Polyphenolgehalt stellen Hindernisse fur den Routineeinsatz der 
bereits bei anderen Kulturpflanzen erfolgreich angewandten molekularbiologischen Phytoplasmentests (PCR, Immu
noblots) dar. Junge Blatter besitzen zwar niedrigere Hemmstoffgehalte, aber auch sehr niedrige Pathogentiter; bei 
alteren Blattern und verholzten Pflanzenteilen lassen dagegen hohe Hemmstoffgehalte haufig keine reproduzierbaren 
Ergebnisse zu. 
Andererseits zeigte auch die gerade im Berichtsjahr wetterbedingt oft untypische und vielfach verzogerte oder unter
druckte Symptomauspragung, daB die Bonitur nach morphologischen Gesichtspunkten allein nicht ausreicht, um das 
AusmaB des Befalls vollstandig zu erfassen. 
Da aber neben der Obertragung durch Vektoren auch die Verschleppung durch latent phytoplasmenverseuchtes 
Pflanzgut einen schwer zu kalkulierenden Faktor fur die weiterhin ungebremste Ausbreitung der Vergilbungskrank
heit darstellt, ist es notwendig, eine entsprechend sensible und zuverlassige Detektionsmethode fur ausgereiftes Holz 
zu entwickeln. Dies erscheint um so mehr notwendig, als es erste Ansatze zur prophylaktischen Pflanzgutbehandlung 
gibt, die es weiter zu entwickeln gilt und deren Effizienz im praxisnahen Einsatz zu iiberprufen ist. 
Aus diesen Grunden soll ein fur alle Organe und Altersstufen geeignetes Testverfahren entwickelt werden, das zudem 
die notwendige Detektionsstarke aufweist. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf PCR- und immunochemischen Ver
fahren; erste Fortschritte bei der Aufarbeitung von unverholztem Spro8phloem konnten dabei bereits erreicht werden. 
In einer zweiten Phase soll das neue Testsystem eingesetzt werden, um geeignete phytosanitare Ma8nahmen zur 
Heilung erkrankten oder zur Behandlung verdachtigen Pflanzguts zu entwickeln. 

126 Auftreten einer zweiten Vergilbungskrankheit der Rebe in Deutschland - Occurrence of a second type of 
Grapevine Yellows in Germany (Maixner, M., und Reinert, W., in Zusammenarbeit mit Riidel, Maria, Staatliche 
Lehr- und Forschungsanstalt fur Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau, Neustadt, und Boudon-Padieu, Elisabeth, 
INRA, Station de Recherches sur les Mycoplasmes des Plantes, Dijon/Frankreich) 

Vergilbungskrankheiten rufen an Reben sehr iihnliche Symptome hervor, obwohl sie von verschiedenen Phytoplas
men verursacht werden. In vielen Weinbaugebieten Europas zahlen sie zu den wichtigsten Rebkrankheiten. Nachdem 
ein mit dem Stolbur-Erreger nahe verwandtes Phytoplasma als Verursacher der in einigen deutschen Weinbaugebie
ten weitverbreiteten Vergilbungs- oder Schwarzholzkrankheit (VK) identifiziert werden konnte, wurden Untersu
chungen zur Verbreitung dieses Pathogens begonnen, die zum Nachweis eines zweiten Typs einer Vergilbungskrank
heit in Deutschland fiihrten. 
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In Weinbergen der Stidpfalz traten tiberwiegend an der Rebsorte 'Scheurebe' Symptome auf, die sich geringftigig von 
den typischen Symptomen der Vergilbungskrankheit unterschieden, insbesondere durch die gute Verholzung kranker 
Triebe. Mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion lieBen sich in diesen Reben Phytoplasmen nachweisen (Abb. 8). Mit 
den zum Nachweis der VK tiblicherweise verwendeten Stolbur-spezifischen Primern erfolgte jedoch keine Amplifi
kation. Dagegen wurde mit Primern zum spezifischen Nachweis der Flavescence doree (FD), einer in Stideuropa 
verbreiteten Vergilbungskrankheit, ein positives Ergebnis erzielt. Erste Ergebnisse serologischer Untersuchungen 
dieser Reben mit FD-spezifischen monoklonalen Antikorpem bestatigten die enge Verwandtschaft des Erregers dieser 
Krankheit mit dem FD-Phytoplasma. Damit wurde in Deutschland erstmals ein zweiter .Typ einer Vergilbungskrank
heit neben der Schwarzholzkrankheit festgestellt, deren Erreger jedoch noch weiter charakterisiert werden muB. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Abb. 8: PCR-Nachweis von Phytoplasmen in vergilbungskranken Reben. Spurl,4,7 - gesunde Kontrollrebe; Spur 
2,5,8 - Scheurebe mit typischen Symptomen der Vergilbungskrankheit (Dittelsheim, Pfalz); Spur 3,6,9 -
Scheurebe mit ,,abweichender" Symptomausprligung (St. Martin, Pfalz). Verwendete Primer: Spur 1-3 -
spezifisch fur Phytoplasmen; 4-6 - spezifisch ftir Stolbur-Gruppe (inkl. Vergilbungskrankheit); 7-9 - spezi-
fisch fur Flavescence doree. 

Weitere Untersuchungen sind notwendig, um die Epidemiologie dieser Krankheit vom FD-Typ aufzuklliren und In
formationen tiber die Art ihrer Ausbreitung zu erhalten. Da der Vektor der FD, die Kleinzikade Scaphoideus titanus, 
in Deutschland nicht vorkommt, ist die Klarung der Frage von besonderer Bedeutung, ob die Krankheit mit dem 
Pflanzgut verbreitet wird oder ob in Deutschland alternative Vektoren der FD auftreten. In diesem Fall konnte eine 
schnelle Ausbreitung der Krankheit in den deutschen Weinbaugebieten nicht ausgeschlossen werden. 

127 Untersucbungen zu den Habitatanspriicben von Hyalesthes obsoletus, dem Vektor der Vergilbungs
krankheit der Rebe - Investigations on the habitat requirements of Hyalesthes obsoletus, the vector of German 
Grapevine Yellows (Maixner, M., und Weber, A., in Zusammenarbeit mit Seitz, A., Zoologisches Institut der Uni
versitlit Mainz) 

Das Verstandnis der Epidemiologie der Vergilbungskrankheit der Rebe (VK) setzt lnformationen Ober die Lebensge
schichte, das Verhalten und die Biotopanspruche des Ubertrligers voraus. Die Zikade Hyalesthes obsoletus ist der 
einzige bekannte Vektor der Krankheit. Es liegen bis heute sehr wenige Daten tiber das Verhalten und Vorkommen 
der extrem xerothermen Zikade in Deutschland vor. Daher wurden in 1995 Untersuchungen zur Biologie dieses 
Vektors durchgeftihrt. 

H. obsoletus tritt mit einer Generation pro Jahr auf, wobei Larven und Adulte verschiedene Lebensrliume besetzen.
Die fiinf Larvenstadien leben an den Wurzeln perennierender Pflanzen in Hohlrliumen des Bodens, wo sie im dritten
oder vierten Stadium Oberwintem. Die Imagines saugen dagegen als Systembibitoren am Phloem der oberirdischen
Teile ihrer Wirtspflanzen. Durch Grabungen am Wurzelsystem potentieller Wirtspflanzen konnten zwei noch nicht
beschriebene Wirte fur die Larven von H. obsoletus nachgewiesen werden, der Knollige HahnenfuB (Ranunculus
bulbosus) und das Raukenbllittrige Greiskraut (Senecio erucifolius). Der wichtigste Wirt ist die Ackerwinde (Convol
vulus arvensis), an der man regelmliBig sowohl Larven als auch Adulte von H. obsoletus findet. Dieses weitverbreite
te Weinbergsunkraut stellt gleichzeitig ein nattirliches Reservoir fur den Erreger der Vergilbungskrankheit, das von
H. obsoletus tibertragene VK-Phytoplasma, dar.
Wlihrend der Vegetationsperiode wurde ein Monitoring der Lokalpopulationen der geflOgelten Adulttiere in vier
verschiedenen Weinlagen der Mittelmosel durchgeftihrt, indem gelbe Leimtafeln in einem Raster Ober die Versuchs
fllichen verteilt wurden. Die Auswertung der Fallenflinge liefert mit den Daten zur Phanologie und rliumlichen Ver
teilung Hinweise zum Verhalten des Vektors und zur Ursache fur die Verteilungsmuster infizierter Reben.
Adulte H. obsoletus treten an der Mosel von Mitte Juni bis Mitte August auf. Ihre rliumliche Verteilung ist dabei
nicht streng an die krautigen Hauptwirtspflanzen gebunden. Sie werden auch in reinen Rebbestlinden ohne Bodenbe-
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wuchs angetroffen. Durch Fang adulter Tiere wurde H. obsoletus in der Pfalz, an der Nahe, im Mittelrheintal und am 
Kaiserstuhl erstmals nachgewiesen. Die Zikaden wurden in allen untersuchten Befallslagen der Vergilbungskrankheit 
in verschiedenen Weinbaugebieten Deutschlands festgestellt. Die Ergebnisse der Untersuchungen stellen einen ersten 
Schritt zur Erarbeitung eines Management-Konzeptes fiir den Vektor H. obsoletus dar, mit dem Ziel, die weitere 
Ausbreitung der Vergilbungskrankheit im Weinbau einzudammen. 

128 Verminderung der Fungizidapplikationen gegen die Reben-Peronospora (Plasmopara viticola) durch 
Einsatz eines Funkwarnsystems - Reduction of fungicide applications against downy mildew (Plasmopara viticola) 
by use of a radio forecasting system (Holz, B.) 

Auf vier im Gebiet der Mittelmosel befindlichen, in Ertrag stehenden Rebtlachen wurde der Einsatz eines elektroni
schen Frtihwarnsystems "addVANTAGE 3.10", frtiher "Agroexpert" (Firma ADCON GmbH, Wien) genannt, zur 
Bestimmung der Anwendungstermine gegen die Reben-Peronospora geprtift. Zwei der Versuchsparzellen befanden 
sich im Steilhang der oberen Moselterrasse (Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach-Wolf), eine weitere Parzelle mit 
einer schwachen Hangneigung befand sich in der mittleren Moselterrasse (Wehlen), auBerdem gehorte zum Versuch 
eine Flache in der Ebene der unteren Moselterrasse (Bernkastel-Kues). Der Infektionsdruck war im Versuchsjahr 
hoch. Trotzdem konnten gegeniiber den fiinf herkommlich, alle vierzehn Tage durchgefiihrten Anwendungen ein bis 
meistens zwei Behandlungen eingespart werden. Mit Ausnahme der in Waldnahe befindlichen Parzelle in Wehlen, 
bei der unerwartet ein starkerer Befall trotz Behandlung mit AKTUAN nach Warnaufruf beobachtet werden konnte, 
war aus der Befallsfreiheit der iibrigen Versuche zu erkennen, daB die Prognosetermine dart beim richtigen Zeitpunkt 
lagen. Wahrend die ersten zwei nach dem Warngeratesystem festgelegten Behandlungstermine an allen Standorten 
gleich waren (06. und 26. Joni), wurde bei den Parzellen vor dem Institut in Bernkastel-Kues und in Wehlen bereits 
am 18. bzw. 24. Juli die dritte Anwendung durchgefiihrt, wohingegen bei den beiden im Steilhang liegenden Parzel
len in Bernkastel-Kues sowie fo Traben-Trarbach-Wolf erst am 31. Juli eine Anwendung durchgefiihrt werden muBte. 
Oh der in Anbetracht des Prognosesystems nicht erwartete hohere Befall in Waldnahe beim Standort Wehlen auf die 
dart iiblicherweise hohere Luftfeuchtigkeit zurtickzufiihren ist, muB bei kiinftigen Untersuchungen noch geklart wer
den. 

129 Derzeitiger Stand der Wirksamkeit von botrytiswirksamen Fungiziden im Weinbau - Present situation of 
efficacy of fungicides against grey mould (Botrytis cinerea) in viticulture (Holz, B.) 

Von den im Weinbau verwendeten Botrytiziden EUPAREN WG (515 g/kg Dichlofluanid), ROVRAL (500 g/kg 
lprodion), BOTRYLON (250 g/kg Carbendazim + 250 g/kg Diethofencarb) sowie dem Versuchpraparat SCALA (400 
g/kg Pyrimethanil) erwiesen sich in Labortests EUPAREN WG sowie SCALA als wirksam, und zwar von der fiinf
fach erhohten Anwendungskonzentration bis hinab zu deren 125fachen Verdiinnung. Drei von sieben isolierten 
Botrytis-Stammen erwiesen sich als resistent gegeniiber ROVRAL. Ein Stamm wies Sporen auf, die gegeniiber 
ROVRAL sensibel, aber gegeniiber dem seit zwei Jahren auf dem Markt befindlichen Fungizid BOTRYLON resistent 
waren. Dies war in der jetzigen Testreihe der erste Botrytis-Stamm, der sich als resistent gegeniiber BOTRYLON 
erwies. Der Anteil der resistenten Sporen dieses Botrytis-Stammes war allerdings gering. SCALA war in alien Tests 
wirksam gegen Botrytis cinerea, Die Untersuchungen zeigen, daB die Fungizide RONILAN WG, ROVRAL und 
SUMlSCLEX WG (500,5 g/kg Procymidon) und BOTRYLON wegen der Gefahr einer weiteren Zunahme der Resi
stenz nicht mehr als einmal wahrend einer Vegetationsperiode eingesetzt werden sollten. Die Untersuchungen wer
den fortgesetzt. 

130 Prognose zum Auftreten des Roten Brenners (Pseudopezicula tracheiphila) und zur Bestimmung des 
Bekampfungstermins - Forecast of Brenner (Pseudopezicula tracheiphila) infection and determination of time for 
plant protection measures (Holz, B.) 

Seit mehreren Jahren wird durch Entnahme alten Fall-Laubes aus Rebflachen der Mittelmosel auf Grund der Haufig
keit der festgestellten Apothezien, der Hauptfruchtform des Roten Brenners, ermittelt, ob eine BekampfungsmaBnah
me notwendig ist. Weiterhin kann durch standige Verfolgung des Reifeverlaufs der Apothezien der Termin der ersten 
BekampfungsmaBnahme ermittelt werden, die wegen moglichen Befalls innerhalb weniger Tage durchgefiihrt werden 
muB. Aus dem Untersuchungsergebnis vom Friihjahr 1995, in <lessen Verlauf infolge des geringen Vorkommens our 
bestimmte Lagen behandelt werden muBten, ist zu folgern, daB bei sehr �chwachem Auftreten der Apothezien auf 
Rotbrennerbehandlungen verzichtet werden kann. Der Bekampfungstermin lag in diesem, wie schon im vergangenen 
Jahr, vergleichsweise sehr friih vor den Niederschlagen um den 17. Mai, so daB im Dreiblattstadium zum Schutz vor 
lnfektionen bereits ein Fungizidbelag vorhanden sein muBte. Flachen, die keine rechtzeitige Behandlung erfuhren, 
wiesen einen hohen Befall an den Blattem auf. 

- 98 -



m. Priifung und Forschung Institut fiir Unkrautforschung 

131 Probleme zwischen Naturscbutz und Pflanzenschutz im Steillagenweinbau der Mosel - Problems between 
nature conservation and plant protection in steep slope viticulture in the Moselle valley (Bohlen, E., und Englert, W.) 

Die Steillagenweinberge an den Hangen des Moseltals sind charakterisiert durch zahlreiche Schiefer-Trockenmauern. 
Diese Mauern ermoglichen erst den Weinbau in den steilsten Hangen und stellen hervorragende Biotope fur warme
liebende Insekten und andere Tiere dar. So ist im Laufe der Jahrhunderte im Moseltal eine sehr schone und abwechs
lungsreiche Kulturlandschaft entstanden, die wertvolle, von Menschen geschaffene Biotope enthlilt. Diesen Sekun
darbiotopen stehen Primarbiotope gegentiber, dies sind die nattirliche Felsformationen. An der Untermosel sind die 
beiden Biotope in harmonischer Weise miteinander vernetzt. Dieser Landschaftstyp ist durch eine hohe Warmeein
strahlung (stidexponierte Hanglage), niedrige Niederschlage (600 mm und weniger) und groBe Trockenheit charakte
risiert. 
Unsere Erhebungen tiber den Rebschutz im Untersuchungsgtiet ergaben folgende Erkenntnisse: Der Pflanzenschutz 
erfolgt seit Jahrzehnten weitgehend mit dem Hubschrauber. Seit 1986 werden roit diesem.ausschliel3l!�h Fungizide v.--,, . .._..........-... ,.,<-o.,,._� ..... ...-� ·- -•--"--

. 
' . •···· -.... ·. -. . - --� -- -.. �� · ausgebracht. Dadurch verbesserten sich die Lebensmoglichkeiten fur Insekten und andere Tiere erheblich. Vereinzelt 

werden auch in den Steillagen noch AbschluBspritzungen mit der Schlauchleitung durchgeftihrt, meist wird aber auch 
hierbei auf den Einsatz von Insektiziden verzichtet. 
Warmeliebende Insekten konnten daher ihren Lebensraum von den Primarbiotopen auf die Sekundarbiotope ausdeh
nen. Dies ftihrte zu einer deutlichen Stabilisierung der Populationen, so zum Beispiel bei dem Apollofalter (Parnas

sius apollo L.). Dieser hat von dem Verzicht auf Insektizidspritzungen besonders profitiert. So haben wir festgestellt, 
daB viele stidexponierte Steillagen der unteren Mosel von Bremm bis Winningen wieder vom Apollo-Falter besiedelt 
wurden. Die Eier, die das Oberwinterungsstadium darstellen, werden auch direkt an Weinbergsmauem abgelegt 
Wahrend ein kleiner Teil der Eier noch im Oktober/November schltipft, erfolgt der Schlupf der meisten Eier erst im 
kommenden Frtihjahr im Marz und April. Die Eiraupen vertragen offenbar im Gegensatz zu den Adulten recht nied
rige Temperaturen. 
Das Uberleben der Eiraupen an den Weinbargsmauern hangt von dem Bewuchs mit WeiBer Fetthenne (Sedum album)
ab, der Wirtspflanze der Apolloraupen. Relativ haufig werden Weinbergsmauern und Wege mit Herbiziden behan
delt. Dies bedeutet eine Gefahr fur das Uberleben der Apolloraupen. Eine Aufklarung der amtlichen Beratung und der 
Winzer ist von uns eingeleitet worden und wird im kommenden Frtihjahr fortgesetzt. 
Unsere Untersuchungen erstrecken sich auch auf Vorkommen, Okologie und Populationsdynamik von anderen Insek
ten und Tieren in den Steillagen der unteren Mosel. Dabei stellten wir folgende nach den Roten Listen in ihrem Be
stand "vom Austerben bedrohte" (1) oder "stark gefahrdete" (2) Arten fest: 
Apollofalter (1), Segelfalter (Jphiclides podalirius) (1), Rater Scheckenfalter (Melitaea didyma) (2), Schwarzer Bar 
(Arctia villica) (1), Rotfliigelige Odlandschrecke (Oedipoda germanica) (1), Reben-Sattelschrecke (Ephippiger
ephippiger) (1), Weinhahnchen (Oecanthus pellucens) (1), Smaragdeidechse (Lacerta viridis) (1) und Zippammer 
(Emberiza cia) (2). 
In den letzten Jahren ist der Bestand der wertvollen Sekundarbiotope durs;h die Aufgabe des Steillagenweinbaus ges 
fahrdet. Werden die Weinberge nicht mehr gepflegt, tritt eine rasche Yerbuschung ein. Der "offene" Charakter der 
Landschaft geht verloren und damit auch der Lebensraum fiir die xerothermophile Tier- und Pflanzenwelt. 
Unsere Untersuchungen trugen dazu bei, daB Biotop-PflegemaBnahmen im Rahmen des Apollo-Artenschutzpro
gramms, die bisher nur in der Verbandsgemeinde Kobern-Gondorf durchgeftihrt wurden, auf die Verbandsgemeinden 
Treis-Karden und Cochem-Land ausgeweitet wurden. Damit sind alle uns bekannten 14 Fluggebiete des Apollofalters _ 
an der Untermosel in die Biotopflege eingeschlossen. Wir streben an, daB die Weinbau-Kulturlandschaft der Unter-
mosel mit ihrer einzigartigen Konzentration von seltenen Tieren zum Biospharenreservat erklart wird. / 

Institut fiir Unkrautforschung in Braunschweig 

Die Entwicklung umweltgerechter Pflanzenschutzverfahren setzt eine genaue und umfassende Kenntnis der Populati
onsbiologie der Schaderrerger voraus. Daher untersucht die Populationsbiologie die Lebensphasen und Lebensvor
gange in Populationen mit dem Ziel, Verhaltensmuster dieser Populationen in den verschiedenen Phasen ihres Le
benszykluses zu erklaren und die Prozesse, die solche Verhaltensmuster verursachen, zu beschreiben. In der Herbo
logie werden derartige Untersuchungen mit der Absicht durchgefiihrt, die fur die Dynamik einer Unkrautpopulation 
entscheidenden Regulationsmechanismen zu erkennen, um sie in die Entwicklung von Prognoseverfahren und Be
kampfungsstrategien einbeziehen zu konnen. 

Populationsbiologische Untersuchungen an der wieder starker verbreiteten Acker-Kratzdistel zum Umfang der Sa
menproduktion ergaben, daB diese ausdauernde Art haufig eine groBe Zahl lebensfahiger Samen bildet. Diese Samen
produktion kann allerdings auch aufgrund von Samenverlusten durch Schadlinge oder einer unvollstandigen Befruch
tung stark vermindert sein. Die meisten lebensfahigen Samen gelangen bereits in unmittelbarer Nahe der Mutter
pflanze auf den Boden, was zu dem bekannten Verbreitungsmuster dieser sich primar vegetativ vermehrenden Art 
beitragt. Hinsichtlich einer gezielten Distelbekampfung ist es naheliegend, diesen raumlichen Aspekt zu berticksich-
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tigen. Entsprechende Ansatze, die im Institut verfolgt werden, heben daher darauf ab, nach einer Kartierung des 
Besatzes die Herbizidapplikation teilflachenorientiert vorzunehmen. 

Unkrautpopulationen weisen eine sehr starke Variabilitat in ihren Merkmalsausprligungen auf, die teilweise soweit 
geht, daB einzelne Arten in distikten 6ko-Typen anzutreffen sind. So wird bei dem winschaftlich bedeutenden Klet
ten-Labkraut ein Acker-Typ und ein Nichtacker-Typ unterschieden. In vergleichenden Untersuchungen mit Pflanzen 
des Acker-Typs konnten wiederum mehrere Gruppen hinsichtlich Blattform und Wuchslange unterschieden werden. 
Die Bedeutung der Gruppenzugehorigkeit hinsichtlich Schadwirkung und Bekampfbarkeit ist allerdings noch nicht 
geklart. 

Eine besondere Bedeutung kommt populationsbiologischen Untersuchungen bei sogenannten Neophyten zu. Das sind 
bei uns urspriinglich nicht heimische Pflanzenarten, die aber aufgrund ihnen zusagender Umweltbedingungen nach 
der Einschleppung zu einem Bestandteil unserer Flora geworden sind. So konnte sich der aus Asien stammende Ein
jahrige BeifuB bereits an ruderalen Standorten entlang von Saale und Elbe ausbreiten. Aufgrund der Wachstumsfor
derung durch Stickstoffdtingung sowie der mit abnehmender Tageslange einsetzenden Bliitenbildung konnte diese 
Pflanze auch in spatreifenden Kulturen wie Kartoffel, Mais und Zuckerrtibe zusagende Standorte auf Ackerflachen 
finden. Dieser Vermutung sollte im Rahmen von Bestandestiberwachungen gezielt nachgegangen werden. 

Die Arbeiten zur Biologie der bedeutendsten Unkrautarten werden durch einen standigen Unkrautsichtungsgarten 
begleitet, der in den vergangenen 20 Jahren im Institut aufgebaut worden ist. Die Auswahl der hier angebauten Un
krautarten richtet sich nach ihrem Vorkommen im Acker-, Garten- und Weinbau. Der Unkrautgarten umfaBt derzeit 
126 einjahrige und 19 ausdauemde Arten. Damit steht laufend Material in unterschiedlichen Entwicklungsstadien fur 
biologische Untersuchungen (z. B. zum Keimungs- und Uberwinterungsverhalten, zur Vermehrung und zur Lebens
dauer der Samen) sowie zur Dokumentation (Unkrautherbar) zur Verftigung. 
Die einjahrigen Unkrautarten nehmen entsprechend ihrer Bedeutung in der Landwirtschaft den gr6Bten Raum im 
Unkrautgarten ein. Das Uberwinterungsverhalten dieser Arten bestimmt wesentlich die floristische Zusammenset
zung der Verunkrautung der Kulturen. Daher werden die Winterannuellen wie Acker-Fuchsschwanz (Alopecurus 
myosuroides) und Windhalm (Apera spica-venti) sowie die Kamillenarten (Matricaria spp.), Acker-Hundskamille 
(Anthemis arvensis) und Ehrenpreisarten (Veronica spp.) und die im Gartenbau und den weitreihigen Kulturen wich
tigen Sommerannuellen in getrennten Quartieren angezogen. Zur Zeit ist von den mehr als 100 in Niedersachsen 
und/oder dem gesamten Bundesgebiet gefahrdeten (Rote-Liste-) Unkrautarten hier fast die Halfte zusammengetragen 
warden; dabei handelt es sich mit Ausnahme der Knollen-Platterbse (Lathyrus tuberosus) nur um einjahrige Arten. 
Ein Ackerrandstreifen als naturschiitzerische MaBnahme zur Erhaltung dieser Arten ist als Modell im Unkrautgarten 
eingeschlossen. 
Wenn auch die ausdauemden Unkrautarten zahlenmaBig einen geringen Anteil an der Unkrautflora Deutschlands 
haben, sind doch einige allgemein als schwer bekampfbar bekannte Arten vertreten (z. B. Gemeine Quecke (Agropy
ron repens), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Acker-Wintle (Convolvulus arvensis), Acker-Schachtelhalm (Equi
setum arvense), Weiches Honiggras (Holcus mollis), Acker-Gansedistel (Sonchus arvensis), andere sind nur regional 
oder auf bestimmten Boden verbreitet (z. B. Knollen-Glatthafer (Arrhenatherum elatius ssp. tuberosus), Knollen
Platterbse (Lathyrus tuberosus), Acker-Minze (Mentha arvensis)). 

Zur integrierten Bekampfung von Unkrautern wird in hohem MaBe die unkrautunterdrtickende Wirkung des Kul
turpflanzenbestandes genutzt. Die damit zu erzielenden Wirkungen sind abhangig von der Bestandesdichte und der 
Wiichsigkeit der Kultur. Untersuchungen mit Sommergerste ergaben allerdings, daB ein Blattverlust durch Mehltau
befall, sofern er erst nach dem Schossen eintrat, zu keiner Minderung der unkrautunterdriickenden Wirkung mehr 
fiihrte. Entscheidend ftir die Konkurrenzkraft einer Kultur ist also nicht die Erhaltung des Blattapparats tiber die 
gesamte Vegetationsperiode, sondem die Erhaltung in dem sensiblen Zeitraum; bei Getreide also von Bestockungs
beginn bis SchoBende. 

132 Samenproduktion der Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense (L.) Scop.) - Seed production of Cirsium arven

se (L.) Scop. (Zwerger, P.) 

Die Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense (L.) Scop.) ist eine perennierende, zweihausige Pflanze aus der Familie der 
Asteraceae. Sie vermehrt sich vorwiegend vegetativ tiber Wurzelauslaufer, besitzt ein tief streichendes Wurzelsystem 
und tritt meist nesterweise auf Ackerflachen und Grtinland sowie an Wegrlindern auf. Die Acker-Kratzdistel ist eine 
sehr konkurrenzstarke Art und zahlt zu den wirtschaftlich wichtigsten Unkrautern im Ackerbau. In den letzten Jah
ren wurde in vielen Regionen festgestellt, daB ihr Besatz auf Ackerflachen deutlich zugenommen hat. Die Acker
Kratzdistel kann mit ihrem Wurzelsystem Wasser auch aus tieferen Schichten nutzen, wodurch sie in den vergange
nen, tiberdurchschnittlich trockenen Sommem sicherlich deutliche Wachstumsvorteile gegentiber der anderen Vege
tation hatte. Begtinstigt wird diese Art auch durch die Anwendung von Herbiziden zu einem sehr friihen Zeitpunkt, 
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zu dem noch keine basipetale Verlagerung der Wirkstoffe erfolgt, sowie durch die veranderte Bodenbearbeitung und 
Flachenstillegung. Auf selbstbegrtinten und/oder nicht fristgerecht gepflegten stillgelegten Flachen kann sich die 
Acker-Kratzdistel sehr gut entwickeln und machtige Bestande bilden. In diesem Zusammenhang ist die Samen
produktion von Bedeutung, da der Sameneintrag eine potentielle Gefahr fiir Nachbarflachen ist. 

Die Samenproduktion wurde jeweils an mehreren Populationen von Acker- und Bracheflachen sowie an Popu
lationen, die unter kontrollierten Bedingungen herangezogen warden waren, bestimmt. Dazu wurden an ausgewahl
ten Trieben die Anzahl der Kopfchen sowie die Anzahl der pro Kopfchen gebildeteten lebensfahigen Samen erhoben 
und daraus die durchschnittliche Samenproduktion je Trieb bestimmt (Tabelle 10). 

Tabelle 10: Durchschnittliche Samenproduktion (Sa
men/frieb) einzelner Acker-Kratzdistel-Populationen 

Nr. Acker- Gewachshaus- Brache-
Populationen Populationen Populationen 

1 38 43 5 

2 163 63 209 

3 382 77 939 

4 465 104 1583 

5 487 106 2470 

6 581 111 2726 

7 143 2771 

8 258 2774 

9 3919 

10 4106 

11 4374 

Die Samenproduktion zeigte teilweise erhebliche Un
terschiede zwischen den jeweiligen Herktinften. So 
bildeten die im Gewachshaus herangewachsenen 
Pflanzen insgesamt deutlich weniger Samen als die 
Pflanzen von Acker- und Bracheflachen. Die hochste 
Samenbildung erreichten die Pflanzen der Bra
cheflachen-Populationen, was auf die weitgehend 
fehlende interspezifische Konkurrenz in diesen Be
standen zurtickgeftihrt werden kann. Auch innerhalb 
der Herktinfte konnte eine deutliche Variation fest
gestellt werden. Die sehr geringen Werte resultierten 
aus einer auBerst geringen Anzahl lebensfahiger Sa
men pro Kopfchen. Viele dieser Kopfchen waren von 
Schadlingen befallen, die die Samen oder Samenan
lagen zerstort batten, oder es wurden aufgrund feh
lender Befruchtung keine lebensfahigen Samen ge
bildet. 

Die Samen tragen einen Pappus, der ihrer Windverbreitung dient. Allerdings werden gut ausgebildete, lebensfahige 
Samen in aller Regel nicht weit von der Mutterpflanze weggetragen, da diese Samen schwer sind und der Pappus sehr 
leicht abbricht. Welche Bedeutung die generative Vermehrung im Vergleich zur vegetativen ftir die Populationsdy
namik dieser Art hat, muB in weiterftihrenden Studien untersucht werden. 

133 Intraspezifische Variabilitat von Unkrautern - Intraspecific variation of weeds (Zwerger, P., in Zusammen
arbeit mit Michel, A., und Hurle, K., Institut ftir Phytomedizin, Universitat Hohenheim) 

Unkrautpopulationen weisen, im Gegensatz zu den ztichterisch bearbeiteten Kulturpflanzen, eine sehr starke Varia
bilitat in ihrer Merkmalsauspragung auf. Diese Variabilitat laBt sich sowohl bei den morphologischen als auch den 
physiologischen Merkmalen feststellen und ist genotypisch fixiert. Die Bildung von Okotypen erlaubt den Unkrautar
ten, sich optimal an die sehr unterschiedlichen und stark wechselnden Bedingungen von landwirtschaftlich genutzten 
Flachen anzupassen. Diese Moglichkeit der raschen Anpassung sichert den Unkrautem das Uberleben; gleichzeitig 
wird dadurch aber ihre Bekampfung erheblich erschwert. 

In der zugrundeliegenden Studie wurde die Okotypenbildung des Kletten-Labkrautes (Galium aparine L.) untersucht. 
Das Kletten-Labkraut kommt weltweit in den gemaBigten Zonen vor und gilt als ein sehr wichtiges Unkraut. Bei uns 
tritt diese Art in zwei Typen auf, einem Acker-Typ und einem Nichtacker-Typ. 
Ftir die Untersuchung wurden bis auf die Herkunft Nr. 1 nur Ackertypen verwendet. Die Populationen stammten aus 
unterschiedlichen Gebieten von England und Deutschland. Unter kontrollierten Bedingungen wurden von den einzel
nen Herktinften Pflanzen angezogen und daran eine Vielzahl morphologischer Merkmale bestimmt (u. a. GroBe und 
Form der Keimblatter, Lange des Hauptriebs, Anzahl der Nebentriebe, Blattflache pro Haupttrieb, Blatter pro Quirl, 
GroBe und Form der Quirlblatter). Anhand dieser Eigenschaften wurden die Herktinfte mit Hilfe einer Clusteranalyse 
zu homogenen Gruppen zusammengefaBt (Abb. 9). 
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Abb. 9: Clusterung einander ahnlicher Kletten-Labkraut-Herkiinfte anhand morphologischer Merkmale (MICHEL, 
A.: Untersuchungen zur Varibilitat verschiedener Kletten-Labkraut (Galium aparine L.)-Herkiinfte. Diplo
marbeit, Universitat Hohenheim, 1995) 

Insgesamt konnten die 16 Herkiinfte in 7 voneinander deutlich abgrenzbare Gruppen eingeordnet werden, wobei 
wiederum jeder dieser Gruppen spezifische Eigenschaften zugewiesen werden konnten. Geographisch waren die 
Gruppen sehr heterogen zusammengesetzt, was den SchluB zulaBt, da8 die anthropogenen Einfliisse auf den Acker
flachen einen weitaus gro8eren Einflu8 auf die Okotypenbildung bei dieser Art haben dilrften als die Standortfakto
ren. Inwiefem sich diese Gruppen auch in anderen agronomisch relevanten Punkten (z. B. Herbizidempfindlichkeit, 
Konkurrenzkraft) unterscheiden, mu8 in weiterfiihrenden Untersuchungen geprilft werden. 

134 Keimung und Entwicklung des Einjahrigen Beifu8es (Artemisia annua) - Germination and development of 
Artemisia annua (Eggers, Th., in Zusammenarbeit mit Muller, Meike, Botanisches Institut der Technischen Universi
tat Braunschweig) 

Einjahriger Beifu8 (Artemisia annua) ist eine sommerannuelle Pflanzenart, die sich seit Mitte der 60er Jahre entlang 
der Elbe und Saale ausgebreitet hat. Inzwischen wurde die Art auf ruderalen Standorten im Kreis Ltichow-Dannen
berg und in Magdeburg beobachtet und auch auf Ackem bei Neuwegersleben in Sachsen-Anhalt gefunden. Hinsicht
lich der moglichen Entwicklung dieses Neophyten (aus Asien) zu einem Unkraut wurden die Bedingungen ftir die 
Keimung sowie die Entwicklung dieser Art bei verschiedener Diingung und Tageslange untersucht. Auf Filtrierpapier 
fo Petrischalen keimten (an der Elbe gesammelte) Samen grundslitzlich bei alien Temperaturen zwischen 5 und 
30 °C, am besten zwischen 15 und 20 °C (zu fast 100 %). Bei oberflachlicher Aussaat war die Keimung in drei BMen 
(Quarzsand, Mittel- bis Grobsand von der Elbe, LoB) fast gleich, wahrend die Samen bei Ablage bis in 2 cm Tiefe im 
Quarzsand deutlich besser als im LoB keimten, was auf Induktion der Keimung durch Licht hindeutet. Aus gro8erer 
Tiefe blieb die Keimung weitgehend ineffektiv. Schon bei ma8iger Diingung (bis 120 kg N/ha) bei Anzucht der 
Pflanzen auf einem humosen Sand verdoppelte sich die Seitentriebslange und vervierfachte sich die Zahl der Bliiten
kopfchen. Die Vermutung, daB Bliiten- und Samenbildung mit abnehmender Tagesllinge eintreten, konnte experi
mentell bestatigt werden; damit konnte die Art in spliter reifenden Kulturen wie Zuckerrilbe oder Mais oder spaten 
Kartoffelsorten zusagende Standorte auf Ackerflachen finden. 

135 Unkrautunterdriickung durch Sommergerstensorten in Abhangigkeit von deren Mehltaubefall - Weed 
suppression by cultivars of spring barley in relation to infestation with powdery mildew (Niemann, P.) 

Sommergerste zeichnet sich wegen ihres ztigigen Wachstums durch ein hohes Unkrautunterdrilckungsvermogen aus. 
Da einige Sorten jedoch anfiillig ftir Blattmehltau (Erysiphe graminis) sind, stellt sich die Frage, ob durch die damit 
einhergehende Reduktion der Blattflache die interspezifische Konkurrenzkraft abnimmt. Hierzu wurden dreijlihrige 
Freilandversuche (1992, 1993, 1995) mit drei Sorten ('Apex', 'Alexis', 'Hockey') und mit einer Fungizidvariante 
(ILBEX: Propiconazol, Tridemorph) durchgefiihrt. Neben der Anfalligkeit ftir Mehltau wurde bei der Sortenwahl 
auch die Unkrautunterdrilckung berilcksichtigt (Tabelle 11). Als exemplarisches Unkraut wurde der Acker-Fuchs-
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schwanz (Alopecurus myosuroides) gewlihlt. ZielgroBe war das Unkrautwachstum in den Sorten jeweils ohne und mit 
Fungizidbehandlung. 

Tabelle 11: Kriterien fur die Sortenwahl 

Merkmal Apex Alexis Hockey 
Mehltaubefall resistent resistent anf:illip; 
Unkrautunterdrtickung positiv negativ positiv 

Die Ergebnisse bestatigten zunachst die boniturmaBige Einschatzung der sortengebundenen Unkrautunterdrtickung: 
In 'Alexis' bildete Acker-Fuchsschwanz im Durchschnitt der Jahre und Behandlungen am meisten Trockenmasse 
(Tabelle 12). 

Tabelle 12: Wachstum (g TM/5 Pflanzen) von Acker-Fuchsschwanz in drei Sommergerstensorten 

Variante Aoex Alexis Hockey 
1992 ohne Fungizid 1,28 1,82 0,66 

mit Funp;izid 0,82 1,70 1,52 
1993 ohne Fungizid 2,28 3,14 2,71 

mit Fungizid 2,69 2,80 3,27 
1995 ohne Fungizid 0,59 0,85 0,50 

mit Fungizid 0,52 0,63 0,53 

Ohne die Fungizidbehandlung kam es bei 'Hockey' erwartungsgemaB zu Mehltaubefall bevorzugt an den unteren 
Blattem, die Blattflache nahm infolgedessen ab Ende des Schossens ab, und der Kulturdeckungsgrad ging um 10 bis 
15 % zuriick. Das Wachstum von Acker-Fuchsschwanz reagierte darauf allerdings nicht positiv (Tabelle 12). Der 
Blattflachenverlust bei 'Hockey' im basalen Bereich nach dem Schossen veranderte also die interspezifische Konkur
renzkraft der Sorte insgesamt nicht. Bis zum Ende des Schossens verliefen die Deckungsgrade von 'Hockey' und 
'Apex' noch parallel und auf gleicher Hohe. Zur Sicherung der Unkrautunterdrtickung einer Sorte ist es demnach 
ausreichend, wenn wahrend der entscheidenden Wettbewerbsphase von Bestockungsbeginn bis SchoBende der Blatt
apparat optimal ausgebildet ist. Spatere Blattflachenverluste diirften hinsichtlich der Unkrautunterdrtickung - zumin
dest bei Sommmergerste - tolerierbar sein. 

136 Unkrautbekampfung in Weillkohl und Gurken durch Folie und Papier - Weed control in cabbage and 
cucumber by plastic and paper cover materials (Verschwele, A.) 

Der Anbau von Gemiisekulturen auf Folie oder Papier bietet neben der Unkrautbekampfung weitere produk
tionstechnische Vorteile wie die Moglichkeit der Emteverfriihung sowie einer effizienteren Beregnung und Diingung. 
Dies fordert zwar die praktische Umsetzung eines solchen Anbauverfahrens, erfordert andererseits aber eine Optimie
rung des Verfahrens im ganzen. 

Ziel der diesjlihrig begonnenen Untersuchungen war es, die Auswirkungen verschiedener Abdeckmaterialien auf die 
Verunkrautung und den Ertrag von WeiBkohl und Gurken zu erfassen. Folgende Varianten wurden im praxisiiblichen 
streifenweisen Anbau untersucht: 

a) ohne Unkrautbekampfung
b) Handhacke ( dreimalig)
c) Vlies (SIVATEX MULCHVLIES, Polypropylen)
d) Mulchfolie (BIO STOLL, Polyethylen)
e) Papier (PAT! ECOPAC Mulchpapier)

Ohne BekampfungsmaBnahmen entwickelte sich mit durchschnittlich 600 Pflanzen/m2 eine hohe Verunkrautung, die 
sich vor allem aus WeiBem GansefuB (Chenopodium album) und Kleinbliitigem Franzosenkraut (Galinsoga parviflo
ra) zusammensetzte. Dieser Unkrautbesatz hatte im Vergleich zur gehackten Variante bei WeiBkohl eine Ertrags
minderung um 12 %, bei Gurken um 80 % zur Falge. 

Alle geprtiften Abdeckmaterialien zeigten zunachst sowohl im Freiland- als auch im GefaBversuch eine nahezu voll
standige Unkrautunterdriickung. Ob mit der Bedeckung auch ein langfristiger Bekampfungserfolg verbunden war, 
hing von der Beschaffenheit und Belastbarkeit des Materials ab: Wahrend das Vlies kaum <lurch Witterungseinfliisse 
geschadigt wurde, entstanden an der Mulchfolie und dem Papier schon nach wenigen Wochen Schaden, die zur Emte 
teilweise die gesamte Parzelle erfaBten. Auf den unbedeckten Bereichen liefen noch bis zu 400 Unkrauter/m2 auf, die 
besonders wlihrend der langen Kulturzeit des WeiBkohls bis zur Samenbildung heranreiften. Dadurch kam es zu Er-
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tragsminderungen, die aber vermutlich nicht nur durch Unkrautk:onkurrenz, sondern auch durch zunehmenden Was
serverlust des unbedeckten Bodens hervorgerufen wurden. 

Schon wlihrend der Jugendentwicklung zeigten die Kulturen sowohl auf dem Vlies als auch auf der Mulchfolie ein 
beschleunigtes Wachstum. Dagegen kam es auf dem Papier zu starken Wachstumsverzogerungen, so daB die Ertrlige 
unter denen der gehackten· Variante lagen. Der Einsatz von Vlies und Folie erbrachte im Vergleich zur Bekampfung 
durch Hacken lediglich bei Gurken einen Mehrertrag von ea. 20 % (Abbildung 10). 
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Abb. 10: Ertrag von WeiBkohl und Gurken in Abhangigkeil vom Abdeckmaterial (Handhacke=IOO) 

Die durch Unkrautbekampfung (Folie und Handhacke) erzielten Ertragseffekte waren folglich bei Gurken wesentlich 
starker ausgeprligt als bei WeiBkohl. Qualitatsunterschiede in bezug auf Festigkeit, Form und Farbung lieBen sich 
hingegen nicht feststellen. 

Weil Wassermangel als Ursache ftir die geringen Ertrage in der Papiervariante vermutet worden war, wurden an
schlieBend GefiiBversuche zum Verdunstungsverhalten der Materialien durchgeftihrt. Die Untersuchungen ergaben 
aber, daB unabhangig von der Bodenfeuchte zu Versuchsbeginn durch Papier nicht mehr Bodenwasser verdunstete als 
durch Vlies. Andere m6gliche Ursachen wie eine geringere Bodenerwarmung oder eine Beschadigung der Jungpflan
zen an den Pflanzl6chern durch das Papier sind noch naher zu untersuchen. 

Da der Einsatz von Folie oder Papier besondere Anforderungen an die Diingung und Beregnung der Gemiisekulturen 
stellt, sollen in Folgeversuchen nicht nur die Verunkrautung, sondem auch andere ertragsbestimmende Faktoren wie 
die Bodentemperatur sowie der Wasser- und Stickstoffhaushalt intensiver untersucht werden. Zudem sollen die Kon
kurrenzwirkungen der Unkrliuter zwischen den Folienstreifen erfaBt werden, um Ansatze zur Bekampfung entwik
keln zu konnen. In eine Gesamtbewertung der Umweltvertriiglichkeit und der Rentabilitlit eines solchen Verfahrens 
sollen schlieBlich auch die Kosten ftir Anschaffung, Verlegung und Entsorgung der Abdeckmaterialien berticksichtigt 
werden. 

137 Standortbodeneigenschaften als Grundlage zur Anlage von Feldversuchen - Layout of field experiments 
based on soil properties (Nordmeyer, H.) 

B6den sind die natiirlichen Standorte der Pflanzen, und die Bodeneigenschaften beeinflussen in vielerlei Hinsicht das 
Pflanzenwachstum. So bestimmen Bodenart und Bodengefiige den Luft- und Wasserhaushalt eines Standortes. Mine
ralbestand und Humusgehalt sind entscheidend ftir den Vorrat an Niihrstoffen und deren Verfiigbarkeit. Als Folge 
pedogener und anthropogener Einfliisse konnen sich B6den in ihren Eigenschaften stark unterscheiden. Die klein
rliumige Variabilitat der Merkmale ftihrt zu Teilfliichen mit unterschiedlichem Ertragspotential. Eine standortgerech
te Bodennutzung sollte diese Bodenunterschiede beriicksichtigen. Voraussetzung daftir ist, daB die raumliche Vertei
lung relevanter Bodenparameter bekannt ist. Wichtige Grundlage fiir die Ermittlung dieser rliumlichen Variabilitat ist 
die stichprobenartige Erfassung der punktuellen Merkmalswerte. Daraus wird dann mit Hilfe geeigneter geostatisti
scher Verfahren (z. B. Kriging) die rliumliche Verteilung berechnet. 
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Vor diesem Hintergrund werden die Versuchsfelder der BBA in Braunschweig (170 ha) in Form von Rasterbepro
bungen untersucht. Dabei werden Bodenproben aus der Ackerkrume (0 bis 30 cm) in einer Rasterweite von 25 bis 50 
m und aus dem Unterboden (30 bis 60 cm) im Abstand von 50 bis 100 m entnommen. Ftir jede einzelne Bodenprobe 
werden Humus- und Gesamtstickstoffgehalt, Bodenart, pH-Wert sowie teilweise die Nahrstoffgehalte (P, K, Mg) 
ermittelt. 

Es zeigt sich auf alien Schlagen eine mehr oder weniger stark ausgepragte raumliche Verteilung der Bodenei
genschaften. Beispielhaft ist die raumliche Variabilitat des Humusgehaltes in der Ackerkrume ftir die Versuchsflache 
Sickte in der Abbildung 11 dargestellt. Die Ergebnisse sind von entscheidender Bedeutung ftir die Versuchsplanung, 
insbesondere ftir die Anlage von Kleinparzellenversuchen. Nur auf dieser Grundlage konnen Teilflachen mit homo
gener Merkmalsauspragung ausgewahlt und Ergebnisse aus Feldversuchen zutreffend interpretiert werden. 
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Abb. 11: Raumliche Verteilung des Humusgehaltes eines Ackerstandortes (BBA-Versuchsflache, Schlag III/IV, 0 bis 
30 cm) 

138 Luftbildanalyse ·zur Erfassung der Unkrautverteilung • Aerial photography technique for recording weed 
distribution (Hausler, A., Nordmeyer, H., und Niemann, P.) 

Ftir die Untersuchungen zur teilflachenbezogenen Unkrautbekampfung wurden neun Standorte im Gebiet um Braun
schweig und Halle ausgewahlt. Dabei waren u. a. folgende Merkmale zu berticksichtigen: SchlaggroBe, Fruchtfolge, 
Bodentyp bzw. -art, Unkrautartenzusammensetzung und -verteilung. 
Als Hauptauswahlkriterium wurde eine hohe Besatzdichte von Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) vorausgesetzt. 
Die Acker-Kratzdistel ist ein Problemunkraut vieler landwirtschaftlicher und gartnerischer Kulturen. Die sowohl 
vegetative als auch generative Vermehrungsfahigkeit erleichtert ihre Etablierung auf Ackerflachen und ftihrt Mufig 
zur Ausbildung typischer Unkrautnester. Eingeschrankte Bekampfungsmoglichkeiten und kostenaufwendige Verfah
ren sowie zunehmender Besatz besonders in Sachsen-Anhalt haben weiterhin dazu beigetragen, diese Unkrautart in 
den Mittelpunkt der Untersuchungen zu stellen. 

Zur Erfassung der Verunkrautung auf den Beobachtungsflachen wurden zu verschiedenen Terminen Luftbildinven
turen aller Schlage durchgeftihrt. Bei Befliegungen nach herbologischen Kriterien spielt das Entwicklungsstadium 
der Unkrautpflanzen einerseits und das der Kulturpflanzen andererseits eine zentrale Rolle. Eine weit entwickelte 
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Segetalvegetation erleichtert die Bildinterpretation und die Abgrenzung von Unkautnestern auf dem Luftbild. Dem
gegeniiber werden chemische BekampfungsmaBnahmen haufig schon im Keimblattstadium der Unkrauter durchge
fiihrt. 

Insgesamt wurden 1995 sechs Uberfliegungen zur Erstellung von Senkrechtaufnahmen durchgefiihrt. Die Auswer
tung des Luftbildmaterials erfolgt zunachst visuell. Nach Digitalisierung der Aufnahmen wird in Zusammenarbeit 
mit dem Institut fiir Photogrammetrie und Ingenieurvermessungen der Universitat Hannover eine computergestiitzte 
Bildbearbeitung und -auswertung durchgefiihrt. 

Die Terminierung der Luftbildfliige orientierte sich grundsatzlich an den Entwicklungsstadien der Kultur- und Un
krautpflanzen, die wiederum van den jeweiligen kulturspezifischen BewirtschaftungsmaBnahmen (Bodenbearbeitung, 
Saat/Pflanzung, Diingung, Pflanzenschutz usw.) beeinfluBt werden. 
Die erste Luftbildinventur (14.04.95) diente vomehmlich der allgemeinen Charakterisierung der Standorte sowie der 
Feinabstimmung der Aufnahmetechnik. Die zweite Uberfliegung fand in der zweiten Maihalfte (20.05.95) statt. Zu. 
diesem Zeitpunkt konnten auf den Beobachtungsflachen ausgepragte Nester von Acker-Kratzdisteln erkannt werden. 
Der dritte Flug erfolgte am 23. Juli 1995. Dabei stand die Erfassung voll entwickelter Distelbestande im abreifenden 
Getreide im Vordergrund. Gleichzeitig befand sich die Acker-Kratzdistel z. T. schon in der Vollbliite, was zu einer 
Kontraststeigerung zumindest auf Riibenflachen beitragen kann. 

Die Resultate der zweiten Uberfliegung (20.05.95) lassen Aussagen iiber die Verteilung der Acker-Kratzdistel zu. Zu 
diesem Termin betrug die durchschnittliche SproBachsenlange der Distelpflanzen 30 cm. Der Winterweizen befand 
sich in der SchoBphase (EC 31) und hatte die Rohe der Acker-Kratzdistel erreicht. Dichte Distelbestande konnten 
somit aufgrund ihrer Blattstellung und -groBe sowie Wuchshohe moglicherweise im Luftbild erkannt werden. Infolge 
des geringen Farbkontrastes war jedoch noch keine klare Abgrenzung von der Kultur moglich. 

Eine Erhohung des Farbkontrastes kann <lurch einen spateren Aufnahmezeitpunkt erzielt werden; abreifendes Getrei
de bietet mit seiner typischen Gelbfarbung eine gute Voraussetzung, noch griine Unkrauter iiber dem Bestand zu 
erkennen. Bei der dritten Uberfliegung (EC Winterweizen 89) traten Unkrautnester hervor, die sich vornehmlich aus 
Kletten-Labkraut (Galium aparine) zusammensetzten, das auf dem Getreidebestand auflag. Die Acker-Kratzdistel 
wies zu diesem Termin im Vergleich zum Kletten-Labkraut eine wesentlich geringere Biomasse auf, weil die Distel
bestande <lurch eine Herbizidbehandlung im Friihjahr ausgediinnt bzw. im Wachstum gehemmt warden waren. Feld
begehungen bestatigten das Vorhandensein von wenigen das Getreide iiberragenden Einzelpflanzen, deren fehlende 
Aggregation eine Erkennung im Luftbild nicht zulieB. Luftbilder van unbehandelten Versuchsflachen, die ebenfalls 
am 23.07 .95 im Raum Halle angefertigt wurden, zeigten allerdings, daB die Distelnester im abreifenden Getreide mit 
Hilfe van Luftaufnahmeverfahren erfaBt und van der Restflache abgegrenzt werden konnen. 
Anhand van Vergleichskartierungen in den Jahren 1994 und 1995 konnten erste Aussagen hinsichtlich der Orts
stabilitat der Acker-Kratzdistelnester getroffen werden. Auch bei wechselnder Kultur zeigten die Distelnester eine 
weitgehende Ortsstabilitat Weiterfiihrende Untersuchungen sind insbesondere auf dem Gebiet der Luftbildanalyse 
und zur Kalibrierung der Luftbilder notwendig. 

139 Abbau und Sorption des herbiziden Wirkstoffes Chlortoluron bei unterschiedlichen Temperatur- und 

Feuchtebedingungen - Degradation and sorption of chlorotoluron by various temperature and moisture conditions (Heier
mann, Monika, Nordmeyer, R, in Zusammenarbeit mit Pestemer, W., Institut fur okologische Chemie der BBA, Berlin
Dahlem) 

Zur Abschatzung 'des Verhaltens von Pflanzenschutzmittel (PSM) in der Umwelt werden zunehmend mathematische 
Modelle eingesetzt. Zur Verbesserung der Prognose sind detaillierte Kenntnisse iiber die die PSM-Dynamik beeinflussenden 
Faktoren und Prozesse zu ermitteln. Dazu werden im Rahmen eines DFG-Sonderforschungsbereichs (SFB 179 "Wasser- und' 
Stoffdynamik in Agrar-Okosystemen") Modellparameter mit Hilfe von Labor- und Freilandstudien fur verschiedene Boden 
sowie Temperatur- und Feuchtebedingungen erarbeitet. Dies gilt insbesondere fur die Erweiterung der Datensatze fur den 
Herbizidabbau im Herbst/Winter. Die Datensatze dienen zur Modifizierung, Kalibrierung und Validierung verschiedener 
Simulationsmodelle. 

Es wurden Laborversuche zum Abbauverhalten des herbiziden Wirkstoffes Chlortoluron mit den Boden der SFB-Standorte 
Neuenkirchen (NK) und Nienwohlde (NW) durchgefiihrt. Aus den Riickstandsdaten wurden unter Annahme eines Abbaus 
nach Reaktionskinetik 1. Ordnung die Halbwertszeiten (DTso) regressionsanalytisch berechnet. Zur Charakterisierung des 
Sorptionsverhaltens von Chlortoluron wurden die Sorptionskoeffizienten CK,i-Werte) zwischen fester und fliissiger Boden
phase ermittelt. 

Generell laBt sich fur die bier untersuchten Varianten feststellen, daB Chlortoluron im NW-Boden, der <lurch eine niedrige 
mikrobielle Aktivitat charakterisiert ist, langsamer abgebaut wird als im mikrobiell aktiveren NK-Boden (Tabelle 13). 
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Tabelle 13: DTso-Werte (Tage) nach Anpassung an Reaktion 1. Ordnung fiir Chlortoluron in den Boden Neuenkirchen 
und Nienwohlde bei verschiedenen Inkubationsbedingungen in Laborversuchen 

DTso [Tage] DTso [Tage] 
Neuenkirchen (NK) Nienwohlde (NW) 

WK.nax 1 °C 10 °c 20 °c 30 °c 1 °C 10 °c 20 °C 30 °c 

40% 269 106 40 n.u. 260 102 57 n.u.

60% 147 48 13 11 229 103 46 48 

80% 111 41 11 n.u. 207 99 46 n.u.

n.u. = nicht untersucht

Chlortoluron zeigte m den untersuchten Boden bei verschiedenen lnkubationsbedingungen eine groBe Variabilitat des Ab
baus. Eine Erhohung der Bodentemperatur und der Bodenfeuchte fiihrte innerhalb bestimmter Bereiche zu einer Beschleu
nigung des Abbaus. Die Erhohung der Temperatur von 20 °C auf 30 °C in der 60 % WK.na,.-Variante bewirkte aber in 
beiden Boden keine weitere Beschleunigung des Abbaus. Mit zunehmendem Wassergehalt im Boden wurde der Abbau von 
Chlortoluron beschleunigt, wobei in den 10 °C- und 20 °C-Temperaturstufen der fordemde Effekt einer hoheren Boden
feuchte wesentlich geringer war als bei 1 °C. Dies stimmt mit Ergebnissen aus der Literatur iiberein. 

In den untersuchten Boden-Wirkstoff-Kombinationen konnte ein Anstieg der K.i-Werte im Versuchszeitraum beobachtet 
werden. Nach nahezu gleichem Ausgangsniveau der Sorptionskoeffizienten unmittelbar nach der Einarbeitung stiegen die 
K.i-Werte innerhalb der einzelnen Feuchtestufen mit zunehmender Temperatur an. Zwischen den einzelnen WK.na,.
Varianten bei gleichen Inkubationstemperaturen konnten keine wesentlichen Unterschiede im Sorptionsverhalten festgestellt 
werden. Zu Versuchsende lagen die Sorptionskoeffizienten im NW-Boden auf einem hoheren Niveau (6,3 bis 11,7) als im 
NK-Boden (2,4 bis 5,2). 
Ein Anstieg der Sorptionskoeffizienten von Herbiziden im Boden im zeitlichen Verlauf wird durch eine sequentielle 
Gleichgewichtseinstellung zwischen den Wirkstoffmolekiilen und SorptionspHitzen unterschiedlicher Bindungsstarke 
verursacht. Die Beziehung zwischen dem Anstieg der Sorptionskoeffizienten und dem Abbau der Wirkstoffe ist mit einer 
relativ schnellen Ausschopfung der in der Bodenlosung befindlichen und der aufgrund geringerer Bindungsenergien leichter 
desorbierbaren und damit leichter mikrobiell verfiigbaren Riickstandsfraktion im Boden zu erklaren. 

140 Einflu8 von Mineral- und Rapsol und deren Kombination mit Herbiziden auf Bodenmikroorganismen -
Inflsuence of mineral and rapeseed oil and their combination with herbicides on soil microorganisms (Malkomes, H.
P., und Meinken, Kristin, in Zusammenarbeit mit Engelen, B., Institut fur Biochemie und Pflanzenvirologie der 
BBA, Braunschweig) 

Rapsol (IBLMION) wird mit _relativ hohen Aufwandmengen (2 % der Spritzbriihe) zur Bekampfung von Blatt- und 
Schildlausen eingesetzt. Raps- und Mineralole werden auBerdem verbreitet in der landwirtschaftlichen Praxis in 
Tankmischungen mit Herbiziden verwendet, um - besonders unter ungiinstigen Bedingungen - deren Unkrautwirkung 
zu erhohen und damit gegebenenfalls ihre Aufwandmengen zu reduzieren. Da iiber ihre Wirkung auf Bodenmikroor
ganismen als wichtigstem Teil der Bodenbiozonose kaum Untersuchungen vorliegen und zudem seitens der Pflanzen
schutzmittelzulassung ein Bedarf an Daten zur okotoxikologischen Beurteilung bestand, wurden mehrere Laborversu
che durchgefiihrt. Hierbei ergaben sich zusatzlich einige methodische Fragen, die ebenfalls aufgegriffen wurden. 

Rapsol (IBLMION) als Insektizid 
Im Labor wurde IBLMION (777 g/1 Rapsol) entsprechend seiner hohen Aufwandmenge als Insektizid mit 40 I/ha zu 
einem lehmigen Sandboden appliziert. Das Praparat wurde in zwei Konzentrationen in den Boden eingemischt, die 
durch Umrechnung der flachenbezogenen praxisiiblichen Aufwandmenge auf eine simulierte Eindringtiefe von 5 cm 
bzw. von nur 0,5 cm erzielt wurden. AnschlieBend wurde der Boden bis zu 12 Wochen bei 20 °C und 60 % der ma
ximalen Wasserkapazitat bebriitet und mikrobiologisch untersucht. Im ungediingten Boden verursachte das Praparat 
bis zum Versuchsende sehr starke dosisabhangige Stimulationen der von der mikrobiellen Biomasse abhangigen De
hydrogenaseaktivitat und der glucoseinduzierten Kurzzeitatmung sowie auch der Kohlenstoffmineralisierung (Lang
zeitatmung). Die Stickstoffmineralisierung wurde dagegen stark dosisabhangig gehemmt, ohne allerdings die hierin 
integrierte Nitrifikation wesentlich zu verandem. Auch im mit Luzernemehl zur Simulation einer Griindiingung 
versetzten und damit aktiveren Boden verhielten sich die beiden Mineralisierungsleistungen ahnlich. Offensichtlich 
verursachen die hohen TELMION-Aufwandmengen einen erheblichen Kohlenstoff-UberschuB im Boden, der zu einer 
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starken Stickstoff-Festlegung in der neu gebiideten mikrobiellen Biomasse filhrt bei gieichzeitig ebenfalls erhohten 
Biomasse-Aktivitiiten. 

RapsoI (IBLMION) ais Zusatz zu Herbiziden 
IBLMION wurde hier entsprechend seiner praxistiblichen Anwendung mit 2 I/ha zu einem sandigen Lehmboden 
appliziert. AuBerdem wurden das in der Praxis auch mit TELMION kombinierbare Herbizid LONTREL 100 (100 g/1 
Ciopyralid) mit 1,2 l/ha sowie als VergieichsmitteI das derzeit nicht mehr ais Herbizid zugeiassene FLUSSIG HER
BOGIL (250 g/1 Dinoterb) mit 5,5 I/ha angewendet. Beide Herbizide wurden auch in der Kombination mit TELMION 
appliziert. Auch bier wurden - entsprechend einer geringeren simulierten Eindringtiefe - zusatzlich hohere Konzen
trationen im Boden eingesetzt. Alle Behandlungsvarianten wurden - wie vorher - bebrtitet und mikrobioiogisch unter
sucht. IBLMION allein stimulierte vor allem mit seiner hoheren Dosierung auch bier wenigstens zeitweise die von 
der mikrobiellen Biomasse abhangige Dehydrogenaseaktivitiit sowie die giucoseinduzierte Kurzzeitatmung. Wahrend 
LONTREL 100 ebenfalls Ieicht stimulierte, hemmte FLUSSIG HERBOGIL erwartungsgemaB beide mikrobiellen 
Parameter stark. In der Kombination mit TELMION stimulierte LONTREL 100 mit der hoheren Dosierung zeitweise 
starker als jedes der Einzelmittel, wahrend FLUSSIG HERBOGIL bier dagegen starker bemmte als allein. 

MineraloI (OLEO FC) als Zusatz zu Herbiziden 
Im Laborversuch wurde OLEO FC (803 g/1 Mineraloie) entsprecbend seiner Zuiassung mit 5 I/ha zu einem lehmigen 
Sandboden appliziert. Zusatzlich wurde das in der Praxis oft mit OLEO FC kombinierte Herbizid GOLTIX WG (710 
g/kg Metamitron) mit 7 kg/ha sowie als Vergleicbsmittel auch bier FLUSSIG HERBOGIL mit 5,5 I/ha angewendet. 
AuBerdem wurden die Herbizide mit dem Mineralol kombiniert, wobei zusatzlich eine praxisnahere reduzierte Auf
wandmenge (2 kg/ha GOL TIX WG + 2 I/ha OLEO FC) eingesetzt wurde. Auch hier wurden die bereits vorber ge
nannten hoheren, aus geringeren simulierten Eindringtiefen der Praparate in den Boden resuitierenden Konzentratio
nen angewendet. Der behandelte Boden wurde - wie vorher erwahnt - mehrere Monate bebrtitet. Die beiden biomasse
bezogenen mikrobiologischen KenngroBen Dehydrogenaseaktivitiit und giucoseinduzierte Kurzzeitatmung wurden 
durcb OLEO FC (z. T. dosisabbangig) stimuliert wie auch zeitweise die Koblenstoffmineralisierung (Langzeitat
mung), die Stickstoffmineralisierung und der Zelluloseabbau. GOL TIX WG verursachte - in Abhangigkeit von der 
Probenahmezeit und der Dosierung - zeitweise Stimulationen bzw. Hemmungen der beiden biomassebezogenen Ak
tivitiiten und stimulierte die N-Mineralisierung. FLUSSIG HERBOGIL wirkte wie bereits im vorigen Versuch be
schrieben. In der Kombination mit OLEO FC wurden die Effekte von FLUSSIG HERBOGIL kaum, die von GOLTIX 
WG zeitweise etwas verandert, wobei sich bei der hoheren Dosierung von GOLTIX WG die Kobienstoffmineralisie
rung Ieicht erhohte. 

Zu den angewandten Methoden sind foigende Erfahrungen gemacht worden: 

a) Biomasserelevante Aktivitiiten
Zunachst war befilrchtet worden, daB die hoben Dosierungen des Rapsols zu einer veranderten Extrabierbarkeit des
filr Debydrogenasemessungen verwendeten Indikators Triphenyitetrazoliumchiorid (TTC) bzw. dessen Umsetzungs
produkts Triphenyiformazan aus dem Boden ftihren und damit die bereits vorher beschriebenen, stark erhobten De
bydrogenaseaktivitiiten vortiiuschen konnten. Dies wurde jedoch nicbt bestiitigt. Das offensichtlich leicht abbaubare
Rapsol filhrte allerdings - zumindest in den ersten Wochen nach der Anwendung - zu einem starken Kohlenstoffan
gebot. Dies kann unter bestimmten Umstiinden bei der Kurzzeitatmung, so bei Verwendung sub- oder superoptimaler
Glucosemengen, zu einem abweichenden Verhalten der COi-Bildung wahrend der 12stiindigen MeBbebrtitung filh
ren. Auch bei der tiblichen 24sttindigen MeBbebrtitung zur Dehydrogenasebestimmung kann das Rapsol eine zusatz
liche Aktivitiitsanhebung - ahnlich einer Glucosegabe - vortauschen. Im Zweifelsfall milssen daher diese Bebriltungs
zeit verkiirzt und zur Abmilderung des "Dtingeeffekts" von Rapsol bier generell eine aktivitatssteigemde zusatzliche
Glucosezugabe vorgesehen werden. In den vorliegenden Versuchen lieBen sich - weitgehend unabhangig von diesen
methodischen Variationen - dennoch die starken Stimulationen der beiden Parameter auf einen echten Anstieg der
mikrobiellen Biomasse zurilckfiihren.

b) Zusatzlich angewandte Methoden
Der Versuch mit Mineralol wurde <lurch zwei in der Entwickiung befindliche Methoden erweitert. Diese haben eine
Charakterisierung bakterieller Gemeinschaften anhand stoffwechseiphysioiogischer und molekularbiologischer 'Fin
gerabdrticke' zum Ziel. Mit Hilfe des BIOLOG-Identifizierungssystems wird ein Muster der Stoffwechselaktivitiit der
Mikroorganismengemeinschaft hinsichtlich der Verwertung von 95 verschiedenen Kohlenstoffquellen erzeugt. Die
Darstellung artspezifischer Unterschiede der 16S rRNA mit Hilfe der Temperatur-Gradienten-Gel-Eiektrophorese
liefert ein molekularbiologisches Profil der Bakteriengemeinschaft. Erste Auswertungen deuten an, daB die Ergebnis
se das Bild der vorher geschilderten Praparateeinfliisse sinnvoll erganzen konnen. Weitere Untersuchungen hierzu
erfoigten im Institut fiir Biochemie und Pflanzenvirologie (AG Backhaus) und werden an entsprechender Stelle im
Jahresbericht ausfiihrlicb beschrieben.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB die beiden Ole mit den bier im Boden eingesetzten Konzentrationen 
ein Reaktionsmuster mikrobieller Aktivitaten verursachten, das sich von dem der bisher untersuchten, biozid wirken
den Pflanzenschutzmittel, deutlich unterschied. Mineralisierungsleistungen, speziell des 'Koh\enstoffs, wurden dosis
abhangig stimuliert, doch wurde dies bier offensichtlich nicht durch die Abtotung eines Teils der Biomasse im Boden 
erzielt, sondem durch eine Erhohung, was als eine 'echte' Stimulation betrachtet werden kann. Dies bedeutet, daB die 
Wirkung derartiger Praparate auf Bodenmikroorganismen nur sinnvoll interpretiert werden kann, wenn sowohl Mi
neralisierungsleistungen als auch Biomasse-Indikatoren erfaBt werden. Hierdurch lassen sich zusatzlich einige me
thodische Fehler verringem. Da Herbizide in der Kombination mit diesen Olen in der landwirtschaftlichen Praxis oft 
- wegen der gesteigerten Unkrautwirkung - in reduzierten Aufwandmengen eingesetzt werden, diirften die Wirkungen
auf Bodenmikroorganismen meistens gering ausfallen.

Institut fiir integrierten Pflanzenschutz in Kleinmachnow 

Das Institut wurde im Ergebnis der Herstellung der Einheit Deutschlands am 1. Januar 1992 mit der Zielstellung 
gegriindet, das Konzept des integrierten Pflanzenschutzes unter ganzheitlicher Betrachtung in Richtung auf eine 
erhohte Umweltvertraglichkeit weiter zu entwickeln. Durch Erforschung und Forderung natiirlicher Regelmechanis
men und Schaffung neuer Moglichkeiten der Schadensabwehr wird die Sicherung gesunder Pflanzenbestande und 
hochwertiger Emteprodukte bei weitgehender Reduzierung des Einsatzes von konventionellen chemischen Pflanzen
schutzmitteln angestrebt. Die Institutsaufgaben beinhalten neben der systematischen Erfassung und Erweiterung des 
Wissensstandes zum Beziehungsgefiige von Kulturpflanze und Schadorganismus im Agrarokosystem vor allem die 
Erarbeitung von neuen Losungen des integrierten Pflanzenschutzes und das Zusammenfiigen dieser Bausteine zu 
umweltschonenden Pflanzenschutzprogrammen fiir unterschiedliche Standorte und Formen der Landbewirtschaftung. 

Besonderes Bemiihen war darauf gerichtet, den Stand bei der Einfiihrung des integrierten Pflanzenschutzes in die 
landwirtschaftliche Praxis der Bundesrepublik Deutschland zu analysieren und diesbeziigliche Hemmnisse und Liik
ken aufzuzeigen. In den Freilandexperimenten standen Forschungen zu Mechanismen der biologischen Selbstregula
tion und zu natiirlichen Begrenzungsfa.J..toren im Vordergrund. Die Analyse und Bewertung von Niitzlingsleistun
gen sowie die Formulierung von Nutzensschwellen erfolgte beispielhaft am Rauber-Beute-Komplex Marienkafer
Getreideblattlause. Dabei wurde ein unerwartet deutlicher TemperatureinfluB auf die Effizienz der Ntitzlinge im Feld 
ermittelt. Die Ergebnisse miinden in ein variables Schwellenwertkonzept. 

Die Untersuchungen zur Unkrautbekampfung konzentrierten sich auf die Verminderung des Herbizidaufwandes 
mit Hilfe von produktionstechnischen Begrenzungsfaktoren und die Nutzung von reduzierten Herbizidaufwandmen
gen. Hierbei standen die Forderung der Konkurrenzkraft des Kulturpflanzenbestandes und die Ermittlung der Kon
kurrenz teilgeschadigter Unkrauter im Mittelpunkt. 

Dariiber hinaus ist in zwei wiedereingerichteten Ackerbaubetrieben Ostdeutschlands damit begonnen worden, die 
Umsetzung von Methoden und Verfahren des integrierten Pflanzenschutzes im Gesamtbetrieb mit dem Ziel zu 
demonstrieren, die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln einzuschranken und damit okologisch positive Wirkun
gen zu verbinden. Die weiteren Freilanduntersuchungen konzentrieren sich auf die Entwicklung situationsbezogener, 
den veranderten agrarpolitischen Rahmenbedingungen angepaBter Schadensschwellen im Feldbau, auf die Erfor
schung und Nutzung natiirlicher Regelmechanismen am Beispiel der Feldrandgestaltung und auf die Auswirkungen 
brachliegender Flachen auf die Verunkrautung. Besondere Aufmerksamkeit hat die "Brandenburger Schichtholzhek
ke" hervorgerufen, die kostengiinstig als Element zur Neustrukturierung der ausgeraumten Agrarlandschaft Ost
deutschlands genutzt werden kann und positive Wirkungen sowohl aus okologischer als auch aus landwirtschaftlicher 
Sicht aufweist. 

Bei der Entwicklung alternativer Losungen zur Schadensabwehr wird der induzierten Resistenz als einem fiir die 
Zukunft wichtigen neuen Instrument des integrierten Pflanzenschutzes groBe Bedeutung beigemessen. Neben der 
Suche nach neuen Induktoren, die im Verbund mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen erfolgt, werden vor
handene Ansatze weiterentwickelt und die Wirkung anhand der veranderten Interaktionen zwischen Pflanze und 
Parasit an ausgewahlten Beispielen analysiert. Ein mit der induzierten Resistenz eng verbundener weiterer For
schungsschwerpunkt sind die Analyse und Bewertung des pflanzlichen Kompensationsvermogens. Eine gezielte 
Nutzung dieser <lurch Schaderreger ausgelosten Toleranz- bzw. Stimulationsreaktionen bietet Ansatzpunkte, um 
zukiinftig den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Dariiber hinaus werden <lurch Klima, Pflanzen
schutzmittel oder andere Einfliisse ausgeloste StreBreaktionen bei Pflanzen und Schaderregem verfolgt, um <lurch 
einen derartigen Selektionsdruck hervorgerufene Veranderungen in der langerfristigen Entwicklung erkennen und 
gegebenenfalls Vorsorge treffen zu konnen. Bei Herbiziden und Fungiziden steht die Erarbeitung von Kriterien, die 
eine flexible, der jeweiligen aktuellen Situation angepa6te Dosierung erlauben, im Vordergrund. 
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Als neues Element zur Schadensabwehr in Gewiichshiiusem wurden riiuberische Fliegen ermittelt, in Zucht genom
men und auf ihre priidatorische Leistung tiberpriift. Als polyphage Riiuber sind sie moglicherweise geeignet, eine 
Lucke in der biologischen Bekiimpfung in Gewiichshauskulturen zu schlieBen. Im Rahmen von Drittmittelprojekten 
ist die Altlastensanierung (Rtistungsaltlasten, PAK) als zeitweiliger Schwerpunkt in die Forschungsaufgaben des 
Institutes einbezogen worden. 

Zur weiteren Entwicklung des Konzepts des integrierten Pflanzenschutzes werden komplexe Versuchsanstellungen 
vorbereitet, in denen die Auswirkungen der Rticknahme der Produktionsintensitiit auf die notwendigen Pflanzen
schutzmaBnahmen untersucht und Empfehlungen ftir die Gestaltung des Pflanzenschutzes im Rahmen der integrier
ten Produktion abgeleitet werden (Abb. 12). In einer gemeinsam mit dem Institut ftir Folgenabschiitzung im Pflan
zenschutz gebildeten Projektgruppe werden pflanzenschutzbezogene PolitikmaBnahmen analysiert und bewertet. 
Dabei stehen die Auswirkungen von MaBnahmen des integrierten Pflanzenschutzes aufElemente des Naturhaushaltes 
und der Landschaftsgestaltung im Vordergrund. 

Abb. 12: Das Instrumentarium des integrierten Pflanzenschutzes 

141 Erfassung und Quantifizierung der Wirkung von Blattlausantagonisten im Rahmen der biologischen 

Selbstregulation im Winterweizen. Entwicklung von Nutzensschwellen - Recording and Assessment of effects of 
aphid antagonists within natural self-regulation in winter wheat. Development of beneficial thresholds (Freier, B., 
Mowes, Maureen, Triltsch, H., und Rappaport, Verena) 

1. Bestandesuntersuchungen zur Wirkung von Priidatoren auf Getreideblattliiuse im Winterweizen an zwei unter
schiedlichen Standorten: Pfliigkuff {Flaming) und GroB Rodensleben (Magdeburger Borde).
Die biometrische Analyse der Priidatoreneffizienz beriicksichtigte sowohl die Abundanzen als auch die Riiuber-Beute
Verhiiltnisse (RBV). In Kombination von beiden definierten wir ein sogenanntes wirksames Rauberpotential als
Nutzensschwelle, die sich als Bewertungsbasis bewiihrt hat.

Wie in den beiden Vorjahren erfolgten auf den beiden Kontrollschliigen wochentlich ausftihrliche Bestandeserhebun
gen (Auszahlung von ea. 1500 Halmen/fermin und Standort). 
In Pfliigkuff entwickelte sich ein sehr frtiher Blattlausbefall mit einer Dichte von fast 2 Aphiden/Halm z. Z. EC 69. 
Das Maximum (2,1 Blattliiuse/Halm) stellte sich nur wenige Tage spiiter ein, dem eine ausgedehnte Retrogradation 
folgte. Sitobion avenae dominierte mit 75 %. Der frtihe Befallsabbau lieB sich mit hoher Sicherheit den Antagonisten 
zuschreiben. Ab EC 71 waren sowohl hohe Dichten der Syrphidenlarven (bis 22 Individuen/m2

) und Coccinelliden
larven (bis 5 Individuen/m2

) sowie eine hohe Parasitierung nachzuweisen. Das definierte wirksame Riiuberpotential 
wurde ab EC 71 deutlich tiberschritten. Die Niitzlinge profitierten noch von der hochsommerlichen Witterung. 
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Auch in Gro6 Rodensleben begann der Blattlausbefall friih, wobei zum Entwicklungsstadium EC 69 bereits 3,5 
Blattliiuse/Halm (angesichts geringer Antagonistendichte als bekampfungswiirdig eingestuft) registriert wurden. 
Mitte Milchreife war mit 16,1 Blattlausen/Halm (195 Blattlaustage) das Maximum erreicht, womit die Schadens
schwelle iiberschritten war. Als dominante Art trat mit 84 % Sitobion avenae auf. Die drohende weitere Befallsent
wicklung wurde durch die Niitzlinge gebremst, die bei Sommerwetter ab Mitte Milchreife extrem stark auftraten (bis 
zu 64 Schwebfliegenlarven und 15 Marienkaferlarven/m2 !). Dabei wurde auch stets das von uns definierte wirksame 
Pradatorenpotential iiberschritten. Die permanent hohen Temperaturen haben den Niitzlingseffekt deutlich unter
stiitzt. 
Die statistischen Analysen der Daten beider Standorte lieBen unter Einbeziehung der beiden Vorjahre gewisse Dichte
riickkopplungen zwischen Pradatoren und Aphiden erkennen. Unter den Coccinelliden dominierte Propylaea quatu
ordecimpunctata, beztiglich der Nachkommen jedoch Coccinella septempunctata. 

2. Methodische Untersuchungen zur Erfassung von Blattlauspradatoren in Winterweizenbestanden.
Auf beiden Standorten erfolgten wie im Vorjahr an jeweils zwei Terminen Totalerfassungen (Vollemten in Kombi
nation mit D-V AC-Saugproben) auf lm2-Flachenabschnitten in ftinffacher Wiederholung. Die Detenninationen fan
den nach Tiefktihllagerung im Labor statt. Die im Biozometer registrierten Pradator- und Blattlausdichten werden
mit den oben erwahnten Feldboniturergebnissen verglichen, sie sollen quantitativen AufschluB tiber die Genauigkeit
von Ntitzlingszahlungen geben.

3. Kiifigversuche zur Quantifizierung der Wirkung von Coccinella septempunctata in definierten Getreideblatt
lauspopulationen im Winterweizen.
Die 1993 und 1994 bereits durchgeftihrten Versuche wurden mit verringerter Variantenanzahl fortgesetzt. Durch den
Ansatz von Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum und Rhopalosiphum padi (I Blattlaus/Halm zur Blute) an
Winterweizen in Feldkafigen konnte sich eine definierte Getreideblattlauspopulation aufbauen. Die weitere Entwick
lung wurde mit und ohne einer bestimmten Anzahl Marienkafer/Kafig verfolgt und ihre raptorische Leistung ermit
telt. Die mehrjahrigen Untersuchungen sollen AufschluB iiber die Leistungsbilanz einer relativierten Pradatoreinheit
(Larven + doppelt bewertete Imagines/m2 unter dem EinfluB verschiedener Bedingungen, insbesondere Befalls- und
Witterungsverlaufe, geben.

142 Klimakammerversuche zum Einflu6 der Marienkiifer auf die Schadwirkung der Getreideblattliiuse bei 

Winterweizen - Investigations on the influence of ladybirds on the damage of cereal aphids in winter wheat grown in 
climat chambers (Mowes, Maureen, Heimann.Judith, Freier, B., und Seidel, Petra) 

In einem Klimakammerversuch mit drei Varianten wurden unterschiedliche Befallsverlaufe von Sitobion avenae an 
Winterweizen, wie sie durch den differenzierten Effekt von Pradatoren zustande kommen konnen, analysiert. Dieser 
Versuch stellt eine Wiederholung des 1994 durchgeftihrten Experimentes mit reduziertem Ausgangsbefall der Blatt
lause/Halm und erhohter Anzahl Marienkafer/GefaB dar. 1994 zeigte ein Vergleich der Blattlausindices, daB ein 
Friihbefall (Bliite, Milchreife) mit nachfolgend zeitlich gestreckter Retrogradation infolge Marienkaferwirkung etwa 
doppelt so hohe Verluste/Blattlaustag bewirkte wie ein klassischer Befallverlauf (Milch-/Teigreife). Diese Ergebnisse 
gait es, auf niedrigerem Befallsniveau zu tiberprtifen. Unter Einbeziehung von Zwischenernten und MS-Analysen des 
N-Haushaltes sollen ertragsphysiologische Zusammenhange in die Auswertung einbezogen werden.

143 Weiterentwicklung des Simulationsmodells fiir Getreideblattliiuse und deren Antagonisten im Winter

weizen (GTLAUS) - Further development of the simulation model describing cereal aphids and their antagonists in 
winter wheat (GTLAUS) (Triltsch, H. und Freier, B., in Zusammenarbeit mit RoBberg, D., Institut fur Folgenab
schatzung im Pflanzenschutz der BBA, Kleinmachnow) 

Neue Versuchsergebnisse aus Klimakammerversuchen und Freilanderhebungen sowie aktuelle Literaturdaten ermog
lichten eine Weiterentwicklung des Simulationsmodells GTLAUS. Insbesondere der den Marienkafer Coccinella 
septempunctata betreffende Modellteil erfuhr eine umfassende Uberarbeitung. Dabei wurde die pradatorische Aktivi
tat des Ntitzlings vollig neu simuliert. Ein taglicher Nahrungsbedarf wird mit einer Findewahrscheinlichkeit, die von 
Temperatur und Blattlausdichte abhangt, bewertet, und es ist nunmehr moglich, der aktuellen Blattlausabundanz den 
realisierbaren Nahrungsbedarf der Antagonisten gegentiberzustellen. Somit entsteht die Moglichkeit, Mortalitats- und 
Migrationsraten des Ntitzlings in Abhangigkeit vom Nahrungsmangel abzubilden. 
Das Modell wurde gekoppelt mit einem Ontogenese- und Ertragsbildungsmodell und wird gegenwartig fur Szenario
rechnungen zur Stabilitat und Belastbarkeit von agrarischen Okosystemen genutzt. AuBerdem wird es in die Erpro
bung eines flexiblen Schwellenwertkonzeptes einbezogen. 
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144 Entwicklung und Erprobung eines flexiblen Schwellenwertkonzeptes zur gezielten Bekampfung von 

Getreideblattlausen im Winterweizen - Development and testing of a flexible threshold concept for a situation 
related control of cereal aphids in winter wheat (Rappaport, Verena, und Freier, B.) 

Ein flexibles Schwellenwertkonzept zur situationsbezogenen Befallseinschlitzung und Beklimpfung von Getreideblatt
lausen an Winterweizen wurde auf der Grundlage bisheriger Forschungsergebnisse ausgearbeitet. Es beriicksichtigt 
neben der Schlidlingsdichte insbesondere das Auftreten von Niitzlingen sowie die Witterung. Eine methodische An
leitung ermoglicht die Anwendung durch Landwirte bzw. Berater. Konzept und Anleitung wurden 1994 und 1995 in 
vier landwirtschaftlichen Betrieben erprobt. Erhebungen zur individuellen Beklimpfungsentscheidung und nachfol
genden Schadbefallsentwicklung dienten der Weiterentwicklung und Absicherung des Schwellenwertkonzeptes. Die 
Ergebnisse zeigen eine deutlich verbesserte Prognosesicherheit der Befallsentwicklung gegeniiber dem bisher in der 
Praxis iiblicherweise verwendeten fixen Schwellenwert. Der flexible Schwellenwert ist wirtschaftlich sicherer und 
erhoht dadurch die Akzeptanz des integrierten Pflanzenschutzes durch die Landwirte. 

145 Anpassung von Blattlausen: I. Elektronenmikroskopischer Vergleich der Endosymbionten und ihrer 

Wirtszellen in Blattlausen - Adaptation of aphids: I. Electron microscopic comparison of endosymbionts and their 
host cells in aphids (Hommel, B., in Zusammenarbeit mit Marwitz, R., Institut fiir Mikrobiologie der BBA, Berlin
Dahlem) 

Die transmissionselektronenmikroskopischen Arbeiten zum Vergleich der Endosymbionten von Blattlausen aus der 
Aphis fabae-Gruppe untereinander und mit Acyrthosiphon pisum zeigen nur geringe Unterschiede in Struktur und 
Organisation. In den Bacteriocyten aller untersuchten Blattlausarten findet sich ein morphologisch bestimmter Endo
symbiontentyp. Dieses coccoide Bakterium ist in groBer Anzahl dicht in den Wirtszellen gepackt; oft werden Sym
bionten in Zellteilung beobachtet. Das Wirtszellenplasma ist reich an Mitochondrien und endoplasmatischem Reticu
lum mit dichtem Ribosomenbesatz. Die Symbionten selbst werden durch elektronendichte Granula im Cytoplasma 
charakterisiert. Unmittelbar vor der Zellteilung kommt es zur Anhliufung von Chromatin (Symbionten-DNA) im 
Zentrum der Symbiontenzelle. Der Zellkem der Wirtszelle enthalt insbesondere an der Peripherie eine Vielzahl von 
elektronendichten Lysosomen, die auf eine intensive Kommunikation zwischen Kern und Zellplasma hinweisen. Die 
Symbionten haben eine innere und auBere Membran. Eine dritte, wirtseigene Membran durchzieht den freien Raum 
zwischen den Symbionten unregelmaBig. Viele der beobachteten Wirtszellen weisen Vakuolen unterschiedlichster 
GroBe auf, oder diese Strukturen lassen den SchluB zu, daB bier Symbiontenzellen destruieren. Der Unterschied in 
der GroBe der Symbionten bei den einzelnen Blattlausarten und deren Entwicklungsstadien ist gering. 
Aus der Elektronenmikroskopie konnen folgende SchluBfolgerungen fiir weitere Untersuchungen gezogen werden: 
Erstens widerspiegeln sich Anpassungsvorgange unter Beteiligung der Endosymbionten nicht in deren Organisation 
und Morphologie und zweitens diirfte <lurch die enge Bindung von Symbiont und Wirt in der okologischen Nische 
"Wirtszelle (Bacteriocyte)" eine vollige genetische Autarkie des Endosymbionten nicht zu erwarten sein. 

146 Anpassung von Blattlausen: II. DNA-Fingerprinting zur Differenzierung von Blattlaus- und Endosym

biontengenom mit Hilfe der RAPD-PCR - Adaptation of aphids: II. DNA-Fingerprinting for the differentiation of 
genomes of aphids and their endosymbionts by using the RAPD-PCR (Hommel, B.) 

Mit Hilfe der RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA) wird iiber ein DNA-Fingerprinting die genotypi
sche Charakterisierung der Blattlause an Hand ihrer eigenen DNA und der ihrer Endosymbionten durchgefiihrt. Die 
bisherigen Ergebnisse beziehen sich auf DNA-Extraktionen aus dem Blattlauskopf, der symbiontenfrei ist, und dem 
gesamten Tier, wo die Symbionten im Haemocoel des Abdomens lokalisiert sind (d. h. Gemisch aus Symbionten- und 
Wirts-DNA). Ziel ist hierbei, auf der Grundlage spezieller DNA-Extraktionsmethoden und ausgewlihlter Primer das 
Fingerprint der Kopf-DNA von dem der Gesamt-DNA zu subtrahieren. Die verbleibenden Banden charakterisieren 
dann das Symbionten-Genom. Mehrere ausgewertete RAPD-Primer (10-Basen) demonstrieren gute und reproduzier
bare Unterschiede zwischen den Blattlausarten. Sehr gute Resultate zeigten die Primer mit folgenden Sequenzen: 5'
ccgAATTccc, 5'-TgggcATcTg, 5'-AAcggTcAcg und 5'-cgATAgccTc. Eine Unterscheidung innerhalb der Aphis fa
bae-Gruppe gelang aber bisher ebenso wenig wie das Finden von Unterschieden zwischen aus dem Kopf und dem 
Abdomen isolierten DNA-Extrakten. Der aus der Cluster-Analyse kalkulierte geringe genotypische Unterschied in
nerhalb der Unterarten der Aphis fabae-Gruppe lliBt vermuten, daB sich die Anpassung an verschiedene Wirtspflan
zen auf die vorhandene Variabilitat stiitzt oder starker im Genotyp des Symbionten manifestiert. Das Vorhandensein 
von Symbionten-DNA im Extrakt aus dem gesamten Tier wurde mit zwei fiir gram-negative Bakterien spezifischen 
Primern positiv nachgewiesen. Die fehlende Amplifikation dieser DNA mit RAPD-Primern diirfte auf die deutlich 
hohere Konzentration der Insekten-DNA zuriickzufiihren sein. Eine vollige Trennung der DNA beider Genome oder 
die Anreicherung der Symbionten-DNA im DNA-Extrakt des Abdomens ist daher Schwerpunkt der weiteren Unter
suchungen. 
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147 Untersuchungen zur situationsbezogenen Dosierung von Fungiziden in Winterweizen - Studies on the 
situation-related dosage of fungicides in winter wheat (Jahn, Marga, in Zusammenarbeit mit Thiirwachter, F., Institut 
fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland der BBA, Braunschweig) 

In der landwirtschaftlichen Praxis der Bundesrepublik hat sich in den letzten Jahren verstarkt der Trend durchgesetzt, 
Fungizide mit geringeren als den in der Zulassung vorgesehenen Aufwandmengen anzuwenden. Diese Vorgehens
weise basiert weniger auf wissenschaftlich fundierten Kenntnissen als auf (im Niveau unterschiedlichen) Erfahrungen 
und okonomischen Uberlegungen und birgt so die Gefahr von Minderwirkungen in sich. Um letzteres zu verhindem, 
wurden in umfangreichen Modelluntersuchungen und mehrjahrigen Freilandversuchen an zwei Standorten Kriterien 
untersucht. die als Grundlage fur eine situationsbezogene Dosierung dienen konnen. Als solche Kriterien wurden die 
regionale Gefahrdung, der aktuelle Infektionsdruck, die Anfalligkeit der Sorte und die Leistungsfahigkeit des Fungi
zids betrachtet. Die Untersuchungen erfolgten mit Erysiphe graminis f.sp. tritici. 

In Modellversuchen mit einer Reihe von Fungiziden und zwei Sorten unterschiedlicher (geringer und mittlerer) An
fiilligkeit wurde nachgewiesen, daJ3 bei niedrigem Infektionsdruck die Wirkungsreserve hoch ist, auch bei nur mittle
rer Leistungsfahigkeit der Fungizide und unabhangig von der Anfalligkeit der Sorte. Bei einem hohen Infektions
druck ist dagegen bereits die Wirkungsreserve sehr leistungsfahiger Fungizide reduziert, wenn sie an Sorten mittlerer 
Anfalligkeit zum Einsatz kommen. Fungizide mit mittlerer Leistungsfahigke1t besitzen bei hohem Infektionsdruck 
eine deutlich verminderte Wirkungsreserve, die bei Behandlung von Sorten mit mittlerer Anfalligkeit gleich Null sein 
kann. Hinsichtlich der Wirkungsdauer bestehen (bei einem Untersuchungszeitraum von 10 Tagen) zwischen voller 
und auf die Halfte reduzierter Aufwandmenge keine deutlichen Unterschiede. 

In Feldversuchen mit drei gegen Mehltau unterschiedlich anfalligen Sorten an den Standorten Kleinmachnow und 
Braunschweig wurden die Ergebnisse der Modellversuche in der Tendenz bestatigt, jedoch sind die Wirkungsgren
zen erwartungsgemaB zum Teil etwas nach unten, d. h. zugunsten des Pathogens verschoben. 
Auf der Grundlage aller Ergebnisse wurde ein Entscheidungsschema entwickelt, nach dem eine der jeweiligen kon
kreten Situation entsprechende Reduzierung der Fungizidaufwandmenge - ohne Risiko der Minderwirkung - vorge
nommen werden kann. 

148 Einflu8 unterschiedlicher Fungizidaufwandmengen auf die Sporulation von Mehltau (Erysiphe graminis 

DC. f. sp. tritici) in unterschiedlich anfalligen Winterweizensorten - Influence of different fungicide dose rates on
the sporulation process of powdery mildew (Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici) in winter wheat cultivars of different
susceptibility (Jahn, Marga, in Zusammenarbeit mit Enzian, S., und Gutsche, V., Institut fiir Folgenabschatzung im
Pflanzenschutz der BBA, Kleinmachnow)

In einem dreijahrigen Feldversuch mit den Winterweizensorten 'Borenos' (Anfalligkeitsnote 3 fiir Mehltau), 'Astron' 
(5), und 'Toronto' (6) wurde neben der Wirksamkeit gegen die Krankheit Mehltau auch der EinfluB reduzierter Fun
gizidaufwandmengen auf die Sporulation des Erregers untersucht. Die Bestimmung der Sporenproduktion erfolgte 
indirekt anhand des Krankheitsbefalls an Fangpflanzen. Behandlungen mit den Fungiziden CORBEL und FOLICUR 
in vollen (n) und reduzierten Aufwandmengen (n/2, n/4, n/10) erfolgten nach Uberschreitung der Bekampfungs
schwelle. 

Die Behandlungen fiihrten 1993 und 1995 zu einer deutlichen Reduzierung der Sporenmenge, hingegen war 1994 
dieser EinfluB gering. Der Zeitraum der Wirksamkeit lag bei 5 bis 14 Tagen nach der Behandlung. Deutliche Unter
schiede waren zwischen den Sorten zu verzeichnen; in der relativ anfalligsten Sorte 'Toronto' war der EinfluB der 
Fungizide auf die Sporenmenge am geringsten. CORBEL zeigte erwartungsgemaB im Durchschnitt eine hohere Wir
kung als FOLICUR. Keine signifikanten Unterschiede wurden zwischen den Aufwandmengen der fungiziden Prapa
rate nachgewiesen, jedoch war n/10 in der Tendenz deutlich geringer wirksam. 

Die Ergebnisse dieser Fangpflanzenversuche werden dazu verwendet, die Funktionen zur Berechnung von Sporulati
on und Infektion im Simulationsmodell SIMERY fur die untersuchten Sorten zu validieren. Die validierten Sporula
tions- und Infektionsfunktionen werden zur Normierung des Witterungseinflusses genutzt. 

149 Untersuchungen zur situationsbezogenen Aufwandmenge von Septoria-Fungiziden unter Modellbedin
gungen - Investigations on situation-related dose rate of fungicides against Septoria nodorum based on bioassay me
thods (Lindner, Kerstin, und Burth, U.) 

Ein den Prinzipien des integrierten Pflanzenschutzes entsprechender gezielter Einsatz von Fungiziden schlieBt die 
Anpassung der Aufwandmenge an die konkrete phytosanitare Situation ein. Eine Voraussetzung ftir ein solches Vor
gehen sind detaillierte Kenntnisse iiber wichtige EinfluBfaktoren, zu denen die Eigenschaften der Fungizide, die Sor
tenreaktionen und die aktuelle Befallssituation gehoren. 
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Auf der Basis von Modellversuchen wurden die 1995 zugelassenen Septoria-Fungizide in voller und reduzierter Auf
wandmenge in unterschiedlichen Befallssituationen gepri.ift. Im Ergebnis erster Untersuchungen konnten die Prapara
te hinsichtlich ihres protektiven Wirkungspotentials untereinander bewertet werden. 

150 Untersuchungen zur Beklimpfung von Fusarium culmorum als Ursache der Taubahrigkeit von Winter

weizen - Investigations on the control of Fusarium culmorum as a cause of head blight of winter wheat (Jahn, Marga) 

Die mehrjahrige Versuchsreihe zur Wirksamkeit aussichtsreicher Fungizide gegen Fusarium culmorum an der Ahre 
wurde mit dem Versuchsjahr 1995 abgeschlossen. Wie bereits in den Jahresberichten 1993 und 1994 beschrieben, 
wurde der Infektionstermin als wesentliche EinfluBgroBe variiert. In alien Versuchsjahren fiihrte die Infektion vor der 
Bliite zum starksten Befall an der Ahre. Auch eine Bliiteninfektion induzierte starken Befall, jedoch differierte dieser 
in den einzelnen Versuchsjahren starker. Die Wirkung der Fungizide FOLICUR, SPORTAK, MATADOR und OPUS 
(nur 1995) gegen die Taubahrigkeit wie auch die Ertragswirksamkeit waren nach Behandlung im Zeitraum Vorbliite/ 
Beginn der Blute am hochsten. Von den untersuchten Fungiziden besaBen MATADOR und FOLICUR im Durch
schnitt der Behandlungen und der Jahre die hochste Wirkung. 
Die Untersuchung des Saatgutbefalls und des Auflaufverhaltens machte groBe Unterschiede in Abhangigkeit vom 
Versuchsjahr, dem Infektionstermin und dem Fungizid deutlich. Im Mittel der Jahre wurde der Saatgutbefall durch 
eine Bliitebehandlung am starksten reduziert. In Ubereinstimmung mit dem Krankheitsbefall irn Feld war der Auflauf 
nach der Vorbliiteinfektion am meisten verringert, aber auch die auflaufverbessernde Wirkung der Fungizide war zu 
diesem Zeitpunkt am hochsten. 

151 Entwicklung eines biologisch-physikalischen Verfahrens zur Bekampfung samen- und bodenbiirtiger 

Pathogene an ausgewahlten Gemiisekulturen - Development of a biological and physical treatment to control seed
and soil-borne pathogens on selected vegetable cultures (Jahn, Marga, und Puls, Andrea) 

Im Rahmen eines BMBF-Verbundprojektes soll ein Verfahren zur Anwendung an Gemiisesaatgut entwickelt werden, 
mit dem Bekampfungsliicken umweltvertraglich geschlossen werden konnen. 
Im physikalischen Teil erfolgt die Anpassung des Verfahrens der Behandlung mit niederenergetischen Elektronen 
durch Ermittlung der Vorzugsparameter gegen wichtige samenbiirtige Pathogene an Saatgut ausgewahlter Gemiisear
ten (Tomate, Mohre, Bohne, Kohl). In den bisherigen Untersuchungen wurde als eine der wesentlichen Vorausset
zungen fiir die Behandlung die Dicke der Samenschale bestimmt. Mit Ausnahme des Tomatensamens (Samenschale 
von geringer Dicke, ea. 20 µm, jedoch mit dichter Behaarung) liegt die Dicke der Gemiisesamenschale mit ea. 40 bis 
90 µm etwa in dem Bereich, der fiir Getreide als relevant ermittelt und bearbeitet wurde. Die ersten Behandlungen 
von Gemiisesaatgut mit der neu entstandenen Pilotanlage erfolgten im Dezember 1995. 
Im biologischen Teil des Verfahrens werden mikrobielle Antagonisten gegen bodenbiirtige Pathogene an Bohnen
und Mohrensaatgut getestet. Das Ziel ist dabei nicht die Suche nach neuen Antagonisten-Stammen, sondern die An
passung bereits als effektiv vorselektierter Stamme an dieses Saatgut bis zum Einsatz unter Praxisbedingungen. Auf 
der Grundlage von in vitro-Tests und in vivo-Tests in mit Rhizoctonia und Pythium verseuchter Erde mit 23 in den 
Arbeitsgruppen des Verbund-Projektes vorselektierten Stammen wurden zunachst sechs als geeignet ausgewahlt. Mit 
diesen Stammen erfolgten erste Tests zur Uberlebensfahigkeit sowie zur Wirkungsweise. Fiir die Formulierung und 
Ausbringung der Antagonisten kam ein neuartiges Immobilisierungsverfahren zum Einsatz, dessen Optimierung in 
die Arbeiten integriert werden soil. 

152 Einfiihrung der Saatgutbehandlung von Winterweizen mit niederenergetischen Elektronen in die land

wirtschaftliche Praxis - Introduction of seed treatment of winter wheat with low energetic electrons into the 
agricultural practice ( Lindner, Kerstin, und Burth, U.) 

Das Saatgutbehandlungsverfahren mit niederenergetischen Elektronen wurde in Zusammenarbeit zwischen der 
Fraunhofer Gesellschaft und der Biologischen Bundesanstalt entwickelt. Das Prinzip der Methode besteht darin, die 
biozide Wirkung niederenergetischer Elektronen auf die auBeren Schalenschichten des Samens zu begrenzen, so daB 
bei hinreichender Wirkung gegen die in diesem Bereich iiberdauernden Krankheitserreger der Keimling nicht ge
schadigt wird. Unter Nutzung einer Laboranlage wurden sowohl Grundlagenuntersuchungen als auch umfangreiche 
Praxisversuche durchgefiihrt. Im Ergebnis dieser Arbeiten konnte die Verfahrensentwicklung fiir Weizen abgeschlos
sen werden. 
Seit 1995 steht eine Pilotanlage (Leistung: 5-15 t/h) zur Verfiigung. Mit dem Ziel, die Praxisreife des Verfahrens so
wohl unter den klimatischen und standortspezifischen Bedingungen Deutschlands als auch weiterer europaischer 
Uinder nachzuweisen, sind fiinf kontrollierte Anbauvergleiche in Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie Versuche in 
Schweden, der Schweiz und GroBbritannien angelegt worden. 
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153 Einflu8 des Herbizideinsatzes auf Verunkrautung und Mehrertriige in Abhiingigkeit vom Bestand des 
Wintergetreides · Influence of herbicide application on weed infestation and yield increase depending on the com
petitivness of winter cereals (Pallutt, B.) 

Quantitative Vorhersagen zur Konkurrenzwirkung stimmen im Mittel von mehreren Jahren im allgemeinen gut mit 
den auf Besatz-Schadens-Beziehungen aufbauenden Konkurrenzindizes (Pallutt und Roder, 1992) Uberein. Im Einzel
fall bestehen jedoch z. T. betrachtliche Abweichungen zu den tatsachlich gemessenen Ertragsdifferenzen. Eine Ana
lyse des zu Versuchsbeginn vorliegenden Datenmaterials zeigte, daS die Konkurrenzkraft des Getreidebestandes, die 
im starken MaBe von der Bestandesdichte beeinfluSt wird, ausschlaggebend ftir die Abweichungen zwischen pro
gnostizierten und tatsachlich gemessenen unkrautbedingten Ertragsverlusten war. Zur Quantifizierung dieser Effekte 
wurden im Zeitraum von 1993 bis 1995 Feldversuche im Wintergetreide mit unterschiedlich konkurrenzstarken Ge
treidebestanden angelegt. Dazu wurden die Aussaatmenge und die N-Diingung in einer zweifaktoriellen Spaltanlage 
in zwei Stufen variiert, so daB Bestandesdichten (Ahren/m2) im Bereich von ea. 300 -500 Ahren/m2 differierten. 

Die Verringerung der Aufwandmenge von CONCERT auf ein Viertel fiihrte jedoch in konkurrenzschwachen Getrei
debestanden zu deutlichen Minderwirkungen. Reduzierte Herbizidaufwandmengen bediirfen somit zur Erzielung 
einer ausreichenden Unkrautunterdrtlckung neben einer rechtzeitigen Anwendung auch einer hohen Konkurrenzkraft 
der Kulturpflanzenbestande. Letzteres zeigt sich auch in den herbizidbedingten Mehrertragen (Tab. 14). 

Tabelle 14: Herbizidbedingte Mehrertrage (dt/ha) in Abhangigkeit von der Aussaatmenge und N-Diingung 

Menge(%) WR TC WW Mittel 
Intensitat des Herbizideinsatzes 

Aussaat N-DiinJa?:. 25 % 2x25% 25% 2x25% 25% 2x25% 25% 2x25% 
100 100 4,0 4,3 0,6 2,7 5,9 6,2 3,5 4,4 
100 50 3,7 8,0 6,4 9,2 5,9 7,3 5,3 8,2 
50 100 3,4 5,5 4,1 7,1 6,0 6,2 4,5 6,3 
50 50 4,2 7,9 7,4 11,5 6,1 9,6 5,9 9,7 

In diesen Experimenten konnte die haufig getroffene Aussage, daS die Konkurrenzwirkung der Unkrauter mit dem 
Ertragsniveau der Getreidebestande steigt, fiir die vorliegenden Standortbedingungen nicht bestatigt werden. Es wur
de sogar im Gegenteil festgestellt, daS der unkrautbedingte Ertragsverlust mit der Zunahme der Ertragshohe in den 
bier untersuchten Getreidearten und -sorten zuriickging, was mit der abnehmenden Konkurrenzkraft der Getreidebe
stande infolge abnehmender Beschattung erklart werden kann. 

154 Methodische Untersuchungen iiber teilflachenspezifische Herbizidbehandlungen - Methodical investiga
tions on patch-specific herbicide applications (Pallutt, B.) 

Die Untersuchungen zur Nutzung von teilflachenspezifischen Herbizidbehandlungen wurden gemeinsam mit dem 
Institut fiir Agrartechnik Bomim durchgefiihrt. Neben der Priifung der dazu erforderlichen Technik gait es, Kennt
nisse zur Verteilung der Unkrauter auf Praxisflachen zu erhalten. Dazu wurde das Unkraut nach Arten getrennt auf 
einem 42 ha groBen Weizenschlag im Oderbruch auf 200 gleichmaSig Uber das Feld verteilten 0,5 m2 groSen Stich
proben <lurch Zahlungen erfaSt. AnschlieSend wurde fiir jede Zlihlstelle die Konkurrenzwirkung der Verunkrautung 
mittels Konkurrenzindizes eingeschatzt. So konnten neben der flachenbezogenen Verteilung der Unkrautarten und 
ihrer Dichte auch die Verteilung der unkrautbedingten Minderertrage ermittelt werden. 

Anhand des Wirkungsspektrums wichtiger, fur die Anwendung im Friihjahr im Weizen in Frage kommender Herbi
zide wurden dariiber hinaus die Rentabilitat ihrer Anwendung beurteilt und Entscheidungen iiber die wirtschaftliche 
Berechtigung der Herbizidanwendung fiir einzelne Schlagteile erarbeitet. 

155 Einflu8 wendender und nichtwendender Bodenbearbeitung sowie unterschiedlicher Intensitatsstufen des 
Herbizideinsatzes in einer Markt- und Futterbaufruchtfolge auf die Verunkrautung und ausgewahlte okotoxi
kologische Parameter · Influence of ploughing and conservation tillage and different intensities of herbicide appli
cation in different crop rotations on weed infestation and selected ecotoxicological parameters (Pallutt, B., in Zusam
menarbeit mit anderen BBA-Einrichtungen, mit Bennewitz, A., Versuchsfeld Kleinmachnow; Neuhaus, W., SUB, 
Angelika, Institut fUr Okotoxikologie im Pflanzenschutz der BBA, Kleinmachnow; Malkomes, H.-P., Institut ftir 
Unkrautforschung der BBA, Braunschweig; Reese-Stahler, Gabriela, und Klementz, Dagmar, Institut ftir okologische 
Chemie der BBA, Berlin-Dahlem) 

Zur Erarbeitung von Grundlagen fiir die Gestaltung einer integrierten Unkrautbekampfung ftir wichtige Bewirtschaf
tungsformen wurde der EinfluB der Bodenbearbeitung und des Herbizideinsatzes auf die Verunkrautung in einer fiir 
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einen Marktfruchtbetrieb und einer fiir einen Futterbaubetrieb reprasentativen Fruchtfolge untersucht. Die den 
Marktfruchtbetrieb darstellende Fruchtfolge besteht aus den Fruchtfolgefeldern: W-Raps - W-Weizen - W-Gerste -
W-Roggen - Brache - W-Weizen - W-Triticale - W-Gerste. Die den Futterbaubetrieb verkorpernde Fruchtfolge ent
halt: Mais - W-Weizen - Rotklee - W-Weizen - Kartoffeln - W-Weizen - W-Raps - W-Gerste.

In jedetn Fruchtfolgefeld wird konventionelle Bodenbearbeitung (Pfliigen) mit der nichtwendenden Bodenbearbeitung 
mittels Scheibenegge, Kreiselegge bzw. seit 1994 mit dem Rau-Rotosem-System (Rotosem auf Rototiller) untersucht. 
Die Teilstiicke enthalten ferner fiinf Intensitatsstufen des Herbizideinsatzes (unbehandelt; 25 % Standardmenge; 50 
% Standardmenge; 100 % Standardmenge; situationsbezogen). Hierbei wurden BUTISAN S (1,5 I/ha= 100 % im 
Raps, CONCERT (90 g/ha = 100 %) im Weizen und Triticale, FENIKAN (3 I/ha= 100 %) in Wintergerste und 
GROPPER (40 g/ha = 100 %) im Roggen appliziert. Die zweijahrigen Untersuchungen fiihrten zu folgenden Ergeb
nissen: 
1. EinfluB der Fruchtfolge auf die Verunkrautung
Der alternierende Anbau von Blatt- und Halmfriichten reduzierte besonders das Auftreten von Apera spica-venti.
Durch den hoheren Getreideanteil in der Marktfrucht-Fruchtfolge wurden aber auch Centaurea cyanus, Tripleuro
spermum inodorum und Viola arvensis gefordert. Demgegeniiber fiihrte der Anbau von Wintergetreide nach Blatt
friichten zur Zunahme der Abundanz von Stellaria media.
2. EinfluB der Bodenbearbeitung auf die Verunkrautung
Die nichtwendende Bodenbearbeitung fiihrte in der Futterbaufruchtfolge zu keinen wesentlichen Veranderungen des
Unkrautauflaufs. In der Marktfruchtfolge nahm durch den Verzicht auf das Pfliigen der Besatz Apera spica-venti,
Durchwuchsraps und Durchwuchsgetreide nach der nichtwendenden Bodenbearbeitung zu.
3. EinfluB des Herbizideinsatzes auf die Verunkrautung
Die Reduzierung des Unkrautauflaufes durch die Nachwirkung des Herbizideinsatzes aus den Vorjahren belief sich
auf etwa 30 - 50 %. Im Mittel aller Getreidefelder wurde beim pfluglosen Anbau ein Verlust der herbiziden Wirkung
um ea. 10 % ermittelt. Die Differenz diirfte auf die zum Behandlungstermin haufig etwas weiter entwickelten Un
krauter nach dem pfluglosen Anbau zuriickzufiihren sein.
4. Gesamteinschatzung
Nach den bisherigen Ergebnissen ist beim pfluglosen Anbau von Getreide nach Getreide mit einer erhohten Verun
krautung zu rechnen, wobei die Zunahme von Apera spica-venti und Getreidedurchwuchs herauszustellen ist. Dem
gegeniiber fiihrt die nichtwendende Bodenbearbeitung fiir Getreide nach Mais meist zu einer Abnahme der Verun
krautung. Es deutet sich ein erhohter Herbizidbedarf bei pflugloser Bodenbearbeitung in der Marktfruchtfolge an.
5. Okotoxikologische Parameter
Zusatzlich zur herbologischen Auswertung wurde der Versuch sekundar fiir die Erfassung der Auswirkungen von
mechanischen und chemischen PflanzenschutzmaBnahmen auf Nichtzielorganismen genutzt. Hierfiir wurde Winter
gerste (Marktfruchtbetrieb) bei wendender und nichtwendender Bodenbearbeitung sowie bei verschiedenen Auf
wandmengen des Herbizides FENIKAN ausgewahlt. In ein- bis zweirnonatigen Abstanden erfolgten Bodenbeprobun
gen zur Ermittlung der Abundanz von Bodenalgen, Collembolen, Raubmilben und anderen Bodenmilben. Weiterhin
wurden die Dehydrogenaseaktivitat und die substratinduzierte Kurzzeitatmung sowie die Riickstande von FENIKAN
erfaBt. Insbesondere im Versuchsjahr 1994/95 zeigte sich sowohl durch die chemische Unkrautbekaumpfung mit
FENIKAN als auch bei mechanischer Unkrautbekampfung durch wendende Bodenbearbeitung eine deutliche Reduk
tion der Abundanzen der untersuchten Bodenorganismen und der mikrobiellen Aktivitat.

156 Entwicklung einer Methodik zur Erarbeitung regionalisierter, situationsbezogener Schadensschwellen 
zur Unkrautkontrolle in Getreide - Development of a method to determine region-related and situation-related 
thresholds for weed control in winter wheat (Flatter, Annett, und Pallutt, B.) 

Die Anbaugebiete fiir Winterweizen in Deutschland weisen untereinander betrachtliche Unterschiede der Standort
bedingungen (Boden, Temperatur, Niederschlag) auf, die mit den z. Z. zur Verfiigung stehenoen Schadensschwellen 
fiir Unkrauter nicht ausreichend beriicksichtigt werden. Im Rahmen eines dreijahrigen Projektes sollen die Einfliisse 
von Boden und Witterung auf das Konkurrenzverhalten von Unkrautern und Winterweizen anhand einiger Beispiele 
analysiert werden. Diesjahrige Untersuchungen galten den Einfliissen von Bestandesgiite und Niederschlag auf das 
Konkurrenzgeschehen zwischen Unkrautern und Winterweizen am Beispiel von Weizenbestanden zweier unter
schiedlicher Fruchtfolgen eines Langzeitversuches in Glaubitz (Diluvialboden). 

In guten Weizenbestanden wurde die Schadwirkung der Unkrauter mit der Schatzmethode von Pallutt und Roder 
(1992) im Mittel der Versuchsjahre um ea. 3 dt/ha iiberschatzt. In schwachen Weizenbestanden trat eine Entwicklung 
von einer starken Oberschatzung der unkrautbedingten Ertragsverluste in den ersten Versuchsjahren (ea. +6 dt/ha) zu 
starker Unterschatzung (ea. -6 dt/ha) in den letzten Versuchsjahren auf. 
Ausgehend von diesen Ergebnissen wurden die Konkurrenzindizes fiir Unkrauter in Winterweizen auf Diluvialstand
orten (Pallutt und Roder, 1992) modifiziert. Durch das Herabsetzen der Konkurrenzindizes in den guten Bestanden 
um 30 %, konnte der absolute Schatzfehler von 3 dt/ha auf 2 dt/ha im Mittel der Versuchsjahre verringert werden. 
Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, daB die Vorhersagegenauigkeit in schwachen Weizenbestanden durch 
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eine Erhohung der Konkurrenzindizes verbessert werden kann. Der EinfluB des Niederschlages auf die Schadwirkung 
der Unkrauter wurde aus dem Zusammenhang der Schatzfehler mit dem Niederschlag abgeleitet. Der Zusammenhang 
wurde mittels Regressions- und Korrelationsanalysen zwischen Niederschlagssummen einzelner Zeitraume und den 
Schatzfehlem der jeweiligen Jahre ermittelt. In guten Weizenbestanden profitiert im April das Getreide vom hoheren 
Wasserangebot, in schwachen Bestanden das Unkraut. 

157 Aufbau eines PC-Wissensspeicbers zum integrierten Pflanzenscbutz fiir wicbtige Feldbaukulturen unter 
den Bedingungen eines Marktfrucbtbetriebes - Development of a PC-knowledge store on integrated plant protec
tion for important field crops under conditions of a commercial crop farm (Freier, B., Burth, U., Pallutt, B., Lindner, 
Kerstin, Sellmann, J., Jahn, Marga, und Pluschkell, U.) 

Die Erarbeitung eines Wissensspeichers zum integrierten. Pflanzenschutz im Marktfruchtbetrieb wurde fortgesetzt, 
der auf Mindestanforderungen an den integrierten Pflanzenschutz von BURTH et al. (1994) autbaut und die Feldkul
turen Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen, Sommergerste, Winterraps, Zuckerriibe, Kartoffel und Mais ein
bezieht. Das Expertenwissen ist so aufgearbeitet, daB es aus der Grundposition eines Beraters im Betrieb bzw. am 
Feldrand genutzt werden kann. 

Die einzeinen Informationsiibersichten konnen iiber eine speziell programmierte Nutzeroberflache mit den Ebenen 
Kultur, Entwicklungsabschnitt und Schadorganismus angesteuert werden, wobei jeweils eine ein- bis fiinfseitige, mit 
Harward Graphics gestaltete Algorithmentafel vorgelegt wird. In den Tafeln existieren wiederum Hinweise auf 
Adressen in einer 4. Ebene, namlich als Word-Dateien vorbereitete zusatzliche wichtige Informationstabellen, z. B. 
zu Nebenwirkungen von ,,Getreideinsektiziden" auf Niitzlinge oder zum Wirkungsspektrum von Herbiziden. Zu jeder 
Kulturpflanze gehoren auch separate Dbersichten, in der alle bekannten kulturtechnischen Pflanzenschutzwirkungen 
(Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Sortenwahl, okologische Randbedingungen u. a.) Beriicksichtigung finden. 

158 Modellprojekt ,,Brandenburger Scbicbtbolzbecke" - Model project "Brandenburg stacked-wood hedge" 
(Kiihne, St., und Stein, Martina) 

Ein Beispiel fiir die Integration von Naturschutz und Landespflege in die landwirtschaftliche Produktion ist das 1993 
begonnene Pilotprojekt "Brandenburger Schichtholzhecke", das die Vorteilswirkungen von Hecken und Feldrainen 
kombiniert. Die Anlage befindet sich auf einer landwirtschaftlich genutzten Flache des Berliner Stadtgutes GroBbee
ren in der Gemeinde Osdorf siidlich von Berlin. Die Hecke besteht aus zwei parallel zueinander verlaufenden 500 m 
langen Gestriippwallen aus Totholz, zwischen denen einreihig heimische Baume und Straucher gepflanzt wurden. Im 
April 1994 sind 5 m breite Wildkrauterparzellen entlang der Hecke in vier unterschiedlichen Varianten angelegt 
warden, die intervallweise durch buhnenformige Ausbuchtungen aus Totholz markiert wurden. Neben Parzellen, die 
selbst begriinten, erfolgte die Aussaat jeweils unterschiedlicher Samenmischungen. 

Etablierung eines Feldraines entlang der Scbicbtbolzbecke durcb Wildkrauteransaat: Die Entwicklung auf der 
sich selbst begrilnenden Flache zeigt die typischen schnellen Veranderungen der Artenzusammensetzung auf einer 
Brache. Im zweiten Jahr bildete sich eine relativ bliitenarme Gemeinschaft mit einer Gesamtdeckung von 85 % her
aus, die durch Poa annua, Juncus bufonius, Artemisia vulgaris und Conyza canadiensis dominiert wurde. Darilber 
hinaus konnten sich Apera spica-venti und Agropyra repens ausbreiten. Die Ansaaten setzten sich gegeniiber diesem 
natiirlichem Aufwuchs in unterschiedlichem MaBe durch. Im zweiten Jahr konnte der natilrliche Aufwuchs auf den 
Parzellen der ,,BBA-Mischung" und der ,,N�ntwigschen Mischung" auf unter 10 % zurilckgedrangt werden, wobei 
die Bodendeckung insgesamt auf ea. 100 % anstieg. Der hohe Staudenanteil bzw. die Grasuntersaat sorgte filr diese 
hohe Durchsetzungskraft. 

Die,,Nentwigsche Mischung" wies bei weitem die hochste Bliitendeckung mit iiber 0,8 m2 / 5 m2 auf. Auch war den 
ganzen Sommer ein kontinuierliches Bliitenangebot vorhanden. 

Niitzlingsfordernde Wirkung der Brandenburger Schichtbolzbecke auf Scbwebfliegen: Die Brandenburger 
Schichtholzhecke wurde als strukturreiches Saumbiotop mit einem strukturarmen Wirtschaftsweg verglichen, der sich 
auf der gegeniiberliegenden Feldseite befand. Um die Niitzlings- (Syrphidae u. Coccinellidae) und Schaderregerpopu
lationen (Aphidae) auf beiden Feldseiten in der angrenzenden Kultur zu verfolgen, wurden sich erganzende Fang
und Zahlmethoden (Malaisefallen, Bonituren, Sichtzahlungen) in zunehmender Feldtiefe (5 m, 25 m, 100 m) durch
gefilhrt. Insgesamt wurden im Wildkrauterstreifen 38 Schwebfliegenarten iiber die Malaisefallen und zwei weitere 
Arten iiber Handfange nachgewiesen. Mit den Malaisefallen wurden 14 larval aphidophage Arten im Feld gefangen. 
Fiir die Weibchen ergab sich ein Verhaltnis von 813 : 334 gefangener Individuen zugunsten der Feldseite entlang des 
Wildkrauterstreifens. Dieser Unterschied war durch die haufigste Art Sphaerophoria scripta bedingt. Fiir diese Spezi
es konnten deutliche Unterschiede in den Aktivitatsdichten iiber den gesamten Untersuchungszeitraum nachgewiesen 
werden. 
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159 Parasitiforme Raubmilben als lndikatoren fiir den okologischen Zustand von Okosystemen - Parasiti
fonnic predatory mites as indicator species for the ecological condition of ecosystems (Karg, W.) 

Im Rahmen der bisherigen Arbeiten wurde von 70 Okosystemen aus dem europltischen Raume die Artenzusammen
setzung der Raubmilben (Parasitiformes, Cohors Gamasina) analysiert. Sowohl aus wirtschaftlich genutzten als auch 
aus geschtitzten Landschaftsteilen wurden Indikatorarten und -gruppen ennittelt. Raubmilben besiedeln die oberen 
Bodenschichten ebenso wie Bereiche der Vegetation bis zu den Baumkronen. 

Die mobilen und sensiblen Tiere reagierten empfindlicher auf Umwelteinfltisse als andere Organismen. Sie zeigten 
sowohl Storungen als auch Forderungen im Okosystem an. Bei chemisch kontaminierten Agrookosystemen lieB die 
Zusammensetzung der Raubmilbenfauna noch Schadigungen erkennen, die Jahre zuriicklagen. Sie wirkten als ,,bio
logisches" Gedachtnis. Eine sukzessive Zunahme empfindlicher Arten registrierte die Wiederherstellung des natiirli
chen Zustandes. Im Boden erwiesen sich die Raubmilbe Hypoaspis angusta und auf Obstgeholzen die Raubmilbe 
Euseius finlandicus als sensible Indikatoren. Einen groBen Teil nahmen Untersuchungen zur Rekultivierung und 
Wiederbesiedlung ein. Es wurden Indikatoren aus Biotopreihen mit Pionierstadium sowie aus artenreichen National
und Naturparks ennittelt. Eine Stufenfolge von Bioindikatoren wurde nachgewiesen. Im Pionierstadium dominiert die 
Familie der Rhodacaridae. Die Arten der Gattung Veigaia und groBe Vertreter der Unterfamilie Pergamasinae zeigen 
Stufen der Rekultivierung und Optimierung an. Die Untersuchungen konzentrierten sich auf Mitteleuropa. Erste Aus
wertungen weisen aber darauf hin, daB entsprechende Indikatoren auch fiir weitere geographische Gebiete angewen
det werden konnen. Diagnosetabellen mit Abbildungen wurden erarbeitet, die das Erkennen der Indikatorarten im 
Boden und auf der Vegetation ennoglichen. Es wurden methodische Anleitungen zu Auslese, Detennination sowie 
fiir die Laborhaltung und -prtifung zusammengestellt. 

160 Entwicklung und Umsetzung integrierter Pflanzenschutzverfahren in wiedereingerichteten Feldbaube
trieben Ostdeutschlands . Development and application of integrated plant protection methods in reestablished 
arable farms in East Gennany (Pluschkell, U., Lindner, Kerstin, Freier, B., Pallutt, B.,und Burth, U.) 

In den vergangenen Jahren vollzogen sich unter den neuen agrarpolitischen Rahmenbedingungen in der Landwirt
schaft der neuen deutschen Bundeslander tiefgreifende Strukturveranderungen. Neu- und wiedereingerichtete pri
vatwirtschaftliche Betriebe wurden dabei mit den hohen Anforderungen des integrierten Pflanzenschutzes konfron
tiert, obwohl bei den Produzenten weder konkrete Erfahrungen noch fertige Konzeptionen vorlagen. Ausgehend von 
diesen Bedingungen war es vollig offen, ob der integrierte Pflanzenschutz von Wiedereinrichtem angenommen und 
praktiziert wird. 

Im Rahmen eines dreijahrigen Projektes wurden in zwei wiedereingerichteten Feldbaubetrieben Ostdeutschlands 
komplexe Verfahren des integrierten Pflanzenschutzes angewendet und die Wirkungen analysiert. Die Anwendung 
komplexer Monitoringprogramme in alien angebauten Kulturen gestattete es, chemische Pflanzenschutzmittel erst bei 
Erreichen van Schadensschwellen unter Beriicksichtigung der konkreten okologischen Situation (Ntitzlingsauftreten, 
Konkurrenzkraft des Kulturpflanzenbestandes) zu applizieren und damit die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
einzuschranken. Es wurde erreicht, daB die Intensitat des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in einem Demonstrationsbe
trieb um mehr als 20 % unter dem in der Region tiblichen Niveau liegt. 

Der Stand der Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes im landwirtschaftlichen Betrieb wurde mit Hilfe eines 
Bewertungsmodells eingeschatzt. Alie im Verlaufe einer Anbauperiode einer Kultur durch den Landwirt zu treffen
den Entscheidungen wurden aus der Sicht des integrierten Pflanzenschutzes bewertet und gewichtet. Besondere Be
deutung wurde dabei vorbeugenden und nichtchemischen Methoden beigemessen. Mit diesem Punktsystem ist es 
moglich, die Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes schlagbezogen einzuschatzen und zu vergleichen. 

161 Rauberische Fliegen aus der Gattung Coenosia (Diptera, Muscidae) - eine neue Niitzlingsgruppe fiir den 
biologischen Pflanzenschutz - Predatory flies of the genus Coenosia (Diptera, Muscidae) - new beneficials for the 
biological control (Kuhne, St.) 

Mit der Entwicklung einer Massenzuchtmethode fiir rauberische Fliegen aus der Gattung Coenosia steht dem biologi
schen Unterglasanbau in Zukunft eine neue Ntitzlingsgruppe zur Verftigung, die prophylaktisch eingesetzt werden 
kann (Abb. 13). 

Mit der Praxiseinftihrung der Coenosia-Niitzlinge soll ein Beitrag geleistet werden, um das System des biologischen 
Pflanzenschutzes zu stabilisieren und damit Bekampfungslticken dauerhaft zu schlieBen. 1996 wird mit der Produkti
on der rauberischen Fliegen durch die Finna PK-Ni.itzlingszuchten in Welzheim begonnen, so daB erste Praxiserfah
rungen mit dem neuen Ntitzling gesammelt werden konnen. 
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Entwicklungszyklus der Killerfliege 
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Abb. 13: Entwicklungszyklus von Coenosia strigipes Stein 

162 Okologiegerechte Pflanzenschutzlosungen in nachwachsenden Rohstoffen • Enviromentally acceptable 
plant protection for renewable raw materials (Muller, R.) 

Zur Zeit bestimmt noch vorrangig die Verwendungsart der Emteprodukte, ob eine landwirtschaftliche Kulturpflanze 
als nachwachsender Rohstoff angebaut wird. Es ist zu priifen, ob das umfangreiche Wissen zu den Problemen der 
Phytopathologie und des Pflanzenschutzes beim Anbau von Getreide, Kartoffeln, Zuckerriiben, Mais, Leguminosen u. 
a. auf die besonderen Anforderungen beim Anbau dieser Pflanzen als nachwachsende Rohstoffe ubertragbar ist.

Bei vielen der bisher nicht oder lediglich in unerheblichem Umfang als Kulturpflanzen angebauten Rohstoffpflanzen 
wie Lein (Linum usitatissimum L.), Leindotter (Camelina sativa (L.) Crtz.), Topinambur (Helianthus tuberosus L.), 
Krambe (Crambe abyssinica L.) u. a. besteht zu Fragen des Pflanzenschutzes noch erheblicher Forschungsbedarf. 
Der Anbau solcher Kulturen erfolgt zur Zeit auf relativ kleinen Flachen. Die dort gemachten Beobachtungen zum 
Auftreten von Schadorganismen erlauben noch keine verallgemeinerungsfahigen Aussagen. Deshalb erfolgt die Er
fassung und die Bewertung des Auftretens von Schadorganismen in ausgewahlten Kulturen und die Erarbeitung von 
Losungen fiir die Schadensabwehr. 

Fur alle ,,neuen Kulturen" und bisher nur in geringem Umfang angebaute Kulturen besteht das Problem der Lucken
indikationen. Ihre SchlieBung ist eine wesentliche Voraussetzung fiir den okonomischen Anbau. Hierzu erfolgt eine 
fortlaufende Analyse zum Auftreten von Schadorganismen, die in den Bestand der Lucken aufgenommen werden. 
Alie Versuchsergebnisse zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in diesen Kulturen werden fur das Datenbank
system ,,Beklimpfungslucken" in der BBA gesammelt. 

163 Auftreten von pilzlicben und bakteriellen Pathogenen beim Anbau von Topinambur (Helianthus tubero

sus L.) - Occurrence of fungal and bacterial pathogens in crops of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) 
(Muller, R., in Zusammenarbeit mit Kohn, S., lnstitut fiir Mikrobiologie der BBA,.Berlin-Dahlem) 

An Topinambur haben in Deutschland Erkrankungen im oberirdischen Spro8bereich eine untergeordnete Bedeutung. 
Es wurden im Herbst Echte Mehltaupilze (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe polyphaga) und selten Fliulen im Sten
gelbereich (Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea und Fusarium spp.) beobachtet. Es muB dem Falschen Mehltau 
(Plasmopara halstedii}, der 1995 im sudwestdeutschen Raum an Sonnenblumen (Helianthus annuus L.) nachgewie
sen wurde, zukunftig im Topinamburanbau Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das Hauptproblem liegt in einem 
hohen Anteil Na8-(und Misch-)faulen bei der Emte nach der Uberwinterung der Knollen im Boden. Aus diesen 
Knollen konnten pathogene Bakterien isoliert werden, die auch als latenter Befall in gesunden Knollen wahrend der 
Entwicklung nachweisbar waren. 
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Taxonomisch lassen sich die Isolate wie folgt zuordnen: 
Enterobacter agglomerans (Erwinia herbicola group) 
Hafnia alvei 

Institut fur integrierten Pflanzenschutz 

Pseudomonas chloroaphis (Pseudomonas aureochloroaphis) 
Pseudomonas putida (P. p. biotyp A und B) 

In den Topinamburknollen wurden auch verschiedene nicht phytopathogene Bakterien gefunden, von denen Milch
sliurebildner bei der Verarbeitung der Knollen Probleme verursachten. Verletzungen als Ausgangspunkt fur Knollen
faulen besitzen nur bei unsachgemaBer Lagerung (Temperaturen oberhalb von 8 °C) Bedeutung. Nachteilig fiir die 
Lagerung wirken sich auch Trockenschliden an den Knollen aus, die Ausgangspunkt fi.ir den Befall mit Botrytis cine
rea sind. Erkrankte Knollen verfaulen innerhalb weniger Tage. Forschungsbedarf besteht noch zur Klarung der In
fektionswege fi.ir pathogene Bakterien, zur Faulebelastung an verschiedenen Standorten und zur Befallsreduzierung 
durch acker- und pflanzenbauliche MaBnahmen. 

164 Untersuchungen zur Selektion und biologischen Bekampfung unerwiinschter Unkrautpopulationen am 
Beispiel von Amaranthus retrojlexus L. - Investigations into the selection and biological control of unwanted weed 
populations with Amaranthus retroflexus L. as an example (Jtittersonke, Barbara) 

Die warmeliebende Art Amaranthus retroflexus breitet sich gebietsweise in Deutschland immer starker aus und ist 
stellenweise zum Problemunkraut geworden. Um die integrierte Unkrautbekampfung umsetzen zu konnen, mtissen 
die vielfliltigen Strategien, die diese Unkrautart zur Sicherung des Uberlebens entwickelt, untersucht und umwelt
schonende Bekampfungsmoglichkeiten erarbeitet werden. Untersuchungen unter Laborbedingungen sowie im Frei
land zeigten, daB die Reaktionsvariabilitat innerhalb der Art auf klimatische Einfltisse sehr groB ist. Es gibt unter den 
bisher untersuchten Herki.inften solche, die sowohl unter sehr warm en Bedingungen (30 °C) als auch unter ki.ihlen ( 13 
0C) gut keimen. Die Untersuchungen zur Reaktionsvariabilitat auf Pilzbefall (Albugo amaranthi (SCHW.) KUN1ZE)
ergaben, daB die beiden genannten Herktinfte auch relativ unempfindlich gegen den Pilz sind.

Von den 110 im Freiland untersuchten Herki.inften waren die Blatter von 14 Herki.inften nahezu jahrlich in drei bzw. 
vier Versuchsjahren stark mit dem Pilz befallen. Die hohe Anfalligkeit der Pflanzen korrelierte positiv mit der niedri
gen Wuchsform. 18 Herktinfte, darunter auch Hybriden zwischen A. retroflexus und A. chlorostachys WILLD. tole
rierten Albugo amaranthi. Bis auf eine Herkunft gehorten alle zu den hohen Wuchstypen. Die i.ibrigen Herktinfte 
verhielten sich indifferent, jedoch wurde meist eine mittlere Befallsstarke in den einzelnen Jahren festgestellt. Die 
stark befallenen Herktinfte stammten, mit einer Ausnahme, aus den ostlichen Bundeslandern Deutschlands, in denen 
auch die gro8ten Probleme mit A. retroflexus auftreten. Unter den toleranten Biotypen kamen einige aus Deutschland, 
aus Frankreich, Belgien, den USA und China. Klimakammerversuche zur Reaktionsvariabilitat auf Pilzbefall an A.

retroflexus sind vorgesehen. 

165 Untersuchungen iiber die Auswirkungen der Flachenstillegung auf die Verunkrautung - Investigations 
into the effects of set-aside on weed infestation (Jtittersonke, Barbara) 

Die Kenntnis der Vegetationsentwicklung auf Brachen und die daraus abzuleitenden Konzepte fur die Brachebewirt
schaftung sind fiir die integrierte Unkrautbekampfung nach Wiederaufnahme der Nutzung als landwirtschaftliche 
Flache von groBer Bedeutung. Die Untersuchungen zur Vegetationsentwicklung auf ausgewahlten Praxisschlagen im 
Land Brandenburg zeigten im 5. Jahr der Flachenstillegung mit Selbstbegriinung und der Vorfrucht Winterroggen, 
daB sich auf einer Flache Cirsium arvense (L.) SCOP. und Agropyron repens (L.) P.B. sehr stark ausgebreitet haben, 
wahrend auf der benachbarten Flache Rumex obtusifolius L. und R. acetosa L. als dominierende Arten auftraten. Auf 
den untersuchten Flachen kamen auch noch nach fiinfjahriger Stillegung eine Anzahl von anderen Pflanzenarten vor, 
jedoch nur in niedrigen Deckungsgraden. Sie wurden im Verlauf der Stillegungsjahre von den ausdauernden Arten 
zuriickgedrangt. Bei Wiedernutzung als landwirtschaftliche Flache werden die ausdauernden Unkrauter Bekamp
fungsprobleme bereiten. Dies wurde auf einer Praxisflache im 4. Jahr der Wiederbewirtschaftung mit Lein nach ein
jahriger Stillegung (Selbstbegri.inung) beobachtet. Die Nester von Cirsium arvense, die in der Brache auftraten, waren 
1995 immer noch sichtbar. Auch Agroypyron repens trat in allen vier Jahren nach der Stillegung in hoheren Dek
kungsgraden auf. AuBerdem erfolgt durch die Brache mit Selbstbegriinung ein hoher Sameneintrag in den Boden. 
Dies zeigten Bestimmungen des Bodensamenvorrates im Dauerversuch auf dem Versuchsfeld Glaubitz. Bodenproben, 
die aus Winterweizenparzellen nach einjahriger Brache mit Selbstbegriinung stammten, ergaben eine 1 l mal hohere 
Keimungsrate gegeni.iber Winterweizenparzellen nach der Vorfrucht Kartoffel und eine fi.infmal hohere Keimungsrate 
im Vergleich zu den Wintergersteparzellen mit der Vorfrucht Winterweizen. 
Dauerbrachen konnen zuweilen auf Grenzertragsstandorten seltenere Segetalarten fordern. Untersuchungen auf ei
nem weiteren Praxisschlag ergaben, daB durch die Brache die Ausbreitung der weniger haufigen Art Anthoxanthum 
aristatum BOISS. begi.instigt wurde, die auch in der Folgefrucht Winterroggen in hoheren Deckungsgraden auftrat. 
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166 Glutathionabhangige Enzymsysteme in Botrytis cinerea - Glutathione dependent enzyme systems in Botrytis
cinerea (Ellner, F. M.) 

Bisherige Untersuchungen haben den Beweis erbracht, daB Dicarboximid-Fungizide in Botrytis cinerea die zellullire 
Konzentration an reduziertem und oxidiertem Glutathion stark erniedrigen. Dieser Effekt zeigt eine eindeutige Do
sisabhllngigkeit und ist negativ korreliert mit dem Resistenzgrad des untersuchten Botrytis-Isolates. Die Ursachen des 
Einflusses der Dicarboximid-Fungizide auf den Glutathion-Status sollten aufgeklart werden, um weitere Hinweise 
sowohl tiber den Wirkungs- als auch Resistenzmechanismus dieser Verbindungen zu erlangen. 

In in vitro-Experimenten konnte die Hemmung der Glutathion-Synthetase - des zweiten Enzyms des Glutathion
Biosynthese-Pathways - durch Dicarboximide nachgewiesen werden. Die Hemmbarkeit der Glutathion-Synthetase aus 
dicarboximid-sensiblen Botrytis-Isolaten ist signifikant stlirker ausgepragt im Vergleich zu dem Enzym resistenter 
Isolate. Es gibt erste Hinweise dafilr, daB diese unterschiedliche Beeinflussung der Glutathion-Biosynthese in dem 
Vorhandensein von lsoenzymen der Glutathion-Synthetase begrtindet liegt, die eine unterschiedliche Sensitivitat 
gegentiber Dicarboximiden aufweisen. 

Ein weiteres Differenzierungsmerkmal stellt die nachweisbare Gesamtaktivitat der Glutathion-Synthetase in resisten
ten und sensibien Botrytis-Isoiaten dar. Resistente Isolate verfiigen ilber bis zu der cireifachen Synthesekapazitiit. Die 
geringere Hemmbarkeit und die hohere Kapazitat der Glutathion-Biosynthese konnen als wesentliche Ursache ftir den 
geringeren Effekt der Dicarboximide auf den Glutathion-Status in resistenten Botrytis angesehen werden. 

167 Praxisorientierte Versuche zum Einsatz von Pflanzenextrakten fiir die lnduktion von Resistenzmecha
nismen gegen Echte und Falsche Mehltaupilze - Experiments orientated towards a practical use of plant extracts to 
induce resistance mechanisms against powdery mildew, downy mildew and late blight (Muller-Riebau, F. J., und 
Ellner, F. M.) 

Ziel der Untersuchungen ist die Entwicklung resistenzinduzierender Pflanzenstlirkungsmittel gegen Erysiphe grami
nis an Gerste, Phytophthora infestans an Tomate und Bremia lactucae an Kopfsalat. 

In Klimakammern und im Gewiichshaus wurden Versuche sowohl an Ganzpflanzen als auch an abgetrennten Blat
tern/Blattsegmenten durchgefiihrt, um eindeutige Aussagen zur Wirkungsstlirke der Pflanzenextrakte unabhiingig von 
auBeren Einfltissen zu erhalten sowie um zwischen induzierender und direkter Wirkung differenzieren zu konnen. In 
den untersuchten Wirt/Parasit-Kombinationen konnten Befallsreduktionen bis zu 80 % erreicht werden. Ob und in 
welchem Umfang bei den verwendeten Vollextrakten auch ein Anteil direkter Wirkung auf die jeweiligen Pathogene 
zum Tragen kommt, konnte noch nicht in alien Fallen eindeutig quantifiziert werden. Ein weiteres Problem ist mit 
der unzureichenden Wirksicherheit der Pflanzenextrakte gegeben. Auch unter vergleichbaren Versuchsbedingungen 
ist nicht immer eine gleichbleibende Wirkung zu erzielen. Es wird versucht, durch Anwendung verschiedener Ex
traktionsmethoden, einer partiellen Fraktionierung und durch Einsatz von Formulierungshilfsstoffen sowohl eine 
ausreichende Wirksicherheit zu erreichen als auch die induzierende Komponente von der direkt wirkenden zu sepa
rieren. 

168 Einflu6 der Resistenzinduktion auf das antioxidative Schutzsystem aus Hordeum vulgare L. und Ly

copersicon esculentum L. - The influence of induced resistance on the antioxidative defense system of Hordeum 
vulgare L. and Lycopersicon esculentum L. (Scheiwe, E. M., und Ellner, F. M.) 

Es ist bekannt, daB Komponenten des antioxidativen Schutzsystems eine wesentliche Rolle in der Reaktion der Pflan
ze aufHitze-, Trocken- und KiiltestreB sowie bei der Pathogenabwehr spielen. Unklar bisher ist, ob sie auch mittelbar 
oder unmittelbar an der Ausbildung induzierter Resistenz beteiligt sind. 

In Untersuehungen zur Wirkung von 2,6-Diehlorisonicotinsaure - ein allgemein akzeptierter Induktor von Resistenz
mechanismen, der aueh in Gerste und Tomate wirkt - konnte ein signifikanter EinfluB auf Enzyme des antioxidativen 
Schutzsystem in Wintergerste (Sorte 'Mammut') nachgewiesen werden. Bei Blattapplikation von 30 mg/I - einer 
Konzentration, die Befallsreduktionen um 80 % hervorrufen kann - verringerte sich in behandelten Blattern die Ak
tivitat einer Reihe Enzyme im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle. Zu verschiedenen Zeitpunkten nach Wirk
stoffapplikation waren Reduktionen um ea. 40 % bei Peroxidase und Glutathion-S-Transferase, um ea. 30 % bei Su
peroxid-Dismutase, Dehydroascorbat-Reduktase und Ascorbat-Peroxidase nachweisbar. Der EinfluB auf die Glut
athion-Reduktase war mit 20 % am schwiichsten ausgepriigt. Auch in mit Mehltau infizierten Pflanzen bleibt die 
Differenz der Enzymaktivitiiten zwischen behandelten und unbehandelten Pflanzen bestehen, obwohl die Gesamtak
tivitiit aller Enzyme naeh erfolgter Manifestierung des Pilzes ansteigt. 
Anhand von Glutathion-S-Transferase, Glutathion-Reduktase und Peroxidase konnte gezeigt werden, daB die Aktivi
tiitserniedrigung eine Reaktion der Pflanze auf die Behandlung mit 2,6-Diehlorisonieotinsaure darstellt, da eine direk-
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te Wirkung der Verbindung auf die Enzymaktivitaten in vitro ausgeschlossen werden konnte. Eine vollig andere 
Reaktion auf 2,6-Dichlorisonicotinsliure kann an Tomate der Sorte 'Harzfeuer' beobachtet werden. Hier sind nach der 
Behandlung mit dem Induktor erhohte Enzymaktivitaten sowohl in infizierten wie auch nicht infizierten Pflanzen 
nachweisbar. Inwieweit es sich bei den beschriebenen Verlinderungen um phlinotypische Effekte oder um kausale 
Zusarnmenhlinge mit dem ProzeB der induzierten Resistenz handelt, soil in weiterftihrenden Experimenten untersucht 
werden. 

169 Zur Physiologie der Schadwirkung von Microdochium nivale (Schneeschimmelkrankheit) in Weizen -

The physiological causes of damage in wheat inoculated with Microdochium nivale (snow maid disease) (Seidel, 
Petra) 

Eine Inokulation von Weizen mit M. nivale verursacht Verlindetungen in den source-sink-Beziehungen der Wirts
pflanze. In 21 Versuchen wurde eine Stimulierung des Wirtsmetabolismus infolge einer Inokulation mit M. nivale

beobachtet, wenn keine weiteren StreBfaktoren wirksam wurden und der Halm befallsfrei blieb. Die Stickstoffauf
nahme, der Transport und der Einbau von Stickstoff und Kohlenhydraten in die Korner, die Photosysnthese des Fah
nenblattes und die Stlirkesynthese waren im Vergleich zu gesunden Kontrollpflanzen erhoht. Eine Verlinderung in 
Menge oder Aktivitat eines oder mehrerer Phytohormone konnte eine Erkllirung sein. In der Literatur sind kaum In
formationen Ober die physioiogischen Grundlagen der durch M. nivale verursachten Wirkungen sowie die Flihigkeit 
des Pilzes, Toxine zu produzieren und das hormonale Gleichgewicht der Wirtspflanze zu beeinflussen, zu finden. In 
diesen Versuchen unter Glas bzw. im Rhizotron wurden die Wirkungen einer Inokulation des Fahnenblattes mit M.

nivale mit denen einer Applikation von 104M Kinetin verglichen. In beiden Fallen war die griine Blattflliche und -
dauer signifikant erhoht. Die Wurzeltrockenmasse war erhoht, mehr Wurzeln wurden gebildet, und sie waren starker 
verzweigt. Die genauen Ursachen sind nicht bekannt. Verlinderungen im Cytokinin- und/oder Auxinspiegel, verur
sacht durch den Pilz oder als Reaktion der Pflanze auf die Infektion, werden diskutiert. Untersuchungen iiber Verlin
derungen im hormonalen Gleichgewicht der Wirtspflanze nach Inokulation mit M. nivale sind dringend erforderlich. 

170 Nutzung des ontogeneseabhangigen Kompensationsvermogens der Pflanzen zur Reduktion des Fungizid
einsatzes und Entwicklung alternativer Verfahren - Utilization of the ontogeny-dependent compensation capacity 
of plants to reduce fungicide usage and development of alternative procedures (Seidel, Petra) 

Wirt-Parasit-Beziehungen in kompatiblen Systemen stellen voriibergehend ein neues und kompliziertes Gleichge
wicht dar. Das Phlinomen einer erhohten Produktivitat von Pflanzen in der Widerstandsphase nach EinfluB 'von StreB 
ist aus Forschung iiber abiotische StreBphysiologie bekannt. Fiir Wirt-Parasit-Systeme wird nur die Flihigkeit der 
Pflanzen zur Kompensation, nicht zur Oberkompensation diskutiert. Es gibt hierfur keine intensive und systematische 
physiologische Forschung, welche die Physiologie der ganzen Pflanze beinhaltet, wie fur das Wirken abiotischer 
Stressoren. Friihere Versuche gaben Hinweise, daB es Ahnlichkeiten geben muB, hinsichtlich der Flihigkeit der Pflan
ze, ihre Produktivitat unter durch Pathogene hervorgerufenem StreB zu steigern. Die Allgemeingiiltigkeit dieses Phli
nomens fur Wirt-Parasit-Beziehungen wurde unter Verwendung verschiedener Pilze, Resistenzinduktoren, Herbizi
den sowie von Lausen als Stressoren untersucht. Ebenso wurden externe und interne Bedingungen, welche solche 
Stimulation induzieren oder hemmen, untersucht. Es kann geschluBfolgert werden, daB es sich um ein allgemeingiil
tiges Prinzip handelt. Wenn es moglich sein sollte, dieses Phlinomen der Flihigkeit der Pflanzen zur Kompensation 
und Oberkompensation (Synonym: Toleranz) vorherzusagen, zu nutzen oder sogar zu induzieren, ist es von einigem 
okonomischen und okologischen Interesse. 

171 Zurn Einflu8 der Resistenzinduktion auf die Ertragsbildung bei Gerste nach Mehltaubefall unter beson

derer Beriicksichtigung des N-Stoffwechsels - Influence of induced resistance on yield of barley plants infected with 
powdery mildew in consideration of N-metabolism (Seidel, Petra, und Heise, Sigrid) 

Die Anwendung von Resistenzinduktoren erhoht die Widerstandsfahigkeit der Pflanzen. Dies geschieht nicht nur 
iiber eine Reduktion der Befallstlirke (Resistenzinduktion), sondern auch iiber eine Minderung des Schadens (Tole
ranzinduktion). Die letztere ist kaum untersucht, obwohl sie neue Moglichkeiten ftir die Suche nach effektiveren 
Resistenzinduktoren oder nach Substanzen, welche die Flihigkeit der Pflanzen zur Kompensation und Leistungssti
mulation induzieren, eroffnet. Der EinfluB der Resistenzinduktoren: Trigonelline, INA, Oryzemate, B50 (aufgerei
nigtes Kulturfiltrat von Bacillus subtilis) und verschiedenen Autbereitungen eines Pflanzenextrakts von R. sachali
nensis auf den Ertrag und den ErtragsbildungsprozeB im Wirt-Parasit-System "Gerste- Mehltau" wurde untersucht, 
um eine mogliche Toleranzinduktion durch diese Substanzen nachzuweisen. Die Ergebnisse haben gezeigt, daB alle 
diese Substanzen mit Ausnahme von B50 den Wirtsmetabolismus direkt beeinflussen, d. h. auch ohne Krankheit. Im 
Falle von Trigonellin und dem Pflanzenextrakt (Gesamtextrakt und Methanolfraktion) besaB die Pflanze nach der 
Applikation, aber vor der Inokulation eine hohere Produktivitat. INA, Oryzemate und die Toluol-Fraktion von R.

sachalinensis besaBen phytotoxische Nebenwirkungen und sind damit als Toleranzinduktoren nicht geeignet. Bei 
friiher Anwendung zu EC 32 reduzierte INA die Ertrlige signifikant. Fiir alle untersuchten Induktoren konnte keine 
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Verstarkung natiirlicher Stimulationsreaktionen festgestellt werden. Eine Kompensation der Schaden erfolgte iiber 
die direkte Beeinflussung der Pflanze (bei Trigonellin). Uberraschenderweise hob eine der Induktion folgende Inoku
lation mit E. graminis die positiven Wirkungen der Induktoren auf und verstarkte die negativen Wirkungen. Mogli
cherweise wirken die Resistenzinduktoren ihrerseits eher als Stressoren. Die Versuche werden fortgefiihrt, da sie auch 
fiir die Anwendungssicherheit von Resistenzinduktoren wichtig sind. 

172 Abbau von Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) durch Mykorrhizapilze - Degrada

tion of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) by mycorrhizal fungi (Norr, Claudia, Lyr, H., und Burth, U.) 

Der Stoffgruppe der Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe kommt aus okotoxikologischer und toxikologi
scher Sicht besondere Bedeutung zu, da fiir eine Vielzahl der Verbindungen toxische, mutagene und kanzerogene 
Effekte nachgewiesen wurden. 
Die groBflachige Sanierung von PAK-kontaminierten Boden stellt noch immer ein ungelostes Problem dar. Im Rah
men eines Verbundvorhabens wird ein Verfahren zur PAK-Dekontamination entwickelt, das auf den wahrend der 
Kompostierung beschleunigt ablaufenden Humifizierungsprozessen beruht. Der gewonnene Kompost soll auf Rekul
tivierungsflachen, die fiir eine forstliche Nutzung vorgesehen sind, ausgebracht werden. In dem Zusammenhang gilt 
es zu klaren: 

- Kommt es durch PAK zu einer Schadigung der Ectomykorrhizen von Baumen bzw. zu einer Hemmung der pflanz-
lichen Prozesse?

- Werden die irn Humuskomplex des Kompostes gebundenen PAK durch Ectomykorrhizen wieder freigesetzt?
- Vermogen Ectomykorrhizen PAK oxidativ anzugreifen bzw. zu metabolisieren?

Das Screening der Pilze auf Schadstofftoleranz und metabolische Leistungsfahigkeit erfolgt in vitro mit Anthracen, 
Phenanthren und Pyren als PAK-Modellsubstanzen. Fortgesetzt werden die Versuche im Gewachshaus mit my
korrhizierten Pflanzen und PAK-haltigem Kompost. Als Baumarten werden Pinus sylvestris, Betula pendula und 
Quercus robur in die Untersuchungen einbezogen. 

173 Dekontamination von TNT-verseuchten Boden mit Hilfe speziell selektierter Baumarten - Decontamina
tion of soil contaminated by TNT by means of specially selected tree varieties (Schonmuth, B., Lyr, H., und Burth, U.) 

TNT ist an ehemaligen Riistungsproduktionsstandorten weit verbreitet im Boden vorhanden und wird kaum abgebaut. 
Kostengiinstige Verfahren zur Dekontamination werden dringend benotigt. Aus 35 getesteten Salix-Klonen und 11 
Klonen der Gattung Populus wurden einige wenige Klone selektiert, die sich in ihrer Wachstumsleistung tolerant 
gegeniiber TNT verhalten. Gefa8versuche zeigten, daB die ausgelesenen Klone dariiber hinaus in der Lage sind, TNT 
und auch Metabolite von TNT aus Sandboden iiber die Wurzel aufzunehmen und somit zur Entseuchung TNT
kontaminierter Boden beizutragen. Nach Gewachshaus- bzw. Freiflachenversuchen ist ein Anbau auf kontaminierten 
Flachen von Altlaststandorten vorgesehen. 

Institut fur Folgenabschatzung im Pflanzenschutz in Kleinmachnow 

Der Hauptteil der Forschungskapazitat des Institutes konzentrierte sich 1995 auf das Aufgabengebiet der Analyse, 
Vorhersage und Bewertung der okologischen und okonomischen Folgen von PflanzenschutzmaBnahmen und PCian
zenschutzstrategien. 

So wurden die 1994 begonnenen Arbeiten zur Entwicklung eines Expertensystems fiir eine ganzheitliche Nutzensab
schatzung von Pflanzenschutzmitteln unter Einbeziehung der Pflanzenschutzdienste der Lander fortgesetzt und ein 
abgestimmter, umfangreicher Nutzenskriterienkatalog erarbeitet und vorgelegt. 

Parallel dazu konnte das Modell SYNOPS fiir die Bewertung der Risikopotentiale von Pflanzenschutzmittelwirkstof
fen im Naturhaushalt wesentlich erganzt werden. Von den fiir seine erste Anwendung vorgesehenen sieben insektizi
den, sieben fungiziden und zehn herbiziden Wirkstoffen war es 1995 moglich, fiir neon Wirkstoffe die umfangreiche 
Inputdatenmenge liickenlos zusammenzustellen und in einer ersten Etappe die Gruppe der Insektizide zu bewerten. 

Wichtige Vorarbeiten wurden fiir die 1997 beabsichtigte Herausgabe eines Atlas der geostatischen Befallsgefahrdung 
Deutschlands durch Schadorganismen des Ackerbaus geleistet und erste modellgestiitzte Kartenentwiirfe fiir 14 Scha
dorganismen in acht Kulturen erarbeitet. Der Befallsatlas bildet im Zusammenspiel mit dem Datenspeicher zur Be
fall-Schaden-Relation, der 1995 auf jetzt insgesamt 350 Eintrage erweitert werden konnte, eine wichtige Basis fiir die 
theoretische Berechnung der okonomischen Folgen von Pflanzenschutzma8nahmen. Aber auch der empirische Weg 
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zur Losung dieser Aufgabe wurde 1995 konsequent mit Einspeicherung groBer Datenmengen aus den Fungizidversu
chen der Pflanzenschutzlimter verfolgt, und erste Ergebnisse zur Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Strategien im 
Winterweizen wurden vorgelegt. 

Gleichzeitig erfolgte eine soziookonomische Analyse der Pflanzenschutzkosten in der Bundesrepublik Deutschland. 

Im zweiten Aufgabengebiet des Instituts, dem Einsatz der IT-Technologie und mathematischer Methoden zur Ent
wicklung von Elementen des integrierten Pflanzenschutzes, lag der Schwerpunkt auch 1995 in der wissenschaftlichen 
Betreuung des BML-Modellvorhabens ,,PASO-rechnergestiitzte Entscheidungshilfen im Pflanzenschutz" an dem sich 
13 Landespflanzenschutzeinrichtungen beteiligen und in dessen Rahmen 10 Prognosemodelle getestet und in die 
Praxis iiberfiihrt werden. Hier wurden insbesondere die Nutzerschnittstellen aufgrund der Erfahrungen aus dem er
sten Projektjahr verbessert und erweitert, eine regionale Anpassung der Modelle vorgenommen und das Prognosemo
dell SIMPHYT II (Kartoffelkrautfaule) zum Decison Support System fur die operative Berechnung einer optimalen 
Fungizid-S trategie erweitert. 

Einen Hohepunkt der Offentlichkeitsarbeit des Institutes bildet die Organisation und Durchfiihrung der EPPO
Konferenz (European and Mediterranean Plant Protection Organization) iiber Prognoseverfahren im Pflanzenschutz, 
die im November in Potsdam stattfand und an der 55 Wissenschaftler aus 16 Llindern teilnahmen. 

174 Anwendung des Risiko-Bewertungsmodells SYNOPS 1.1 auf insektizide Wirkstoffe - Usage of the risk
assessment model SYNOPS 1.1 for insecticides (Gutsche, V., und RoBberg, D.) 

Das 1994 entwickelte Modell SYNOPS 1.0 zur Bewertung der Risiko-Potentiale von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen 
wurde beziiglich der Visualisierung und des Rankings der Potentiale modifiziert und erweitert. Fiir die Wirkstoffe 
Carbofuran, Cyfluthrin, Endosulfan, Imidacloprid, Lindan, Methamidophos und Parathion wurden die umfangreichen 
Eingangsdaten zur Beschreibung ihres Anwendungsmusters und Charakterisierung ihrer physiko-chemischen und 
okotoxischen Eigenschaften zusammengestellt. Es ergaben sich insgesamt 169 potentiell mogliche Applikationen fiir 
die das Modell jeweils sieben Kennziffem der Umweltverfiigbarkeit und 10 Kennziffem des biologischen Risikos 
berechnete und pro Wirkstoff in zwei Varianten verdichtete. 

Die Veroffentlichung und Diskussion der Ergebnisse dieser Insektizidgruppe ist fiir 1996 vorgesehen. 

175 Erweiterung des Prognosemodells SIMPHYT II zum Entscheidungssystem fur die optimale Fungizid
strategie gegen die Kartoffelkrautfaule (Phytophthora infestans) - Enlargement of the forecasting model SIM
PHYT II to being the decision support system for optimal fungicide strategies against late blight disease on potatoes 
(Gutsche V., in Zusammenarbeit mit Lindner, Kerstin, Burth, U., lnstitut fur integrierten Pflanzenschutz der BBA, 
Kleinmachnow, und Stachewicz, H., Institut fiir Pflanzenschutz in Ackerbau und Grtinland der BBA, Kleinmachnow) 

Im Rahmen des BML-Modellvorhabens ,,PASO-rechnergesttitzte Entscheidungshilfen im Pflanzenschutz" wurde das 
Modell SIMPHYT II dahingehend erweitert, daB auf der Basis der simulierten infektiosen Blattmasse eine stlindige 
Klassifizierung des Infektionsdruckes erfolgt, auf <lessen Grundlage wiederum eine Bestimmung des aktuellen Spritz
abstandes und der optimalen Fungizidgruppe durchgefiihrt wird. Wochentlich angewendet, kann mittels des Modells 
somit operativ die optimale Fungizidstrategie errechnet werden. Wichtige Voraussetzung waren dafiir die umfangrei
chen Ergebnisse zur Fungizidwirkung aus den genannten Partnerinstituten, auf deren Basis alle gegenwlirtig verfiig
baren Fungizide gegen Phytophthora infestans in vier Gruppen unterschiedlicher Wirkungscharakteristik gruppiert 
und mathematisch beschrieben wurden. 

Das erweiterte Modell wurde bereits in der laufenden Saison 1995 im PASO-Projekt erfolgreich angewendet. 

176 Soziookonomische Analyse der Pflanzenschutzkosten in der Bundesrepublik Deutschland - Social-econo
mic analysis of pesticide costs in Germany (Zschaler, H., in Zusammenarbeit mit Moll, E., Polichronow, Waltraut, 
Datenverarbeitung Kleinmachnow) 

Anhand von Daten des Testbetriebsnetzes wurden unter Berticksichtigung von landwirtschaftlicher Acker- und Stille
gungsflache die monetaren Aufwendungen fiir Pflanzenschutz in den einzelnen Betriebsformen, Erwerbscharakteren 
und Rechtsformen stratifiziert berechnet. Die Analyse ergab fiir 1994 in Ubereinstimmung mit den vergangenen Jah
ren, daB die hochsten PSM-Kosten in Marktfruchtbetrieben und die geringsten in Futterbaubetrieben auftraten, wobei 
in alien Betriebsformen bei juristischen Personen, Personengesellschaften und Einzelbetrieben und im Haupt- und 
Nebenerwerb Ostdeutschlands die PSM-Kosten geringer waren als in den alten Bundeslandem. 
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Haupt- und Vollerwerbsbetriebe wenden mehr Pflanzenschutzmittel als Nebenerwerbsbetriebe auf - sowohl in West
als auch in Ostdeutschland. Das Land Brandenburg (als diesjahriger Schwerpunkt der Auswertung) hatte die gering
sten PSM-Kosten bei den wenigsten Aufwendungen an Mineraldiinger, den niedrigsten Niederschlagen sowie dem 
hochsten Anteil an PSM-extensiven Feldfriichten. 

Zwischen den soziookonomischen Schichten sind die Unterschiede meist durch verschiedene Anbauanteile pflanzen
schutzintensiver Feldfriichte, in der Bodengiite, in der Faktorintensitat bei Mineraldiinger, in der Niederschlagsmen
ge wahrend des vegetativen Ertragsbildungsprozesses und damit summarisch im Ertragsniveau sowie betriebsorgani
satorisch begriindet. 

177 Nutzensabschatzung von Strategien zur Bekiimpfung von Krankheiten in Winterweizen in der Bundes

republik Deutschland - Assessment of the benefit derived from different strategies of fungicides in winter wheat in 
the FRG (Zschaler, H., in Zusammenarbeit mit Moll, E., Polichronow, Waltraut, Datenverarbeitung Kleinmachnow) 

Mit Hilfe einer mehrjahrigen bundesweiten Erhebung der von den Pflanzenschutzamtern durchgefiihrten Fungi
zidversuche sollen der betriebswirtschaftliche Nutzen unterschiedlicher Strategien zur Bekampfung von Krankheiten 
in Winterweizen in Abhangigkeit von extemen Faktoren reprasentativ ermittelt und Ertrage statistisch beschrieben 
werden. Dazu sind Datenbanken zu Ertragen, Krankheitsbefall, Behandiungen, meteorologischen Kennwerten und 
differenzierte Bekampfungsstrategien wie z. B. ,,Standardbehandlungen mit zugelassenen Aufwandmengen", ,,inte
grierter Pflanzenschutz mit vollen und reduzierten Aufwandmengen", ,,unterschiedliche Bekampfungsschwellen und 
-orientierungen" im Aufbau. Die Programmierung der Auswertung erfolgt mit dem statistischen Analysesystem SAS
6.10. Die bisherige Analyse zeigt, daB Varianten des integrierten Pflanzenschutzes mit reduzierten Aufwandmengen
die hochste okonomische Effektivitat aufwiesen. Die Wirtschaftlichkeit wurde von Krankheitsbefall, von Sorteneigen
schaften, vom Witterungsverlauf, von der N-Diingung und weiteren Faktoren determiniert und wies eine starke re
gionale Differenzierung auf.

Durch die Fungizidbehandlungen konnten etwa 10 % des Naturalertrages gesichert werden. Die Ertragswahrschein
lichkeit wird mit multiplen nichtlinearen Regressionsfunktionen beschrieben. Die Arbeit wird fortgesetzt. 

178 Anwendung von Methoden der geographischen Analyse zur Darstellung der Unkrautverbreitung in 

Ostdeutschland - Application of methods of the geographical analysis for the presentation of the weed distribution in 
East Germany (Arlt, K., Enzian, S., in Zusammenarbeit mit Pallutt, B., Institut fiir integrierten Pflanzenschutz der 
BBA, Kleinmachnow) 

Das groBraumige Auftreten von Unkrautarten in Abhangigkeit von Umwelteinfliissen (z. B. Boden und Klima) ist so
wohl fiir Wissenschaftler als auch fiir Praktiker von groBem Interesse. Deshalb gait es, das wertvolle Datenmaterial, 
welches in den Jahren von 1976 bis 1989 von den Mitarbeitem des staatlichen Pflanzenschutzdienstes der ehemaligen 
DDR erhoben wurde, mit Verfahren der geographischen Analyse und der Einbeziehung weiterer Oaten auszuwerten 
und darzustellen. Die ausfiihrlichen Ergebnisse sind im Rahmen einer gesonderten Publikation (Mitteilungen aus der 
BBA Heft 312) veroffentlicht. 

Fiir die Darstellung dieser Ergebnisse wurden aus dem Datenspeicher fiir Folgenabschatzung (DAFOPS) folgende 
Datengrundlagen verwendet: 

- Ergebnisse der Unkrautbonituren aus dem Befallsdatenspeicher
- Daten iiber Bodenparameter der Gemeinden aus Ostdeutschland (Auszug aus dem Datenspeicher Boden)
- Topographische Basisdaten aus ARC - Deutschland, Tei! Verwaltungsgrenzen der Gemeinden

Auf der Grundlage der natiirlichen Standorteinheiten der Gemeinden (Bestandteil der Bodendaten) wurden unter dem 
Aspekt der vorherrschenden Unkrautvegetation sowie der geographischen Lage <lurch Zusammenfassung ,,natiirlicher 
Standorteinheiten" (Schilling, u. a., 1965; Ebert u. a., 1976) zehn Standorttypen fiir die Darstellung der Un
krautverteilung gebildet. Die natiirlichen Standorteinheiten wurden aus den Ergebnissen der Bodenschatzung ab
geleitet und stellen einen Zusammenhang natiirlicher Standortbedingungen hinsichtlich Anbaumoglichkeiten und Er
tragsleistung dar. Mit Hilfe von Verfahren der geographischen Analyse wurden den so definierten Standorttypen 
Gemeinden zugeordnet, so daB Gebiete mit diesen Standorttypen abgegrenzt werden konnten (Abb. 14). 
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Kontrollschlage 
Standorttyp 
Q AL 1,AL2,AL3 
D D1 ,D2,D3 westlich 
D D1 ,D2,D3 ostlich 
D D4,D5,D6 westlich 

D D4,D5,D6 ostlich 
- Lo1,Lo2,V1

D Lo3,Lo4,Lo5,Los
0V2,V3

V4,V5,V6,V7,V8 
.. V9 

Institut fiir Folgenabschatzung im Pflanzenschutz 

Abb. 14: Standorttypen und Lage der Kontrollschlage als Basis der Unkrautverbreitungskarten fur Ostdeutschland 

Im zweiten Schritt wurde mit Hilfe eines FORTRAN-Programmes, welches ftir die Auswertung des Befallsdatenspei
chers erarbeitet wurde, fur jeden Standorttyp die mittlere Unkrautdichte berechnet. Diese Ergebnisse fiir die verschie
denen Unkrautarten wurden in das Geographische Informationssystem ARC-INFO iibertragen, um so die Unkrautver
teilung auf den zehn Standorten als Karte darzustellen. Neben der Darstellung in den Befallskarten erlaubt das aufbe
reitete Datenmaterial weitere SchluBfolgerungen zur Dynamik der Unkrautverbreitung in Ostdeutschland. 
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179 Vorarbeiten zur Ausgabe eines Atlas iiber die geostatische Befallsgefabrdung durcb wicbtige Scbador
ganismen im Ackerbau - Preliminary studies for the edition of an atlas of the geostatic infestation danger by im
portant harmful organisms in agriculture (Enzian, S., Kluge, E., und Wittchen, U.) 

In einem ersten Schritt zur flachendeckenden Darstellung der Befallsgefahrdung wurden Modellrechnungen von 14 
Schadorganismen in acht Kulturen durchgefiihrt. Sie basieren auf Regressionsgleichungen, die mit Hilfe von Klima
und Befallsdaten aus Ostdeutschland ermittelt wurden (Kluge, E., 1994). 

Voraussetzung dieser Modellrechnungen war eine territoriale Gliederung Deutschlands in Gebiete mit lihnlicheh 
klimatologischen Bedingungen. Die Gliederung erfolgte durch Zuordnung aller Gemeinden Deutschlands zu einer 
von 412 Klimastationen des Deutschen Wetterdienstes. Gemeinden mit unbedeutender landwirtschaftlicher Relevanz 
wurden aus der Zuordnung weggelassen. Dazu zahlen solche Gemeinden, deren mittlere Hohenlage iiber 600 m be
trligt, oder deren Anteil an der landwirtschaftlichen Nutzflache zur Gesamtflliche kleiner als 30 % oder deren Wald
anteil groBer als 60 % der Gesamtflache ist. Auf der Grundlage dieser Zonierung und der Klimadaten der einzelnen 
Stationen wurden fiir diese Gebiete die mittleren Befallswerte berechnet und schadorganismenspezifisch klassifiziert. 
Die Ergebnisse wurden als Befallskarten fiir jedes Bundesland dargestellt, so daB insgesamt 260 Karten an die Lan
despflanzenschutzlimter verschickt wurden. 

Eine erste Verifizierung dieser Kartenentwiirfe erfolgte durch die Landespflanzenschutzdienste der Bundeslander. 
Fiir die zweite Verifizierungsstufe ist vorgesehen, Einzeldaten aus den Versuchen der Pflanzenschutzdienste der Lan
der und den Landessortenamtem zu nutzen. Es wurde begonnen, die dafiir benotigten Oaten zusammenzustellen. 
SchlieBlich ist beabsichtigt, die Zahl der Schadorganismen weiter zu erglinzen, um somit alle relevanten Schadorga
nismen des Ackerbaues zu erfassen. Ein Textteil mit den biologisch-okologischen Steckbriefen der Schadorganismen 
und der Diskussion ihrer geostatischen Verteilung soil den Atlas erglinzen. 

180 Erweiterung der Datenbasis des Informationssystems zu Befall-Schaden-Relationen - Enlargement of the 
data base of a computer-aided information-system for pest-yield-loss relation (Krammer, Kathleen) 

Das im Jahre 1993 erstellte computergestiitzte Informationssystem zu Befall-Schaden-Relationen bedarf der standigen 
Pflege, Erweiterung und Aktualisierung. Aufgrund vielfaltiger anderer Aufgaben konnte die dafi.ir erforderliche in
tensive und zeitaufwendige Auswertung der entsprechenden Literatur nur im begrenzten Umfang erfolgen, trotzdem 
gelang es, ea. 50 weitere Eintragungen zu Befall-Schaden-Beziehungen im Feld-, Obst-, Gemiise- und Weinbau in 
das lnformationssystem aufzunehmen. Das System umfaBt jetzt iiber 350 Eintragungen und kann interessierten Nach
nutzem jederzeit zur Verfiigung gestellt werden. 

181 Akualisierung und Erweiterung der Nutzerschnittstelle von PASO - Updating and enlargement of the user 
interface of the program system PASO (RoBberg, D.) 

Im Rahmen des vom BML geforderten Modellvorhabens ,,Praxiseinfiihrung rechnergestiitzter Entscheidungshilfen im 
Pflanzenschutz" entstand das Programmpaket PASO. Fast alle darin integrierten Programme wurden von verschiede
nen Wissenschaftlem zu verschiedenen Zeitpunkten entwickelt. Wegen der vorgegebenen breiten Anwendung der 
Modelle war es notwendig, eine neue nach einheitlichen Prinzipien (Standards) aufgebaute Nutzerschnittstelle zu 
konzipieren (Kleinhenz u. a., 1995). Erst durch die Einbindung aller Einzelprogramme unter dieser Oberflache wur
de eine benutzerfreundliche Arbeit mit dem Programmsystem ermoglicht. 

Im Friihjahr 1995 wurde die Nutzerschnittstelle aufgrund der Erfahrungen aus dem ersten Projektjahr weiter verbes
sert und aktualisiert. Neben der Neugestaltung einiger Eingabedialoge und Ausgabelisten bzw. -grafiken (vorwiegend 
aus inhaltlichen Uberlegungen heraus) erfolgte die Einbindung von zwei zusatzlichen Einzelprogrammen. AuBerdem 
wurden einige im Erprobungsbetrieb aufgedeckte Fehlerquellen bereinigt. 

182 Nutzensabscbatzung von Pflanzenschutzmitteln - Benefit assessment of pesticides (Wick, M., und Arlt, K.) 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist unter dem gewachsenen okologischen Interesse der Bevolkerung der 
Bundesrepublik Deutschland in mitunter heftige Kritik geraten. Die ausreichende und qualitativ hochwertige Versor
gung der Bevolkerung mit Nahrungsmitteln suggeriert die Uberfliissigkeit der Anwendung von Pflanzenschutzmit
teln. Diese Sichtweise beriicksichtigt jedoch nicht die wesentlich breiteren und komplexeren Zusammenhlinge der 
Ursachen (Erzielung eines Nutzens) der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. 

Zur Nutzensbestimmung von Pflanzenschutzmitteln wurde eine Methode entwickelt, mit der der Nutzen von Pflan
zenschutzmitteln anhand festgelegter Kriterien reproduzierbar bestimmt werden kann. Grundlage der Methode bildet 
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ein sogenanntes Scoringmodell (Punktwertverfahren), durch welches gewichtete Kriterien tiber ein Punktesystem in 
Nutzenszahlen transformiert werden. 

Die Methode zur Nutzensbestimmung enthalt insgesamt folgende Arbeitsschritte: 

Einmalig vor der Anwendung der Methode: 
- Aufstellen von Nutzenskriterien
- Wichtung der Nutzenskriterien durch Expertenbefragung (Expertenwichtung)

Wiederholt im Anwendungsfall: 
- Wichtung der Nutzenskriterien durch den Anwender (Anwenderwichtung)
- Bestimmung des Grades des Zutreffens der Nutzenskriterien auf das zu bewertende Pflanzenschutzmittel
- Bestimmung der Nutzensanteile der Einzelkriterien und Nutzensermittlung entsprechend der Gruppeneinteilung

mittels eines Scoringmodells
- Auswertung und Vergleich mit anderen Pflanzenschutzmitteln

Hauptbestandteil des Verfahrens der Nutzensabschatzung bilden Nutzenskriterien. Hierftir wurden im Institut insge
samt 39 relevante Kriterien aufgestellt. Bei. den Kriterien handelt es sich sowohl um berechenbare Kriterien (Be
rechenbarer Nutzen) als auch um Kriterien, die sich nicht berechnen oder messen !assen (Bonitierbarer Nutzen). 

Die Kriterien des ,,Bonitierbaren Nutzens" wurden fur die Bewertungsmethode in drei Gruppen zusammengefa£t: 
- Betrieblicher Nutzen
- Nutzen ftir das Pflanzenschutz-Management und
- Nutzen ftir die Gesellschaft allgemein

Zur Vereinfachung des aufwendigen Verfahrens der Nutzensbestimmung von Pflanzenschutzmitteln wurde ein Ex
pertensystem entwickelt, das die Regie bei der Nutzensbestimmung tibemimmt. 

183 Wissenschaftliche Betreuung des BML-Modellvorhabens ,,PASO-Recbnergestiitzte Entscheidungshilfen 
fi.ir den Pflanzenscbutz" - Scientific support of the pilot-project ,,PASO-computer-aided models for decision making 
in plant protection" (Kluge, E., Gutsche, V., und RoBberg, D.) 

Im Rahmen des Projektes werden in dreijahriger Laufzeit (1994-1996) zehn Prognosemodelle und Entscheidungshil
fen bundesweit in die Pflanzenschutzpraxis eingeftihrt. Im Jahre 1995 wurden auf insgesamt 248 Beobachtungsfla
chen die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse von 1994 abgeschlossen; die Auswertung von 1995 wurde 
begonnen. Im Vordergrund der Arbeiten im Rahmen der wissenschaftlichen Betreuung standen die Modelle ftir die 
Krautf:iule der Kartoffel (SIMPHYT I und II), die Halmbruchkrankheit des Getreides (SIMCERC), den Getreide
mehltau (SIMERY) und den Kartoffelkafer (SIMLEP). Die Erkenntnisse aus dem Projektjahr 1994 gaben AnlaB, an 
einigen Programmen Anderungen vorzunehmen, um den unterschiedlichen ackerbaulichen Bedingungen und den 
Erfordemissen in der Praxis besser gerecht zu werden. Die bereits guten Prognoseergebnisse mit SIMPHYT I sollen 
durch eine starkere Berticksichtigung der Auflauftermine der Kartoffeln ftir den Epidemiestart weiter verbessert wer
den. 

Im Modell SIMPHYT II wurden ab 1995 als Entscheidungshilfen Fungizidstrategien in Abhangigkeit vom Befalls
druck angeboten. Das Interesse am Modell ftir die Bekampfungsentscheidung gegen Pseudocercosporella herpot

richoides (SIMCERC) ist gro8. Die Ergebnisse 1994 und 1995 sind differenziert. Erschwerend ftir eine zutreffend 
rechtzeitige prognostische Aussage ist der groBe EinfluB der Witterung Mai/Juni auf die Pilzentwicklung. Das Modell 
fur Getreidemehltau (SIMERY) soil die Form einer Negativprognose erhalten, um die Moglichkeiten einer prakti
schen Anwendung zu verbessem. Zur Berechnung der Populationsdynamik des Kartoffelkafers (SIMLEP) wurde eine 
zweite Modellvariante geschaffen, welche die Simulation mit dem beobachteten Erstauftreten der Eigelege beginnt. 

Weitere Modelle, insbesondere ftir Schaderreger im Obst- und Gemtisebau, werden von einer Projektgruppe an der 
Landesanstalt ftir Pflanzenbau und Pflanzenschutz in Mainz betreut. 

184 Die Anwendung von Simulationsmodellen und Geographischer Informationssysteme (GIS) zur Risiko
analyse von Scbadorganismen - Application of simulation models and geographical systems for the Pest-Risk
Analysis (RoBberg, D., Enzian, S., und Wittchen, U., in Zusammenarbeit mit Baufeld, P., Braasch, Helen, und Motte, 
G., Dienststelle ftir wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz der BBA, Kleinmachnow) 

Mit Hilfe des Simulationsmodells SIMLEP, das die Populationsdynamik des Kartoffelkafers beschreibt, wurde die 
Moglichkeit der Verbreitung des Kartoffelkafers, insbesondere in den nordlichen Gebieten Europas tiberprtift. Von 
Interesse war, bis zu welchem Breitengrad der Kartoffelkafer in der Lage ist, sich zu vermehren und die Art zu erhal-
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ten, wobei ausreichende Emahrungsbedingungen unterstellt wurden. Uberraschenderweise zeigte sich, daB mit Aus
nahme von Island die abiotischen EinfluBfaktoren in Europa keine limitierende Wirkung beziiglich der Auspragung 
der ersten Sommergeneration haben. Selbst unter den extremen Wetterbedingungen von Narvik bzw. Archangelsk 
ware der Kartoffelkafer in der Lage, ausreichend fiir Nachwuchs zu sorgen. In diesen Gebieten ist jedoch auf Grund 
der sehr hohen Uberwinterungsmortalitat die Uberlebensfahigkeit der Population en in Frage zu stellen. 

Weiterhin wurden unter Nutzung von Klimakarten aus Deutschland, den europaischen Landem sowie den USA mit 
Verfahren der geographischen Analyse mogliche Einbiirgerungsgebiete fiir die Schadorganismen Diabrotica virge
tera und Meloidogyne chitwoodi dargestellt bzw. prognostiziert. Die derart definierten Gebiete wurden durch Karten 
der Anbaukonzentration der Wirtspflanzen und der Bodenparameter iiberlagert. Im Ergebnis wurden Risikozonen fiir 
die o.g. Schadorganismen prognostiziert. 

Institut fiir Biochemie und Pflanzenvirologie in Braunschweig 

Die Biologische Bundesanstalt ist Einvernehmensbehorde bei der Genehmigung von Antragen zur Freisetzung gen
technisch veranderter Organismen und gibt Stellungnahmen bei Antragen auf Inve!"kehrbringen ab; diese Antra
ge werden vom Institut bearbeitet. Zukiinftig wird das Institut auch die Nachzulassungs-Uberwachung gentechnisch 
veranderter Organismen durchfiihren. 

Zu den weiteren Aufgaben des Institutes gehoren die Priifung auf Virusresistenz fiir das Bundessortenamt sowie die 
biologische Begleitforschung bei der Freisetzung gentechnisch veranderter Organismen. Das Bundesministeri
um fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten (BML) wird bei der Vorbereitung von Gesetzen und Verordnungen 
beraten. Der Deutsche Pflanzenschutzdienst wird bei der Diagnose und Bekampfung von Viruskrankheiten unter
stiitzt. Im Institut werden standig neue Diagnoseverfahren entwickelt und zur Praxisreife gebracht. Es wird nach 
alternativen PflanzenschutzmaBnahmen unter Verwendung gentechnischer Methoden gesucht, die umweltfreundliche 
Anwendungen dieser neuen Technik gewahrleisten. Als Referenzzentrum fiir Gentechnik steht das Institut dem Res
sortforschungsbereich des BML zur Verfiigung. Im lnstitut wurde eine Datenbank im Bereich der Gentechnik und der 
Freisetzung gentechnisch veranderter Organismen etabliert. 

Im Berichtsjahr wurden zahlreiche Antrage auf Freisetzung transgener Pflanzen bearbeitet, darunter virusresistente 
Zuckerriiben, Kartoffeln mit veranderter Starkezusammensetzung sowie Bakterienresistenz, herbizidresistente Zuk
kerriiben, Raps und Mais, Xylanase-produzierender Tabak und Raps mit veranderter Olzusmnmensetzung. Mehrere 
Freisetzungsversuche werden in Begleitforschungsprojekten betreut. Fi.inf Antrage zum Inverkehrbringen von gen
technisch verandertem Raps, Radicchio, Soja und Mais in EU-Mitgliedstaaten wurden bearbeitet. Fiir die Europaische 
Union wurden 205 Informationen zu Freisetzungsantragen in Europa iiberpriift und kommentiert. Das Institut ist in 
der Arbeitsgruppe "Entwicklung von Methoden zum Nachweis mit Hilfe gentechnischer Verfahren hergestellter Le
bensmittel" am Bundesinstitut fiir gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinarmedizin vertreten. Ziel dieser 
Arbeitsgruppe ist die Etablierung von § 35 LMBG-Methoden, die eine sichere Detektion von Lebensmitteln zula5sen, 
zu deren Herstellung gentechnisch veranderte Organismen verwendet wurden oder die gentechnisch veranderte Or
ganismen enthalten. Im Berichtsjahr wurde vom Institut ein Gesamtkonzept "Gentechnische Forschung an der BBA" 
erarbeitet. 

Fiir das Bundessortenamt wurden jeweils 82 Proben von Kartoffelzuchtstammen und Vergleichssorten im Rahmen 
der Wertpriifung auf Resistenz gegen Blattroll-, Y- und A-Virus und 24 Zuchtstamme auf Freiheit von M- und S
Virus untersucht. Bei der Zuchtaufbauiiberwachung wurden 204 Herkiinfte von Kartoffeloberstufen auf Virusbesatz 
gepriift. Fiir das Bundessortenamt wurden weiter folgende Resistenzpriifungen durchgefiihrt: 3 Salatneuziichtungen 
gegen lettuce mosaic virus, 1 Gurkensorte gegen das Gurkenmosaikvirus, 37 Sorten von Gemiiseerbsen gegen bean 
yellow mosaic virus (BeYMV). In Zusammenarbeit mit Pflanzenschutztimtern und anderen Institutionen wurden 
238 Getreide-, 31 Mais-, 28 Leguminosen-, ea. 200 Gemiise-, 427 Zierpflanzenproben, Proben von 17 Zuckerriiben, 
83 andere Proben sowie 8 Proben von Kuliurchampignons auf Virusbefall untersucht. Ca. 60 Wintergerstenneuziich
tungen wurden in Zusammenarbeit mit dem National Institute for Agricultural Botany in Cambridge auf Anfalligkeit 
gegeniiber Ba YMV /BaMMV gepri.ift. 

Auf dem Gebiet der biologischen Sicherheit wird mit der Peking University, Department of Biology, zusammengear
beitet. Gemeinsame Arbeiten bestehen mit dem Volcani Center in Bet-Dagan/Israel und der Egerton-Universitat in 
Njoro/Kenia iiber Viren an SiiBkartoffeln, mit dem Asian Vegetable Research and Development Centre (A VRDC), 
Shanhua/faiwan iiber Allium-Viren, mit der Genbank des Instituts fiir Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung 
(IPK), Gatersleben, iiber Viruseliminierung bei Allium, mit dem International Center for Agricultural Research in the 
Dry Areas (ICARDA)/Hyderabat/lndien iiber neuartige Leguminosenviren, mit dem Cocoa Research Institute in 
Ghana iiber Verfahren des Nachweises von cacao swollen shoot virus, mit Rothamsted Experimental Station, Har-
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penden/England und dem INRA in Versailles und Montpellier/Frankreich iiber Getreideviren sowie mit dem Institut 
International de Recherches Betteravieres (IIRB), Briissel/Belgien iiber unterschiedliche St:amme des Rizomaniavirus. 

Die Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit (GTZ) wurde in ihren Pflanzenschutzprojekten beraten und unter
sttitzt. Mit Horticulture Research International in Wellesbourne/England wurden Untersuchungen zur Patho- und 
Serotypisierung von Stiimmen des turnip mosaic virus aufgenommen. Mit dem Scottish Crop Research Center (SCRI) 
in Invergowrie-Dundee/Schottland, der Universitat fiir Bodenkultur in Wien und dem Institut fur Pflanzengenetik und 
Kulturpflanzenforschung in Gatersleben wurden Untersuchungen iiber monoklonale Antikorper gegen das Rizoma
nia-Virus und mit dem Institute for Plant Protection in Wageningen/Holland und dem Forschungsinstitut des Mini
stry for Agriculture, Forestry and Fishery (MAFF) in Harpenden/England Versuche zur Charakterisierung und zum 
Schnellnachweis des Rizomaniavirus fortgesetzt. Auslandische Wissenschaftler lieBen sich im Rahmen von Fortbil
dungsaufenthalten des DAAD in speziellen Problemen unterweisen. Im Rahmen der deutsch-russischen Kooperation 
in der Agrarforschung waren drei russische Wissenschaftler zu Arbeitsaufenthalten im Institut. Techniken und An
wendungen des ELISA, der Immunelektronenmikroskopie und gentechnologische Verfahren wurden in- und auslan
dischen Wissenschaftlern demonstriert. Die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ), 
Abteilung Pflanzenviren, erweiterte ihre Bestiinde in engem Arbeitsverbund mit dem lnstitut. 

Am 31. Mai wurde Herr Prof. Dr. R. Casper als Leiter des Instituts mit d�m Wissenschaftlichen Kolloquium 
"Biologische Sicherheitsforschung und virologische Forschung in der Biologischen Bundesanstalt in Vergangenheit 
und Zukunft" verabschiedet. Die Leitung des Instituts wurde von Herm Dr. habil. G. Demi, gleichzeitig Leiter des 
Instituts fiir Mikrobiologieder BBA in Berlin-Dahlem, iibernommen. Jn Wiirdigung der wissenschaftlichen Leistun
gen von Herm Prof. Dr. R. Casper auf dem Gebiet der biologischen Sicherheitsforschung veranstaltete das Institut am 
10. und 11. April den internationalen Workshop "Key Biosafety Aspects of Genetically Modified Organisms", an dem
ea. 120 Wissenschaftler teilnahmen. In fiinf Sektionen wurden die wichtigen risikorelevanten Aspekte der Freiset
zung gentechnisch veriinderter Pflanzen, Baculoviren und Mikroorganismen behandelt. Der Workshop stellte einen
weiteren wichtigen Beitrag zur Diskussion um Chancen und Risiken der Gentechnik in Deutschland dar.

185 Datenbank im Bereich der Gentechnik und der Freisetzung gentechnisch veranderter Organismen -
Database on genetic engineering and release of genetically modified organisms (Shah, A., Landsmann, J., und Cas
per, R.) 

Die BioSearch-BBA-DataBase im Bereich gentechnisch veranderter Organismen basiert auf dem relationalen Daten
bankprogramm ORACLE Version 7 und lauft auf dem multitaskingfahigen Betriebssystem OS/2. Die BioSearch
BBA-DataBase enthalt gezielt eingegebene Informationen auf dem aktuellen Stand der Freisetzungsantrage der EU 
sowie dazugehorige Literaturzitate. AuBerdem sind Freisetzungsdaten der OECD (BioTrack) und aus den USA inte
griert. Hinzu kommen kontinuierlich gentechnikspezifische Literaturzitate, die von den Wissenschaftlern der BBA 
gesammelt werden. 

Die BioSearch-BBA-DataBase-Datenbank ist hauptsachlich konzipiert als Retrievalsystem (Abfrage). Auswertungen 
erscheinen regelmaBig im Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes. Der aktuelle Datenumfang der 
BioSearch-BBA-DataBase beinhaltet z. Z. 550 europaische Freisetzungsantrage. Die BioSearch-BBA-DataBase ent
halt auBerdem z. Z. iiber 8.000 gentechnikspezifische Zitate aus Literaturrecherchen und ea. 4.000 Sekundarzitate aus 
speziellen Literaturquellen zur Risikobetrachtung gentechnisch veranderter Organismen. In einem Folgeprojekt wird 
angestrebt, die BioSearch-BBA-DataBase mit anderen Datenbanken auf dem Gebiet der biologischen Sicherheit zu 
verkniipfen und sie in ein Netz mit offentlichem Zugang einzuspeisen. Hierzu werden strukturelle Anpassungen vor
genommen. 

186 Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung bei transgenen Zuckerriiben, die das Hiillproteingen des 
Rizomaniavirus (BNYVV) exprimieren - Research on the safety assessment with transgenic sugarbeet expressing 
the coat protein gene of the rizomania virus (BNYVV) (Koenig, Renate, und Commandeur, U.) 

Die Arbeiten wurden im Rahmen des Verbundprojektes "Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung an gentech
nisch veranderten Pflanzen", Schwerpunkt "Transkapsidierung und Rekombination von Viren in transgenen Pflan
zen, die Virus-Gene exprimieren" durchgefiihrt. 
Die vor zwei Jahren begonnenen Untersuchungen zur Feststellung von eventuell vorkommenden Heteroenkapsidie
rungsereignissen in transgenen Zuckerriiben, die das Hiillproteingen des Rizomaniavirus (BNYVV) exprimieren, 
wurden fortgesetzt. Auch in diesem Jahr wurden weder in spontan mit anderen Viren infizierten Feldpflanzen auf 
Freisetzungsfeldern noch in kiinstlich infizierten Gewachshauspflanzen Hinweise auf das Vorkommen derartiger 
Ereignisse gefunden. Morphologisch und in seiner Ubertragbarkeit durch den Bodenpilz Polymyxa betae besitzt das 
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BNVYY die groBte Ahnlichkeit mit dem beet soil-borne virus (BSBV), das weit verbreitet in Boden in Deutschland 
vorkommt. Fur dieses Virus ware die Wahrscheinlichkeit von Heteroenkapsidierungen am groBten, wenn sie aus 
sterischen Grunden uberhaupt moglich sind. Um das untersuchen zu konnen, wurde die Gesamtnukleotidsequenz der 
RNA 3 des BSBV bestimmt. Nach Gewinnung eines ganzlangigen cDNA-Klones fur diese RNA sind jetzt die Vor
ausetzungen dafur geschaffen worden, ihre Enkapsidierung mit dem eigenen Hullprotein und dem Hullprotein des 
BNYVV in Modellsystemen zu untersuchen. 

187 Untersuchungen zur Enkapsidierung und Rekombination von Viren in transgenen Pflanzen - Heterolo
gous encapsidation and recombination of viruses in transgenic plants (MaiB, E., Lesemann, D.-E., und Koenig, Rena
te) 

Die Arbeiten wurden im Rahmen des Verbundprojektes "Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung an gentech
nisch veranderten Pflanzen", Schwerpunkt "Transkapsidierung und Rekombination von Viren in transgenen Pflan
zen, die Virus-Gene exprimieren" durchgeftihrt. Die heterologe Enkapsidierung von verschiedenen Pflanzenviren in 
transgenen Pflanzen wurde weiter untersucht. Parallel hierzu wurden die ersten Arbeiten zur Detektion von Rekom
binationsereignissen in transgenen Pflanzen aufgenommen. 

Fii:r die Bewertung von eventuellen Rekombinationsereignissen von Viren in transgenen Pflanzen ist es auch notig, 
einen Uberblick uber die nattirliche Variabilitlit von Viruspopulationen zu gewinnen. Hierzu wurden die Hiillprotein
gene verschiedener Isolate des Plum pox potyvirus (PPV) unterschiedlicher Herkunft nach einer Klonierung und 
Sequenzierung miteinander verglichen. In den Vergleich wurden auch die Sequenzen bereits publizierter Isolate ein
bezogen. Zwischen den einzelnen Hiillproteingenen verschiedener Isolate wurden auf Nukleinsaureebene Unterschie
de van bis zu 7,3 % verzeichnet. Auffallig hierbei war auch, daB einige Isolate innerhalb des N-terminalen Endes 
ihres Hullproteingens Deletionen van bis zu 15 Aminosauren aufwiesen. Die Aufstellung eines Dendrogrammes an
hand der Sequenzdaten lieferte zwei groBere Gruppen, die mit den sogenannten D- und M-Typen des PPV korrelier
ten. Es ist bislang unklar, ob Vertreter aus den einzelnen Gruppen auch eine unterschiedliche biologische Aktivitlit 
besitzen, z. B. eine unterschiedliche Effizienz bei der Ubertragung mit Aphiden zeigen. Zu klaren ist auch noch, ob 
und inwieweit Vertreter aus den einzelnen Gruppen genetisches Material miteinander ausgetauscht haben. Es wurde 
ein System erarbeitet, das den schnellen Nachweis des PPV im Rahmen einer Immuno-Capture/Reverse-Transcrip
tion Polymerase Chain Reaction (IC/RT-PCR) ermoglicht. Dieses System wird gegenwlirtig weiter optimiert, um auch 
eventuelle Rekombinationen des PPV-NAT-Isolates in transgenen Pflanzen, die das PPV-AT Hiillproteingen expri
mieren, nachzuweisen. 

188 Untersuchungen zur Persistenz von Agrobakterien in transgenen Pflanzen und zum Gentransfer in 
Endophyten - Persistence of Agrobacteria in transgenic plants and gene transfer into endophytes (Schiemann, J., 
Matzk, Anja, und Landsmann, J., in Zusammenarbeit mit Mantell, S., Wye College) 

Bin Teil der Arbeiten wurde im Rahmen des Verbundprojektes "Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung an 
gentechnisch veranderten Pflanzen", Schwerpunkt "Gentransfer aus transgenen Pflanzen auf andere Organismen", 
durchgefiihrt. 

Agrobakterien konnen in Pflanzen persistieren. Dieser Nachweis gelingt nicht nur in Weinreben, sondem auch bei 
unterschiedlichen transgenen Kulturpflanzen. Obwohl die zur Transformation verwendeten Agrobakterien apathogen 
sind, bemuht man sich, durch Vermeidung von Kontamination mit bzw. Eliminierung von Agrobakterien eine Ver
breitung von neuen Genen in der Umwelt einzuschranken. Im Projekt wird das AusmaB solcher Kontaminationen 
quantitativ bestimmt (u. a. durch Anreicherungskultur und anschlieBende Identifizierung der isolierten Bakterien 
sowie durch Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR)). Die Lokalisierung der persistierenden Agrobakterien in den trans
genen Pflanzen erfolgt mittels Tissue-print Immunoblotting und Rasterelektronenmikroskopie. Die entwickelten 
sensitiven Isolierungs- und Nachweismethoden eignen sich auch fur Untersuchungen eines umfangreichen Probenma
terials aus Freilandversuchen. Weiterhin wurden Versuche unternommen, die Agrobakterien aus kontaminierten 
transgenen Tabakpflanzen nachtrliglich zu eliminieren (u. a. durch Meristemkultur apikaler SproBspitzen und durch 
Antibiotika). 

Tests von Samen transgener Pflanzen zeigten keine kontaminierenden Agrobakterien, obwohl die Ausgangspflanzen 
kontaminiert waren. Obwohl dies anzeigt, daB Agrobacterium tumefaciens nach dem derzeitigen Stand unserer For
schung nicht samenubertragbar ist, werden weitere Untersuchungen in dieser Richtung unternommen. Denn in eini
gen Fallen erhielten wir positive PCR-Ergebnisse, die nicht einfach zu erklaren sind. So konnte die biologische Un
zuverlassigkeit der naturlichen Rekombination DNA-Sequenzen, die normalerweise nicht ins Pflanzenchromosom 
integriert werden, anzeigen und darnit das Vorhandensein agrobakterieller DNA vortauschen. Auch besteht die Mog
lichkeit, daB die agrobakteriellen Sequenzen auf Endophyten ubertragen warden sind. Dern wird nachgegangen. Die 
entwickelten Protokolle zum Agrobakteriennachweis werden zunehmend von Uberwachungsbehorden empfohlen, um 
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die Agrobakterienfreiheit des transgenen Pflanzenmaterials, das in Gewiichshiiuser oder ins Freiland iiberfiihrt wer
den soil, zu dokumentieren. 

189 Genetische und molekularbiologische Analyse von kreuzhybridisierten Wild- und Kulturverwandten der 
Zuckerriibe - Genetic and molecular analysis of hybrids between transgenic sugar beet and related Beta vulgaris
subspecies (Dietz-Pfeilstetter, Antje) 

Die Arbeiten wurden im Rahmen des Verbundprojektes "Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung an gentech
nisch veriinderten Pflanzen", Schwerpunkt "Gentransfer aus transgenen Pflanzen auf andere Organismen", durchge
fiihrt. 

Durch den Transfer von Virus- oder Herbizidresistenzgenen auf verwandte Wild- oder Kulturpflanzen konnten diese 
Pflanzen in ihrer Konkurrenzfahigkeit veriindert werden. Untersuchungen zur Auskreuzung neuer, in Kulturpflanzen 
iibertragene Gene sowie zum Verhalten der Gene in einem anderen genetischen Hintergrund sind daher Vorausset
zung fiir die Beurteilung des Risikos unerwiinschter okologischer Auswirkungen beim Anbau transgener Pflanzen. 
Begleitend zu den 1993 und 1994 stattgefundenen Freisetzungen transgener Rizomania (BNYVV)-resistenter Zucker
riiben wurden durch manuelle Kreuzung zwischen den transgenen virusresistenten Zuckerriiben-Linien und verschie
denen Wild- und Kulturverwandten hybride Nachkommen erzeugi, die hinsichtiich der Expression des Virushiillpro
teins sowie des ebenfalls enthaltenen BAST A-Resistenzgens (bar) analysiert wurden. Dazu wurden Proteinextrakte 
aus Bliittem und aus Wurzeln hergestellt und das BNYVV-Hiillprotein mittels eines ELISA quantifiziert. Mit Aus
nahme einer bei Mangold-Hybriden leicht erhohten Expression wurden keine signifikanten Unterschiede zu den 
transgenen Zuckerriiben gefunden. Alle getesteten Kreuzhybriden exprimierten das bar-Gen und waren daher BA
STA-resistent. Allerdings wurden bei lokaler BASTA-Applikation an transgenen Wildriiben-Hybriden gelegentlich 
leichte Herbizidschiiden (Nekrosen) beobachtet, die auf eine erhohte Empfindlichkeit gegeniiber dem Formulie
rungsmittel zuriickzufiihren waren. 

Um zu priifen, ob Transgene nach Auskreuzung in verwandte Beta vulgaris-Unterarten entsprechend den Men
del'schen Regeln vererbt werden, wurden im Gewiichshaus erste Selbstungsgenerationen transgener Wildriiben- sowie 
Mangold-Hybriden erzeugt. Bisher wurde bei der Bestimmung der Aufspaltungsverhiiltnisse des Hiillprotein- und des 
bar-Gens sowohl genotypisch (PCR- und Southern-Analyse) als auch phiinotypisch (BASTA-Resistenz) die erwartete 
3: 1-Aufspaltung gefunden. 
Zur Untersuchung der Frage, ob <lurch Einkreuzung des Hiillproteingens in teilresistente Wildriiben der Grad der 
Rizomania-Resistenz erhoht wird, wurden in Hydrokultur Infektionsversuche mit Zoosporen des Virusiibertriigers 
Polymyxa betae durchgefiihrt. Nur bei niedrigem Infektionsdruck war eine Differenzierung der Virussensitivitat 
moglich. Fiir eine der beiden untersuchten Wildriiben-Isolate wurde unter diesen Bedingungen nach Einkreuzung des 
Htillproteingens eine leicht erhohte Virusresistenz beobachtet. Die Ergebnisse der molekularbiologischen Analyse 
und der Resistenztests sollen im Kontext mit den Konkurrenzversuchen, die im Rahmen der okologischen Begleitfor
schung von D. Bartsch (Universitiit Aachen) durchgefiihrt werden, bewertet werden. 

190 Potentielle Auswirkungen des T4-Lysozyms in transgenen Kartoffelpflanzen auf assoziierte Mikroorga
nismen - Possible effects of the T4-lysozyme in transgenic potato plants on associated microorganisms (Smalla, Kor
nelia, Hartung, Kathrin, und Heuer, H.) 

Die Arbeiten wurden im Rahmen des Verbundprojektes "Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung an gentech
nisch veriinderten Pflanzen", Schwerpunkt "Beeinflussung von Pflanzen-assoziierten Mikroorganismen durch die 
Fremdgen-Expression in transgenen Pflanzen", durchgefiihrt. 

Durch die gentechnische Veriinderung soll die Resistenz der Kartoffel gegeniiber Erwinia carotovora ssp. atrosepti

ca, dem Erreger der KnollennaBfaule und Schwarzbeinigkeit, verbessert werden. Da die Wirkung des T4-Lysozyms 
jedoch nicht spezifisch gegen Erwinia carotovora gerichtet ist, sollte zuniichst unter Gewachshausbedingungen ge
priift werden, ob die strukturelle und funktionelle Zusammensetzung der Bakteriengemeinschaft transgener Kartof
feln sich von der nichttransgener Kartoffel unterscheidet. Die Untersuchungen beschriinkten sich auf die Charakteri
sierung der bakteriellen Gemeinschaft der Kartoffelphyllosphiire und -rhizosphiire. Die von Blattern oder Wurzeln 
extrahierten Bakterien wurden mit drei unabhiingigen Verfahren analysiert. Um die Zusammensetzung des Anteils 
kultivierbarer Bakterien zu analysieren, wurden die nach Kultivierung auf nicht selektiven Medien isolierten do
minannten Bakterien mit Hilfe der Fettsaureanalyse charakterisiert. Inzwischen konnten in einer Zusammenarbeit mit 
Professor Kroppenstedt (DSMZ) ea. 1.000 Bakterienisolate aus der Phyllosphiire transgener und nichttransgener Kar
toffeln charakterisiert werden. Die Analyse der Fettsiiureprofile der Bakterienisolate aus der Rhizosphiire wird derzeit 
durchgefiihrt. Ziel dieser Arbeiten ist der Aufbau einer MIDI-Datenbank, die eine Zuordnung typischer Vertreter so
wie den Populationsvergleich iiber Gruppenhiiufigkeiten ermoglichen soil. Der Vergleich der durch Fettsaureanalyse 
charakterisierten Phyllosphareisolate zeigte, daB unter Gewachshausbedingungen signifikante Unterschiede zwischen 
transgenen und nichttransgenen Kartoffeln gefunden wurden. Einige Spezies, die in der Phyllosphiire von Kartoffeln 
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im Freiland haufig gefunden wurden, konnten im Gewachshaus nicht oder nur sehr selten detektiert werden. Hinge
gen war Arthrobacter spp. im Gewachshaus klar tiberreprasentiert. Diese Unterschiede der Besiedlung von Pflanzen 
unter Gewachshaus- und Freilandbedingungen machen deutlich, wie wichtig die Uberprtifung der im Gewachshaus 
gefundenen Ergebnisse im Freiland ist. Auf der funktionellen Ebene wurden die Phyllosphare- und Rhizospharebak
teriengemeinschaft transgener und nichttransgener Kartoffeln mit Hilfe von BIOLOG-Substratnutzungsmustem 
verglichen. Dazu wurde die direkt (ohne Kultivierung) gewonnene Bakterienfraktion in BIOLOG-Platten inokuliert 
und die Kinetik der Nutzung der 95 verschiedenen C-Quellen verfolgt. Zunachst wurde untersucht, inwieweit die 
BIOLOG-Muster empfindlich genug sind, Bakteriengemeinschaften verschiedener Habitate zu unterscheiden. Zur 
Analyse der Datenslitze wurden die Hauptkomponentenanalyse angewendet. Es konnten in Verbindung mit einem 
multivariaten T-Test signifikante Unterschiede der BIOLOG-Muster zwischen Blattem von Zuckerrtiben und Kartof
feln, Kartoffelwurzeln und Kartoffelblattem sowie Blattem von zwei Kartoffelsorten ('Grata', 'Desiree') nachgewie
sen werden, wahrend keine signifi.kanten Unterschiede zwischen Blattem transgener und nichttransgener Kartoffeln 
gefunden wurden. Bei einer Probenahme der Rhizosphare konnten hingegen signifikante Unterschiede zwischen den 
BIOLOG-Mustem transgener und nichttransgener Kartoffeln detektiert werden. Um auch Informationen tiber nicht
kultivierbare Bakterien zu erhalten, wurde die Temperatur-Gradienten-Gelelektrophorese (TGGE) genutzt, mit der 
PCR-Produkte der gleichen GroBe auf Grund von Sequenzunterschieden aufgetrennt werden konnen. Die aus den 
Bakterienextrakten der Phyllosphare bzw. Rhizosphare transgener und nichttransgener Kartoffeln isolierte DNA 
wurde in der PCR mit Primern, die an konservierte Regionen der 16S rDNA binden, amplifiziert. Die erhaltenen 
PCR-Produ.kte wurden auf Grund von Sequenzunterschieden der variablen Region und dem sich daraus ergebenden 
unterschiedlichen Schmelzverhalten in der TGGE aufgetrennt. Die TGGE-Muster der Phyllosphare und der Rhi
zosphare waren deutlich unterschiedlich. Wahrend die TGGE-Muster der Rhizosphareproben sehr ahnlich waren, 
wurde bei den Phyllosphareproben eine starke Variabilitat der erhaltenen Muster beobachtet. Wir konnten zeigen, daB 
die Banden der TGGE-Muster von Rhizospharebakterien <lurch Amplifikation der dominanten Spezies erhalten wer
den, d. h. daB das oft beobachtete Phanomen der praferentiellen Amplifikation bestimmter Spezies das TGGE-Muster 
nur geringftigig verfalscht. Um die Interpretation von TGGE-Gelen zu verbessem, wurden Sonden ftir eine Reihe von 
pflanzenassoziierten Bakterien (Erwinia carotovora, Agrobacterium tumefaciens, Rhizobium meliloti) entwickelt. 
Dazu wurde die V6-Region der 16S rDNA der entsprechenden Spezies in der PCR amplifiziert und mit Digoxigenin 
markiert. Bei Hybridisierungen unter hochstringenten Bedingungen konnte die Spezifitat der Sonden gezeigt werden. 

191 Neue Verfahren zur Erfassung von Storfaktoren auf mikrobielle Gemeinschaften durch biochemische 

und molekularbiologische Fingerabdriicke - New procedures for detecting stress factors on microbial communities 
by biochemical and molecularbiological fingerprints (Backhaus, H., Engelen, B., Felske, A., Ntibel, U., und Lude
mann, H.) 

Ziel dieser Arbeiten ist es, Methoden zu entwickeln, um Bakteriengemeinschaften so gut beschreiben zu konnen, daB 
Storfaktoren wie eine Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln oder Veranderungen durch die Freisetzung von gen
technisch veranderten Organismen aufdeckbar sind. Die gewahlten Methoden erzeugen im Prinzip komplexe Bilder 
von bakteriellen Gemeinschaften als eine Art von "Fingerabdruck". Es werden charakteristische Muster hohen Infor
mationsgehalts miteinander verglichen. Zunlichst sollen damit neue Moglichkeiten eroffnet werden, Variationen und 
Veranderungen sensitiv zu erfassen. Grundslitzlich sind tiber Vergleiche und nahere Analyse von ausgewahlten De
tails der Muster dann auch inhaltliche Aussagen tiber Funktionen oder Zusammensetzung von Populationen moglich. 

Im biochemischen Ansatz wird das BIOLOG-System zur Analyse bakterieller Gemeinschaften genutzt. Hierbei 
handelt es sich um Mikrotiterplatten, in die je 95 verschiedene Kohlenstoff-Quellen wie z.B. Zucker, Alkohole und 
Fettsliuren zusammen mit einem Redox-Farbstoff eingebracht sind. Die Verwertung der jeweiligen Energiequelle 
durch Bakterien wird durch einen Farbumschlag angezeigt. Nach Inkubation der beimpften BIOLOG-Platte entsteht 
ein charakteristisches Farbmuster, das bei der Identifizierung von bakteriellen Reinkulturen durch Vergleiche mit 
einer Datenbank einem Organismus zugeordnet werden kann. 

Bei einer Beimpfung der BIOLOG-Platten mit bakteriellen Mischkulturen ergibt sich ein experimentell begrenztes 
aber differenziertes Bild des "Stoffwechselpotentials" der Gemeinschaft. Im Versuch wird die Kinetik der Farbent
wicklung in den einzelnen Vertiefungen der Mikrotiterplatte ("wells") verfolgt und registriert. Zu den in der Abbil
dung 15 wiedergegebenen Zeitpun.kten zeigen sich Gemeinsamkeiten, aber auch deutlich ausgepragte Unterschiede 
der Musterentwicklung durch direkt aus dem Boden isolierte Bakterienfloren. Dies ist in einer Erhohung der Abun
danz und A.ktivitat von bestimmten Mitgliedem der Bakterienpopulation begriindet, die das organische Material des 
hier untersuchten Verrottungsfeldes verwerten. 
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Abb. 15: Kinetik der Substratverwertung in den Vertiefungen von BIOLOG-Mikrotiterplatten durch Mikroorganis
menpopulationen zweier Versuchsfelder (Farbstoftbildung durch C-Quellenverwertung, umgesetzt in Inten
sitat einer Grauskala). Die Zeitpunkte der Messung nach Beimpfung sowie die jeweilige Anzahl kultivier
barer Bakterien pro Vertiefung sind angegeben. 

Um Unterschiede zwischen verschiedenen Populationen sensibel erfassen und quantitativ beschreiben zu konnen, 
muB die Auswertung der Musterentwicklung iiber eine statistische Analyse erfolgen. Hierfur wird in Zusammenarbeit 
mit dem Institut fur Biometrie der Universitat Magdeburg (Professor Lauter, E. Glimm) ein multivariater t-Test fiir 
die Datensatze entwickelt und programmiert. Eine Veranschaulichung der Ergebnisse ist durch Datenreduktion in der 
Hauptkomponentenanalyse moglich. (HK reprasentieren als Vektoren zusammenfassend die wesentlichen Unter
schiede der Versuchsergebnisse.) Die Hauptkomponenten stellen dann ein Koordinatensystem dar, in dem jedes Ver
suchsergebnis (alle Messwerte einer BIOLOG Platte) als ein Punkt darstellbar ist (Abb. 16). 

Die Zusammensetzung von Bakterienpopulationen laBt sich durch die Ermittlung der Abundanz phylogenietisch 
aussagekraftiger Sequenzen ermitteln. Hier wird heute meist die Bausteinfolge der ribosomalen 16S-RNA bzw. der 
fur sie kodierenden Gene herangezogen. Gegeniiber den arbeitsaufwendigen Verfahren der Klonierung und Sequen
zierung dieser Zielsequenzen nach Isolierung von Nukleinsauren aus dem jeweiligen Habitat besitzen die von uns 
eingesetzten Trennverfahren methodische Vorteile fiir die Analyse von Veranderungen komplexer Mikroorganismen
populationen <lurch S treBfaktoren. 

Zwei Arten von Molekiilen mit 16S-RNA-Zielsequenzen werden aus den jeweils untersuchten Habitaten isoliert: 
1. DNA aus Bakterienzellen, die grob von der Bodenmatrix getrennt wurden.
2. Ribosomale RNA, die aus Ribosomen isoliert wird.

Ein von uns entwickeltes Verfahren nutzt die in alien Bakterien einheitliche Struktur der Ribosomen, um diese nach 
ZellaufschluB durch differentielle Zentrifugation von Komponenten des Habitats zu trennen. Damit wird auf einfache 
Weise ein neues Beobachtungsfenster geoffnet, das StreBfaktoren auf die Population moglicherweise genauer erfaBt, 
weil Ribosomen in physiologisch aktiven Zellen in besonders groBer Zahl vertreten sind. 

Amplifikationsprodukte der Zielsequenzen (PCR, RT-PCR) werden dann in der Temperaturgradienten-Gelelektro
phorese (TGGE) getrennt. Der Temperaturgradient im Gel beeinfluBt das Schmelzverhalten sequenzverschiedener 
Molekiile und damit ihre Wanderungsgeschwindigkeit im elektrischen Feld, so daB kleine Unterschiede der Basenfol
ge in einer unterschiedlichen Bandenposition resultieren. Dies Gradientensystem wird von uns erstmals fiir die Ana
lyse von komplexen Molekiilpopulationen eingesetzt. Die entstehenden Bandenmuster konnen als "Fingerabdriicke" 
der Gemeinschaft angesehen werden und auf relativ einfache Weise in kurzer Zeit erhalten werden. Mit der Abbil
dung von Signalen relativ selten vorhandener Mitglieder und des fallweise sehr hohen Anteils nichtkultivierbarer 
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Bakterien besitzen sie einen besonders umfassenden Informationsgehalt. Einwirkungen auf die Bakterienpopulation, 
verschiedene Herktinfte der Zielsequenzen, u.a. auch aus den kultivierbaren Vertretem, !assen sich in einer Verande
rung des Bandenmusters registrieren. Bei der Vorschaltung von Kultivierungsschritten nimmt beispielsweise die 
Komplexitat des erhaltenen Musters deutlich ab. Genauere Aussagen zur Ursache von Veranderungen sind dann mit 
der Detailanalyse (Sequenzierung) einzelner Banden moglich. 

In Einzelstammen von Paenibacillus polymyxa wurde wahrend der Methodenoptimierung bereits ein komplexes 
Bandenmuster bei Analyse der Amplifikationsprodukte eines Fragments der 16S-RNA-Gene entdeckt, das die varia
blen Regionen V6 bis V8 umfaBte. Klonierung und Sequenzierung von ftinf Fragmenten ergab Sequenzabweichungen 
in 2 bis 8 Nukleotidpositionen der 347 Basenpaare langen Sequenz, wobei alle Austausche die (funktionell) relevante 
Sekundarstruktur des Molektils erhalten. Es konnte gezeigt werden, daB der Bakterienstamm - im Gegensatz zu bis
herigen Annahmen und Befunden - in seinen multiplen RNA-Genen einen Satz von Sequenzen enthalt, der konven
tionell ihre Zuordnung zu unterschiedlichen Arten nahegelegt hatte. Mit in-situ-Hybridisierungen von Zellen und der 
Amplifikation von RNA aus Ribosomen wurde nachgewiesen, daB wachsende Laborkulturen nor einen Teil der RNA
Gene exprimieren. Musterbildung in der TGGE und Genauspragung sind in anderen Stammen der gleichen Art 
deutlich vom Typstamm unterscheidbar. 

Neben der Eignung der TGGE ftir solche Untersuchungen demonstrierten die Ergebnisse tibersehene Probleme der 
Sequenzdatengenerierung ftir 16S-Sequenzen, z. B. fur das Sondendesign. Die Befunde konnten schlieBlich auch 
Konsequenzen ftir die gegenwartigen Hypothesen zur Evolution dieser Gene haben. 

Die beschriebenen Methoden zur Analyse von StreBfaktoren wurden in Zusammenarbeit mit dem Institut ftir Un
krautforschung der BBA (Malkomes, H.-P., Meineke, K.) in einem Laborversuch an Bodenproben mit dem Einsatz 
der Herbizide GOL TIX und HERBOGIL sowie mit Mineralol erprobt. Die Extraktion der Bakterien aus den drei 
Versuchsvarianten und einer Kontrolle zeigte im BIOLOG-Mikrotiterplattentest die charakteristischen Stoffwechsel
muster der untersuchten Gemeinschaften. Mit der statistischen Analyse konnte bisher nor ein signifikanter EinfluB 
des Herbizids HERBOGIL gezeigt werden. Ein EinfluB des Herbizids GOLTIX wird hier nor im direkten Vergleich 
mit der Mineralolbehandlung registrierbar. 
In Abbildung 16 sind die ersten beiden Hauptkomponenten der Zweigruppenvergleiche Kontrolle-HERBOGIL und 
Kontrolle-GOLTIX zwei Wochen nach Applikation nebeneinander aufgetragen. 
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Abb. 16: Plot der ersten beiden Hauptkomponenten der Zweigruppenvergleiche Kontrolle-HERBOGIL und Kon
trolle-GOLTIX zwei Wochen nach Applikation. Messzeitpunkt: 36 Stunden nach Inkubation in BIOLOG
Mikrotiterplatten 

Die tiber das BIOLOG-System getroffenen Aussagen werden <lurch die Interpretation der TGGE Profile von Amplifi
kationsprodukten eines Abschnittes der 16S-RNA-Gene untersttitzt. Bereits zwei Wochen nach Applikation kann im 
OLEO-Ansatz eine Bande starkerer Intensitat festgestellt werden, die sich bei spateren Probenahmen weiter durch
setzt. Die Zunahme dieser Bandenintensitat zeigt eine wahrscheinlich <lurch den Abbau des Mineralols hervorgerufe
ne Verschiebung innerhalb der mikrobiellen Gemeinschaft an. Ahnliche Veranderungen der TGGE Profile konnten 
bei spateren Probenahmen auch in den anderen Ansatzen beobachtet werden. 

192 Untersuchungen zur Persistenz transgener Zuckerriiben-DNA und zum horizontalen Gentransfer von 
transgenen Zuckerriiben auf zuckerriibenassoziierte Bakterien und Bodenbakterien - Studies on the persistence 
of transgenic sugar beet DNA and on horizontal gene transfer from transgenic sugar beets to bacteria associated with 
sugar beet and soil bacteria (Smalla, Komelia, und Gebhard, F.) 
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Die Arbeiten wurden im Rahmen des Verbundprojektes "Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung an gentech
nisch veranderten Pflanzen", Schwerpunkt "Beeinflussung von Pflanzen-assoziierten Mikroorganismen durch die 
Fremdgen-Expression in transgenen Pflanzen", durchgefiihrt. 

Im Zusammenhang mit der Freisetzung transgener Zuckerriiben, die ein virales Hiillproteingen und bakterielle Resi
stenzgene (nptll: Kanamycin (Km)-Resistenz, bar: BAST A-Resistenz) enthalten, werden Bodenuntersuchungen vor
genommen. Langfristiges Ziel der Arbeiten ist es, lnformationen iiber die Persistenz transgener DNA im Boden und 
mogliche Gentransfer-Ereignisse zu liefem. Fiir die Detektion des gentechnischen Konstruktes wurden drei unab
hangige Primersysteme (TR2-nptll; TRI-bar; 35S-cp) ausgewiihlt. Es konnte gezeigt werden, daB die Primersysteme 
auch in Gegenwart der natiirlich vorkommenden Gene eine spezifische Detektion des gentechnischen Konstruktes 
ermoglichen. Die Nachweisgrenzen fiir die Detektion des Konstruktes in direkt extrahierter Boden-DNA wurden 
bestimmt. 

Randomisierte Bodenprobenahmen erfolgten im Friihjahr 1995 (Verrottungsfeld 93 und 94: Areal, auf dem nach der 
Ernte die zerhiickselten transgenen Zuckerriiben untergepfliigt wurden) und im Herbst 1995 (Verrottungsfeld 93, 94; 
Feld vor der Emte der transgenen Zuckerriiben). Es wurden die Gesamtkeimzahl sowie der Anteil der Km-resistenten 
Bakterienpopulation bestimmt. Um das gentechnische Konstrukt nach einem hypothetischen Gentransfer aufzuspii
ren, wurden Km-resistente Bakterien isoliert und mit DNA-Sanden, die spezifisch fiir das gentechnische Konstrukt 
sind, auf das Vorhandensein transgener DNA in den Bakterien iiberpriift. Inzwischen wurden etwa 4.000 Km
resistente Bakterien mit konstruktspezifischen Sanden gescreent. Einige schwach positive Hybridisierungssignale 
wurden mit der PCR und Southemblots genomischer DNA auf das Vorhandensein des Konstruktes iiberpriift. Da in 
allen untersuchten Bakterienisolaten die gentechnische Veriinderung mit molekularen Methoden nicht nachgewiesen 
werden konnte, gibt es bislang keine Hinweise auf einen horizontalen Gentransfer von transgenen Zuckerriiben auf 
Bakterien. Um Aussagen iiber die Persistenz des gentechnischen Konstruktes im Boden zu erhalten, wurde die DNA 
direkt aus dem Boden extrahiert. Mit dieser Methode isolierte DNA kann aus verrottenden Riibenresten, aus an Bo
denpartikeln adsorbierter DNA oder aus Bakterien stammen. In Bodenproben aus dem Verrottungsfeld 93 konnten 
auch 18 Monate nach dem Unterpfliigen der transgenen Zuckerriiben mit dem TR2-nptll-Primersystem PCR
Produkte nachgewiesen werden. Hingegen war in einigen Proben aus dem Verrottungsfeld 94 transgene DNA nach
weisbar. Um zu kliiren, ob die <lurch PCR nachgewiesene transgene DNA in Bakterien lokalisiert ist, wurde ein Pro
tokoll zur Extraktion des Bakterienpellets aus Boden entwickelt. 
Da nur ein geringer Anteil der Bakterienpopulation des Bodens mit traditionellen Kultivierungsmethoden zugiinglich 
ist (0,01-1%), bietet die Analyse von DNA, die direkt aus der Bakterienfraktion isoliert wurde, die Chance, auch 
transgene DNA in nichtkultivierbaren Bakterien zu detektieren. In einem 1995 weiterentwickelten Protokoll zur Ge
winnung bakterieller DNA wurden <lurch eine Percoll-Dichtegradientenzentrifugation und eine DNase-Behandlung 
des Bakterienpellets die effiziente Abtrennung feiner Tonpartikel und der enzymatische Verdau freier DNA erreicht. 
In der nach diesem Protokoll extrahierten DNA aus Bodenproben der Verrottungsfelder 93 und 94 konnte die trans
gene DNA nicht nachgewiesen werden. Nach den derzeit vorliegenden Untersuchungsergebnissen muB von einer 
Langzeitpersistenz der transgenen Pflanzen-DNA ausgegangen werden. Es gibt jedoch keine Hinweise auf einen Gen
transfer der transgenen Zuckerriiben-DNA in Bodenbakterien. 

193 Arbeiten zur biometrischen Planung und Auswertung im Rahmen der Sicherheitsforschung an gentech

nisch veranderten Pflanzen - Biometric Studies on experimental design and statistic analysis in research on biosafe
ty of genetically modified plants (Rohloff, H., Weidemann, H.-L., z. T. in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck
Institut (MPI) fiir Ziichtungsforschung in Koln) 

Fiir die Untersuchungen der Resistenz gegen das Kartoffelvirus Y (PVY) in transgenen Linien der Kartoffel (BMBF
Projekt) wurden die folgenden biometrischen Planungen zur Priizisierung der Aussagegenauigkeit kalkuliert: Fiir den 
paarweisen Vergleich von 12 transgenen Linien mit einem Standard (nichttransgene Pflanzen) ist ein Stichpro
benumfang von n=220 fiir den Standard und von n=65 pro transgene Linie (fiir jedes Virusisolat) notwendig, wenn 
eine Differenz von 0,3 erkannt werden soll. Fiir die Uberpriifung von fiinf Virusisolaten auf vier ausgewiihlten trans
genen Linien zur Ermittlung des Selektionsvorteils eines der Isolate (paarweiser Vergleich mit dem Versuchsmittel) 
ist ein Stichprobenumfang von n=53 fiir jede Stichprobe notwendig. Dabei wurden die Risiken fiir den Irrtum mit 
A.=0,1 sowie �=0,05 festgelegt und das Modell der Binomialverteilung zugrundegelegt. 

Fiir die Untersuchungen (Projekt des MPI) zum Vergleich von Blattrollinfektionen an transgenen und nicht-transge
nen Kartoffelpflanzen wurde ermittelt, daB ein Stichprobenumfang von mindestens n=62 fiir jede der beiden Stich
proben notig ist, wenn die Risiken fiir den Irrtum 1. Art auf .A.=0,1 und fiir den der 2. Art auf �=0,05 festgelegt und 
eine Mindestdifferenz von 0.6 der Standardabweichung der Normalverteilung erkannt werden soll. Die Wahrschein
lichkeitsberechnungen wurden mit dem Programm CADEMO durchgefiihrt. 
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194 Interaktion von BYDV und Fusarium cumorum bei Winterweizen - Interaction of BYDV and Fusarium

culmorum in winter wheat (Huth, W., und Koch, Nahid) 

Das Gersten-Gelbverzwergungsvirus (BYDV) ist einer der verbreitetsten Krankheitserreger des Getreides, doch wer
den natiirlicherweise iiberwiegend nur wenige Pflanzen von ihm befallen, die, ohne die Ernte ernsthaft zu gefahrden, 
als kleine Nester verstreut in den Feldern in Erscheinung treten. Ende der 80er Jahre breitete sich dieses Virus erst
mals in Norddeutschland in drei aufeinanderfolgenden Jahren epidemisch aus. Nicht Gerste, sondern vornehmlich 
Weizen war sichtbar an der Virose erkrankt. In manchen Regionen wurde als Folge weniger als die Hfilfte der durch
schnittlichen Ertrage geerntet. Besonders bemerkenswert aber ist, daB in jenen Jahren bevorzugt spat gedrillter Win
terweizen, aber auch Sommerweizen von BYDV befallen war. Herbstinfektionen durch BYDV sind deshalb als allei
nige Ursache der Ertragsverluste auszuschlieBen. AuBergewohnlich hohe Temperaturen wahrend der Wintermonate 
ermoglichten zwar eine anholozyklische Uberdauerung der Vektoraphiden und eine starke Ausbreitung des Virus in 
den Friihjahrsmonaten, doch konnten oft an verlangerten Halmen stehende taube sowie durch "Schwarzepilze" befal
lene Ahren nicht auf eine BYDV-Infektion zuriickgefiihrt werden. Andere Pathogene wie Fusarium spp. wurden 
deshalb als sekundare Krankheitserreger, die zu den Ertragsminderungen beigetragen haben, vermutet. 

In jetzt dreijlihrigen Untersuchungen an den Weizensorten 'Kraka' und 'Orestis' iiber Interaktionen zwischen BYDV 
und Fusarium culmorum wurde diese Vermutung bestatigt. Die Pflanzen beider Weizensorten wurden entweder im 
Stadium EC 25/35 ("friihe" Infektion) oder EC 55/65 ("spate" Infektion) mit BYDV (BYDV-PA V und -MA V) und 
dariiber hinaus zusatzlich mit F. culmorum im Stadium EC 65 infiziert. Die Halmlangen, das Gesamtgewicht und das 
TKG sowie die Bildung tauber Ahren und der Befall <lurch "Schwlirzepilze" dieser von beiden Pathogenen mischin
fizierten Pflanzen wurden jenen der Kontrollpflanzen, die entweder nicht oder nur mit einem der beiden Pathogene 
infiziert waren, gegeniibergestellt. 
Abhangig vom Entwicklungsstadium der Pflanzen zur Zeit der Infektion wurden die Kornertrage der nur mit BYDV 
infizierten Pflanzen um 60 % ("friihe" Infektion) und 30 % ("spate" Infektion) gegeniiber denen der virusfreien Kon
trollpflanzen reduziert. Infektionen nur mit F. culmorum fiihrten zu Ertragsverlusten um etwa 50 %. Zusatzliche 
Infektionen mit F. culniorum batten weitere Ertragsminderungen zur Falge. Insbesondere nach einem zeitgleichen 
Befall <lurch beide Pathogene im "spaten" Entwicklungsstadium (EC 65) lagen die Kornertrage bei weniger als 20 % 
gegeniiber den Kontrollpflanzen und damit signifikant niedriger als nach Infektion <lurch nur einen der Krankheitser
reger. Dieser additive Effekt einer F. culmorum-Infektion auf die Ertragsleistung kam weniger stark bei jenen Pflan
zen zum Ausdruck, die bereits nach BYDV-Infektion im Stadium EC 25/35 an der Virose erkrankt waren. 

Die Ergebnisse tragen wesentlich zur Erklarung der Ursachen bei, die Ende der 80er Jahre sowohl zur BYDV
Epidemie als auch zu den spektakularen, teilweise existenzgefahrdenden Ertragsverlusten mehrerer landwirtschaftli
cher Betriebe gefiihrt haben. Sie !assen die SchluBfolgerung zu, daB die Anfalligkeit von Weizenpflanzen gegeniiber 
sekundarem Pilzbefall, so auch gegeniiber F. culmorum, nach BYDV-Befall signifikant erhoht wird. Die groBe Zahl 
tauber oder partiell tauber Ahren innerhalb der Weizenfelder wlihrend der BYDV-Epidemie war, wie die Ergebnisse 
belegen, die Falge eines starkeren Befalls des <lurch Virusinfektion geschwachten Weizens durch F. culmorum.

195 Nachweis von Hauptstammgruppen, von geringfiigigen Varianten sowie von Mischinfektionen des Rizo
maniavirus (BNYVV) in verschiedenen Gebieten Europas durch SSCP-Analyse von IC-RT-PCR Produkten 
Detection of strains, minor variants and mixed infections of Beet Necrotic Yellow Vein Virus by means of SSCP 
analysis of IC-RT-PCR products (Koenig, Renate) 

Eine auBerst effiziente Methode zum Aufdecken von Unterschieden zwischen verwandten Nukleinsauren ist die 
single strand conformation polymorphism (SSCP)-Analyse. Wir haben diese Methode auf die Immunocapture RT
PCR Produkte von BNYVV-Herkiinften aus den verschiedensten Riibenanbaugebieten in Europa angewandt und 
konnten damit nicht nur die von uns friiher beschriebene Existenz eines A-und eines B-Typs des BNYVV bestatigen, 
sondern auBerdem zeigen, daB im Gebiet um die franzosische Stadt Pithiviers ein dritter Stamm des BNYVV vor
kommt, der sich nicht nur <lurch eine unterschiedliche RNA 1, 2, 3 und 4 auszeichnet, sondern auch <lurch den Besitz 
einer fiinften RNA-Spezies. Gerade in diesem Gebiet entwickeln die Riiben besonders starke Rizomania-Symptome, 
und die meisten europaischen Ziichter benutzen dieses Gebiet, um die Resistenz neuer Zuckerriiben-Genotypen zu 
testen. In den iibrigen Gebieten Europas wurden gelegentlich in Einzelriiben leicht abweichende Muster - meist nur 
fiir cine der 4 RNAs - gefunden. Im ganzen scheinen der A- und der B-Typ jedoch genetisch sehr stabil zu sein und 
Abweichungen kommen nur sehr selten vor. Mischinfektionen mit dem A- und dem B-Typ wurden haufiger beobach
tet als in friiheren Jahren. In England, wo die Rizomania erst vor kurzem eingeschleppt wurde, kommen sowohl der 
A-Typ als auch der B-Typ vor, was auf eine Einschleppung aus verschiedenen geographischen Regionen des europai
schen Kontinents hindeutet. W eitere abweichende Stammgruppen wurden in der VR China gefunden.
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196 Expression der reaktiven Teile von monoklonalen Antikorpern (single chain fragments, scFv) gegen 
Struktur- und Nichtstrukturproteine des Rizomaniavirus (BNYVV) in Bakterien und hoheren Pflanzen - Ex
pression of the reactive portions of monoclonal antibodies (single chain fragments, scFv) to structural and nonstructu
ral proteins of the rizomania virus (BNYVV) in bacteria and higher plants (Koenig, Renate, Fecker, L., Kaufmann, 
Andrea, Commandeur, U., und Reither, Judith) 

Durch Expression der reaktiven Teile von monoklonalen Antikorpern (single chain fragments, scFv) in Bakterien laBt 
sich in Zuk:unft moglicherweise der Einsatz von Kaninchen zur Massenproduk:tion von Antikorpern vor allem fur 
Routinediagnosen einschranken. In hoheren Pflanzen kann die Expression von scFv zu einer Blockierung der Virus
vermehrung und damit zu einer neuartigen gentechnischen Resistenzinduktion ftihren, bei der eine Reihe von Kritik
punkten, die gegen die Hiillprotein vermittelte Resistenz und andere Formen der pathogen-derived resistance ange
fiihrt werden (z. B. mogliches Vorkommen von Heteroenkapsidierungen und Rekombinationen), entfallen. Sowohl 
fiir das Hiillprotein des Rhizomaniavirus (BNYVV) als auch des Kartoffel-Y-Virus konnten scFv in Bakterien ex
primiert werden. Beim BNYVV erlauben sie einen ebenso empfindlichen Virusnachweis wie polyklonale Antikorper, 
beim PVY haben wir einen derartig empfindlichen Nachweis dagegen mit den scFv noch nicht erreichen konnen. 
Durch Phage-Display-Techniken, bei denen auf die Verwendung von Tieren als Antikorperspender iiberhaupt ver
zichtet werden kann, versuchen wir derzeit, auch fur dieses Virus scFv zu erhalten, die einen sehr empfindlichen 
Virusnachweis eriauben. In hoheren Pflanzen (N. benthamiana) haben wir scFv sowohi gegen das BNY'VV
Hiillprotein als auch gegen sein 25K-Nichtstruktur-Protein exprimiert. Infektiositlits-Tests, die wir mit den Hiillpro
tein-scFv-exprimierenden Pflanzen durchgeftihrt haben, deuten auf eine Verzogerung der Infektion und eine Herab
setzung der Symptomstarke bin. 

197 Untersuchung der Verbreitung sowie Identifizierung und Charakterisierung von Viren in Alstroemeria

Kulturen in Deutschland - Incidence, identification and characterization of viruses in Alstroemeria crops in Ger
many (Lesemann, D.-E., und Steffens, Pia, in Zusammenarbeit mit Adam, G., und Schonfelder, M., Deutsche 
Sammlung von Mikroorganismen, Braunschweig, und Dalchow, J., friiher Pflanzenschutzamt Frankfurt/Main) 

Alstroemeria, eine intensiv unter Glas kultivierte Schnittblumenart, leidet stark unter virusverursachten Schaden. Die 
vegetative Vermehrung dieser Pflanze ohne eine entsprechende Viruszertifizierung ist die Ursache fur die zunehmend 
beobachtete Ausbreitung der speziellen Viren dieser Kultur. Im Rahmen eines EU-geforderten internationalen Projek
tes zur "Identifizierung und Charakterisierung von Alstroemeria-Viren und Entwicklung von Nachweismethoden zur 
Forderung der Produktion hochwertigen Vermehrungsmaterials" wurde in diesem Jahre in alien Teilnehmerlandern 
(Niederlande, England, Italien und Deutschland) ein Uberblick iiber die in kultivierten Alstroemerien vorkommenden 
Viren erarbeitet. Anhand der Ergebnisse soll entschieden werden, auf welche Viren zukiinftig eine Testung des Ver
mehrungsmaterials ausgerichtet sein muB. Gleichzeitig miissen die entsprechenden Nachweismethoden fur die ver
schiedenen Viren z. T. neu entwickelt, z. T. optimiert und z. T. an Praxisbedingungen angepaBt werden. Die BBA
Arbeitsgruppe untersuchte den Virusgehalt jeweils einer Reihe von Alstroemeria-Bestanden in Gartnereien des Ham
burger Raumes, in Siidniedersachsen und im Frankfurter Raum sowie verschiedene Einzelproben aus Deutschland, 
den Niederlanden und Italien. Es zeigte sich, daB in keiner Gartnerei nur virusfreie Bestande vorhanden waren, ob
wohl einzelne Sorten unbefallen sein konnten. Das haufigste Virus war Alstroemeria mosaic potyvirus (AIMV) (56 
von 86 Proben) gefolgt von Alstroemeria carlavirus (AICV) (30 Proben) und cucumber mosaic cucumovirus (7 Pro
ben). Mischinfektionen treten hliufig auf. Das in Zierpflanzenkulturen als besonderes Risiko angesehene tomato 
spotted wilt virus trat nur in einer Gartnerei, dort aber massiv in zwei Alstroemeria-Sorten auf. Tobacco rattle tobra
virus trat nur in einer Einzelprobe in unserem Material auf, ist jedoch auch aus den Niederlanden und England fur 
Alstroemeria berichtet worden. Weitere Viren wie Freesia mosaic potyvirus und arabis mosaic nepovirus wurden in 
begrenzten Gebieten auBerhalb Deutschlands gefunden. Besondere Bearbeitung erforderte ein mit den bisher verfiig
baren Antiseren nicht nachweisbares Potyvirus in zwei hollandischen Proben und einer Probe aus Deutschland. Die
ses Virus wurde bisher nur in Mischinfektionen nachgewiesen, konnte nicht mechanisch iibertragen werden und war 
nicht rein darzustellen. Mit molekularbiologischer Methodik wurde deshalb aus einer gereinigten Virusmischung das 
Hiillprotein(CP)-Gen isoliert, vermehrt und das CP bakteriell exprimiert. Mit diesem Protein wurde ein Kaninchen 
immunisiert und ein Antiserum (AS) gewonnen, das im immunelektronenmikroskopischen Dekorationstest und im 
"western blot" spezifisch mit dem unbekannten Alstroemeria-Virus reagiert, jedoch nicht im ELISA. Das unbekannte 
Virus reagiert serologisch mit Antiserum gegen shallot yellow stripe potyvirus (SYSV). Zur Uberpriifung des .Ahn
lichkeitsgrades wurde auch von diesem Virus die Sequenz des CP-Gens bestimmt. Es zeigte sich, daB trotz der sero
logischen Reaktion die Aminosliuresequenz des CP des unbekannten Virus eine sehr geringe Homologie zu der des 
SYSV besitzt, wie auch nach weiteren Vergleichen keine nahere Verwandtschaft zu AIMV besteht. Das unbekannte 
Virus stellt daher ein selbstandiges Virus dar, fur das in Zukunft ein ELISA-fahiges AS entwickelt werden muB. Vor 
einem umfassenden ELISA-Nachweis aller oben genannten Viren miissen in Zukunft fur verschiedene schon vorhan
dene AS die Testsicherheit gepriift und die Testbedingungen optimiert werden. Ftir das unbekannte Virus muB als 
erstes ein praktikales AS gewonnen werden. Weitere vorlaufige Testergebnisse an den gesammelten Proben lassen 
erkennen, daB noch andere unbekannte Viren in Alstroemerien verbreitet sein miissen, deren Charakterisierung in 
Zukunft betrieben werden muB, bevor eine umfassende Priifung auf Virusfreiheit fur Pflanzgut moglich sein wird. 
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198 ldentifizierung der in den letzten Jahren in vegetativ vermehrten Petunien dramatiscb ausgebreiteten 

Viren - Identification of virus infections in vegetatively propagated Petunias (Lesemann, D.-E., z. T. in Zusammen
arbeit mit Dalchow, J., friiher Pflanzenschutzamt Frankfurt/Main) 

Die in den letzten Jahren sehr erfolgreich eingefiihrten neuartigen japanischen Petuniahybriden ('Surfinia') und ande
re entsprechende europaische Ziichtungen werden nicht mehr aus Samen, sondern vegetativ vermehrt. Da von den 
Jungpflanzenvermehrem phytosanitare Ma8nahmen hinsichtlich Virusinfektionen vernachlassigt wurden, obwohl 
Petunien besonders anfallige Viruswirte sind, haben sich Infektionen in Jungpflanzenbetrieben stark ausgebreitet und 
wurden durch Verwendung von Material verschiedener Lieferanten bei den Endverbrauchsbetrieben vermischt und 
akkumuliert. So war 1994 und z. T. 1995 eine regelrechte Virusepidemie verbunden mit betrachtlichen Ertragsausfal
len in Petunienkulturen zu beobachten. In zahlreichen aus dem Pflanzenschutzdienst verschiedener Bundeslander zur 
Beurteilung iibersandten Petunienproben wurden am haufigsten nachgewiesen: alfalfa mosaic-, cucumber mosaic-, 
potato virus Y, tobacco mosaic- und tomato mosaic virus. Diese sind in verschiedenen Kulturen haufig auftretende 
und leicht mechanisch zu iibertragende "Allerweltsviren", die drei erstgenannten werden zudem durch Blattlause 
iibertragen. In einzelnen Fallen traten noch weitere Viren auf, wie broad bean wilt- (Serotypen I und II), petunia vein 
clearing-, tomato aspermy-, turnip mosaic- und columbian datura poty-Virus. Das Spektrum der Petunien potentiell 
infizierenden Viren ist damit lange nicht erschopft. So mu8 bei weiterer MiBachtung von Vorsichtsma8nahmen auch 
mit Viren aus anderen Klimabereichen gerechnet werden. Zurn Beispiel wird aus Israel (einem Jungpflanzenvermeh
rerland) eine Infektion mit dem in subtropischen Landern weit verbreiteten tomato yellow leaf curl geminivirus von 
Petunia berichtet. Das Spektrum der Viren zeigt, da8 im wesentlichen Viren vorliegen, die nicht spezifisch fiir Petu

nia sind und die durch zufallige Ubertragungen in diese Kultur gelangten und nun durch vegetative Vermehrung sehr 
effektiv verbreitet wurden. Inzwischen sind die Jungpflanzenbetriebe zu einer mehr oder weniger vollstandigen Viru
stestung der Mutterbetande iibergegangen, so da8 bei Unterbindung der weiteren Ubertragungen durch Hygiene
MaBnahmen ein Abbau des Virusbefalls zu erwarten ist. Konsequent sollte die Aufstellung von Zertifizierungskriteri
en fiir Petunien sein. Die beobachtete Entwicklung ist ein Musterbeispiel fiir die negative Auswirkung der Nichtbe
achtung phytosanitarer Regeln bei der Anderung der Kulturverfahren auch bei lange bekannten Kulturpflanzen. 

199 Transgene Erbsen: Beriicksichtigung alternativer Strategien zur Etablierung einer stabilen, gentecb
niscb vermittelten Resistenz gegeniiber PSbMV-Infektionen - Transgenic pea: Production of genetically engineer
ed resistance against PSbMV infections (MaiB, E., in Zusammenarbeit mit Jacobsen, H.-J., Universitat Hannover) 

Ziel dieses Forschungsvorhabens war die Herstellung von Erbsenpflanzen, die eine erhohte Widerstandsfahigkeit 
gegeniiber dem Pea seed-borne mosaic potyvirus (PSbMV) aufweisen. Zusiltzlich sollte auch das Hiillproteingen des 
Pea enation mosaic enamovirus (PEMV) in Pflanzen iiberfiihrt werden, um gegen dieses Virus Resistenzen aufzubau
en. Ftir die Ubertragung von Virussequenzen in Erbsen muBten zunli.chst die viralen Hiillproteingene kloniert, se
quenziert und anschlieBend in geeignete Vektoren fiir die Transformation tiberfiihrt werden. Hierzu wurden das lsolat 
PSbMV-GER von der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen [PV-0317; DSMZ, Sequenz-Accession 
No.:Z48509] und das Isolat PSbMV-CAN [PV-0316; Sequenz-Accession No.:Z48508] kloniert, ihre Hiillproteinse
quenzen ermittelt und miteinander verglichen. Ebenso wurden das 3'-terminale Ende des PEMV-GER-Isolates aus 
Deutschland [PV-0088] kloniert und die Sequenz des Hiillproteins bestimmt (Sequenz-Accession No.:Z48507). Die 
Sequenzen weisen eine hohe Homologie mit publizierten Sequenzen der PSbMV-lsolate PSbMV-DEN aus Danemark 
und mit PSbMV-NEW aus Neuseeland auf. Auch das Hiillprotein bzw. das "Read-through Protein" des Isolates 
PEMV-GER weisen sehr groBe Sequenzhomologien mit den entsprechenden Proteinen eines amerikanischen PEMV
Isolates auf. 

Aufgrund der hohen Sequenziibereinstimmungen kann es als wahrscheinlich angesehen werden, daB mit der Ubertra
gung des PSbMV-GER und des PEMV-GER Hiillproteingens auch eine Schutzwirkung gegen die anderen Isolate 
erzielt werden kann. Die cDNA-Klone mit den Hiillproteinsequenzen von PSbMV-GER und PEMV-GER dienten 
daher als Ausgangsmaterial fiir die Herstellung von Konstrukten fiir die Transformation von Erbsen. Bei der Herstel
lung der Konstrukte wurden verschiedene Faktoren beriicksichtigt. Insbesondere wurden bei den zu iibertragenden 
Sequenzen aktuelle Kriterien fiir die "Biologische Sicherheit" beriicksichtigt, z. B. die Verwendung von Konstrukten, 
die fiir nicht-translatierbare mRNA kodieren. Fiir die spatere Selektion transformierter Pflanzen wurde das bar(pat)
Gen ausgewahlt. Um die Klonierungsarbeiten zu erleichtern, wurde das Plasmid pSLPATN konstruiert, das das bar 
(pat)-Gen enthalt und auBerdem in gerichteter Weise mit den viralen Hiillproteingenen ausgestattet werden konnte. 
Aus den erhaltenen Plasmiden wurden kombinierte Genkassetten, bestehend aus dem bar(pat)-Gen und dem jeweili
gen Hiillproteingen, in das eigens hierfiir konstruierte binare Plasmid pGIN iiberfiihrt. pGIN ist ein Derivat des Vek
tors pB1N19. Der Vorteil von pGIN liegt in der Moglichkeit einer Doppelselektion mit den Antibiotika Kanamycin 
und Gentamycin zur stabilen Erhaltung des Plasmids in Agrobakterien. Bei diesem Ansatz wird kein Virusprotein in 
der Pflanze gebildet. Die erwartete Schutzwirkung gegen die Virusinfektionen kommt allein durch das Vorhanden
sein von RNA zum Tragen. Daher kann eine "Heterologe Enkapsidierung", die u. U. zu Veranderungen im Ubertra
gungs- und Ausbreitungsverhalten von Viren fiihren kann, in diesen Pflanzen nicht stattfinden. Die Plasmide werden 
gegenwartig fiir die Transformation von Erbsen eingesetzt. 
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200 Untersuchungen von viruskranken Hopfenpflanzen im Tettnanger Hopfenanbaugebiet und Schaffung 

von virusfreien Mutterpflanzen · Studies on virus-diseased hop in the district of Tettnang and virus-elimination 
from hop plants (Rohloff, H., in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt filr Pflanzenschutz in Stuttgart und dem 
Landwirtschaftsamt in Tettnang) 

Das Vorhaben wurde im Berichtsjahr abgeschlossen. Die einleitenden Arbeiten wurden 1969 begonnen. In den Jah
ren vor 1970 wurde erkannt, daB in deutschen Hopfenanlagen (auch im Tettnanger Anbaugebiet) Virosen generell 
verbreitet sind. In den folgenden Jahren wurde festgestellt, daB die haufigsten Erreger dieser Virosen zwei unter
schiedlichen Virusgruppen angehoren, und zwar denen der Carla- und der Ilar-Gruppe. Zur Carla-Gruppe gehoren 
das hop mosaic virus (HMV) und das hop latent virus (HL V) und zur Ilar-Gruppe das prunus necrotic ringspot virus 
(PNRV) und das apple mosaic virus (ApMV). 

Die Ilarviren, deren labortechnische Bearbeitung als besonders schwierig gilt und deren Verbreitungsmodus in der 
Natur bisher unbekannt ist, lieBen sich <lurch konventionelle Methoden der Hitzetherapie aus einzelnen Pflanzen 
eliminieren. Bei den Carlaviren gelang dies nur dann, wenn dabei auch die sehr arbeitsaufwendige Meristemkultur 
verwandt wurde. Die klonierten, virusfreien Tochterpflanzen wurden ftir die Anlage von Muttergarten verwendet. 
In umfangreichen Freilanduntersuchungen wurde festgestellt, daB sich die Viren der beiden Gruppen, deren -Obertra
gungsmodus verschieden ist, sich auch sehr deutiich in der Ausbreitungsdynamik unterscheiden. Bei den Ilarviren, 
van denen noch kein Vektor bekannt ist, wurden neue Infektionen fast ausschlieBlich nur bei solchen Pflanzen beob
achtet, die unmittelbar zu einer bereits erkrankten Pflanze standen. Bei den Carlaviren, die durch Blattlause iibertra
gen werden, betrug die Reinfektionsrate nach zwei Jahren, unabhangig vom Standort der Pflanzen, ea. 30 %. Daher 
erschien ein aufwendiges Programm zur Eliminierung der Carlaviren nicht lohnenswert. Hier miiBte der Ansatz iiber 
eine Resistenzziichtung erfolgen, mit deren einleitender Vorarbeit auch begonnen wurde. 
1974 wurde der erste gesunde (Ilarvirus-freie) Muttergarten angelegt. Bis 1979 folgten weitere Muttergarten mit 23 
verschiedenen virusfreien Klonen. Mit den Pflanzungen van virusfreien Ertragsanlagen wurde 1979 begonnen. Ab 
1983 wurden weitere 36 ausgewahlte Tettnanger Hopfentypen von Viren befreit, so daB jetzt dem Land Baden
Wtirttemberg 60 virusfreie Klone des Hopfens zur Verfiigung stehen. 
Nach den Beobachtungen iiber die Reinfektionen von Ilarviren wurde mit der Landesanstalt ftir Pflanzenschutz in 
Stuttgart und dem Landwirtschaftsamt in Tettnang ein Verfahren entwickelt, nach dem das virusfreie Pflanzgut an 
die Landwirte abgegeben wird. Mit Untersttitzung des Landwirtschaftsamtes in Tettnang wird das Pflanzgut aus den 
kontrollierten Muttergarten nur in solchen Mengen abgegeben, daB die Pflanzer in der Lage sind, geschlossene Neu
anlagen von Hopfengarten auf Boden zu pflanzen, auf denen vorher mindestens zwei Jahre lang kein verseuchter 
Hopfen wuchs. Das Prinzip hat sich bewahrt; denn in solchen Anlagen war die Reinfektionsrate <lurch Ilarviren ge
ringer als 0,1 % pro Jahr. 

201 Klonierung des Beet western yellows luteovirus (BWYV) und des Beet mild yellows luteovirus (BMYV) -

Cloning of beet western yellows luteovirus (BWYV) and beet mild yellows luteovirus (BMYV) (Schiemann, J., Riif
fert, Claudia, und MaiB, E.) 

Es wurden die RNAs des Beet western yellows luteovirus (BWYV) und des Beet mild yellows luteovirus (BMYV) aus 
infizierten Raps- bzw. Riibenpflanzen nach Immunocapture von Viruspartikeln mit einem gegen das BWYV erzeug
ten Antiserum gewonnen. Durch anschlieBende Reverse-Transkription-Polymerase Ketten Reaktion (RT-PCR) mit 
spezifischen Oligonukleotiden gelang es, sowohl das Hiillproteingen des BWYV als auch des BMYV zu amplifizie
ren. Die Sequenzen der Hiillproteingene beider Isolate wurden bestimmt und mit bereits bekannten Sequenzen des 
BWYV und des BMYV verglichen. Dabei lieBen sich nur sehr geringe Unterschiede in den Nukleotidsequenzen der 
Hiillproteingene beider Viren feststellen. Hierdurch wird auch erklart, daB ein gegen BWYV erzeugtes Antiserum in 
der heterologen Reaktion BMYV erkennt. 

Nach der Optimierung der RT-PCR gelang es, das 5'-Ende (650 bp) eines deutschen BWYV-Isolates zu amplifizieren 
und zu klonieren. Ein Sequenzvergleich dieses Bereichs des deutschen BWYV-lsolates mit einer publizierten Se
quenz ergab deutliche Unterschiede. Gegenwartig wird weiter an der Optimierung der RT-PCR gearbeitet, um iiber 
die Amplifikation van PCR-Fragmenten (> 1500 bp) die schnelle Erstellung van full-length-Klonen beider Viren zu 
ermoglichen. Beide full-length-Klone sollen anschlieBend <lurch Agroinfektion auf ihre Infektiositat in Raps und 
Zuckerriiben iiberpriift werden. Mit Hilfe von Austauschen stark divergierender Genbereiche soil bei erfolgreicher 
Infektiositat eine Aussage iiber den EinfluB bestimmter Virusgene auf die Wirtsspezifitat ermoglicht werden. Die 
hierdurch zu gewinnenden Oaten sollen die Grundlagen filr die Sicherheitsbewertung der Folgen einer hypotheti
schen Virusrekombination in gentechnisch veranderten virusresistenten Pflanzen erweitern. 
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202 Gentechnische Erzeugung von Virusresistenz bei Raps • Genetic manipulation of virus resistance in oil 
seed rape (Schiemann, J., Grafin zu Munster, Alexandra, Laucke, G., MaiB, E., und Casper, R., in Zusammenarbeit 
mit Graichen, K., Institut fur Epidemiologie der BAZ, Aschersleben) 

In nahezu allen deutschen Rapsbestanden wurden in den letzten Jahren hochgradige Infektionsraten durch das blatt
lausiibertragbare Westliche Riibenvergilbungsvirus (BWYV) festgestellt, wodurch erhebliche Samenertragsminde
rungen verursacht werden. Das Ziel unserer Arbeiten ist die Erzeugung von BWYV-resistenten Rapsgenotypen, deren 
Resistenz auf unterschiedlichen molekularen Mechanismen beruht. Dazu wurden folgende Teile des Virusgenoms 
kloniert, modifiziert, in Pflanzenexpressionsvektoren eingebaut und auf Tabak- und Rapspflanzen iibertragen: a) 
natives Hiillproteingen (mit Proteinexpression), b) Hiillproteingen mit ausgeschalteter Translation des intemen im 
Leseraster verschobenen prlisumptiven Transportproteingens (mit Proteinexpression), c) nichttranslatierbares Hiill
proteingen durch Einfiihrung mehrerer Stop-Codonen, d) prasumptives Transportproteingen (mit Proteinexpression), 
e) Replikasegen (mit Proteinexpression), f) C- und N-terminale Sequenzen des Replikasegens. Zuslitzlich wurde das
Transportproteingen unter Kontrolle des phloemspezifischen Promoters rolC gebracht, um eine Ausprligung des 
Fremdgens in dem Gewebe zu erreichen, wo die Replikation des Virus erfolgt. Da das BWYV auch auf Tabak
(N. benthamiana) iibertragen werden kann, ist diese Pflanze als zuslitzliches Modell geeignet. Bisher wurden mehr
als 150 transgene Tabakpflanzen gewonnen. 82 Pflanzen wurden in Erde iiberfiihrt und z. T. molekular charakteri
siert. An einigen durch Selbstung entstandenen Rl-Generationen wurden in Zusammenarbeit mit K. Graichen erste
Resistenzpriifungen mit virusiibertragenden Blattlausen durchgefiihrt. Bei mehreren Pflanzen waren die ELISA
Werte sehr niedrig, was auf eine Virusresistenz hindeutet. Diese Ergebnisse miissen jedoch bestatigt werden. Von den
bisher mehr als 120 gewonnenen transgenen Rapspflanzen wurden 100 Pflanzen in Erde tiberfiihrt, molekular cha
rakterisiert und geselbstet. Ein Vergleich der unterschiedlichen molekularen Resistenzmechanismen soll uns wichtige
Daten zur Sicherheitsbewertung der transgenen Pflanzen liefem.

203 Aufklarung der molekularen Grundlagen der Virus-Wirt-Wechselbeziehung am Modellobjekt Arabi

dopsis thaliana - Investigations on the molecular mechanisms of interaction between plants and viruses using Arabi
dopsis thaliana as a model system (Schiemann, J., Treichel, Ulrike, und Rover, M., in Zusammenarbeit mit Hehl, R., 
Technische Universitat Braunschweig) 

Die gentechnische Beeinflussung pflanzeneigener Gene, die die Wechselwirkung Wirtspflanze/Pathogen regulieren, 
ist von groBem Interesse; Um diese weitestgehend unbekannten Pflanzengene zu charakterisieren, werden experimen
telle Systeme benotigt, die u. a. die Isolierung pflanzlicher Resistenzgene ermoglichen. Aufgrund ihres kleinen Ge
noms, der kurzen Generationszeit, der leichten Induzierbarkeit und Verfiigbarkeit von Mutanten, der Etablierung 
unterschiedlicher Gentransferverfahren u. a. ist die Crucifere Arabidopsis thaliana zum Hauptobjekt der pflanzlichen 
Molekularbiologie geworden und eignet sich ebenfalls zum Studium der Virus-Wirt-Wechselbeziehung. 

Mit der Erarbeitung eines experimentellen Systems zur Erzeugung dominanter Mutationen durch transkriptionelle 
Aktivierung wurde begonnen. Dieses System beruht auf der Bindung eines Fusionsproteins aus Teilen des Tetrazy
klinrepressors und dem Vp16-Enhancer (TetVp16) an eine modifizierte Promotorsequenz (ToplO). Wir konnten 
zeigen, daB das an Tabak entwickelte Transaktivierungssystem auch in Arabidopsis thaliana funktionsfahig ist. Zahl
reiche transgene Linien wurden erzeugt, die die modifizierte ToplO-Promotorsequenz in einem nicht autonomen Ds
Element enthalten. Erste Ergebnisse deuten zwar darauf bin, daB das Ds(ToplO)-Element in Anwesenheit von 
TetVp16 keine wesentlich verstarkte Reportergenexpression zeigt, doch kann Ds mit und ohne ToplO in einer be
stimmten Orientierung Reportergenexpression induzieren. Deshalb konnen potentiell dominante Mutationen mit Ds 
und/oder Ds(ToplO) induziert werden. Bisher wurden zwei Mutanten isoliert, die dominante Phanotypen zeigen, die 
wahrscheinlich mit den integrierten Fremd-DNA-Sequenzen gekoppelt sind. Nach Ac-induzierter Transposition sol
len kiinftig neben einer Analyse auf sichtbare phanotypische Veranderungen vor allem Veranderungen im Resistenz
verhalten gegeniiber Pathogenen, insbesondere phytopathogenen Viren (z. B. TSWV), untersucht werden. 

204 Deutsch-israelische Agrarforschung zur Forderung des Sii6kartoffelanbaus in Entwicklungslandern: 

Entwicklung von Nachweisverfahren fur sweet potato sunken vein closterovirus - German-Israelian Agricultural 
Research Agreement for Developing Countries (GIARA): development of diagnostic methods for sweet potato sunken 
vein closterovirus (Vetten, H.J., und Hoyer, Ute, in Zusammenarbeit mit MaiB, E., Jelkmann, W., Lesemann, D.-E., 
und Winter, S.) 

Viruskrankheiten sind von groBer wirtschaftlicher Bedeutung fiir den Anbau von SiiBkartoffeln (Ipomoea batatas) in 
den Tropen, weil SiiBkartoffeln vegetativ vermehrt werden und Programme zur Virusfreimachung und -freihaltung 
von StiBkartoffelsorten in den meisten Entwicklungslandem nicht vorhanden sind. Die wichtigste Viruskrankheit an 
SiiBkartoffeln wird durch Mischinfektionen des durch Blattlause iibertragenen sweet potato feathery mottle potyvirus 
und eines durch WeiBe Fliegen (Bemisia tabaci) iibertragenen Closterovirus verursacht. Da dieses Closterovirus, fiir 
das der Name sweet potato sunken vein virus (SPSVV) vorgeschlagen wurde, · bisher nur unvollstandig beschrieben 
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worden ist und nicht spezifisch nachgewiesen werden kann, wurde ein kenianisches Isolat des SPSVV (SPSVV-Ky) 
im Rahmen eines <lurch GIARA geforderten Kooperationsprojektes mit Forschungseinrichtungen in Israel und Kenia 
naher charakterisiert und Versuche zur Entwicklung spezifischer Verfahren des SPSVV-Nachweises unternommen. 
Da sich die Partikeln des SPSVV-Ky nicht reinigen lieBen, stellte virale dsRNA aus SPSVV-infizierten Ipomoea 
setosa das Ausgangsmaterial ftir die cDNA-Synthese und die anschlieBende Klonierung und Sequenzierung des Ge
noms des SPSVV-Ky dar. Die Sequenzdaten der erhaltenen cDNA-Klone ergaben zwei voneinander unabhangige 
Sequenzen von bisher 8357 bp (RNAl) und 7195 bp (RNA2), die die beiden RNAs des bipartiten ssRNA-Genoms des 
SPSVV darstellen. Sequenzanalysen zeigten, daB auf RNAl drei Offene Leserahmen (ORF) liegen, von denen die 
ersten beiden die Viruspolymerase (279 kD) kodieren. Auf RNA2 konnten insgesamt sieben ORFs identifiziert wer
den, die u. a. die fur Closteroviren charakteristischen HSP70- und HSP90-Proteine, das Virushiillprotein (CP) und 
das ftir Closteroviren ebenfalls typische aberrante CP kodieren. Damit gleicht das Genom des SPSVV-Ky in seiner 
Zweiteilung und ORF-Anordnung dem des lettuce infectious yellows closterovirus (LIYV), das ebenfalls relativ kurze 
Partikeln hat und durchB. tabaci semipersistent iibertragen wird. Aufgrund von Sequenzvergleichen sind SPSVV-Ky 
und LIYV phylogenetisch naher miteinander verwandt als jedes der beiden zu den monopartiten Closteroviren, die 
<lurch Aphiden iibertragen werden. 

Die Identifizierung des Kapsidproteingens des SPSVV-Ky erfolgte anfanglich aufgrund von Sequenzvergleichen mit 
anderen Closteroviren. Zur Bestatigung seiner Identitat wurde es in einem bakteriellen Expressionssystem exprimiert 
und das resultierende Expressionsprotein mit einem Antiserum gegen ein israelisches SPSVV-lsolat (SPSVV-Is) im 
Westernblot analysiert. Die starke spezifische Reaktion dieses Antiserums mit dem Expressionsprotein und der auf 
diese Weise durchgeftihrte GroBenvergleich mit viralem Hiillprotein bestatigte die ldentitat des Kapsidproteingens, 
das somit fiir ein Protein von 29 kD kodiert. Angesichts der Schwierigkeiten bei der Reinigung des SPSVV-Ky eroff
nete die Identifizierung seines Kapsidproteingens eine alternative Moglichkeit zur Herstellung von virusspezifischen 
Antikorpern. Zu diesem Zweck wurden Kaninchen mit dem Expressionsprotein immunisiert. In immunelektronenmi
kroskopischen Untersuchungen erlaubten die erhaltenen Antiseren einen spezifischen Nachweis von geographisch 
unterschiedlichen SPSVV-Isolaten mit ahnlicher Empfindlichkeit, wie dies auch mit dem Antiserum gegen SPSVV
ls moglich war. Bei Verwendung dieser Antiseren im DAS-ELISA wurden nicht nur sehr niedrige Hintergrundreak
tionen erhalten, sondern auch verschiedene kenianische SPSVV-Isolate in/. setosa und gelegentlich auch in misch
infizierten SiiBkartoffeln zuverlassig nachgewiesen. Unter diesen Bedingungen und mit diesen Seren konnten jedoch 
nicht SPSVV-Isolate aus Israel, Nigeria und den USA nachgewiesen werden, die aber von dem Antiserum gegen 
SPSVV-Is trotz seiner geringeren Empfindlichkeit und hoheren Hintergrundreaktion weitgehend erfaBt wurden. Da 
letzteres mit kenianischen SPSVV-Isolaten keine oder nur schwache ELISA-Reaktionen lieferte, scheinen sich die 
kenianischen SPSVV-Isolate von den anderen geographischen Herkiinften serologisch zu unterscheiden. Die beson
deren serologischen Eigenschaften des SPSVV-Ky finden ihre Bestatigung in weiteren Beobachtungen, daB nur ke
nianische Isolate vom LIYV-Antiserum schwach dekoriert werden und nur diese auch von monoklonalen Antikor
pern (MAK) gegen das bakteriell exprimierte Hiillpotein unter den weniger differenzierenden Bedingungen eines 
indirekten ELISA nachgewiesen wurden. Der Einsatz dieser MAK im indirekten ELISA erlaubte jedoch einen emp
findlicheren Nachweis von kenianischen SPSVV-Isolaten als der mit den polyklonalen Antikorpern im DAS-ELISA. 
Da sich SPSVV fast ausschlieBlich im Phloem vermehrt, liegt es in infizierten Pflanzen in geringen Konzentrationen 
vor, die seinen Nachweis erschweren. Neben serologischen Methoden werden zunehmend auch Nukleinsauretechni
ken, wie z. B. die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), zum Nachweis von geringen Viruskonzentrationen und zur 
Virusdifferenzierung eingesetzt. Zu diesem Zweck wurden Oligonukleotidprimer, die sowohl aus dem Bereich des 
Hiillproteingens als auch aus dem des ftir Closteroviren typischen HSP70-Proteingens abgeleitet worden waren, zum 
PCR-Nachweis von SPSVV nach vorausgehender cDNA-Synthese mittels Reverser Transkriptase (RT) eingesetzt. 
Nach anfanglichen Schwierigkeiten konnten in jiingster Zeit reproduzierbare und spezifische Amplifikationsprodukte 
bei Verwendung dieser P(imer in einer besonderen Variante der Immunocapture PCR (IC-PCR) erhalten werden. 
Hierbei werden die Viruspartikeln unter Verwendung von adsorbierten, SPSVV-spezifischen Antikorpern aus dem 
Pflanzenextrakt "herausgefischt" und nach einem Waschschritt unmittelbar ftir die RT-PCR verwendet. Dies stellt 
eine groBe Vereinfachung des PCR-Nachweises von Viren dar und versetzt uns nun in die Lage, nicht nur die mole
kularen Grundlagen der serologischen Unterschiede zwischen den geographisch unterschiedlichen SPSVV-Herkiinf
ten nach Amplifikation der Kapsidproteingene weiterer SPSVV-Isolate zu untersuchen, sondern auch zu priifen, oh 
mit IC-PCR ein empfindlicherer und differenzierter Nachweis von SPSVV-Isolaten als mit serologischen Methoden 
moglich ist. 

Die Ergebnisse des vorliegenden Kooperationsprojekts an SiiBkartoffelviren haben uns in unserer Ansicht bestarkt, 
daB molekularbiologische Methoden nicht nur die weitgehende Charakterisierung von experimentell schwierig zu 
bearbeitenden Viren wie SPSVV ermoglichen, sondern auch alternative und neue Moglichkeiten zur Entwicklung 
von diagnostischen Verfahren ftir diese Viren eroffnen, womit ein wichtiger Beitrag zur Bekampfung dieser Viren in 
Entwicklungslandern geliefert wurde. 
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205 Nachweis des Knollenringnekrose-Stammes des Kartoffelvirus Y (PVYN1N) mit Hilfe reverser Tran
skription und Immunocapture-Polymerase-Kettenreaktion - Detection of the potato tuber necrotic ringspot strain 
of potato virus Y (PVYN1N) by reverse transcription and immunocapture polymerase chain reaction (Weidemann, H.
L., und MaiB, E.) 

In der Anbausaison 1995 waren anfallige Kartoffelsorten in besonderem MaBe von der Knollenringnekrose betroffen. 
Die zunachst oberflachlichen Pusteln und Ringe, die spater in das Knollenfleisch einsinken, machten teilweise ganze 
Emten unverkauflich. Die Ursache ist ein Stamm des Kartoffelvirus Y (PVYN1N), der sich in den Ietzten 10 Jahren in 
Europa ausgebreitet hat. Dariiber hinaus sind aber auch PVYN1N-lsolate aus dem Libanon und aus Israel bekannt. 
lnfektionen mit PVYN1N wurden insofem zum Problem, weil hier erstmals ein blattlausiibertragbares Virus Schaden 
nicht nur an Pflanzkartoffeln, sondem auch an Speisekartoffeln verursacht. pyyN"IN ist mit herkommlichen serologi
schen Methoden nicht von anderen PVY-Isolaten zu unterscheiden, weil die Hiillproteine groBe Ahnlichkeiten auf
weisen. Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) erwies sich jedoch als geeignet, um pyyN1N spezifisch nachzuweisen 
(s. Jahresbericht der BBA 1994, S. 131). 

Um diese Methode in der Handhabung zu vereinfachen, wurde die Virusnukleinsaure mit Hilfe der Immunocapture
Methode isoliert, so daB die bisher dafiir angewandte Extraktion mit Phenol iiberfliissig wurde. Die Immunocapture
Methode wurde solange modifiziert, bis PVYN"IN auch in groBeren Probenumfiingen als bisher zuverlassig nachgewie
sen werden konnte. Die Spezifirat dieser Methode wurde iiberpriift an Hand von 10 Virusisolaten aus deutschen An
baugebieten, die von Knollen mit Ringnekrosen stammten, sowie von jeweils einem Virusisolat aus Rumanien und 
Slowenien. Das urspriingliche PVYN1N -Isolat aus Ungarn wurde dabei immer als Standard verwendet. Fiinf Virusiso
late aus der Stammgruppe PVY0 und 11 Virusisolate aus der Tabakrippenbraune-Stammgruppe (PVYN) fiihrten dabei 
nicht zu derjenigen Bande im Agarosegel, die auf Grund der �wahlten Oligonukleotid-Primer beim pyyNTN zu er-
warten ist. Der Nachweis kann deshalb als spezifisch fiir PVY betrachtet werden. 

In weiteren Untersuchungen wurde PVYN"IN auch in Kartoffelproben gefunden, die keine Symptome zeigten, sowie in 
Tomatenpflanzen. Dies weist darauf hin, daB PVYNTN Kartoffelknollen auch latent infiziert und daB Tomatenpflanzen 
als Virusreservoire dienen und somit von epidemiologischer Bedeutung sein konnen. 

206 Nachweis des Kartoffel-Spindelknollen-Viroids (PSTVd) mit der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) -
Detection of potato spindle tuber viroid (PSTVd) by polymerase chain reaction (PCR) (Weidemann, H.-L.) 

Das Kartoffel-Spindelknollen-Viroid ist ein Quaranraneschadling, dessen Einfuhr mit Pflanzen aus der Familie der 
Solanaceen in die EU untersagt ist. Ausnahmen sind lediglich fiir Kartoffelproben vorgesehen, die Forschungs- und 
Ziichtungszwecken dienen. Fiir diese Proben wird eine "post entry"-Testung gefordert. Fiir den Nachweis des PSTVd 
wird z. Z. die Retum-Polyacrylamid- Gelelektrophorese (PAGE) verwendet. Da diese Methode aufwendig und die 
Technik dafiir nicht in alien Teststationen etabliert ist, wurden Untersuchungen mit dem Ziel durchgefiihrt, in Zu
kunft die PAGE durch die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zu ersetzen. Dafiir wurde die Viroid-RNA mit der Phe
nol-Methode aus den Proben extrahiert und der PCR unterworfen. Mit den dafiir verwendeten Primern wurde das 
gesamte transkribierte PSTVd Molektil mit 359 bp amplifiziert. Die Versuche wurden zunachst mit Tomatenblattem 
vorgenommen, die jeweils mit einem der zwei haufigsten PSTVd-Sramme infiziert waren, dem schweren (PSTVd-S) 
und dem leichten Stamm (PSTVd-M). Es zeigte sich dabei, daB beide Sramme gleichermaBen gut nachweisbar waren. 
In alien Fallen war die zu erwartende Bande im Agarosegel deutlich sichtbar. 

Die Empfindlichkeit dieser Methode wurde mit Hilfe des Verdiinnungsendpunktes ermittelt. DatUr wurde nach dem 
ersten Extraktionsschritt die RNA von infizierten und gesunden Tomatenblattem in den Verhaltnissen 1:5 ,1: 10, 1:20 
und 1: 100 zusammengefaBt und nach reverser Transkription der PCR unterworfen. Als Ergebnis erschien noch bei 
einer Verdiinnung von 1:20 eine kraftige Bande im Agarosegel, wahrend sie bei einer Verdiinnung von 1:100 kaum 
noch sichtbar war. Dies weist darauf hin, daB Proben zusammengefaBt werden konnen und daB in einer Sammelprobe 
von mindestens 20 Tomatenpflanzen noch eine infizierte Probe zuverlassig aufgefunden wird. Die Untersuchungen 
werden mit Kartoffelproben fortgefiihrt. 

207 Einsatz neuer Diagnosetechniken fiir Polymyxa betae, den Vektor des Rizomaniavirus (BNYVV), zur 
Erfassung von virus- und vektorbezogener Resistenz in Zuckerriiben - Application of new diagnostic techniques 
for Polymyxa betae, vector of the rizomania virus (BNYVV), for assessment of virus- and vector-related resistance in 
sugarbeet (Burgermeister, W., Obermeier, C., Koenig, Renate, und Lesemann, D.-E., in Zusammenarbeit mit Kastirr, 
Ute, Bundesanstalt fiir Ziichtungsforschung an Kulturpflanzen, Aschersleben) 

Durch Klonierung mehrerer Polymyxa-spezifischer DNA-Fragmente wurden neue Moglichkeiten der Polymyxa
Diagnose erschlossen. Anhand der klonierten Fragmente wurden spezifische Primer entwickelt, die einen empfindli
chen Nachweis des Pilzes in DNA-Extrakten aus befallenen Riibenwurzeln durch Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 
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ennoglichen. Die klonierten DNA-Fragmente wurden auBerdem als Hybridisierungssonden zum Nachweis von 
P. betae in Gewebeabdrticken aus ganzen Rtibenwurzeln (Tissue Print Hybridization Blot) und mikroskopischen
Gewebeschnitten (in situ-Hybridisierung) eingesetzt:

Mit Hilfe der neuen Detektionsverfahren ftir P. betae und der vorhandenen immunologischen und nukleinsaureana
lytischen Nachweistechniken filr BNYVV ist es moglich, die Verteilung von Virus und Vektor in verschiedenen Sta
dien des Infektionsverlaufs am jeweils gleichen Wurzelabdruck bzw. Gewebeschnitt sichtbar zu machen. Beim Ver
gleich der Virus- und Vektorausbreitung in einer anfiilligen und einer rizomaniaresistenten Rtibensorte wurden deut
liche Hinweise auf vektorbezogene Resistenz in der rizomaniaresistenten Sorte erhalten. Durch in situ-Hybridisie
rungsversuche werden nun Einzelheiten der vektorabhangigen und vektorfreien Ausbreitung des Virus im Wurzelge
webe verschiedener Resistenztrager analysiert. Die Ergebnisse sollen Anregungen zur Nutzung verschiedener Rizo
mania-Resistenzfonnen in der Zuckerrtibenzilchtung liefem. 

208 Diagnose von Schadorganismen durch RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA - Polymerase 
Chain Reaction) - Diagnosis of pest organisms by means of RAPD-PCR (Burgermeister, W ., in Zusammenarbeit mit 
Rumpenhorst, H. J., Institut ftir Nematologie und Wirbeltierkunde der BBA, Munster; Fleming, C., Department of 
Agriculture of Northern Ireland, Belfast; Braasch, Helen, und Unger, J. G., Dienststelle filr wirtschaftliche Fragen 
und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz der BBA, Braunschweig und K.leinmachnow; Wulf, A., und Graser, 
Elke, lnstitut ftir Pflanzenschutz im Forst der BBA, Braunschweig) 

Die im Bericht 1994 erlauterte RAPD-PCR-Technik wurde zur Unterscheidung pathogener und apathogener Formen 
verschiedener Schadorganismen eingesetzt. 

Die Korrelation eines RAPD-Markers mit der Virulenz von Kartoffel-Zystennematoden (vgl. Jahresbericht der BBA 
1994, S. 130) wurde anhand von 37 Globodera pallida-Populationen aus GroBbritannien iiberprilft, die an verschie
denen Resistenztragem tiber mehrere Generationen auf Virulenz selektiert worden waren. Hierbei wurden Hinweise 
auf RAPD-Marker fiir weitere Virulenztypen erhalten, die zur naheren Charakterisierung kloniert werden. Der Kie
femholznematode, Bursaphelenchus xylophilus, kann durch RAPD-PCR eindeutig von apathogenen verwandten 
Arten unterschieden werden. Im Berichtsjahr wurden vor allem experimentelle Bedingungen zur Erkennung von 
Hybriden des Quarantaneschadlings B. xylophilus mit der nahe verwandten, im allgemeinen apathogenen Art 
B. mucronatus erarbeitet.

Die Differenzierung europaischer und .asiatischer Rassen des Schwammspinners, Lymantria dispar, wurde durch 
Clusteranalyse der durch RAPD-PCR erhaltenen DNA-Fragmentmuster verfeinert. Nach Auswertung der RAPD
Merkmale von Einzeltieren aus 15 deutschen und 8 asiatischen Herkilnften wurde ein Dendrogramm erhalten, das 
eine genetische Abgrenzung europaischer und asiatischer Schwammspinnerpopulationen erkennen laBt. Eine weitere 
Analyse mit 14 Individuen aus einem hessischen Befallsgebiet, 5 Individuen aus Tatarstan und 3 Individuen aus 
Spanien ergab ein Cluster, das nur die asiatischen Tiere enthielt und ein Cluster, in dem die hessischen und spani
schen Tiere zusammengefaBt waren. Die bisherigen Ergebnisse deuten nicht auf eine starkere Einwanderung bzw. 
Einschleppung asiatischer Schwammspinner, wie sie von amerikanischen Wissenschaftlem vermutet worden war. 
Zur quantitativen Abschatzung der genetischen Distanz zwischen asiatischen und europaischen Schwammspinnem 
sollen Hybride und Rtickkreuzungen im Labor erzeugt und in Clusteranalysen mit den natiirlich vorkommenden Po
pulationen verglichen werden. 

209 Untersuchungen zur Reduktion der Expressionsvariabilitat in transgenen Pflanzen - Studies on reducing 
the variability of gene expression in transgenic plants (Dietz-Pfeilstetter, Antje, Arndt, Nicola, in Zusammenarbeit 
mit Landsmann, J., und Bode, J., Gesellschaft fiir Biotechnologische Forschung, Braunschweig) 

Trotz spezifischer regulatorischer Promotorelemente werden in Pflanzen eingefiihrte Gene nicht immer vorhersagbar 
ausgepragt. Die Variabilitat der Expressionshohe kann zum Teil auf die unterschiedlichen Chromosomenpositionen, 
an denen die transfonnierte DNA integriert ist, zurtickgefiihrt werden ("Positionseffekt"). 

Teile einer hoher geordneten chromosomalen Struktur sind die als Einheiten transkriptioneller Aktivitat geltenden 
Chromatindomanen. Die generellen Transkriptionseigenschaften sowie regulatorische Sequenzelemente dieser Do
manen bestimmen vermutlich das Expressionsniveau darin integrierter Fremdgene. Die Grenzen von Chromatindo
manen sind durch SAR ("scaffold attachment region")-Elemente, DNA-Sequenzen, die mit hoher Affinitat an Protei
ne der inneren Kernmatrix binden, definiert. Es wird angenommen, daB bei transgenen Pflanzen durch die Flankie
rung eines Reportergens mit SAR-Sequenzen eine unabhangige funktionelle Chromatindomane entsteht, die unbe
einfluBt ist vom Integrationsort im Genom. 

Bei der molekularen Analyse von T-DNA-Integrationsorten wurde in Petunie eine dem Integrationsort benachbarte, 
extem A+T-reiche SAR-Sequenz identifiziert, die in vitro hochspezifisch an heterologe pflanzliche und tierische 
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Zellkern-Matrix bindet. Es wird nun untersucht, ob dieses SAR-Element (Petun-SAR) geeignet ist, einem in Pflanzen 
eingefiihrten Gen eine positionsunabhangige Expression zu vermitteln. Verschiedene binare Transformationsvektoren 
wurden zur Transformation von Nicotiana tabacum var. W38 mittels der Agrobacterium-Blattscheibchen-Methode 
verwendet. Bei der quantitativen biochemischen Analyse der B-Glucuronidase (GUS)-Reportergen-Expression einer 
reprasentativen Anzahl von Transformanten zeigten Pflanzen, bei denen das GUS-Gen auf beiden Seiten durch das 
Petun-SAR flankiert war, eine positionsunabhangige, kopienzahlabhlingige Expression. Auch die zeitliche Variabili
tat der Expression war deutlich reduziert. Weiterhin wird untersucht, ob durch direkten DNA-Transfer erhaltene 
transgene Pflanzen durch SAR-Flankierung des Reportergens zusatzlich zur Positionsunabhangigkeit auch eine Ex
pressionssteigerung zeigen. 

Der Bereich des Petuniengenoms, aus dem das Petun-SAR isoliert wurde, wird weiter charakterisiert. Dazu wurde 
Zellkern-Matrix aus Petunie isoliert und die in vitro-Bindung des Petun-SAR an homologe Kernmatrix nachgewie
sen. Durch PCR (Polymerase chain reaction)-Klonierung wurde der Integrationsort im Petuniengenom vor T-DNA
Integration erhalten. Der Integrationsort soll nun beztiglich "Scaffold"-Affinitat und DNasel-Sensitivitat kartiert 
werden. 

Unsere Untersuchungen sollen unter anderem Grundlage sein fur die Bewertung von gentechnisch veranderten Kul
turpflanzen, die zur Freisetzung beantragt sind. Die Regulation der Genexpression und deren Variabilitat ist insbe
sondere dann von Bedeutung, wenn Pflanzenschutzwirkstoffe ausgepragt werden oder wenn neu eingeftihrte Genpro
dukte in den zum Verzehr kommenden Pflanzenteilen unerwiinscht sind. 

210 Uberpriifung von Konzepten zur nacbtraglichen Fremdgen-Eliminierung aus transgenen Pflanzen -
Elimination of foreign genes from transgenic plants (Schiemann, J., Weber, Andrea, und Divinagracia, Jennifer Ja
net, in Zusammenarbeit mit Gatz, Christiane, Universitat Bielefeld, MaiB, E., Universitat Hannover, und Hehl, R., 
Technische Universitat Braunschweig) 

Die Obertragung praxisrelevanter Gene erfordert die Mittibertragung von Selektionsmarkern, deren Anwesenheit in 
der transgenen Pflanze nicht mehr erforderlich ist. Daher werden Konzepte zur nachtraglichen Fremdgen-Eliminie
rung, u. a. durch sequenzspezifische Rekombination, entwickelt und tiberprtift. 

Die Funktionsfahigkeit sequenzspezifischer Rekombinationssysteme in Pflanzen wurde von mehreren Laboratorien 
demonstriert. Reportergene, die von zwei identischen Rekombinationssequenzen (lox = locus of crossing over) flan
kiert werden, konnen durch eine sequenzspezifische Rekombinase (ere= control of recombination) wieder aus dem 
Pflanzengenom entfernt werden. Bei den bisher publizierten Ansatzen erfolgte die Kombination von ere und lox und 
damit die Eliminierung der lox-flankierten Transformationsmarker durch Kreuzung der "cre-Pflanzen" und "lox
Pflanzen" bzw. durch Supertransformation. Die von uns verfolgten Konzepte sehen die gemeinsame Obertragung 
aller Komponenten des Rekombinationssystems vor: das unter Kontrolle eines reprimierbaren/induzierbaren Promo
tors stehende ere-Gen wird in die lox-flankierten Sequenzen eingeschlossen, so daB die cre-codierte Rekombinase 
nach Induktion des ere-Gens dieses gemeinsam mit dem Transformationsmarker aus der transgenen Pflanze entfernt. 
Zur Repression/lnduktion verwenden wir das von Ch. Gatz (Universitat Bielefeld) entwickelte Tetrazyklin-Repressor
System. 

Zunachst wurde das Funktionieren der Tetrazyklin-abhangigen Repression/lnduktion der Rekombinase im Protopla
stensystem durch transiente Expression des ere-Gens gezeigt. In einem zweiten Schritt wurde das ere-Gen unter 
Kontrolle von unterschiedlichen Promotoren (Triplex, ToplO) in Pflanzen transformiert, die bereits den Tet
Repressor bzw. das TetVp16-Fusionsprotein exprimieren. Die Versuche zeigten, daB die Tet-Repressor-abhangige 
Repression der Rekombinase bei stabiler Expression des ere-Gens nicht ausreicht. Das unter Kontrolle von Triplex 
stehende ere-Gen wird zwar reprimiert, die Repression ist aber nicht vollstandig. Dagegen wird das ere-Gen unter 
Kontrolle des ToplO-Promotors unter nicht induzierenden Bedingungen nicht exprimiert. Eine Tetrazyklin-regulier
bare Expression erfolgt erst nach Bindung des TetVp16-Fusionsproteins an den ToplO-Promotor. Damit sind die 
Voraussetzungen geschaffen, um in einem dritten Schritt die Effektivitat der Fremdgen-Eliminierung nach gemein
samer Ubertragung aller Komponenten des Rekombinationssystems zu tiberprtifen. 

211 Nachweis von Streptotbricin (St)-Resistenzgenen in Bodenbabitaten und Untersucbungen zur Persistenz 

und zum Transfer solcher Resistenzgene in Bodenmikrokosmen - Detection of streptothricin resistance genes in 
soil habitats and investigations on persistence and transfer of these resistance genes in soil microcosms (Smalla, Kor
nelia, und Pukall, R.) 

Bakterielle Genaustauschprozesse im Boden und in der Rhizosphare wurden im Rahmen des BMBF-Projektes 
0310016 untersucht. Ziel der Arbeiten ist die Beurteilung der okologischen Relevanz von Gentransfer-Ereignissen im 
Hinblick auf Verbreitung bakterieller Resistenzgene unter Umweltbedingungen. Ftir die Verbreitung von Antibiotika
Resistenzgenen spielen selbsttransferable oder mobilisierbare Plasmide eine besondere Rolle. 
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Untersuchungen zum Transfer von Plasmiden mit breitem Wirtsspektrum in Boden-Mikrokosmen (Plasmid-Donor: 
E. coli; Rezipient: E.coli) zeigten, daB Gentransferprozesse in nattirlichen Boden stattfinden, wenn die mikrobielle
Stoffwechselaktivitat durch Nahrstoffzugaben stimuliert wird. Diese Untersuchungen simulieren den Eintrag von
plasmidtragenden Enterobakterien in landwirtschaftlich genutzte Boden durch Begiillung oder Berieselung mit Ab
wasser. Wahrend in den vorangegangenen Jahren der EinfluB von mikrobiellen Konkurrenten, Nahrstoffverfiigbarkeit
und Antibiotika-Selektionsdruck auf den Transfer von Plasmiden analysiert wurde, wurde in diesem Jahr der EinfluB
der Rhizosphare in Grasmikrokosmen untersucht. Auch der Plasmidtransfer in der Grasrhizosphare wurde signifikant
durch Nahrstoffzugabe, die gleichzeitig zu einer starkeren Ausbildung der Wurzeln fiihrte, erhoht. Fiir alle untersuch
ten Plasmide (IncN, IncW, IncP und IncQ) mit breitem Wirtsbereich wurden in der Rhizosphare im Vergleich zu den
im Vorjahr durchgefiihrten Bodenmikrokosmos-Untersuchungen die hochsten Transferfrequenzen beobachtet. Die ftir
das IncP-Plasmid beobachteten hohen Transferfrequenzen zeigten, daB diese Plasmide unter Bodenbedingungen of
fensichtlich sehr effizient zum konjugativen Transfer ihrer DNA befahigt sind. Ein Transfer in autochthone Boden
bakterien der Rhizosphare konnte fiir das IncP- und das IncN-Plasmid nachgewiesen werden. Die Untersuchungen
des Projekts, das im April beendet wurde, haben gezeigt, daB Nahrstoffe und Rhizosphare den Plasmidtransfer stimu
lieren. Der EinfluB von mikrobiellen Konkurrenten und Antibiotika auf den Plasmidtransfer war nicht signifikant.
Wichtigste Erkenntnis der Untersuchungen ist, daB Antibiotika-Resistenzplasmide bestimmter Inkompatibilitiitsgrup
pen im Boden sehr gut transferieren, andere Plasmide im Boden schlecht oder gar nicht transferieren. Unsere Unter
suchungen in Bodenmikrokosmen konnten einige Griinde, warum St-Resistenzgene in kultivierbaren Bodenbakterien
nicht nachweisbar sind, aufdecken:
- Die Resistenzplasmide, auf denen St-Resistenzgene besonders haufig vorkommen, transferieren ihre DNA im

Habitat Boden nicht oder nur in niedrigen Frequenzen. St-Resistenzplasmide der Inkompatibilitatsgruppe IncP, die
aufgrund der plasmidkodierten Eigenschaften im Boden sehr effizient zum konjugativen Transfer ihrer DNA befa
higt sind, kommen hingegen nur sehr selten vor.

- Durch Adsorption des St-Antibiotikums an Bodenpartikeln sind die Bioverfiigbarkeit im Boden und damit der Se-
lektionsdruck gering.

212 Molekulare und okologische Untersuchungen der genmobilisierenden Kapazitat von Guile - Molecuiar 
and ecological studies of the gene mobilizing capacity of manure (Smalla, Komelia, und Gotz, Antje) 

Die genmobilisierende Aktivitat von Giille wurde im Hinblick auf deren Beitrag zur Verbreitung transgener DNA in 
begiilltem Boden untersucht. Die Arbeiten sind Bestandteil eines EU-Verbundprojekts, in dem analoge Techniken zur 
Charakterisierung der mobilen genetischen Elemente von Gillie-, Phyllosphare-, Rhizosphare- und Bodenbakterien 
angewendet werden, so daB eine umfassende Charakterisierung des Gentransferpotentials von Boden und verwandten 
Habitaten moglich wird. In allen untersuchten Habitaten konnte eine genmobilisierende Aktivitiit durch in Bodenbak
terien vorhandene tra+-Plasmide nachgewiesen werden. Dies ist ein wichtiger, bislang nicht beachteter Aspekt fiir die 
Vorhersage des Schicksals rekombinanter DNA in Bodenhabitaten. 

Ein Schwerpunkt der Arb�iten 1995 war die Charakterisierung von IncP-Plasmiden mit molekularen Methoden, die 
aus den verschiedenen kontaminierten Boden, Zuckerriibenrhizosphare oder Giille von den verschiedenen am EU
Projekt beteiligten Gruppen isoliert wurden. Das Interesse an IncP-Plasmiden ergibt sich aus deren Fahigkeit, DNA 
zu mobilisieren, ihren hohen Transferfrequenzen im Boden und ihrem extrem breiten Wirtsbereich. Die Isolierung 
eines IncP-Plasmids mit identischem Restriktionsmuster sowie plasmidkodierten Antibiotikaresistenzen aus der 
Phyllosphare von Zuckerriiben (UK) und in Schweinegiille (D) scheint auf eine klonale Verbreitung dieser Plasmide 
hinzuweisen. Die 1994 begonnene Entwicklung von Primersystemen zum Nachweis von Plasmiden mit breitem 
Wirtsbereich (lncN, IncW, IncP, IncQ) wurde 1995 weitergefiihrt. Die auf der Grundlage der vorhandenen Sequenzen 
der vollstiindig (lncP, IncQ) bzw. teilweise (lncN, IncW) sequenzierten Referenzplasmide ausgewahlten Primersy
steme waren spezifisch fiir die entsprechende Inkompatibilitatsgruppe. Es war jedoch nicht bekannt, wie konserviert 
die fiir die Primer ausgewahlten DNA-Abschnitte bei anderen Plasmiden der gleichen Inkompatibilitatsgruppe sind. 
Dieser Frage wurde nachgegangen, indem Plasmide, die mit traditionellen Methoden der Plasmidtypisierung klassi
fiziert waren, mit den entsprechenden Primersystemen getestet wurden. Dabei zeigte sich, daB nur ein Teil der als 
IncN, IncW und IncP klassifizierten Plasmide mit den Primersystemen amplifizierbar war. Mit DNA-Hybridisie
rungen konnte gezeigt werden, daB die PCR-negativen Plasmide auf der DNA-Ebene nur eine geringe Homologie 
(<70%) mit den entsprechenden Referenzplasmiden aufweisen. Die PCR-Primersysteme konnen daher nur zur einfa
chen und schnellen Detektion und Klassifizierung von Plasmiden genutzt werden, die auf DNA-Ebene mit den ent
sprechenden Referenzplasmiden verwandt sind. Die Anwendung der entwickelten PCR-Primersysteme auf direkt aus 
Umweltproben extrahierte DNA ermoglicht die Ausweitung von Untersuchungen zur Plasmidokologie auf nichtkul
tivierbare Bakterien. Ein erstes Screening von direkt extrahierter DNA aus verschiedenen Boden und aus Schweine
giille zeigte, daB Sequenzen, die fiir IncN, IncW, IncP und IncQ spezifisch sind, in Schweinegiille nachgewiesen 
werden konnte, wahrend in Bodenproben vor allem IncP- und IncQ-spezifische DNA amplifiziert wurde. Im Be
richtszeitraum wurde weiterhin ein Feldversuch mit natiirlichen Plasmidisolaten durchgefiihrt, der die Mobilisierung 
nicht selbsttransferabler Plasmide im Boden und vor allem den EinfluB von Giille auf solche Mobilisierungsfrequen
zen untersuchen sollte. In einer Blockanlage wurden E. coli-Donorstamme, die entweder nur ein mobilisierbares 
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Plasmid (IncQ: pIE723) oder ein mobilisierbares Plasmid (IncQ: pIE723) und ein selbsttransferables Helferplasmid 
(IncP: pAG527) aufweisen, zusammen mit P. putida-Rezipientenstll.mmen in den Boden inokuliert. Bei alien Plasmi
den und Bakterienstammen handelt es sich um natiirliche, nicht gentechnisch veranderte Isolate. Das tiber mehrere 
Monate verfolgte Freilandexperiment zeigte, dai\ die Begtillung von Boden einen signifikanten Anstieg von Rezipien
ten und Transkonjuganten zur Folge hatte. Ein Ergebnis, das ftir Freisetzung gentechnisch veranderter Bakterien in 
der Landwirtschaft berticksichtigt werden sollte. Die Mobilisierung des nicht selbsttransferablen IncQ-Plasmids wur
de vor allem in den Plots beobachtet, bei denen der Donorstamm gleichzeitig das Helferplasmid enthielt. Eine Mobi
lisierung des IncQ-Plasmids <lurch tra+-Plasmide der Gtille oder des Bodens wurde nur in einigen Proben beobachtet. 
Die Transkonjuganten wurden mit Hilfe von PCR und Restriktionsanalysen untersucht. Derzeit wird der Transfer der 
eingefiihrten Plasmide in natiirliche (autochthone) Bodenbakterien untersucht. Unabhangig von der Kultivierbarkeit 
der plasmidtragenden Bakterien wird das Schicksal der Plasmide verfolgt, indem direkt aus Boden extrahierte DNA 
mit Hilfe der plasmidspezifischen Primersysteme analysiert wird. 

Institut fiir Mikrobiologie in Berlin-Dahlem 

Das Institut fiir Mikrobiologie beschaftigt sich mit der Identifizierung und Charakterisierung landwirtschaftlich rele
vanter Bakterien und Pilze. Besonderen Schwerpunkt bilden dabei weiterhin Bodenbiozonosen. Die dabei aus Refe
renzgrtinden essentielle Stammdatenbank wurde nunmehr auf ein relationales System umgestellt. 

Die bearbeiteten Fragestellungen wurden aus aktuellem AnlaB um das Forschungsthema Mykotoxine erweitert. Eine 
Mykotoxindatenbank ist derzeit im Aufbau. Durch die Anschaffung eines Gerates, das die Beweglichkeit von Artemia

salina miBt, ist es jetzt moglich, die toxikologische Aktivitat von pilzlichen Sekundarmetaboliten aus Kulturfiltraten 
nachzuweisen. 

Ein gravierender Einschnitt in der Leistungsfilhigkeit des Institutes auf dem Gebiet der Elektronenmikroskopie ergab 
sich durch das ersatzlose Ausscheiden eines Wissenschaftlers. Ein weiterer Kapazitatsverlust resultiert aus der Uber
nahme der Leitung eines zusatzlichen Institutes in Braunschweig. 

Einen erheblichen Aufwand bereitete auch in diesem Jahr die Bearbeitung der meist von den Dienststellen des Deut
schen Pflanzenschutzdienstes stammenden Einsendungen. Als Naturmaterial wurden 81, als Reinkulturen 720 Pro
ben bearbeitet. Insgesamt wurden dabei 598 Pilz- und 390 Bakterienisolate bestimmt. Mit dem MIS wurden fiir BBA
Institute 467 Bakterienisolate bearbeitet. Schwerpunkte dieser Kooperationen waren die Untersuchungen zur Anta
gonistenforschung im Bereich der Rhizoplane von Kohlpflanzen und der Rhizosphaerenmikrobiologie von Kultur
pflanzen in PKA-Boden mit 408 Arten. 

Die Referenzkulturensammlung von Mikroorganismen wurde um 348 Pilz- und 32 Bakterienisolate erweitert. Im 
Rahmen wissenschaftlicher Kooperationen, Amtshilfe und Firmenanfragen wurden aus der Sammlung 10 Bakterien
und 346 Pilzkulturen abgegeben. 

213 Einflu6 der Bauform verschiedener Hausbaltskomposter auf die Pilzflora des Kompostes nacb secbsmo
natiger Rotte wahrend des Sommerhalbjahres 1994 - Influence of the construction of different composters on the 
fungal flora of the compost after six months rotting during the summer of 1994. (Nirenberg, Helgard I., Breitenbach, 
Edda, und Demi, G.) 

Im Sommerhalbjahr 1994 wurden vier von 23 Versuchsvarianten mikrobiologisch untersucht. Die Auswahl basierte 
auf den Ergebnissen des Winterhalbjahres 1993/94. Der Lattenkomposter (1.1) kann als der im Haushalt am weite
sten verbreitete angesehen werden. Der Vertikalkomposter (1.2) hatte von den geschlossenen Kompostern die 
schlechtesten Ergebnisse gezeigt. Der konische Komposter mit Isolierung (1.9) brachte die besten Ergebnisse, der ko
nische Komposter ohne Isolierung (1.7) wird aber eher den Einzug in den Kleingarten finden. Als Betriebsform wur
de bei alien nur noch homogenisiertes Rohmaterial verwendet. Die zu untersuchende .Komposterde wurde nach 
sechsmonatiger·Rotte im September 1994 der liltesten Schicht entnommen. 

Nach Trocknung der Erde bis zur Rieselfahigkeit wurde sie homogenisiert und auf eine PartikelgroBe von ea. 0,5 mm

gesiebt. Je Probe wurden 10 Erdpartikel von 0,5 mm Durchmesser einzeln in die Mitte einer Petrischale (12,5 ml 
SNA-Medium) gelegt. Die Petrischalen standen ftinf Tage bei 20 °C im Dauerdunkel, danach sieben Tage bei 17 °C 
im Dauer-Schwarzlicht und weitere vier Wochen bei ea. 22 °C und natiirlichem Tag-Nacht-Rhythmus im Labor. 
Identifikation und Abimpfung der auswachsenden Pilze wurden nach 12 und 42 Tagen vorgenommen. 
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Die Proben enthielten im Durchschnitt jeweils 62 Arten, wobei aus einem Erdpartikel 19 wuchsen. Um die Bedeutung 
der Befunde deutlicher darstellen zu konnen, wurden drei verschiedene Gattungen ausgewahlt: Aspergillus als Indika
tor hoherer Temperaturen, Trichoderma als Indikator des antiphytopathogenen Potentials und die phytopathogenen 
Fusarien als Indikator des phytosanitaren Zustandes des Kompostes. Die wenigsten pathogenen Fusarien-Isolate ent
hielt Komposter 1.9, die hochsten der Komposter 1.1. Allerdings lagen die Werte fiir Komposter 1.7 und 1.2 nicht 
wesentlich tiefer. Die Komposter 1.2, 1.7 und 1.9 enthielten in etwa die gleiche Anzahl von Trichoderma-Isolaten, 
wahrend Komposter 1.1 deutlich weniger aufwies. Die Anzahl der Aspergillus-Isolate nahm in der Reihenfolge der 
Komposter 1.1, 1.2, 1.7, 1.9 zu. Dieser Befund geht mit entsprechend hoherem Temperaturverlauf wahrend der Ratte 
der verschiedenen Komposte einher (Tab. 15). 

Tabelle 15: Arlen- und IsoJatenzabl in den vier verschiedenen Komposterden 

Komooster 
1.1 1.2 1.7 1.9 

Arlen gesamt 63 69 58 60 
Isolate gesamt 216 195 195 162 
Aspergillus-Isolate 10 12 13 15 
Trichoderma-Isolate 5 13 13 11 

Pathoo:ene Fusarium-1solate 12 9 10 12 

214 Phytosanitare Qualitatsbeurteilung von gewerblich hergestellten Komposten anhand ihres Pibspektrums 
• Assessment of the phytosanitary quality of organic household waste composted in various commercial processes
using the fungal community spectrum (Breitenbach, Edda, Nirenberg, Helgard I., und Demi, G., in Zusammenarbeit
mit Bochow, H., und Hentschel, K.-D., Humboldt-Universitat, Berlin)

Der organische Anteil des Hausmtills (ea. 30 - 60 %) wird vielerorts im Bundesgebiet bereits getrennt erfaBt und in 
groBgewerblichen Anlagen kompostiert. Bis heute gibt es aber noch keine bundesweit verbindlichen Gtitekriterien ftir 
Komposterden. Die Untersuchungen wollen einen Beitrag zu einem nach phytosanitaren Kriterien unbedenklichen 
Einsatz von Komposterden leisten. 

Das Pilzspektrum von Biomtillkomposten aus zwei verschiedenen Kompostierungsverfahren (offene Mietenrotte und 
Rottebox) wurde im Verlauf der Ratte erfaBt, und die Ergebnisse wurden einander gegentibergestellt. Das Probenma
terial wurde in beiden Herstellungsverfahren nach der Vor- und der Nachrottephase aus drei verschiedenen Rottezo
nen der Mieten (Rand-, Hauptrotte- und Kemzone) entnommen. Zur Untersuchung der Pilzflora wurden Kompostpar
tikel mit 2 mm (offene Mietenrotte) bzw. 0,5 - 0,63 mm (Rottebox) Durchmesser auf Petrischalen mit SNA-Antibio
tika Agar ausgelegt, bebrtitet und die Pilzflora anschlieBend quantitativ und qualitativ bonitiert. 

Die Ergebnisse der Kompostproben aus offener Mietenrotte bzw. aus rotteboxbehandeltem Bioabfall lassen sich quan
titativ in nachfolgender Tabelle 16 zusammenfassen: 

Tabelle 16: Anzahl der Pilzarten und Artenhaufigkeit in Kompostpro�en 

Randzone Hauptrottezone Kernzone 

Offene Mietenrotte (KompostpartikelgroBe 2 mm) 
Vorrotte (62 Tage) 
Anzahl der Pilzarten 15 9 12 
Artenhaufigkeit pro 1,55 1,55 1,45 
Kompostkrtimel 
Nachrotte (56 Tage) 
Anzahl der Pilzarten 15 4 6 
Artenhaufigkeit pro 2,85 0,8 1,45 
Kompostkrtimel 

Rottebox (KompostpartikelgroBe 0,5-0,63 mm) 
Vorrotte (8 Tage) 
Anzahl der Pilzarten 8 11 12 
Artenhaufigkeit pro 0,8 1,35 1,15 
Kompostkrtimel 
Nacbrotte (82 Tage) 
Anzahl der Pilzarten 34 42 32 
Artenhaufigkeit pro 6,9 6,65 7,65 
Kompostkrtimel 
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Nach der Durchfiihrung der bereits beschriebenen Versuche sind bisher folgende Aussagen moglich: 

- Am Ende der Vorrotte war das Pilzspektrum der Frischkomposte aus beiden Herstellungsverfahren auffallend ge
ring, im Probenmaterial aus der offenen Mietenkompostierung noch deutlicher als im rotteboxbehandelten Material.
Ursache ist sicher die Erhitzung des Rottegutes auf Temperaturen iiber 65 °C (Hygienisierungseffekt).

- Die Pilzflora der Frischkomposte umfaBte durchweg saprophytische und unter phytosanitaren Gesichtspunkten un
bedenkliche bzw. antagonistisch wirkende Pilzarten (z. B. Clonostachys, Trichoderma).

- Nach Ablauf der Nachrottephase waren qualitative und quantitative Veranderungen der Pilzflora in verschieden
starkem Umfang erkennbar.

- Im Falle des durch offene Mietenkompostierung hergestellten Kompostes vergroBerte sich das Artenspektrum wah
rend der Nachrotte nicht. Es traten leichte Verschiebungen in der Zusammensetzung der Pilzflora auf. Die isolier
ten Pilzarten sind als phytopathogen unbedenklich einzustufen.

- In dem mittels Rottebox hergestellten Fertigkompost erweiterte sich das Pilzspektrum wahrend der Nachrotte um
das Zweifache. Die Pilzflora setzt sich zum GroBteil aus saprophytischen, phytopathogen unbedenklichen bzw. ge
geniiber Phytopathogenen antagonistisch wirkenden Arten zusammen. Das Auftreten von Pythium irregulare und
Fusarium culmorum ist unter phytosanitaren Gesichtspunkten als bedenklich anzusehen.

- Differenziertere Aussagen iiber das antiphytopathogene Potential der Gesamtpilzflora und Beurteilungen iiber die
phytosanitare Qualitiit der Komposterden sind anhand der bisherigen Ergebnisse noch nicht moglich.

- Die bereits begonnene Wiederholung des Versuches sowie umfangreiche Bio- und Plattentests werden dariiber wei-
tere Aufschltisse geben konnen.

215 Fumonisine produzierende Stiimme von Fusarium-Arten, die aus am deutscben Markt angebotenen 
Maisprodukten isoliert worden waren - Fumonisins producing strains of Fusarium species isolated from corn pro
ducts of the German market (Nirenberg, Helgard I., in Zusammenarbeit mit Bresch, H., BFE Karlsruhe) 

Fumonisine sind kanzerogene Mykotoxine, die hauptsachlich von Fusarium Arten der Liseola Sektion synthetisiert 
werden. Ihre Arten sind meist warmeliebend und haufige Pathogene an Mais. 

Von 32 Fusarium-Stammen, die vomehmlich aus Maiskornem im Institut fiir Hygiene der Bundesanstalt fiir Ernlih
rung isoliert und auf ihre Flihigkeit Fumonisine zu bilden tiberprtift worden waren, wurden je zwei als F. equiseti, F. 
oxysporum und F. nygamai, sieben als F. sacchari var. subglutinans, neun als F. verticillioides und zehn als F. proli
feratum var. proliferatum identifiziert. So gut wie keine Fumonisine wurden bei den Stammen von F. equiseti, F. 
oxysporum, und F. sacchari var. subglutinans festgestellt. Vergleichbare Fumonisinmengen wurden von F. prolifera
tum var. proliferatum und F. verticilliodes produziert. F. nygamai vermochte doppelt so hohe Mengen herzustellen. 

216 ITS-RFLP-Untersucbungen an spezialisierten Formen von Fusarium oxysporum Schlecht. ex Fries - ITS
RFLP-investigations of specialized forms of Fusarium oxysporum Schlecht. ex Fries (Hering, 0., Nirenberg, Helgard 
I., und Demi, G.) 

Spezialisierte Formen bei Fusarium oxysporum gehoren zu weit verbreiteten Erregern von Wurzel- und Stengel
grundfaulen sowie echteWelken an zahlreichen Kulturpflanzen. Mit zehn Restriktionsenzymen wurden amplifizierte 
ITS-Fragmente von 20 spezialisierten Formen bei Fusarium oxysporum geschnitten. Als Kontrollen dienten Isolate 
von F. udum Butler und F. redolens Wollenweber. 

Bei alien verwendeten Restriktionsenzymen und Restriktionsenzymkombinationen werden fur die untersuchten spe
zialisierten Formen von F. oxysporum identische Fragmente erzielt (Abb. 17). Untersuchte Isolate von Fusarium 
redolens und F. udum unterscheiden sich stets von F. oxysporum. Bei Verdau mit Alu I oder Msp I+Rsa I lassen sich 
Isolate von F. redolens und F. udum untereinander abgrenzen. 
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a) 

b) 

c) 

verschiedene F. oxysporum f. spp. 

Abb. 17: Restriktionsverdau amplifizierter ITS-Regionen bei spezialisierten Formen von Fusarium oxysporum, bei 
Fusarium redolens und F. udum. 

Restriktionsenzyme: a) Bsi Z I, b) Bsp 143 I, c) Alu I. 

217 RAPD- und ITS-RFLP-Untersuchungen bei Fusarium graminearum, F. culmorum und F. cerealis -
RAPD- and ITS-RFLP-investigations of Fusarium graminearum, F. culmorum and F. cerealis (Hering, 0., Niren
berg, Helgard I., und Deml, G.) 

Fusarium graminearum Schwabe [Teleomorph: Gibberella zeae (Schw.) Petch], F. culmorum (W. G. Smith) Saccar
do und F. cerealis (Cooke) Saccardo (= F. crookwellense Burgess et al.) sind bedeutende Mykotoxinbildner und ver
ursachen unter anderem Ahrenkrankheiten. Die Arten gelten als nah verwandt. Anhand der unterschiedlichen Koni
dienmorphologie der in Dunkelheit auf SNA-Platten kultivierten Isolaten ist ihre sichere ldentifizierung moglich. 
Mittels ITS-RFLP und RAPD wurden Isolate dieser Arlen untersucht. Als Kontrollen wurden je ein lsolat von F.

robustum und F. tumidum eingesetzt. 

Die Restriktionsanalysen mit zehn Enzymen zeigen filr alle Isolate der drei Arten identische Muster. Die Kontroll
isolate von F. robustum und F. tumidum sind deutlich abzugrenzen. 

Die RAPD-Analysen bestatigen mit sehr ahnlichen Bandenmustem die nahe Verwandtschaft dieser Arlen. Anhand 
charakteristischer Marker lassen sich F. graminearum, F. culmorum und F. cerealis trennen und identifizieren. Da
von sind die Bandenmuster von F. robustum und F. tumidum deutlich unterschiedlich. 

218 Selektiver Nachweis von Fusarium graminearum, F. culmorum und F. cerealis - Selective detection of 
Fusarium graminearum, F. cerealis and F. culmorum (Hering, 0., Nirenberg, Helgard I., Demi, G., Hagedorn, G., in 
Zusammenarbeit mit Rainey, F., DSM Braunschweig) 

Fur die schnelle Diagnose von Fusarium graminearum, F. culmorum und F. cerealis in infizierten Pflanzen oder 
befallenen Komem wurde ein PCR-basierendes Nachweissystem entwickelt (Abb. 18). 

Die. ITS-Regionen morphologisch und molekularbiologisch sicher identifizierter Isolate der drei Getreideahren-Patho
gene und weiterer als Kontrolle fungierende Isolate anderer Pilzarten wurden mittels universeller Standardprimer am
plifiziert und anschlieBend sequenziert. Aus Nukleotidbereichen die filr F. graminearum, F. culmorum und F. cerea
lis homogen sind, wurden spezifische Primer (MB41: 5'-CgCgCCCCgTAAAAA, MB42: 5'-TTTggggAgTgCAgC) 
entwickelt. Diese Primer wurden mittels selektiver PCR ;in genomischer DNA von F. graminearum, F. culmorum, F. 
cerealis, F. tumidum, F. robustum, F. avenaceum, F. sambucinum, F. venenatum, Pseudocercosporella spp. und 
Drechslera spp. getestet. Anhand des amplifizierten charakteristischen 300 bp Fragments konnen F. graminearum, F. 
culmorum und F. cerealis nachgewiesen werden. Dieses Fragment war bei den anderen getesteten Pathogenen nicht 
nach weisbar. 
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F. graminearum F. culmorum

Abb. 18: Selektive Amplifikation eines rDNA Fragmentes zum Nachweis von F. graminearum, F. culmorum und F. 
cerealis. Verwendete Primer. 

219 ITS-RFLP-Untersuchungen bei Pseudocercosporella-Isolaten - ITS-RFLP-investigations of Pseudocerco
sporel/a isolates (Hering, 0., Nirenberg, Helgard I., Demi, G.) 

Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton verursacht den wirtschaftlich bedeutsamen Halmbruch an 
Getreide. Die Unterscheidung von Pseudocercosporelia herpotrichoides var. acuformis (R-Typ) und P. herpotrichoi
des var. herpotrichoides (W-Typ) ist nicht immer eindeutig, da bei P. herpotrichoides var. herpotrichoides neben den 
charakteristischen gekriimmten Konidien auch gerade Konidien, die denen von P. herpotrichoides var. acuformis 
gleichen, ausgebildet werden konnen. In England werden zwei weitere Pathotypen, die an Grasem vorkommen, als 
C- und S-Typ unterschieden. Die Eignung der ITS-RFLP zur Differenzierung der Pathotypen von Pseudocercospore/
/a herpotrichoides und den beiden apathogenen Arten P. aestiva Nirenberg und P. anguioides Nirenberg sollte tiber
pruft werden.

Nach den erzielten Bandenmustem konnen die Isolate in vier Gruppen unterteilt werden, die den Arten P. aestiva, P. 
anguioides und den Varietaten von P. herpotrichoides entsprechen. Die Isolate der C- und S-Typen sind mit den 
Mustem von P. herpotrichoides var. herpotrichoides identisch (Abb. 19). 

a) 

b) 

c) 

Pseudocercosporel/a herpotrichoides 
var. acuformis I (C-Typ)I (SnTyp)I var. herpotr. 

(R-Typ) (W-Typ) 

P. anguioi- P. aestiva
des 

Abb. 19: Restriktionsverdau amplifizierter ITS-Regionen bei Pseudocercosporella herpotrichoides, P. anguioides 
undP. aestiva. 
Restriktionsenzyme: a) Hha I+Taq I, b) Hae III+Hinfl, c) Bsi Z I. 
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220 RAPD Untersuchungen bei Brandpilz-Arten - RAPD studies on species of smut fungi (Demi, G., und Niere, 
B.) 

Brandpilze der Gattung Sporisorium befallen die Bltitenstiinde von Hirsen und rufen in den Subtropen teilweise er
hebliche Ertragsverluste an Sorghum-Hirse hervor. Mittels RAPD wurde begonnen, Isolate von Sporisorium anthisti
riae, S. cruentum (loose kernel smut), S. ehrenbergii (long smut), S. foveolati, S. neglectum , S. puellare, S. sorghi 
(covered kernel smut), S. transfissum sowie neun Isolate von Ustilago maydis zu untersuchen. Die Isolate wurden aus 
Herbarmaterial gewonnen oder standen als Reinkulturen zur Verftigung. 

Die durchgeftihrten RAPD Untersuchungen zeigen fur alle Isolate von S. sorghi, S. neglectum , S. cruentum und eini
ge Isolate von S. ehrenbergii mit den Primern MB06, MB15 und MB32 identische Bandenmuster. Weitere Isolate 
von S. ehrenbergii bilden eine eigenstiindige Mustergruppe. Die anderen untersuchten Isolate zeigen artspezifische 
Bandenmuster. 

Alie untersuchten Isolate von Ustilago maydis wiesen keine Unterschiede im Bandenmuster auf; Almlichkeiten mit 
Sporisorium-Arten bestanden nach bisherigen Untersuchungen nicht. 

221 Eine neue speziaiisierte Form von Fusarium oxysporum an Graptopetalum bellum und Echeveria derenosa 

- A new specialized form of Fusarium oxysporum on Graptopetalum bellum and Echeveria derenosa (Nirenberg,
Belgard I., in Zusammenarbeit mit Heupel, Monika, PSA der Landwirtschaftskammer Rheinland)

In den Jahren 1991 - 1994 wurden uns von den Pflanzenschutzamtern in Bonn und Frankfurt am Main wiederholt 
sowohl an einer Welke erkrankte Echeveria- und Graptopetalum-Pflanzen als auch daraus isolierte Pilzkulturen ge
schickt. 

Alie Isolate gehorten der Art Fusarium oxysporum an. Sie wichen vom tiblichen Aussehen dieser Art dadurch ab, daB 
sie auf SNA in Reinkultur sehr langsam und untypisch wuchsen. Deshalb wurde der Pilz von da an auf 1 % Mohren
saft kultiviert. Im Infektionstest tiber beimpfte Torfkolben, die in Torfkultursubstrat (TKS) im Verhaltnis 1:3 einge
mischt worden waren, erwiesen sich die Isolate an Graptopetalum und Echeveria als echte Welkeerreger. Durch die 
stark gestauchte Blattrosette von Graptopetalum ist das Symptombild der echten Welke jedoch nicht immer eindeutig 
erkennbar. Die Pflanze fault von der Mitte her, wobei die Blatter meist konzentrisch dunkelbraun werden, aber nur 
selten halbseitig. Lehrbuchartig verlauft die Krankheit bei Echeveria: Die Blatter verfarben sich zunachst gelb bis rot, 
wobei ein Segment oder die Halfte der Blattrosette betroffen sind. Diese Blatter verlieren ihre Turgeszens, sinken 
nach unten und vertrocknen. Das befallene Segment wird groBer, bis die gesamte Pflanze abgestorben ist. 

Es wird angenommen, daB es sich um eine neue, bisher unbekannte, spezialisierte Form von Fusarium oxysporum 
handelt. 

222 Endophytische und pathogene Phase bei Aposphaeria nach der Infektion von Vinca minor - Endophytic 
and pathogenic phase of Aposphaeria infecting Vinca minor (Hagedorn, G.) 

Bei der Untersuchung von pathogenen Coelomyceten konnte bei mehreren Infektionsversuchen kein Infektionserfolg 
erzielt werden. Im Fall einer neuartigen Aposphaeria-Erkrankung an Vinca minor wurden die Versuchspflanzen nun 
auf Endophyten untersucht. Tatsachlich stellte sich heraus, daB aus den behandelten Pflanzen nach iiber einem halben 
Jahr Aposphaeria reisoliert werden konnte, wahrend die Kontrollpflanzen Aposphaeria-frei waren. Der Pilz war so
mit in die Versuchspflanzen eingedrungen und hatte dort symptomlos als Endophyt gelebt. Die Pflanzen, von denen 
Aposphaeria urspriinglich isoliert worden war, waren jedoch eindeutig durch diesen Pilz geschadigt worden. Es wur
den keine weiteren Pilze isoliert, und es waren keine anderweitigen Schadigungen erkennbar, so daB eine Sekunda
rinfektion unwahrscheinlich ist. 

Der Pilz kann somit vermutlich viele Jahre symptornlos in einer Pflanze tiberdauern, bevor er zu einem Pathogen 
wird. Ein Ausloser fiir einen solchen Ubergang konnte z. B. sein, daB die Pflanze durch Trockenheit geschwacht ist. 
Derartige Erkrankungen sind sehr schwierig einzuordnen, da sie einerseits bedeutende Schaden verursachen konnen, 
andererseits jedoch schwierig zu diagnostizieren sind. Der Erreger ist auch beirn Ausbruch nur unsicher nachzuwei
sen, da Infektionsversuche meist erfolglos bleiben. 

Eine Pilzart kann sich also je nach Umweltbedingungen pathogen oder apathogen verhalten. Der Begriff des oppor
tunistischen Pathogens trifft diesen Sachverhalt nur unzureichend, da man dabei im allgemeinen annimmt, daB der 
Pilz nur sekundar einer anderen Krankheitsursache folgt. 

Im folgenden Jahr soll versucht werden, durch StreB der Pflanzen den Ubergang in die pathogene Phase auszulosen. 
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222 Erstellung einer anwenderfreundlichen Sammlungsdatenbank - Creating a userfriendly strain culture col
lection database (Hagedorn, G.) 

Es wurde eine Datenbankanwendung unter MS Access fur Windows erstellt, welche das europaische Standard
Starnmsammlungsformat (MINE) fur relationale Datenbanken verftigbar macht. Danach wurde die Datenbank der 
Pilz- und Bakterienkulturensammlung des Instituts aus dem frtiher verwendeten DOS-Programm konvertiert und 
weiter bearbeitet. Im Rahmen der Erstellung dieser Datenbank fand eine Mitarbeit am CDEFD-Projekt (Common 
Datastructure for European Floristic Databases) statt. 

223 Transmissionselektronenmikroskopische Untersuchungen von Gerstenwurzeln aus Boden mit Fruchtfol
geproblemen - Transmission electronmicroscopical studies on roots of barley grown in soils with problems during 
crop rotation (Marwitz, R., in Zusammenarbeit mit Szabo, Katrin, und Winkler, H.) 

Beim Gerstenanbau ergaben sich in den letzten Jahren verbreitet erhebliche Probleme, die sich nicht durch her
kommliche Ursachen erklaren lassen. Wegen der makroskopisch sichtbaren Schadigung des Wurzelsystems von Ger
stenpflanzen auf betroffenen Flachen liegt es nahe zu vermuten, daB bei diesen Erscheinungen Bodenmikroorganis
men, insbesondere Actinomyceten, eine ahnliche Rolle spielen konnten wie bei der Bodenmtidigkeit von Rosaceen. 

In den auBersten Zellagen junger Gerstenwurzeln von Pflanzen der Sorte 'Grete'. die in einem. Boden im Kreis Sto
mam, Schleswig-Holstein, herangezogen warden waren, konnten in ersten Untersuchungen unterschiedliche Mikro
organismen festgestellt werden, die stabchenformigen Bakterien und, weniger haufig, fragmentierten Actinomyceten 
ahneln. Fur einen ursachlichen Zusammenhang mit den Anbauproblemen spricht, daB sich bisher in den Kontrollen 
praktisch keine derartigen Strukturen finden lieBen. Die Untersuchungen mtissen fortgeftihrt und gegebenenfalls auf 
weitere Untersuchungsmethoden ausgedehnt werden. 

224 Bakteriengesellschaften in der Rhizosphare von Kulturpflanzen und deren Einflu6 auf den Abbau von 
Xenobiotika im Wurzelraum langzeitig kontaminierter Boden - Bacterial communities in the rhizosphere of crop 
plants and their influence on the degradation of xenobiotics in contaminated soils (Liste, H.-H., Habilitationsprojekt, 
gefordert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrtick) 

Konventionelle Biotechnologien zur in situ-Sanierung organisch kontaminierter Boden sind zwar kostengtinstig und 
umweltschonend, erweisen sich jedoch als problematisch, da gegeniiber hoherwertigen Aromaten oftmals unwirksam. 
Vielversprechend ist bier die Nutzung von Pflanzen in sogenannten Verfahren der Phytoremediation. Deren Erfolg 
hangt primar von einer Forderung der mikrobiellen Mineralisation in der Rhizosphare ab. Details und Zusammen
hange sind kaum bekannt, so zum EinfluB von GroBe und Struktur wurzelassoziierter Bakteriengemeinschaften auf 
die Effektivitat des Schadstoffabbaus in der Rhizosphare. Zweck der vorliegenden Untersuchungen aus dem ersten 
Teil des Projektes war es daher, schadstofftolerante und zugleich remediative Kulturpflanzen zu screenen sowie die 
Diversitat ihrer Rhizospharenbakterienbiozonosen zu bestimmen. 

Im Mittelpunkt der Untersuchungen stand ein Gewachshausversuch. Versuchsboden war ein lehmiger Sand. Der 
Schadboden enthielt die folgenden Xenobiotikagehalte (mg/kg Boden): polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PAK) = 71,4 und Mineralolkohlenwasserstoffe (MKW) = 1550. Bestimmt wurden Vitalitat (Photosyntheseaktivitat) 
und Biomassebildung der gesaten Pflanzen (Welsches Weidelgras, WeiBer Senf, Sommerwicke), die Bakterienbesied
lung in der Rhizosphare (Abundanzen, Artenbestimmung iiber MIS in Zusammenarbeit mit Dr. S. Kohn) und die 
Bodenschadstoffgehalte zu Beginn und am Ende des Versuchs. 

Die Kulturpflanzen wurden auf dem Schadboden bis iiber die Bliihphase hinaus in Vitalitat und Wachstum gehemmt. 
Welsches Weidelgras erwies sich als sehr schadstofftolerante Pflanzenart mit viel Wurzelmasse. Die Bakterienge
meinschaft in der organisch belasteten Rhizosphare von jungen Graspflanzen wurde zahlenmaBig gefordert und 
strukturell verandert. Vor allem typische Rhizospharenbakterien aus der bioremediativ bedeutsamen Gattung Pseu

domonas waren im kontaminierten Graswurzelraum dominant. Die untersuchten organischen Xenobiotika im Schad
boden wurden innerhalb von 95 Tagen auf unter 35 % (MKW) bzw. 43 % (L PAK) der entsprechenden Ausgangsge
halte reduziert. Senf und Wicke forderten die Abnahme von MKW, Weidelgras verminderte die Gehalte einiger 4-
Ring-PAK. 
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Institut fur Nematologie und Wirbeltierkunde in Munster mit 

Aufienstellen in Elsdorf und Kleinmachnow 

Die amtlichen Priifungen von Kulturpflanzensorten auf Resistenz gegen pflanzenparasitare Nematoden werden im 
Institut in enger Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt durchgefiihrt. Dabei hat sich die gleichzeitige Prilfung 
derselben Sorte an den Standorten Miinster, Elsdorf und Kleinmachnow zur Absicherung der Ergebnisse sehr gut 
bewahrt. Durch Standardisierung der Prilftechniken sowie mit dem Bundessortenamt gemeinsam erarbeitete Bewer
tungsverfahren lieB sich die Varianz der Oaten deutlich verringem. Wegen der erheblichen Ausweitung der serien
maBigen Prilfungsarbeiten - bei gleichzeitig gesunk:ener Personalkapazitat - war allerdings die Aufgabe wichtiger 
Forschungsthemen nicht zu vermeiden. Es ist daher immer noch notwendig, die fiir die Resistenzpriifungen einge
setzten Testverfahren methodisch weiterzuentwickeln und in ihrem Arbeitsaufwand zu rationalisieren. 

Deutliche Fortschritte konnten durch die erfolgreiche Entwicklung eines neuen Biotestverfahrens fiir die Resi
stenzpriifung gegen Zystennematoden erzielt werden. Diese Technik soil in erster Linie fiir die Priifung von Zucker
riibensorten eingesetzt werden, deren Anmeldung beim Bundessortenamt in Kiirze erwartet wird. Da die Resistenz 
offenbar nicht stabil ist bzw. in den einzelnen Zuchtlinien ein unterschiedliches Niveau erreicht, muB bei der Prilfung 
eine groBe Pflanzenzahl beriicksichtigt werden. Mit dem neuen, rationellen Verfahren laBt sich dies leichter errei
chen. Eine sichere Korrelation zwischen den Werten des Testverfahrens und den Ergebnissen unter Feldbedingungen 
wurde in den vergangenen· Jahren gefunden und konnte im Berichtsjahr bestatigt werden. 

Die in Amtshilfe fiir das Bundessortenamt iibemommenen Arbeiten erfordem eine begleitende, langfristig angelegte 
Resistenzf orschung. Im Gewachshaus gewonnene Prilfungsdaten wurden durch zahlreiche Feldversuche abgesichert. 
Erstmals standen vier Zuckerriibenlinien mit Resistenz gegen den Riibennematoden (Heterodera schachtii) auf dem 
Versuchsfeld in Elsdorf und entwickelten eine zumindest auBerlich marktfahige Qualitat. Ein sehr giinstiger EinfluB 
auf die Reduzierung des Nematodenbesatzes wird auf Grund von Vorversuchen erwartet. 

Ziel weiterer Forschungsarbeiten ist die Entwicklung sicherer Diagnosemethoden, die rasch und kostengiinstig eine 
Aussage iiber die genetische Zusammensetzung von Feldpopulationen erlauben. Erst wenn bekannt ist, welche Viru
lenzgene in einer Nematodenpopulation vorkommen, laBt sich durch Auswahl geeigneter Sorten eine Vermehrung 
von Resistenzbrechem verhindem. Moderne molekularbiologische Verfahren konnen die herkommlichen Diagno
semethoden sinnvoll erganzen; fiir die schwierige Unterscheidung biologischer Rassen oder resistenzbrechender Pa
thotypen bieten sie ganz neue Losungsanslitze. Die auf diesem Gebiet laufenden Arbeiten muBten wegen Kiirzungen 
im Personalbereich auf ein Minimum reduziert werden. 

Fundierte taxonomische Untersuchungen sind eine unverzichtbare Voraussetzung nicht nur fiir Entscheidungen in 
Quarantanefragen, sondem auch fiir eine sachgerechte Bearbeitung wichtiger Forschungsgebiete, z. B. der Resistenz
ziichtung. Vergleichende Untersuchungen an Heterodera avenae-Populationen aus zahlreichen Landero haben erge
ben, daB es sich bei der seit etwa 20 Jahren aus Deutschland, Schweden, England und anderen europaischen Landern 
bekannten "Rasse 3" tatsachlich um die aus Tadschikistan beschriebene Art H. ftlipjevi handelt. Dieser Getreidezy
stennematode befallt etliche Weizensorten, die als Resistenzquellen fiir H. avenae von Bedeutung sind. 

Die nationale und internationale Zusammenarbeit mit Fachkollegen wurde fortgesetzt und muB in einigen Berei
chen zwangslaufig intensiver werden. Fachgebiete wie Nematologie und Wirbeltierkunde sind in vielen Landern 
punktuell auf ein Spezialinstitut konzentriert, da die Kapazitat fiir weitere Einrichtungen nicht vorhanden ist. Ent
sprechend groB war die Suche nach fachlicher Hilfe sowohl innerhalb Deutschlands als auch auf internationaler Ebe
ne, besonders im Bereich der Entwicklungshilfe. Dies auBerte sich u. a. in Arbeitstagungen der Fachreferenten beider 
Fachgebiete, in erganzenden kleineren Diskussionskreisen im Institut sowie einem Nematodenbestimmungskurs fiir 
Mitarbeiter der Pflanzenschutzamter. Im Rahmen internationaler Zusammenarbeit in der nematologischen Forschung 
waren Wissenschaftler aus RuBland, Estland und der Tiirkei zu Forschungsaufenthalten im Institut. 

Eine fachliche Mitarbeit war mehrfach auch auf EU-Ebene erforderlich. Die 1969 in Kraft gesetzte Richtlinie zur 
Bekampfung des Kartoffelnematoden greift noch immer mit ihren z. T. sehr restriktiven Bestimmungen in den 
Kartoffelanbau ein. Ihre aus damaliger Sicht richtige Zielsetzung wird in einigen Punkten der heute gegebenen Si
tuation nicht gerecht. Die Kartoffelnematoden sind, zumindest was die Art Globodera rostochiensis und hier speziell 
den Pathotyp Rol angeht, nicht mehr in jedem Fall als Quarantaneschadlinge zu betrachten. Die seit Mai 1995 lau
fenden Beratungen zur Neufassung der EU-Richtlinie, an denen das Institut beteiligt ist, werden der gegenwartigen 
Situation angepaBte Regelungen zur Folge haben. Ziel der Richtlinie bleibt es, das Auftreten und die Weiterverbrei
tung des Kartoffelnematoden zu begrenzen; die MaBnahmen werden sich jedoch vorwiegend auf Pflanzkartoffeln und 
bestimmte Pflanzen, die zum Verpflanzen gedacht sind, beziehen. Der Anbau von Konsum- und Wirtschaftsware soil 
aus Reglementierungen weitgehend herausgenommen werden. Lediglich bei Vorkommen von G. pallida werden 
gewisse SchutzmaBnahmen erwogen. 
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Im Fachgebiet Wirbeltiere wurden die Untersuchungen zur Resistenz von Wanderratten gegeniiber blutgerin
nungshemmenden Bekampfungsmitteln fortgesetzt. Verla8Iiche Informationen zum Auftreten wirkstoffspezifischer 
Resistenzen werden als Grundlage fiir die Bewertung von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Zulassung benotigt. 
Die Kenntnis der Resistenzsituation ist dartiber hinaus eine unabdingbare Voraussetzung fiir situationsgerechte Be
kampfungsempfehlungen durch den Pflanzenschutzdienst. Der Schwerpunkt der Arbeiten lag auf der Entwicklung 
einer modemen Resistenztestmethode (Blutgerinnungstest) fiir den Wirkstoff Coumatetralyl. Wahrend entsprechende 
Methoden fiir andere antikoagulante Wirkstoffe aus dem Ausland iibemommen werden konnten, fehlte bisher ein 
solcher Diskriminanzdosistest fiir das in Deutschland haufig verwendete Coumatetralyl. Der Test wird in Kiirze pra
xisreif sein. 

Nach wie vor umstritten ist die Effizienz des gegenwartig praktizierten Bisambekampfungssystems im Hinblick 
auf eine Verringerung von Wiihlschaden. Laufende Untersuchung�n zum Territorialverhalten des Bisams sollen eine 
Grundlage fiir eine Effizienzkontrolle in Relation zur jeweiligen Biotopkapazitat schaffen. 

Repellentien zur Vergramung von Nagetieren iiber Geruchs- oder Geschmacksstoffe stoBen auf zunehmendes Interes
se bei den Anwendem und bei Herstellem von Pflanzenschutzmitteln. Bisher fehlt ein geeignetes Priifschema zur 
Beurteilung derartiger Mittel im Rahmen der Zulassung. Unter maBgeblicher Beteiligung des Instituts werden derzeit 
<lurch das Panel on Rodent Control der EPPO Rkhtlinien zur Priifung von Nagetierrepellentien erarbeitet. Eine 
Richtlinie wird sich mit der Priifung der Wirksamkeit von Saatgutrepellentien befassen, eine weitere mit der Wirk

samkeit von Schalschutzrepellentien fiir Geholze. 

Wegen der haufig geauBerten Vermutung, daB Igel durch die Bekampfung von Ackerschnecken gefahrdet sind, wur
den Untersuchungen iiber das Sekundarvergiftungsrisiko nach Aufnahme vergifteter Schnecken durchgefiihrt. 
Die Versuche sind 1995 im wesentlichen abgeschlossen warden und haben ergeben, daB Igel metaldehydvergiftete 
Ackerschnecken ohne groBe Gefahr in weit groBerer Anzahl aufnehmen konnen als methiocarbvergiftete Schnecken. 
Versuche zur Klarung der Frage, ob Igel mit den vergifteten Schnecken auch anhaftende oder in der Nahe liegende 
Schneckenkomer mitverzehren, werden zur Zeit durchgefiihrt. Weiterhin wird im Rahmen einer Dissertation an einer 
Methode gearbeitet, mit der erstmals auch Auswirkungen von Mitteln zur Schneckenbekampfung im subletalen Be
reich, z. B. <lurch Verhaltensanderung, festgestellt werden konnen. 

Die Toxizitatsuntersuchungen wurden gemaB Chemikaliengesetz vom 1. August 1994 nach den Grundsatzen der 
"Guten Laborpraxis" (GLP) durchgefiihrt. Nach intensiver Vorarbeit und Unterstiitzung <lurch die neu eingerichte
te Arbeitsgruppe GLP wurde mit diesen Untersuchungen nach einer behordlichen Inspektion <lurch die GLP
Bundesstelle erstmals ein GLP-Zertifikat fiir eine Einrichtung im Forschungsbereich des BML ausgestellt. Dadurch 
konnen im Institut zukiinftige umwelttoxikologische Priifungen zu Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf 
aquatische und terrestrische Organismen (OECD - Priifkategorie 4) nach GLP durchgefiihrt werden. 

Im Rahmen der Untersuchungen zur Gefahrdung von Eulen durch Giftkoder bei einer Rattenbekampfung wurden 
Versuche zum Sekundarvergiftungsrisiko durchgefiihrt. Dabei konnte mit Hilfe von Gewolleanalysen festgestellt 
werden, daB sich Waldkauze, die in der Nahe von Bauemhofen mit starkem Rattenbefall siedeln, haufig von Wander
ratten ernahren. Bei einer Rattenbekampfung besteht fiir die Tiere ein hohes Sekundarvergiftungsrisiko, da vergiftete 
Ratten ihre Schlupfwinkel haufig verlassen und fiir die Eulen dann leicht erreichbar sind. 

In letzter Zeit wird vermehrt iiber Schaden durch Vogel in der Landwirtschaft geklagt. Aus diesem AnlaB wurde 
ankniipfend an eine Erhebung der BBA in den 70er Jahren iiber Schaden <lurch Wirbeltiere eine Umfrage bei den 
land- und forstwirtschaftlichen Dienststellen gestartet. Sie soil AufschluB dariiber geben, ob die durch Vogel verur
sachten Schaden generell zugenommen haben oder sich mehr auf bestimmte Kulturen und bestimmte Regionen kon
zentrieren. 

225 Cbarakterisierung der Resistenzgene in Beta-Arten mit Hilfe einer virulenten Population des Riibenne

matoden (H eterodera schachtii) - Characterization of resistance genes in the genus Beta using a virulent H eterodera 
schachtii population (Klinke, A., und Miiller, J.) 

Resistenz gegen den Riibennematoden (Heterodera schachtii) wurde in Kulturformen der Zuckerriibe (Beta vulgaris) 

bisher nicht gefunden. Derzeit sind aber fiinf bis sieben Resistenzquellen in den Wildriibenarten B. procumbens, B. 
webbiana und B. patellaris bekannt. Mit Hilfe einer virulenten (= resistenzbrechenden) Nematodenpopulation, die 
Virulenz gegen das Resistenzgen auf Chromosom 1 aus B. procumbens besitzt, wurden die Eigenschaften mehrerer 
Resistenzgene naher charakterisiert. 
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Die Resistenz aller untersuchten Translokationslinien konnte unabhangig von der Herkunft des Gens von der virulen
ten Population uberwunden werden (Abb. 20). 
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Abb. 20: Haufigkeitsverteilungen der Zystenzahlen pro Pflanze fur eine avirulente Population von H. schachtii sowie 
fiir den Pathotyp 

Neben den Wildriiben selbst zeigten nur die monosomen Additionen mit dem Chromosom 7 der zwei Wildarten B.

procumhens und B. webbiana Resistenz gegenuber dem Pathotyp, wahrend ein transloziertes DNA-Stuck von Chro
mosom 7 der Pflanze keine Resistenz gegen die virulente Population verleiht. Die Resistenz der Additionspflanzen 
mit dem Chromosom 1 aus B. webbiana konnte vom Pathotyp nicht vollstandig uberwunden werden. 

Die Untersuchungen zeigen, da8 die Anzahl unterschiedlicher Resistenzgene in der Sektion Procumbentes gering ist. 
In einer gelungenen Kreuzung zweier Genotypen mit unterschiedlichen Resistenzgenen, wo sowohl das Resistenzgen 
von Chromosom 1 von B. procumhens als auch das Resistenzgen von Chromosom 7 aus B. webbiana enthalten ist, 
konnte der Pathotyp ebenfalls die Resistenz uberwinden. Dieses Ergebnis macht deutlich, da8 eine Kombination ver
schiedener Resistenzgene in einer Pflanze nicht immer zu einer verbesserten Resistenz fuhrt. Die besondere Resistenz 
des Chromosoms 7 von B. procumhens und B. webbiana gegenuber dem Pathotyp scheint nicht durch additive Gen
wirkung eventuell identischer Resistenzgene bedingt zu sein. Die Zuchtung nematodenresistenter Zuckerriiben kann 
weiterhin nur auf ein transloziertes Gen konzentriert werden. Eine Kombination der verschiedenen Resistenzgene in 
einer Pflanze erscheint nicht sinnvoll, wenn diese Gene identische Eigenschaften haben. 

226 Verkapselung pilzlicher Parasiten zur biologischen Nematodenbekampfung - Encapsulation of fungal 
parasites for the biological control of plant parasitic nematodes (Muller, J., und Sturhan, D., in Zusammenarbeit mit 
Patel, A., Bundesforschungsanstalt fiir Landwirtschaft, Braunschweig) 

Mehrere Arten pilzlicher Parasiten kommen als natiirliche Gegenspieler pflanzenparasitarer Nematoden in Feldboden 
vor. Sie lassen sich zum Teil auf kunstlichen Substraten im Labor vermehren. Eine Ausbringung im Feld mit dem 
Ziel einer biologischen Nematodenbekampfung war bisher selten erfolgreich, da die nutzlichen Pilze offenbar nur 
kurze Zeit im Boden uberleben. Es wurde daher versucht, die Pilze in biologisch leicht abbaubare Polymere, wie Al
ginat oder Zellulosederivate, zu verkapseln. Voll- oder Hohlkugeln aus diesen Substanzen bieten den pilzlichen Pa
rasiten uber langere Zeit Schutz und stellen gleichzeitig die erforderlichen Nahrungsreserven bereit. 

Der Pilz Hirsutella heteroderae ist ein naturlicher Gegenspieler des Rubennematoden (Heterodera schachtii). Er 
haftet mit seinen Sporen an den Infektionslarven des Nematoden fest, wachst in sie hinein und totet sie ab. Dieser 
Pilz wurde im Labor aufMaismehl als Substrat vermehrt und dann in Voll- bzw. Hohlkugeln aus Alginat oder Sulfoe-
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thylcellulose (SEC) verkapselt. In einem GefaBversuch wurden die Kugeln in Felderde eingemischt, die dann mit 
Zuckerriiben besat wurde. Eine Woche spiiter wurden H. schachtii-Larven in den Boden inokuliert, die den inzwi
schen gekeimten Riibensiimling sofort befallen konnten. Nach acht weiteren Tagen wurden die in die Riibenwurzeln 
eingedrungenen Nematodenlarven angefiirbt und ausgeziihlt. 

Der Pilz konnte in allen vier Varianten den Nematodenbesatz deutlich verringern, wobei die Verkapselung mit Sul
foethylcellulose dem Alginat iiberlegen war. Bei gleicher Aufwandmenge waren kleine Kugeln wirksamer als groBe 
(Abb. 21). Im giinstigsten Fall (Versuchsglied E) ging der Befall auf 6 % des Wertes unbehandelter Pflanzen zuriick. 
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Abb. 21: EinfluB eines pilzlichen Parasiten (Hirsutella heteroderae) in unterschiedlicher Verkapselung auf den 
Befall von Zuckerriibenwurzeln mit Larven von Heterodera schachtii 

Die Verkapselungstechnik eroffnet neue Chancen, pflanzenparasitiire Nematoden durch die aktive Nutzung natiirli
cher Gegenspieler zu bekiimpfen. Es sind aber noch umfassende Untersuchungen zur Formulierung und Applikation
stechnik erforderlich, bevor eine Anwendung in der Praxis erfolgen kann. 

227 Entwicklung eines neuen Biotestverfahrens fiir die Resistenzpriifung gegen Zystennematoden - Develop
ment of a new bioassay technique for testing the resistance to cyst nematodes (Millier, J.) 

Die Ziichtung von Zuckerriiben auf Resistenz gegen den Riibennematoden (Heterodera schachtii) ist inzwischen 
soweit vorangeschritten, daB marktfahiges Saatgut jetzt zur Verfiigung steht und eine Anmeldung zur amtlichen 
Resistenzpriifung erwartet wird. Da es noch Probleme mit der Stabilitiit des Resistenzgens gibt, wird eine neue Priif
methodik gebraucht, mit der die Transmissionsrate der Resistenz ausreichend sicher erfaBt werden kann. Hierfiir 
wurde ein methodisch neuer Ansatz entwickelt. 

Resistenz wird auf der Grundlage neu entwickelter Zysten bestimmt, wobei die Zysten aus dem Boden isoliert werden 
milssen. Dazu wurde bisher die Zentrifugationstechnik eingesetzt, die einen hohen Arbeitsaufwand erfordert. Dieser 
Arbeitsschritt kann durch ein einfaches Siebverfahren ersetzt werden, wenn ein homogenes Kultursubstrat mit ein
heitlicher KorngroBe zur Verfilgung steht. Optimale Voraussetzungen dafiir bietet LoB, der im Bereich des rheini
schen Braunkohletagebaus in teilweise hoher Miichtigkeit ansteht. LoB kann durch ein feines Sieb (100 µm) gespillt 
und so von den Nematodenzysten fast vollstandig getrennt werden. Bin geringer Rest grobkomigen Materials liiBt 
sich mit Essigsaure weitgehend auflosen. Die Zysten bleiben dabei unbeschiidigt und konnen anschlieBend bei schwa
cher VergroBerung ausgeziihlt werden. 

Das Verfahren ist beziiglich Niihrstoffversorgung des Substrats, Inokulationszeitpunkt sowie Kulturdauer noch zu 
optimieren. Es kann dann die herkommliche Technik der Resistenzpriifung in bestimmten Bereichen sinnvoll ergiin
zen. 
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228 Charakterisierung von Populationen zystenbildender Nematoden anhand eines Populations-Struktur
Indexes - Characterization of populations of cyst forming nematodes by a population-structure-index (Schlang, J.) 

Der Anbau resistenter Zwischenfrtichte zur biologischen Bekampfung des Riibenzystennematoden (Heterodera 
schachtii) erfolgt in einer dreijahrigen Rotation im Rahmen der Flachenstillegung entweder nach Zuckerriiben oder 
nach Winterweizen. H. schachtii-Populationen mit sehr hoher Abundanz zeigten beim Anbau von resistentem Olret
tich nach der Vorfrucht Zuckerriibe ein abweichendes Verhalten gegeniiber der bisherigen Populationsdichte-Ver
mehrungsrate-Beziehung (Pi zu Pf/Pi). H. schachtii-Populationen besitzen nach dem Anbau eines Wirtes (Zucker
riibe) offenbar eine andere Altersstruktur als nach dem Anbau von zwei Nichtwirten, wie Winterweizen und Winter
gerste, so daB Alterungseinfliisse nicht auszuschlieBen sind. Da bisher noch kein System zur Beschreibung des Alters
aufbaus von Populationen zystenbildener Nematoden vorliegt, wurde ein entsprechender Populations-Struktur-Index 
(psi) entwickelt. Dieser Index basiert auf der Juvenilitats(J)-, Vitalitats(V)- und Alterungs(A)-Struktur einer H. 
schachtii-Population, wobei die Grunddaten aus den populationsdynamischen Untersuchungen iibemommen werden. 
Der Juvenilitats-Index wird berechnet aus der Anzahl neugebildeter Weibchen und neugebildeter Zysten; der Vitali
tats-Index aus der Anzahl lebensfahiger Eier und Larven pro Zyste und der Alterungs-Index aus dem Verhaltnis von 
neugebildeten Weibchen und Zysten zu der Anzahl Altzysten. Die Iodizes sind sowohl numerisch als auch zeichne
risch in Form von Dreiecken darstellbar (Abb. 22). 
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Abb. 22: Schema zur Darstellung des Populations-Struktur-Indexes (J = 4; V = 3; A= 6; psi= b/a = 1,34) 

Zur Integration und Wichtung aller Iodizes werden die Hypotenusenlangen ins Verhaltnis gesetzt (psi= b/a). Die psi
Werte werden in Klassen zusammengefaBt. Mit Hilfe dieser Strukturanalyse konnen Populationen zystenbildender 
Nematoden genauer charakterisiert, homologe Populationen bestirnmt, populationsdynamische Prozesse besser pro
gnostiziert und Populationsmodelle exakter beschrieben werden. 

229 Einflu8 antagonistischer Pilze auf die Abundanzdynamik von Heterodera schachtii - Influence of antago
nistic fungal parasites on the population dynamics of Heterodera schachtii (Schlang, J.) 

Die Populationsdynamik des Riibenzystennematoden verlauft wegen eines hohen Antagonistenbesatzes auf vielen 
Altlandboden in stark gedampften Schwingungen. Im Gegensatz dazu sind auf Neulandboden infolge eines sehr ge
ringen antagonistischen Potentials starke Gradationen des Schaderregers zu beobachten. In einer Langzeituntersu
chung iiber mehrere Rotationen mit der Fruchtfolge Zuckerriiben, Winterweizen, Wintergerste und verschiedenen 
Zwischenfriichten konnte der EinfluB von Zwischenfriichten auf die Eiparasitierung von H. schachtii nachgewiesen 
werden. Nach dem Anbau der Olrettichsorten 'Siletina' und 'Siletta Nova' (beide anfallig) und der resistenten Sorte 
'Pegletta' liegen die Eiparasitierungsraten von H. schachtii signifikant hoher als nach resistentem Senf oder Phace
lia. Die hoheren Parasitierungsraten sind bis nach dem Winterweizenanbau nachweisbar. Die Populationsdynamik 
von H. schachtii wird dadurch nachhaltig beeinfluBt. Eine gezielte Forderung der Eiparasitierung wurde auf Neu
landboden auch <lurch die Einarbeitung von organischen Bodenzusatzen erzielt. Wahrend in der Variante "resistenter 
Olrettich + 3t/ha Rizinusschrot" die Populationsdichte des Nematoden um 82 % abnahm, erhohten sich die Parasitie
rungsraten um das Fiinffache von 1,3 % auf 6,6 %. In der Kontrolle wurde mit Parasitierungswerten von 2,0 % (Pi) 
und 1,9 % (Pt) keine Veranderung festgestellt. Die Forderung der Eiparasitierung <lurch organische Bodenzusatze ist 
offenbar dichteunabhangig. Durch Auswahl der geeigneten Zwischenfruchtsorte und gezielten Einsatz von organi
schen Bodenzusatzen kann die biologische Bekampfung von H. schachtii weiter optimiert und langfristig abgesichert 
werden. 
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230 Untersuchungen zur Populationsdynamik entomopathogener Nematoden - Studies on population dynamics 
of entomopathogenic nematodes (Sturhan, D.) 

Ober den Einsatz entomopathogener Nematoden der Gattungen Heterorhabditis und Steinernema zur biologischen 
Bekampfung von Insekten wird seit einigen Jahren intensiv geforscht. Noch wenig bekannt ist bisher iiber die Popu
lationsdynamik dieser Nematoden bei naturlichem Vorkommen im Freiland. Langzeitstudien zur Populationsentwick
lung fehlen weitgehend; sie sind mit der allgemein gebrauchlichen Kodermethode unter Verwendung von Larven der 
GroBen Wachsmotte (Galleria mellonella) auch nicht befriedigend durchfiihrbar. 

Auf der landwirtschaftlichen Versuchsflache der BBA in Ahlum bei Braunschweig wurde das Auftreten von Steiner
nema-Infektionsjuvenilen in O - 15 cm und 15 - 30 cm Bodentiefe iiber einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren 
quantitativ untersucht. Dabei wurden die Nematoden durch Extraktion aus Bodenproben mittels Zentrifugationsme
thode erfaBt. In 94 % aller untersuchten 1248 Bodenproben von insgesamt 48 Parzellen wurde die Gattung Steiner
nema nachgewiesen (97 % S. affinis, 3 % S. feltiae). Die durchschnittliche Individuendichte in der Ackerkrume be
trug etwa 71 Infektionslarven/250 g Erde, was ·111.150 Steinememen/m2 entspricht. Dieser fur Ahlum ermittelte 
Durchschnittswert erscheint angesichts der bei BekampfungsmaBnahmen in der Regel ausgebrachten Nematoden
mengen von 500.000 Individuen/m2 bemerkenswert hoch. Die Abundanzwerte zeigten fur Horizontal- und Vertikal
verteilung sowie fiir die verschiedenen Untersuchungstermine groBe Schwankungen. Beziehungen zur Nutzungsweise 
und den jeweiligen Kulturen sowie zur Intensitat des Einsatzes von Pflanzenschutz- und Diingemitteln oder auch zur 
Jahreszeit waren nicht erkennbar. 

231 Untersuchungen zum Ausbreitungsmodus bei Blattnematoden (Aphelenchoides spp.) - Studies on the 
mode of dispersal in foliar nematodes (Aphelenchoides spp.) (Dreskornfeld, Ilse, und Sturhan, D.) 

Blattnematoden sind nicht nur in Zierpflanzenbetrieben und Erdbeerkulturen als Schadlinge von Bedeutung; die Ar
ten Aphelenchoides fragariae und A. ritzemabosi sowie seltener A. blastophthorus kommen verbreitet auch in Haus
garten, Parkanlagen und botanischen Garten vor, sind aber auch z. B. auf Griinland und in Waldern an sehr unter
schiedlichen Wirtspflanzen nicht selten zu finden. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden diese Nematoden in er
ster Linie mit befallenem Pflanzenmaterial verbreitet. Eine Infektion von Pflanzen kann aber auch durch Einwande
rung vom Boden her erfolgen. Bei mehtjahrigen Pflanzen iiberdauern die Nematoden z. B. den Winter in Knospen, 
Zwiebeln usw. 

Ausgehend von der Beobachtung, daB beim Traubenholunder (Sambucus racemosa) iiberwiegend hohere Abschnitte 
der Straucher (1 - 3 m iiber dem Boden) Befall mit A. ritzemabosi aufweisen, wurden die Beziehungen zwischen den 
Nematoden und diesem Wirt untersucht. Es konnte gezeigt werden, daB die Aphelenchoiden bei feuchter Witterung 
aus befallenem Blattgewebe auswandem, auf den Blattunterseiten in groBer Zahl auftreten, dort bei Trockenheit in 
den Zustand der Trockenstarre iibergehen und von Insekten "zufiillig" aufgenommen werden konnen. Entsprechendes 
gilt, wie in parallel mit Doronicum und Chrysanthemum durchgefiihrten Untersuchungen nachgewiesen wurde, auch 
fiir andere Wirtspflanzen. Es wurden je Insekt bis zu 33 anhaftende Nematoden festgestellt. Die Befunde zeigen, daB 
(auch) bei Blattnematoden mit der Verbreitung durch (fliegende) Insekten zu rechnen ist. Bei anderen Aphelenchoi
den (Bursaphelenchus, Rhadinaphelenchus) sind enge Vektorbeziehungen zu Kafem bekannt. 

232 Heterodera filipjevi, ein fiir Europa "neuer" Getreidezystennematode - Heterodera filipjevi, a cereal cyst 
nematode "new" to Europe (Rumpenhorst, H.J., und Sturhan, D., in Zusammenarbeit mit Wouts, W. M., Neuseeland, 
Subbotin, S. A., RuBland, und Elek�ioglu, I. H., Turkei) 

Nach der im Jahr 1995 erfolgten Beschreibung der beiden neuen Arten Heterodera spinicauda aus den Niederlanden 
und H. aucklandica aus Neuseeland umfaBt die H. avenae-Gruppe derzeit elf anerkannte Arten, die bis auf H. turco
manica auf Getreide und Graser spezialisiert sind. Mit dem Vorkommen etlicher weiterer Arten wird seit langem 
gerechnet. Insbesondere galt bereits als ziemlich sicher, daB es sich bei der seit mehr als 20 Jahren aus mehreren 
europaischen Landero bekannten "Rasse 3" von H. avenae um eine eigene Art handelt. 

Unsere vergleichenden biochemischen und molekularbiologischen Untersuchungen (isoelektrische Fokussierung der 
Proteinextrakte, PCR) mit erganzenden morphologischen Studien an zahlreichen H. "avenae"-Populationen aus vie
Jen Landero haben ergeben, daB Populationen der "Rasse 3" bzw. des "Gotland-Typs" aus Deutschland, Schweden 
und England sowie H. "avenae"-Populationen aus RuBland, der Ukraine, Lettland, Bulgarien, der Turkei und dem 
Iran identisch sind mit der Art H. filipjevi (Madzhidov, 1981), von der Vergleichsmaterial aus Tadschikistan zur 
Verfiigung stand. Dieser Getreidezystennematode scheint seinen Verbreitungsschwerpunkt im osteuropaisch-vorder
asiatischen Raum zu haben. Er kommt auch in Deutschland haufiger vor, ist jedoch wesentlich geringer vertreten als 
H. avenae. Da H. filipjevi etliche Getreidesorten befallt, die Resistenzquellen fiir H. avenae darstellen, verdient diese

- 159 -



m. Priifung und Forschung Institut fiir Nematologie und Wirbeltierkunde 

"neue" Art besondere Beachtung. Ob H. avenae (s. str.) in der ehemaligen UdSSR sowie in Landero Vorderasiens 
iiberhaupt vorkommt, bedarf einer Uberpriifung. 

233 Versuche zur Entwicklung eines praxisgerechten Virulenztests bei Glo/Jodera pallida - Development of a 
method for testing the virulences of Globodera pallida field populations - (Rumpenhorst, H. J., in Zusammenarbeit 
mit Burgermeister, W., Institut fiir Biochemie und Pflanzenvirologie der BBA, Braunschweig) 

Der WeiBe Kartoffelnematode, Globodera pallida, ist in verschiedenen Gebieten Deutschlands mit intensivem Star
ke- bzw. Konsumkartoffelanbau stark vertreten. Zu seiner Bekampfung konnten in den letzten Jahren in zunehmen
der Zahl resistente Sorten zugelassen werden. Um diese Sorten effektiv einsetzen zu konnen und um die Wirksamkeit 
dieser Resistenz iiber einen moglichst langen Zeitraum zu erhalten, muB man in der Lage sein, die Virulenzeigen
schaften einer Nematodenpopulation sicher zu bestimmen und Veranderungen der Virulenzcharakteristika, die durch 
Selektion an resistenten Sorten entstehen konnen, rechtzeitig zu entdecken. Der z. Z. noch giiltige biologische Patho
typentest ist zeit- und arbeitsaufwendig, erfaBt zudem nur einen Ausschnitt des vorhandenen Virulenzspektrums und 
wird damit den Anforderungen nicht mehr gerecht. In Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Biochemie und Pflan
zenvirologie wird daher versucht, mit Hilfe molekularbiologischer Techniken der Losung dieses Problems naher zu 
kommen. In Untersuchungen mittels Restriktionsfragment-Llingenpolymorphismus (RFLP) und Polymerase Chain 
Reaction (PCR} wurde bei. G. pallida eine im Vergleich za G. rostochiensis auBergewohnlich hohe Heterogenitat 
nachgewiesen, die es ziemlich unwahrscheinlich erscheinen laBt, durch Untersuchungen an Feldpopulationen Marker 
fiir spezielle Virulenzen aufzuspiiren. Fiir eine Reihe unterschiedlich virulenter Populationen wurden daher durch 
Selektion an resistenten Kartoffelgenotypen Linien mit gegeniiber der Ausgangspopulation deutlich erhohter Virulenz 
erstellt. Es wird erwartet, daB in diesen Liilien spezifische PCR-Produkte gefunden werden konnen, die in unselek
tierten Linien nicht auftrnten. Sie konnen dann als Marker genutzt werden, mit deren Hilfe sich hohere Virulenz 
erkennen laBt. Inzwischen konnte in diesem Versuchsprogramm eine DNA-Sonde erstellt werden, die mit hoher 
virulenten Populationen positiv reagiert, mit den gepriiften schwach virulenten Populationen aber keine Reaktion 
zeigt. DaB verschiedene Populationen mit hoherer Resistenz ebenfalls kein Signal zeigen, kann mit der erwahnten 
groBen Heterogenitat leicht erklart werden. Die Suche nach Markern fiir spezielle Virulenzen mit Hilfe der PCR
Technik wird fortgesetzt. 

234 Untersuchungen zur Art- und Pathotypendifferenzierung bei Globodera rostochiensis und G. pallida -
Studies on the differentiation of species and pathotypes of Globodera rostochiensis and G. pallida (GroBe, E.) 

Die Kartoffelnematoden Globodera rostochiensis und G. pallida kommen in unterschiedlicher Virulenz vor (Patho
typen). Laut Kartoffelschutzverordnung ist fiir alle Neuvorkommen von Kartoffelnematoden die Art- und Pathotypen
zugehorigkeit zu bestimmen. Die zur Zeit dafiir eingesetzten Methoden sind sehr arbeitsaufwendig. Sowohl die Prote
in-Elektrophorese als auch serologische Verfahren befriedigen bei der Pathotypenanalyse nicht. Da die Virulenzun
terschiede genetisch fixiert sind, miissen sie auf Sequenzunterschiede der DNA zuriickzufiihren sein. Molekularbio
logische Differenzierungsverfahren konnten daher eine Verbesserung der Pathotypenanalyse bringen. Sie sind aber 
noch nicht praxisreif. Es wurde daher gepriift, ob noch andere Losungsansatze nutzbar sind, wie z. B. das Schlupf
verhalten von Pathotypen. 

Im Wurzelsekretwasser von Kartoffeln schliipften innerhalb von zwei Wochen, nach vorausgegangener langfristiger 
Kiihllagerung, in Abhangigkeit vom jeweiligen Pathotyp 15 - 55 % des gesamten Zysteninhalts. Eine 18tagige luft
trockene Lagerung fiihrte zu einer weit starkeren Verzogerung des Larvenschlupfes bei den Pathotypen von G. palli
da als bei denen von G. rostochiensis. Wahrend bei G. rostochiensis nach dreitagiger Lagerung im Wurzelsekretwas
ser bereits ein starker Larvenschlupf feststellbar war, konnten zu diesem Zeitpunkt noch keine geschliipften Larven 
bei G. pallida festgestellt werden. Ob der ermittelte unterschiedliche EinfluB von Trockenheit auf die zeitliche Verzo
gerung des Larvenschlupfes bei G. rostochiensis und G. pallida zur Artbestimmung herangezogen werden kann, muB 
in weiteren Untersuchungen geklart werden. Zur Differenzierung der Pathotypen reichen die Unterschiede im 
Schlupfverhalten nicht aus. 

235 Erhebung iiber Schaden durch Vogel an Kulturpflanzen - Survey on yieid losses in crops caused by birds 
(Gemmeke, H.) 

Art und Umfang der Schaden, die durch Vogel an landwirtschaftlichen Kulturen verursacht werden, haben sich in 
den letzten Jahren stark gewandelt. Nicht zuletzt als Folge des Strukturwandels in der Landwirtschaft durch verlin
derte Bodenbewirtschaftung, intensiven Pflanzenschutz und Ausweitung der Anbauflache friiher seltener Kultur
pflanzen hat sich der Vogelbestand verandert, so daB z. B. Schaden durch Haus- und Feldsperlinge an Getreide, die 
in den 50er Jahren noch von volkswirtschaftlicher Bedeutung waren, heute wegen des Bestandsriickgangs dieser 
Arten keine Bedeutung mehr haben. Dafiir werden jetzt vermehrt Schaden durch Fasane an Mais, durch Wildenten 
und Wildglinse an Getreide sowie durch Tauben an Raps festgestellt. 

- 160 -



ill. Priifung und Forschung Institut fiir Nematologie und Wirbeltierkunde 

Uber das AusmaB der Schaden gibt es widerspriichliche Meinungen. Auf der einen Seite werden Schaden durch Vo
gel in der Landwirtschaft im Vergleich zu den Schaden, die z. B. durch Verunreinigungen an Gebauden oder durch 
Storungen des Flugverkehrs entstehen, als weniger bedeutend angesehen. Wegen des starken Riickgangs der Erzeu
gerpreise fiir landwirtschaftliche Produkte wirken sich Verluste durch Vogelschaden betriebswirtschaftlich relativ 
geringer aus als in friiheren Jahren. Auf der anderen Seite klagen Landwirte iiber zunehmende Schaden, z. B. durch 
Ringeltauben und im Kiistenbereich durch Wildenten und Wildganse, deren Bestande aus vielerlei Grunden in den 
letzten Jahren stark zugenommen haben. 

Zur Abschatzung der Rohe und der Bedeutung von Schaden durch Vogel in der Landwirtschaft wird zur Zeit von der 
BBA eine Erhebung iiber die in der Bundesrepublik Deutschland von Vogeln an Kulturpflanzen verursachten Scha
den durchgefiihrt. Damit soll im Vergleich zu einer ahnlichen Erhebung aus den 70er Jahren iiberpriift werden, wie
weit Art und Umfang der Schaden sich geandert haben. 

236 Zur Gefahrdung von lgeln durch vergiftete Ackerschnecken - Hazard of poisoned slugs to hedgehogs 
(Gemmeke, H.) 

Durch die Anwendung von Schneckenkom (Molluskizid) gegen Ackerschnecken konnen Ige? mit vergifteten Schnek
ken und Schneckenkomem in Beriihrung kommen. Da Igel gelegentlich Schnecken auch in groBerer Zahl aufneh
men, muB gepriift werden, ob sie durch die Aufnahme vergifteter Schnecken selbst gefahrdet sind. Daher wurde in 
Gehegeversuchen mit Freilandigeln untersucht, ob und in welchem Umfang Igel vergiftete Ackerschnecken aufneh
men und ob sie dadurch zu Schaden kommen. Von den zugelassenen Molluskiziden wurden zwei Praparate mit den 
Wirkstoffen Metaldehyd und Methiocarb (Mesurol) iiberpriift. 

Metaldehydversuche: Von sechs lgeln fraB ein Igel keine, ein Igel 12 und die anderen vier Igel fraBen fast alle 200 
vergifteten Ackerschnecken, die wahrend einer Nacht angeboten wurden. Bei keinem Igel wurden Vergiftungssym
ptome oder auffallige Verhaltensstorungen beobachtet. 

Methiocarbversuche: Von 11 Igeln fraBen zwei keine und die iibrigen bis zu 112 von 150 angebotenen vergifteten 
Ackerschnecken. Bei zwei Igeln wurden Vergiftungssymptome festgestellt. Ein Igel zeigte Lahmungen an den Hin
terbeinen und ein Igel verendete nach Aufnahme von 25 vergifteten Ackerschnecken innerhalb von ea. zwei Stunden. 

Erganzend werden weitere Versuche zum Verhalten der Igel durchgefiihrt, um Erkenntnisse iiber langfristige, suble
tale Auswirkungen der Mittel zu gewinnen. 

237 Untersuchungen zur Effizienz der Nutriabekampfung - Studies on the efficiency of coypu control (Pelz, H.
J., in Zusammenarbeit mit Giesemann, R., Untere Landschaftsbehorde Kreis Steinfurt, Tecklenburg) 

In den letzten Jahren hat sich die aus Siidamerika stammende Nutria (Myocastor coypus) nach Freisetzungen in ver
schiedenen Landesteilen stark ausgebreitet. Diese Entwicklung wurde durch die relativ milden Winter begiinstigt. 
Auch im nordlichen Miinsterland hat sich seit Anfang der 90er Jahre eine freilebende Nutriapopulation etabliert. Im 
Unterschied zum Bisam verursacht die Nutria nicht our wasserwirtschaftliche Probleme. Neben Wiihlschaden an den 
Uferboschungen entstehen erhebliche FraBschaden an Mais und Hackfriichten sowie im Winter an Maissilage auf 
gewassemahen Gehoften. Die Naturschutzbehorden klagen iiber negative Auswirkungen der Nutriaansiedlung auf 
empfindliche Pflanzenbestande in Feuchtbiotopen. 

Im Kreis Steinfurt wird die Nutriabekampfung von den Bisamtangem mit wahrgenommen und durch die Untere 
Landschaftsbehorde koordiniert. Ein Teil der Nutriafange aus den Jahren 1992 - 1994 (180 Individuen) wurde auf 
ihre Altersstruktur untersucht, deren Kenntnis Riickschliisse auf die Populationsstruktur und -entwicklung und auf 
die Effizienz der Bekampfung erlaubt. Die Altersschatzung der gefangenen Tiere erfolgte iiber die Bestimmung der 
Augenlinsentrockenmasse, die eng mit dem Lebensalter korreliert ist. Unter den wahrend der drei Jahre gefangenen 
Tieren hatte die Altersklasse der sechs bis neun Monate alten Individuen den groBten Anteil. Das Geschlechterver
hfiltnis war mit 57,7 % leicht zugunsten der Mannchen verschoben. Das filteste Tier war ein mehr als 3 1/2jahriges 
Weibchen. Im Verlauf der drei Beobachtungsjahre war tendenziell ein Riickgang des Anteils junger Tiere (< 1 Jahr) 
und filterer(> 2 Jahre) zugunsten der Altersklasse der ein- bis zweijahrigen Tiere zu verzeichnen. Insgesamt scheint 
jedoch der EinfluB der Bejagung auf die Populationsstruktur und somit auch die Fangeffizienz gering zu sein. 
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lnstitut fiir biologischen Pflanzenschutz in Darmstadt 

Das Darmstlidter Institut fungiert als zentrale Stelle in der Bundesrepublik Deutschland fiir die Forschung im Rah
men der Massenproduktion und Anwendung von Niitzlingen und mikrobiellen Antagonisten. 

Im Berichtsjahr 1995 lag wiederum ein Schwerpunkt der Arbeiten des Instituts bei Begleituntersuchungen zur Be
kampfung des Schwammspinners (Lymantria dispar). Neben der Uberwachung des Schadlings auf den Versuchsflli
chen der vorangegangenen Jahre kam in diesem Jahr im Forstamt Lampertheim ein neues, ea. 400 ha groBes Befalls
gebiet hinzu. Da bier ein groBerer Bekampfungsversuch vorgesehen war, wurde durch Einsammlung von Eigelegen 
und Aufzucht der Larven geprtift, ob eine natiirliche Begrenzung der Population durch Krankheiten, vor allem durch 
das Lymantria dispar-Kernpolyedrosevirus zu erwarten sei. In 31 der 70 untersuchten Abteilungen war das Virus 
nachweisbar, so daB mit einer nicht unerheblichen virusbedingten Begrenzung des Schlidlings gerechnet werden 
konnte. SchlieBlich fiihrten dann auch eine hohe Virusverseuchung im Verein mit ungilnstiger Witterung und hoher 
Parasitierung zum Zusammenbruch der Schwammspinner-Population. 

Eiparasiten der Gattung Trichogramma wurden in den vergangenen Jahren verstlirkt in der Beklimpfung von Schad
lepidopteren im Mais- und Obstanbau eingesetzt. Die Verfahren wurden in Zusammenarbeit mit den Pflanzen
schutzdiensten und den Produzenten optimiert: i. Verbesserung der Ausbringungseinheiten fiir T. evanescens im 
Mais durch einen Rliuber- und Regenschutz, 2. Verbesserung der "Mischung" parasitierter Bier bei der Ausbringung 
von T. cacoeciae und T. dendrolimi im Obstbau, 3. Optimierung der Ausbringungszeitpunkte durch intensivierte 
Flugiiberwachung der Schlidlinge in den entsprechenden Kulturen. Der Forschungsschwerpunkt lag im vergangenen 
Jahr in der Untersuchung des Einsatzes von Trichogramma im Kohlanbau und Weinbau. Die Beklimpfungserfolge 
gegen die Kohleule waren sehr gut, so daB mit einem kommerziellen Einsatz schon im kommenden Jahr zu rechnen 
ist. 

Im Rahmen der Arbeitsgruppe "Pesticides and Beneficial Organisms'' der Internationalen Organisation fiir Biologi
sche Schlidlingsbeklimpfung (IOBC/WPRS), deren Leitung dem Institut fiir biologischen Pflanzenschutz in Darm
stadt obliegt, wurden international genormte und validierte Verfahren zur Priifung der Auswirkungen von Pflanzen
schutzmitteln auf Nutzorganismen erarbeitet. Die Europliische Union erkennt jetzt diese Priifrichtlinien fiir die Zulas
sung von Pflanzenschutzmitteln in ihren Mitgliedsllindern an. 

Bei Freilandstudien an sozialparasitischen Ameisen wurden von Mitarbeitern des Zoologischen Instituts der TH
Darmstadt in Kolonien von Leptothorax spp. ungewohnlich grau gefarbte Puppen gefunden. Phasenkontrastmikro
skopische Untersuchunge� im Institut fiir biologischen Pflanzenschutz an Gewebe-Quetschprliparaten solcher Puppen 
zeigten einen starken Befall mit Schizogregarinen (Protozoen). Infektionsversuche und Wirtskreisstudien mit dieser 
Schizogregarine sollen den Entwicklungszyklus dieses Erregers klliren und zeigen, ob er zur Beklimpfung von Schad
ameisen, wie Feuerameisen oder Pharao-Ameise, geeignet ist. 

Im Rahmen des G1Z-Projekts zur mikrobiologischen Beklimpfung afrikanischer Wanderheuschrecken mit insekten
pathogenen Pitzen standen Untersuchungen zur Entwicklung eines Metarhizium-Bioprliparates im Vordergrund. Ne
ben der Entwicklung eines Verfahrens zur Massenproduktion von Blastosporen im Laborfermenter, wurden erstmals 
auch wliBrige Formulierungen des heuschreckenpathogenen Pilzes in GroBklifigen in Mauretanien getestet und mit 
einer Standardolformulierung verglichen. Die in einer wliBrigen 20%igen Melasse-Losung ausgebrachten Sporen 
fiihrten bei behandelten Larven der Wiistenheuschrecke Schistocerca gregaria zu Mortalitliten von bis zu 100 % 
innerhalb von zwei Wochen nach Applikation. Diese Mortalitliten lagen hoher als die Ergebnisse der Standard6lfor
mulierung. 

Verschiedene bakterielle Antagonisten, die in Gewlichshausversuchen Wirksamkeit gegen bodenbiirtige Phytophtho
ra-Arten gezeigt batten, wurden erstmals in einem Praxisversuch eingesetzt. Auf Freilandfllichen, die stark mit dem 
pilzlichen Erreger verseucht waren, konnte dabei ein Bekampfungserfolg gegeniiber der Roten Wurzelfliule der Erd
beere (Phytophthorafragariae var.fragariae) von bis zu 50 % erzielt werden. 

Extrakte aus Reynoutria sachalinensis wirken. als Resistenzinduktoren gegen Echte Mehltaupilze an verschiedenen 
Kulturen, wobei der zugrunde liegende Wirkmechanismus bislang weitgehend ungekllirt war. Versuche, die in Zu
sammenarbeit mit einer kanadischen Arbeitsgruppe durchgefiihrt wurden, zeigten, daB die Applikation von Extrakten 
aus Reynoutria sachalinensis in Gurkenbllittem zur Bildung phenolischer fungizider Verbindungen fiihrt, die bei der 
Abwehr angreifender Pathogene eine wichtige Rolle zu spielen scheinen. In einem in vitro-Test gegeniiber Sphaero
theca fuliginea, dem Erreger des Echten Gurkenmehltaus, zeigten diese Verbindungen eine starke keimhemmende 
Wirkung. 

Drei Pflanzenextrakte, die zuvor im Labor eine befallsreduzierende Wirkung auf den Feuerbrand (Erwinia amylo
vora) gezeigt batten, wurden im Friihjar dieses Jahres auf ihre Effekte unter Freilandbedingungen an der Apfelsorte 
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'James Grieve' iiberpriift. Dabei konnte mit einem Extrakt aus Efeu (Hedera helix) der Bliitenbefall um bis zu 47 % 
reduziert werden. Damit zeigte dieser Extrakt eine vergleichbare Wirkung wie das in den letzten beiden Jahren in der 
Obstbaupraxis verwendete Antibiotikum Plantomycin (Wirkstoff Streptomycinsulfat). 

Zur Diagnose des Feuerbrandes wurde eine auf der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) beruhende Methode entwickelt, 
mit der der bakterielle Erreger dieser Krankheit (E. amylovora) schon vor dem Auftreten von Symptomen sicher 
nachgewiesen werden kann. In Kombination mit einem von der BBA entwickelten Prognosesystem wird dieses 
Nachweisverfahren bereits vom Pflanzenschutzdienst filr die Praxis genutzt. Dariiber hinaus konnte die Ausbreitung 
und Vermehrung von E. amylovora im befallenen Gewebe mit Hilfe der gentechnischen Methode der Biolumineszenz 
sichtbar gemacht werden. Die Methode kann zur Beurteilung der Wirksamkeit von Bekmnpfungsmitteln, wie z. B. 
Antibiotika, oder von Resistenzinduktoren im Friihstadium der Infektion herangezogen werden. 

Auch in diesem Jahr wurden zahlreiche Gastwissenschaftler, Stipendiaten und Praktikanten aus verschiedenen Lan
dero von Mitarbeitem des Hauses betreut. Die raumliche Nahe des Instituts zur Technischen Hochschule Darmstadt 
ermoglicht seit Jahren eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren. Im Institut 
wurden im Berichtsjahr acht Diplomarbeiten und zwei Dissertationen fertiggestellt. 

238 Charakterisierung selektierter Bakterienstamme in bezug auf antagonistische, wuchsfordemde und 
resistenzinduzierende Eigenscbaften - Characterization of selected bacterial strains with regard to antagonistic, 
growth promoting and resistance inducing properties (Koch, E.) 

Die gezielte Ausbringung antagonistischer Mikroorganismen stellt eine potentielle Moglichkeit zur biologischen 
Bekampfung von Pflanzenkrankheiten dar. Beispielsweise bewirkt die Ansiedlung antagonistischer Bakterien auf der 
WurzeloberfUlche in vielen Fallen einen Schutz gegen bestimmte bodenbilrtige Schadpilze. Dariiber hinaus kann die 
Inokulation von Pflanzenwurzeln mit Mikroorganismen aber auch 'wuchstimulierende oder resistenzinduzierende 
Wirkungen auf die Wirtspflanze haben. 

In der bier vorgestellten Arbeit wurden fiinf verschiedene Bakterienstamme in Gewachshausversuchen sowohl auf 
antagonistische Wirkung gegen einen phytopathogenen Pilz (Pythium ultimum) wie auch auf wachstumsstimulierende 
und resistenzinduzierende Eigenschaften untersucht Bei den verwendeten Bakterienstammen handelte es sich um 
Isolate von Pseudomonas sp. ('584', '1112', '11232'), Bacillus subtilis (isoliert aus dem in den USA vermarkteten 
Produkt KODIAK) sowie um ein noch nicht naher bestimmtes Isolat ('U410'). 

Zur Uberpriifung der antagonistischen Wirkung gegen den Bodenpilz P. ultimum wurden Gurkensamen zwei Stunden 
lang in Suspensionen der genannten Bakterienstamme gelegt und anschlieBend in Topfe ausgesat. Die Inokulation 
erfolgte (vor Autbringen einer ea. 2 cm starken Deckschicht aus Vermiculit) durch Aufstreuen gemahlener, mit dem 
Pathogen durchwachsener Hirse, oder durch vorheriges Einmischen des Hirsemehls in das Topfsubstrat. In den Vari
anten mit aufgestreutem Inokulum fiihrte die Saatgutbehandlung mit alien gepriiften Bakterien mit Ausnahme des 
Isolates aus KODIAK zu einer signifikanten (p=5 % ) Erhohung der Anzahl gesunder Pflanzen (Wirksamkeit: 32 - 85 
%). Obwohl der lnfektionsdruck vergleichbar war, wurde dagegen nach dem Einmischen des Inokulums nur bei Be
handlung der Samen mit dem Stamm U410 eine signifikante Erhohung der Pflanzenzahl beobachtet (Wirksamkeit: 
48 %). Das (praxisnahere) Einmischen des lnokulums schafft also hartere Bedingungen als das Aufstreuen und sollte 
daher als Testverfahren bevorzugt werden. 

Zur Uberprilfung wuchsfordemder Eigenschaften wurden die mit Bakterien behandelten Samen in ein Kies-Sand
Gemisch ausgeslit. Zwanzig Tage nach Aussaat wurde die Trockenmasse der Pflanzen bestimmt. Die Samenbehand
lung mit KODIAK und U410 filhrte zu einer Erhohung der Wurzeltrockenmasse, wahrend die SproBtrockenmasse 
nur nach Behandlung mit U410 erMht war. In einem weiteren Versuch wurden keimende, auf Filterpapier ausgelegte 
Gurkensamen mit Suspension des KODIAK-Isolates, III232 oder 584, behandelt. Anders als im Gewachshausversuch 
wurde unter diesen in vitro-Bedingungen nach alien Bakterienbehandlungen eine.Reduktion der Wurzeltrockenmasse 
und der Wurzelllinge im Vergleich zur Kontrolle beobachtet. Aus diesem Ergebnis wird deutlich, da6 der bier ge
wahlte in vitro-Test zur Festellung wuchsfordemder Eigenschaften die arbeitsaufwendigere Gew:tchshaustestung 
nicht ersetzen kann. 

Um zu Uberpriifen, ob· eine Samenbehandlung mit Bakterien das Resistenzverhalten der Pflanze beeinfluBt, wurden 
Gurkensamen wie beschrieben in Bakteriensuspensionen gelegt, in Topfe ausgesat, und die ersten echten Blatter der 
sich entwickelnden Pflanzen wurden mit Gurkenmehltau (Sphaerotheca fuliginea) inokuliert.. Die Bonitur 10 Tage 
nach lnokulation ergab keinen Hinweis auf eine Beeinflussung des Befalls durch die Bakterienbehandlung. 
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239 Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von bakteriellen Antagonisten gegeniiber bodenbiirtigen 
Phytophthora-Arten im Obstbau - Studies on the mode of action of antagonistic bacteria and fungi to soil-borne 
Phytophthora-species in fruit crops (Hessenmiiller, Astrid, und Zeller, W.) 

Durch Phytophthora-Arten hervorgerufene bodenbiirtige Pilzkrankheiten im Obstbau sind schwer bekampfbar und 
gefahrden in letzter Zeit <lurch das Auftreten neuer Spezies, wie z. B. der Roten Wurzelfaule (P. fragariae var. frag
ariae) an Erdbeere, den Anbau des Beerenobstes in besonderem MaBe. Bereits zuvor konnten mit 15 aufgrund ihrer 
in vitro antagonistischen Aktivitat selektierten Bakterienisolaten im Gewachshaus an Erdbeerpflanzen die Krank
heitssymptome der Rhizomfaule (P. cactorum) um bis zu 63 % und die der Roten Wurzelfaule um bis zu 40 % redu
ziert werden. Erstmals wurden vier der besten Isolate auch im Freilandversuch iiberpriift. 

Die Inokulation mit den Antagonisten erfolgte vor dem Auspflanzen <lurch Eintauchen der Wurzeln in eine Bakteri
ensuspension. AufFreilandflachen, die stark durch den Erreger verseucht waren (z. T. natiirlich oder <lurch manuelle 
Einarbeitung des Inokulums in den Boden), wurden durch diese Behandlung Wirkungsgrade von bis zu 50 % gegen
iiber der Roten Wurzelfaule erreicht. 

Durch mehrmaliges Tauchen der Pflanzenwurzeln in die Suspension wurde versucht, die Wirkung verschiedener 
Antagonisten (Agrobacterium radiobacter, Bacillus iicheniformis, Pseudomonas fluorescens) noch zu steigem. Dazu 
wurden kleine, unter in vitro-Bedingungen herangezogene Pflanzen zunachst vor dem ersten Pikieren und ein weite
res Mai drei Wochen spattr vor dem Topfen in mit Phytophthora verseuchtes Kultursubstrat in die jeweilige Anta
gonistensuspension getaucht. Dabei ergab sich im Falle von P. cactorum, daB der Wirkungsgrad <lurch den Antago
nisten Pseudomonas fluorescens um 10 % gegeniiber einer einmaligen Tauchbehandlung gesteigert werden konnte. 

Fiir den Nachweis von P. fragariae var. fragariae in den Wurzeln der Erdbeerpflanzen wurde auf der Basis der Po
lymerase-Kettenreaktion (PCR) eine Methode eingesetzt, mit der die Nachweisempfindlichkeit gegeniiber anderen 
Diagnoseverfahren (z. B. Selektivmedien, ELISA) um ein vielfaches gesteigert werden konnte. Damit konnte der 
Phytophthora-Befall an den Wurzeln auch bei schwacher Symptomauspragung nachgewiesen werden, so daB hiermit 
der antagonistische Effekt bereits im Friihstadium der Infektion ausgewertet werden kann. 

240 Untersuchungen zur Vermehrung und Ausbreitung des Feuerbranderregers Erwinia amylovora in der 
Pflanze mit Hilfe der Biolumineszenz - .Studies on multiplication and spread of the causal agent of fire blight 
(Erwinia amylovora) in plants using a bioluminescence based method (Helfert, Sylvia, und Zeller, W., in Zusammen
arbeit mit Geider, K., Max-Planck-Institut, Ladenburg) 

Der Feuerbrand gefahrdet in zunehmendem MaBe vor allem in Siidwest-Deutschland den Kernobstanbau. In einem 
Forschungsvorhaben wird zur Zeit untersucht, ob mit Hilfe einer <lurch Pflanzenextrakte hervorgerufenen induzierten 
Resistenz die Entwicklung eines biologischen Bekampfungsverfahrens moglich ist. Dabei wurde ein neu entwickeltes 
Verfahren angewandt, bei dem die Verbreitung und Vermehrung des Erregers im pflanzlichen Gewebe mit Hilfe der 
Biolumineszenz eines lichtemittierenden Stammes von E. amylovora iiber einen Rontgenfilm sichtbar gemacht wird. 
Dieser Stamm enthalt ein Phagen-Plasmid, in welches das lzu-System von Vibrio fischeri, einem Leuchtbakterium 
kloniert wurde. 

Um die Effekte der induzierten Resistenz auf die Verbreitung und Vermehrung des Erregers im pflanzlichen Gewebe 
nachzuweisen und sichtbar zu machen, wurden vier Wochen alte Apfelsamlinge mit den Pflanzenextrakten von Efeu 
(Hedera helix) und Sachalinstaudenknoterich (Reynoutria sachalinensis) bespriiht und nachfolgend mit dem lichte
mittierenden Stamm von E. amylovora inokuliert. Die Inokulation erfolgte mit einer in die Erregersuspension ge
tauchten Schere, mit der die Blattspitzen der Apfelsamlinge abgeschnitten wurden. Zur Auswertung wurden die 
Pflanzen auf Papier geklebt, auf einen Rontgenfilm aufgelegt und dieser ea. 2 h belichtet. Die Lichtsignale der Bak
terien waren auf dem Film als Schwarzungen erkennbar und wurden nach GroBe und Intensitat ausgewertet. Dabei 
zeigte sich, daB die Bakterien, von der Inokulationsstelle ausgehend, sich vor allem im LeitgefaBsystem der Blatter 
ausbreiteten. Durch die Behandlung mit den Pflanzenextrakten konnte eine deutliche Hemmung in der Verbreitung 
und Vermehrung von E. amylovora festgestellt werden, wobei der Efeu-Extrakt Reduktionen von ea. 30 %, der von 
Reynoutria sachalinensis um fast 50 % gegeniiber der infizierten Kontrolle erreichte. Im Vergleich dazu erzielte 
Plantomycin (Streptomycinsulfat) einen Wirkungsgrad von ea. 70 %. 

241 Praxisorientierte Versuche zum Einsatz von Pflanzenextrakten mit resistenzinduzierenden Eigenschaf
ten gegeniiber Bakteriosen - Studies on plant extracts with resistance inducing properties against bacterial diseases 
(Mosch, Janina, und Zeller, W.) 

Fiir die Bekampfung von pflanzlichen Bakteriosen stehen mit Ausnahme des Antibiotikums Streptomycin, das gegen 
den Feuerbrand (Erwinia amylovora) in begrenztem Rahmen in der Praxis eingesetzt werden kann, noch keine wirk-
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samen Mittel zur Verfiigung. Eine Ml>glichkeit zur biologischen Bekampfung von Bakteriosen stellt die Erhl>hung 
der Widerstandskraft der Pflanze, die Resistenzinduktion, dar. Im Rahmen eines BMFT-Projektes wird z. Z. eine 
praxisorientierte Anwendungsmoglichkeit von Pflanzenextrakten zur Resistenzinduktion gegen ausgewahlte Bakte
riosen iiberpriift. Es werden sowohl friihere Versuche zur induzierten Resistenz gegen den Feuerbrand fortgesetzt als 
auch Experimente mit neuen bakteriellen Wirt-Parasit-Systemen begonnen. 

Fiir die Arbeiten mit neuen bakteriellen Wirt-Parasit-Systemen muSten zunachst geeignete Testsysteme etabliert wer
den. Ziel war die Entwicklung von Biotests fiir zwei im Gemiisebau wichtige Bakteriosen, die Ademschwltrze des 
Kohls (Xanthomonas campestris pv. campestris; X. c.) sowie die Fettfleckenkrankheit der Bohne (Pseudomonas sy
ringae pv. phaseolicola; Ps. p.). Dazu wurden verschiedene Sorten von Kohl und Buschbohne mit unterschiedlichen 
Bakterienisolaten inokuliert. Die Versuche wurden mit Kohlpflanzen im Zweiblattstadium durchgefiihrt. Bei Busch
bohnen wurden die ersten, noch nicht voll entwickelten TrifoliatenbUitter inokuliert. Es wurde sowohl die Sympto
mentwicklung als auch die Vermehrung der Bakterien im Wirtsgewebe verfolgt. 

Aufgrund der erhaltenen Ergebnisse wurde fiir die Arbeiten an Kohl die Sorte 'White Rock' und das Isolat X. c. 14 
ausgewahlt. Fiir die Untersuchungen an Buschbohnen erwies sich die Sorte 'Belfin' und das Isolat Ps. p. 1395 a1s 
geeignet. In einem ersten Gewachshaus-Screening wurden verschiedene Pflanzenextrakte mit Wirkung gegen die 
genannten Bakteriosen identifiziert. Da die Extrakte in vorausgegangenen in vitro-Versuchen keine bakterizide Wir
kung zeigten, diirfte die im Gewachshaus beobachtete Aktivitat vor allem auf einer induzierten Resistenz der Pflanze 
beruhen. 

Dariiber hinaus wurden mit drei Extrakten (aus Reynoutria sachalinensis, Hedera helix und Viscum album), die in 
friiheren Versuchen im Labor Wirksamkeit gegeniiber dem Feuerbrand gezeigt batten, erste Freilandversuche durch
gefiihrt. Fiir die Experimente wurden Apfelbaume der Sorte 'James Grieve' und Ziergehl>lze der Art Cotoneaster 
salicifolius var. jloccosus verwendet. Die Untersuchungen ergaben, daB von den drei eingesetzten Pflanzenextrakten 
die Behandlung mit dem Extrakt aus Hedera helix (Efeu) die starkste resistenzinduzierende Wirkung gegeniiber dem 
Feuerbrand aufwies. An Apfelbaumen erreichte dieser Extrakt mit 47 % sogar einen hoheren Bekampfungserfolg als 
das Praparat Plantomycin (Wirkstoff: Streptomycinsulfat) mit 38 %. 

242 Entwicklung von Pflanzenextrakten zur Starkung der Kulturpflanzen gegeniiber pflanzenpathogenen 

Pilzen · Development of plant extracts as strengtheners against plant-pathogenic fungi (Lehmann, W ., in Zusammen
arbeit mit der Firma Gebriider Schaette KG, Bad Waldsee) 

Die Untersuchungen zum genannten Thema wurden im Rahmen des Forderprogrammes ,,Biotechnologie 2000" vom 
BMFT unterstiitzt. Insgesamt wurden 150 lipophile und hydrophile Soxhlet- und Kaltschiittelextrakte aus 50 einhei
mischen, tropischen und subtropischen Pflanzen auf ihre Wirkung gegeniiber einem Falschen Mehltaupilz 
(Phytophthora infestans an Tomaten) und einem Echten Mehltaupilz (Sphaerothecafuliginea an Gurken) untersucht. 
Die Testung mit Phytophthora infestans erfolgte sowohl an abgetrennten Blattem als auch im Topfversuch mit gan
zen Pflanzen. Die Wirkung gegeniiber :Echtem Mehltau an Gurken wurde im Topfversuch ermittelt. 

Im Testsystem Phytophthora infestans an Tomaten konnten gute Wirkungsgrade (70 - 85 %) bei 76 Extrakten ermit
telt werden. Sechs Extrakte zeigten sehr gute Wirkungsgrade (85 - 97 %). Bei den restlichen Extrakten wurden mitt
lere (50 - 70 %) und schlechte (<50 %) Wirkungsgrade festgestellt. Im Testsystem Sphaerothecafuliginea an Gurken 
zeigten vier Extrakte sehr gute Wirkungsgrade (85 - 93 %). Gute Wirkungsgrade (70 - 85 %) konnten bei sechs wei
teren Extrakten nachgewiesen werden, die iibrigen Extrakte batten eine sehr geringe oder keine Wirkung. 

Nachdem die Hauptscreeningphase nach den ersten zwei Jahren (1993/94) abgeschlossen war, wurden im dritten Jahr 
die Untersuchungen auf die vier Extrakte mit den besten Wirkungsgraden (Phytophthora infestans: 94 - 97 %; Sphae
rotheca fuliginea: 85 - 93 % ) im Hinblick auf die Herstellung eines Praparates konzentriert. Es handelte sich dabei 
um Extrakte von Kreuz- und Korbbliitlem, einer Malvenart sowie des Persischen Flieders. Bei den Untersuchungen 
lag der Schwerpunkt auf der Kombination von Pflanzenextrakten, die gegeniiber beiden Pilzen eine hohe Wirksam
keit batten. 

Bei Biotests mit diinnschichtchromatographischen Auftrennungen batten die Extrakte keine direkte Wirksamkeit 
gegeniiber Cladosporium cucumerinum. Dagegen zeigte sich im Topfversuch mit Tomaten, daB der Befall mit P. 
infestans bei Inokulation drei Tage nach Aufbringung der Extrakte weit unter 5 % lag, im Gegensatz zu einem 
95%igen Befall der Kontrollpflanzen. Das deutet darauf hin, daB ein resistenzinduzierender und damit pflanzenstar
kender Effekt der Extrakte vorliegt. 

Aus den Untersuchungen in Darmstadt sowie aus Freilandstudien, die im Kartoffel- und Weinanbau durchgefiihrt 
wurden, ergab sich, daB als Resultat des dreijahrigen Projektes voraussichtlich im Jahr 1996 ein Prliparat auf rein 
pflanzlicher Basis als Pflanzenstarkungsmittel angemeldet wird, um anschlieBend vermarktet zu werden. 
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243 Physiologische Veranderungen in Gurkenblattern nach Behandlung mit MILSANA, einem Extrakt aus 
Reynoutria sachalinensis - Alteration of cucumber leaf physiology by treatment with MILSANA, an extract of 
Reynoutria sachalinensis (Schmitt, Annegret, in Zusammenarbeit mit Daayf, F., und Belanger, R., Biocontrol Labo
ratory, Centre de Recherche en Horticulture, Departement de Phytologie, Universite Laval, Quebec) 

Extrakte aus Reynoutria sachalinensis wirken als Resistenzinduktoren gegen Echte Mehltaupilze an verschiedenen 
Kulturen, wobei der zugrundeliegende Wirkmechanismus bislang weitgehend ungekllbt war. In Zusammenarbeit mit 
einer kanadischen Arbeitsgruppe wurde die Produktion fungizider phenolischer Verbindungen in Gurkenblilttem als 
Reaktion auf Befall mit Echtem Mehltau und Behandlung mit Extrakten aus R. sachalinensis als m(jglicher Wirkme
chanismus iiberpruft. 

Im Gewachshaus wurden Gurken der Sorte 'Long English Cucumber' nach Auftreten der ersten Schadsymptome mit 
2 % MILSANA (Fliissigextrakt) behandelt. Vierundzwanzig Stunden nach Extraktapplikation wurden Gurkenbllitter 
der folgenden Varianten fur die weitere Aufarbeitung gesammelt: gesund, ohne MILSANA-Behandlung; gesund, mit 
MILSANA-Behandlung; befallen, ohne MILSANA-Behandlung; befallen, mit MILSANA-Behandlung. Die Bllitter 
wurden homogenisiert und mit Methanol extrahiert. Nach anschlieBender Fraktionierung in freie (Fraktion Fil) und 
glykosidisch gebundenen Phenole wurden letztere <lurch Hydrolyse in ihre Aglykonform iiberfiihrt (Fraktion Fill). 
Die Fralctionen FII und FIII aller Varianten wurden diinnschichtchromatographisch aufgetrennt und zur Bestimmung 
fungizider Zonen mit einer Suspension von Cladosporium cucumerinum iiberschichtet und inkubiert. Die aglykon
haltige Fraktion Fill zeigte in alien Varianten auBer der Kontrolle eine starke Akkumulation phenolischer fungizider 
Substanzen, insbesondere als Reaktion auf Pathogenbefall bei MILSANA-Behandlung. In dieser Variante trat auf der 
Startlinie ein zusatzlicher fungizider Fleck auf, der in keiner anderen Variante zu beobachten war. 

In einem in vitro-Test mit Konidien von Sphaerothecafuliginea zeigten alle Varianten von Fraktion Fill eine keim
hemmende Wirkung. In Obereinstimmung mit den Ergebnissen aus dem Chromatogramm-Versuch zeigte die befal
lene, mit MILSANA behandelte Variante mit 20 % Keimrate die starkste Hemmung, die sich auch statistisch signifi
kant von alien anderen unterschied. Die Keimrate in der Wasserkontrolle lag bei 63 %. 

Somit ist erwiesen, daB die Applikation von Extrakten aus R. sachalinensis in Gurkenblattem zur Bildung phenoli
scher fungizider Verbindungen fiihrt, die bei der Abwehr angreifender Pathogene eine wichtige Rolle zu spielen 
scheinen. Die chemische Charakterisierung dieser Verbindungen wird derzeit durchgefiihrt. 

244 Einflu8 eines Pflanzsubstrates aus Reynoutria sachalinensis auf das Wacbstum von Gurken und den 
Befall mit bodenbiirtigen Schadpilzen • Effects of a potting substrate from Reynoutria sachalinensis on growth of 
cucumber and attack by soilbome fungal diseases (Schmitt, Annegret, und Koch, E.) 

Ein <lurch Fermentation hergestelltes Pflanzsubstrat ausReynoutria sachalinensis (TERRAFORTE) wurde an Gurken 
sowohl beziiglich seines Einflusses auf das Pflanzenwachstum als auch hinsichtlich seiner Wirkungen auf den Befall 
mit bodenbiirtigen pilzlich·en Schaderregern untersucht. 

Die Versuche wurden im Gewachshaus an Gurken der Sorte 'Chinesische Schlange' durchgefiihrt. TERRAFORTE 
wurde in Mischung mit WeiBtorf (Mischungsverhaltnis 5:1; v/v) unter Zugabe von Nahrstoffen (5 g PLANTOSAN 
und 0,5 g FLORY 10 pro Liter Substrat) verwendet. Als Vergleichssubstrat diente eine Mischung aus Fruhstorfer 
Erde Typ T und Sand (2:1; v/v). Bei Bedarf erfolgte eine Nachdiingung beider Varianten mit WUXAL SUPER (Ver
diinnung 2:1000). Nach dem Pikieren wurden Wachstum und Bliitenbildung iiber einen Zeitraum von 5 Wochen 
verfolgt, sowie nach AbschluB der Versuche wurde die Frischmasse bestimmt. 

Nach 2 - 3 Wochen zeigten die Gurken in TERRAFORTE-Mischung ein starkeres Wachstum als die in Fruhstorfer 
Erde Typ T-Sand. Bei Versuchsende erreichten die Pflanzen in einem Versuch mit 39 cm fast die doppelte Rohe der 
in Fruhstorfer Erde Typ T -Sand angezogenen Gurken. Insgesamt lieBen sich die Unterschiede jedoch nicht statistisch 
absichem. Die Anzahl der bis zu Versuchsende gebildeten Blatter pro Pflanze lag bei Gurken in dem Substrat aus 
Reynoutria sachalinensis in beiden Versuchen hoher als bei den Pflanzen des Vergleichssubstrates. Der Zeitpunkt der 
Bliitenbildung unterschied sich in beiden Varianten nicht. Gurken, die in TERRAFORTE-Mischung angezogen wa
ren, bildeteil bis zu Versuchsende mehr Frischmasse bei gleichzeitig niedrigerem Trockensubstanzgehalt. 

Insgesamt hatte das Substrat aus R. sachalinensis einen positiven Einflu8 auf das Wachstum von Gurkenpflanzen, 
wenn auch die Ergebnisse nicht statistisch absicherbar waren. 

Um zu iiberprufen, ob das Topfsubstrat den Befall mit bodenbiirtigen Schadpilzen beeinfluBt, wurden Gurken in ver
schiedene Substrate (TERRAFORTE-Mischung; Fruhstorfer Erde Typ T-Sand; Lignostrat U; Lat Terra Typ K; pa
steurisierte Ackererde) ausgesat, denen Inokulum von Pythium ultimum zugesetzt war. Unter diesen Bedingungen 
wurde in TERRAFORTE-Mischung, Lignostrat U und Lat Terra Typ K eine hohere Anzahl gesunder Pflanzen beob-
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achtet als in Fruhstorfer Ertle Typ T -Sand und Ackererde. Bei Einmischung van Inokulum des Schadpilzes Rhizoc
tonia solani waren keine deutlichen Unterschiede zwischen den Substraten vorhanden. 

In einem weiteren Versuch wurden die Substrate vor der Einmischung des Pythium-Inokulums einer Hitzebehandlung 
(60 °C, 24 h) unterzogen. In derartig vorbehandelten Substraten wurde im Fall von TERRAFORTE-Mischung, Lig
nostrat U und Lat Terra Typ K eine geringere Pflanzenzahl beobachtet als in unbehandeltem Substrat. Wasserextrakte 
aus TERRAFORTE, Fruhstorfer Ertle Typ T und Ackererde batten in vitro auf die phytopathogenen Pilze P. ultimum, 
R. solani und Fusarium culmorum keine fungizide Wirkungen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, daB die im Ge
wachshaus beobachtete suppressive Wirkung gegentiber P. ultimum, zumindest teilweise, in Zusammenhang mit der
mikrobiologischen Aktivitat der Substrate steht.

245 Optimierung der Zucht von Sitotroga cerealella als Wirt fiir die Massenproduktion von Trichogramma -
Optimizing the rearing of Sitotroga cerealella as host for the mass production of Trichogramma (Hassan, S. A.) 

In Deutschland wurden 1995 ea. 6000 ha Mais zur Bekampfung des Maisztinslers mit Eiparasiten der Gattung 
Trichogramma behandelt. Die Anzucht dieser Schlupfwespe erfolgt in Eiern der Getreidemotte Sitotroga cerealella. 
Eine verbesserte Methode zur Massenproduktion von Getreidemotten wurde erprobt. Durch die Verwendung von 
Brut-/Schltipfkafigen mit geschlossenen AuBenwanden wurde erreicht, daB wesentlich weniger Fltigelschuppen der 
Motten in den Zuchtraum gelangen, wodurch die Belastigung des dart beschaftigten Personals erheblich reduziert 
wird. Auf diese Weise wird auch die Gefahr einer Allergie weitgehend verhindert. Gestelle aus Holz und Draht mit 
infiziertem Weizen werden in dieser Brut- und Schliipfvorrichtung deponiert. Die ausschliipfenden Falter sammeln 
sich in einem zentral angebrachten Behiilter am unteren Teil der Vorrichtung. Ein eingebauter thermostatgesteuerter 
Ventilator verhindert, daB, durch die Larvenentwicklung bedingt, die Temperatur in der Vorrichtung 31 °C tiber
steigt. Zur Gewinnung der Eier werden die Motten in Trommeln aus Metall und Gaze umgeftillt und in einem halbau
tomatisch gesteuerten Gerat befestigt. Durch Drehen und gleichzeitiges Absaugen dieser Trommeln lassen sich die 
Eier leicht von den Fltigelschuppen trennen. Bei einem wochentlic.hen Weizenverbrauch van 50 kg werden bier tag
lich ea. 70 g Eier gewonnen. Die im Darmstadter Institut gewonnenen Erkenntnisse sollen den Trichogramma
Produzenten ftir die ktinftige Verwendung in der Massenproduktion von Wirtseiern zur Verftigung gestellt werden. 

246 Die Anwendung von Eiparasiten der Gattung Trichogramma zur Bekampfung der Traubenwickler Eu

poecilia ambiguella und Lobesia botrana - The use of egg parasitoids of the genus Trichogramma to control the 
grape berry moths Eupoecilia ambiguella andLobesia botrana (Hassan, S. A., und Wtihrer, B. G.) 

Der Bekreuzte Traubenwickler Lobesia botrana sowie der Einbindige Traubenwickler Eupoecilia ambiguella sind die 
gefahrlichsten Schadlinge im deutschen Weinanbau. 1995 wurde der Einsatz von im Labor ausgewahlten Tricho
gramma-Stammen zur Bekampfung dieser Schadlinge untersucht. Drei Feldversuche fanden in Zusammenarbeit mit 
der Fachhochschule Geisenheim und der Conrad Appel GmbH im Rheingau (Geisenheim, Martinsthal und Rauen
berg) statt. Pheromonfallen dienten zur Bestimmung des Flugverlaufes der Traubenwickler-Arten. Mit einem T. ca
coeciae- sowie einem in einem Geisenheimer Weinberg gekoderten (bislang unbestimmten) Stamm wurden die 
zweite bzw. die erste und zweite Generation des Traubenwicklers mit jeweils ein bis zwei Freilassungen bekampft. 
Freilassungseinheiten mit jeweils ea. 3000 Parasiten mit Schutz vor Regen und Pradatoren wurden in unterschiedli
chen Abstanden innerhalb der Rebzeilen ausgebracht. 

Durch eine Bekampfung der ersten und zweiten Generation mit jeweils zwei Freilassungen konnte in der Anlage 
Martinthal bei einem Befall van 11 % ein Wirkungsgrad von Uber 80 % erzielt werden. In der Rauenberger Anlage 
war der Befall mit 3 % sehr niedrig, hier brachten jeweils zwei Freilassungen einen Wirkungsgrad von fast 80 %. In 
Geisenheim war bei einem Befall von 58 % die Wirkung mit ea. 50 % schwacher. Die Bekampfung der Traubenwick
ler mit jeweils einer Ausbringung pro Generation war in Martinsthal und Rauenberg ausreichend. Die Versuche be
statigten die vielversprechenden Ergebnisse des Jahres 1994. 

247 Zusammenbruch der Massenvermehrung des Schwammspinners (Lymantria dispar) in Siidhessen auf

grund natiirlicher Antagonisten - Break down of a mass development of the Gypsy Moth (Lymantria dispar) by 
natural antagonists (Bathon, H., und Ruppe11, Verena) 

Die seit mehreren Jahren im stidwestdeutschen Raum anhaltende Gradation des Schwammspinners (Lymantria dis
par) setzte sich in Siidhessen auch 1995 noch in groBeren Arealen fort. Da die betroffenen Waldbestande, insbesonde
re Stiel- und Traubeneichen, in starkem MaBe vorgeschadigt sind, ist bei mehrmaligem KahlfraB in aufeinanderfol
genden Jahren mit erheblichen Ausfallen an Baumen zu rechnen. Die vorliegenden Untersuchungen sollten klaren, 
inwieweit Antagonisten den Zusammenbruch der Gradation herbeiftihren und welche ggf. zu einer frtihzeitigen 
Steuerung einer solchen Massenvermehrung herangezogen werden konnten. 
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Die Gelegezlihlungen von Sommer 1994 bis Friihjahr 1995 lieBen in einer Anzahl Forstabteilungen nochmals bzw. 
erstmals KahlfraB durch Schwammspinner-Raupen erwarten, trotz Parasitierung durch Ooencyrtus kuwanae (Hym., 
Encyrtidae). Aus zwei Forstabteilungen bei Lampertheim (eine Alt- und eine Neubefallsflache) sowie einer Altbe
fallsflache bei Darmstadt (Messel) wurden ab Mai 1995 in zweiwochentlichem Rhythmus soweit moglich 100 bis 200 
Raupen eingesammelt und bis zum Tode bzw. zur Verpuppung einzeln auf Nlihrmedium gehalten. Tote Raupen und 
Puppen wurden auf Parasitoide und Krankheiten bin untersucht. Die Bestimmung der Parasitoide ist noch nicht abge
schlossen. 

An der Parasitierung waren 1995 nur wenige Arten beteiligt. Die hochsten Parasitierungsraten erreichten wie 1994 
die Raupenfliege Parasetigena sylvestris (Dipt., Tachinidae) und die Brackwespe Apanteles porthetriae (Hym., Bra
conidae). Letztere war besonders stark in Neubefallsgebieten vertreten. Sie reagiert nicht dichteabhangig, da sie auf 
zusatzliche Sommer- bzw. Winterwirte angewiesen ist. Eine bedeutende Rolle spielte in den Altbefallsgebieten neben 
P. sylvestris auch die Durchseuchung mit dem spontan auftretenden Kempolyedrosevirus. Daneben starb jedoch auch
ein erheblicher Anteil der Raupen ohne direkt erkennbare Ursache (Abb. 23). Puppen konnten aus dem Freiland
kaum noch erhalten werden. Auch die Verpuppungsrate der eingesammelten Raupen tendierte gegen Ende der Larva
lentwicklung gegen Null. Die Schwammspinner-Populationen in den Beobachtungsgebieten waren zusammengebro
chen.

Ein ursachlicher Zusammenhang scheint zwischen dem Auftreten toter Raupen "ohne Befund" (ohne Parasitoide, 
Kempolyederviren oder Pilze) und naBkaltem Wetter vor bzw. am Einsammlungstermin zu bestehen. Hierbei diirfte 
der Aufnahme von Wasser in Tropfenform zusammen mit Blattem die wesentlichste Bedeutung zukommen: Das 
Wasser fiihrt zur Veranderung des Darm-pH und damit zu einer Massenvermehrung unspezifischer Bakterien im 
Darm. Diese verursachen dann Durchfallerscheinungen, durch die letztlich die betroffenen Raupen absterben. 

Mit den vorliegenden Befunden konnte bestatigt werden, daB nur wenige Parasitoide neben der spontan auftretenden 
Virose fiir den Zusammenbruch der Schwammspinner-Gradation von Bedeutung waren, ebenso wie die Einwirkung 
des Wetters. Fiir eine Massenfreilassung von Parasitoiden und Raubern scheint nur der Eiparasitoid 0. kuwanae ge
eignet zu sein, da er sich relativ leicht in Massen ziichten und Uber langere Zeit gekiihlt lagern laBt. Die Schliipfrate 
der Raupchen wird durch 0. kuwanae teilweise stark reduziert. Eine besonders gute Moglichkeit, friihzeitig in die 
Schwammspinner-Entwicklung einzugreifen, ergibt sich durch Einsatz der spezifisch wirkenden Kempolyederviren. 
Der Zusammenbruch der Population kann durch diese MaBnahmen vorverlegt werden. 
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Abb. 23: Todesursachen des Schwammspinners (Lymantria dispar) in Lampertheim, Abt. 306. Die durchgezogene 
Linie gibt das Verpuppungsprozent der an den jeweiligen Sammeldaten (11.05. bis 18.07.1995) eingetra
genen Raupen an. Der Auswertung lagen am 11. und 23.05.1995 je 100 Raupen, vom 07.06. bis 03.07. je 
200 Raupen und am 18.07. 10 Raupen und Puppen zugrunde. 
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248 Diagnose und Prognose der Kernpolyedrose beim Schwammspinner (Lymantria dispar) • Diagnosis and 
prognosis of the nuclear polyhedral disease of the gypsy moth (Lymantria dispar) (Kleespies, Regina G., und Langep.-
bruch, G.-A.) 

Im Anschlu.B an die in den letzten beiden Jahren durchgefilhrten Untersuchungen zur Populationsentwicklung und zu 
mikrobiologischen Bekampfungsverfahren beim Schwammspinner, Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae), 
wurde die Uberwachung des Schadlings auf den VersuchsfUlchen fortgefiihrt. Hinzu kam in diesem Jahr im Forstamt 
Lampertheim ein neues ea. 400 ha gm.Bes Schwammspinner-Befallsgebiet. Da dort ein gro.Berer Bekampfungsversuch 
vorgesehen war, sollte durch diagnostische Untersuchungen ermittelt werden, ob und in welchem Umfang eine na
tiirliche Begrenzung der Population durch Krankheiten, besonders durch das L. dispar-Kempolyedrosevirus (L.d.
NPV) erfolgen wilrde. 

Erst im Marz konnte mit der Entnahme von Eigelegen begonnen werden (1-6 Gelege/Forstabteilung, je nach Befalls
grad und bei einer zweiten Probenahme je ein kleiner Teil von 1 - 4 Eigelegen/Abteilung). Die Bier mu.Bten aus Ar
beitskapazitatsgrilnden z. T. kilhl gehalten werden, um das Schlilpfen und die anschlie.Bende Raupenhaltung ilber 
einen Zeitraum von mehreren Wochen zu verteilen. Proben von ea. 15 - 25 Larven wurden jeweils in einem Gefli.B auf 
Nahrmedium gehalten, bis die virusbedingte Mortalitat mindestens einer Larve nachgewiesen war oder die erste Pup
pe aufi:rat. So waren aus 70 Abteilungen insgesamt ea. 15 OOO Larven aus Eigeiegen in Zucht. Davon wurden rund 
2000 diagnostisch untersucht. In 31 Abteilungen war dasL.d.-NPV nachweisbar. 

Wahrend der folgenden Schwammspinnerentwicklung wurden im Freiland aus einigen Abteilungen lebende und z. T. 
bereits tote Larven eingesammelt (insgesamt 533) und die lebenden einzeln im Labor gehalten. Hier bestatigten sich 
die bei den Eilarven festgestellten Virusvorkommen: Die Gesamtinfektionsrate an Kempolyedrose betrug rund 20 %. 
Von besonderem Intere�se ist der Befund bei Altlarven, die unter den an Baumstammen angebrachten Stoffstreifen 
eingesammelt wurden. Hier hatte sich der Virusbefall auf rund 60 % erhoht. Wenn man bedenkt, da8 bereits ein nicht 
unerheblicher Teil der jilngeren Larven der Virose erlegen ist, steht fest, daB das Kempolyedrosevirus ma.Bgeblich 
zum Zusammenbruch der Population beigetragen hat. Dies gilt auch fiir die Schwammspinner-Populationen aus den 
Versuchsgebieten der vorangegangenen Jahre, egal ob Viren durch Luftapplikation oder durch Besprilhen der Stam
me vor oder wahrend des Schlilpfens der Larven ausgebracht wurden. 

Aus den Ergebnissen konnen folgende Schlu.Bfolgerungen gezogen werden: 
1. Zur frtihzeitigen Prognose der Durchseuchung von Schwammspinnerpopulationen mit L.d.-NPV muB bereits im
Winter mit der Entnahme von Eiproben und der Aufzucht der Larven begonnen werden, damit die diagnostischen
Ergebnisse bereits vor dem natilrlichen Schwammspinner-Schlupftermin vorliegen und somit Aussagen ilber die
Notwendigkeit einer Bekampfungsaktion ermoglichen.
2. Die Entnahme eines Teils (etwa 10 - 15 Bier) verschiedener Eigelege erwies sich als vorteilhaft, da die schlilpfen
den Larven gemeinsam in einem Gefa.B belassen werden konnten. Dadurch wurde der Arbeitsaufwand verringert und
die Kontaminationsgefahr vermindert. Da jedoch trotz Zugabe von Fungistatika ein Verpilzen des Mediums nicht
immer zu vermeiden war, mu.Bte das Medium mehrfach gewechselt werden. Deshalb konnte auch durch eine Verbes
serung der Zuchtmethode die Gefahr einer unerwilnschten Virusverschleppung weiter gesenkt werden.
3. Eine quantitative Aussage ilber eine zu erwartende L.d.-NPV-bedingte Mortalitat im Freiland an Hand der zeitlich
vorgezogenen NPV-Diagnosen im Labor erscheint mit den bisher gesammelten Erfahrungen noch nicht moglich, da
in diesem Jahr die Population auch durch ungilnstige Witterung und hohe Parasitierung stark reduziert wurde.

249 Hochdruck-Dekontamination von Baculoviruspraparaten - Ultra high pressure decontamination of baculo
virus preparations (Keller, Brigitte, Burkhardt, Ina, Kleespies, Regina G., und Huber, J., in Zusammenarbeit mit 
Butz, P., und Tauscher, B., Bundesforschungsanstalt fiir Emahrung, Karlsruhe) 

Baculoviruspraparate, die mittels in vivo-Produktion gewonnen werden, enthalten ein breites Spektrum an Bakterien, 
fertige Praparate sollten aber nicht mehr als 107 Keime/g Praparat enthalten. Eine Moglichkeit der Reduzierung der 
mikrobiellen Kontamination der Praparate ist die Hochdruckbehandlung. In unserer Versuchsreihe wurde die De
kontamination von in vivo produzierter Cryptophlebia leucotreta-Granulosevirussuspension (CZGV) und Agrotis 

. segetum-Kernpolyedervirussuspension (AsNPV) durch eine Hochdruckbehandlung und deren EinfluB auf die Vi
rusaktivitat vergleichend untersucht. Fur die Effektivitat einer Hochdruckbehandlung zur Dekontamination konnen 
die Parameter Druck, Behandlungszeit und Temperatur variiert werden. 

Die Ausgangskeimzahl der teilweise gereinigten CIGV-Suspension betrug 5,88 x 108 cfu/ml, und der Virustiter Ia3
bei 3 x 1011 Granula/ml. Durch eine Behandlung von 60 Min. bei 6000 bar und 50 °C konnte der Grenzwert von 10 
Keimen/g Praparat um drei Zehnerpotenzen unterschritten werden, wobei gleichzeitig keine signifikante Anderung 
der Virusaktivitat auftrat. Erst ab einem Druck von 7000 bar ist bei Behandlungszeiten von ilber 20 Min. und 50 °C 
die Abnahme des Virustiters so groB, daB diese Bedingungen fiir eine industrielle Produktion nicht in Frage kommen. 
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Die Ausganiskeimzahl der teilweise gereinigten AsNPV-Suspension betrug 1,09 x 109 cfu/ml, und der Virustiter lag
bei 6,1 x 10 Polyeder/ml. Zwar sank die Keimzahl um 3Yi Zehnerpotenzen bei einer Behandlung von 60 Min. bei 
6000 bar und 50 °C, aber auch der Virustiter bereits um gut lYi Zehnerpotenzen. 

Bei elektronenmikroskopischen Studien an Ultradtinnschnitten von druckbehandelten AsNPV-Polyedern zeigte sich 
eine starke Deformation der Virionen. Die Virusbtindel erschienen stark zusammengepreBt oder sogar koaguliert. 
AuBerdem ftihrte die Druckbehandlung zu einer auffallenden Deformation der parakristallinen Struktur des Polyeder
proteins, und sehr haufig wurden Polyeder gespalten. Dies erklart die starke Abnahme der Virusaktivitat nach der 
Druckbehandlung. 

Die Druckstabilitat des C. leucotreta-Granulosevirus lie8 sich ebenfalls in elektronenmikroskopischen Untersuchun
gen bestatigen. Die Mehrzahl der hier einzeln in Protein-Kapseln eingeschlossenen Virionen behielt ihre normale 
Gestalt. Nur einzelne zerstorte Kapseln waren in ClGV-Suspensionen zu verzeichnen. 

250 UV-Inaktivierung von Baculoviren: Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus - UV-inactivation of 
baculoviruses: studies on the mechanism of inactivation (Huber, J., und Ludeke, Claudia) 

Von vieien Pathogenen ist bekannt, da8 ihre Uberlebenskurve unter der Einwirkung von ultravioletter Strahlung 
nicht einer einfachen Exponentialkurve (wie sie zum Beispiel beim radioaktiven Zerfall auftritt) folgt, sondern in der 
Regel aus zwei Teilen mit deutlich verschiedener Charakteristik besteht. Im ersten Teil erfolgt die Inaktivierung im 
allgemeinen recht schnell, und zwar so lange bis nur noch etwa 1 bis 10 % der Pathogene tiberleben. Dann flacht die 
Kurve deutlich ab, und die Halbwertszeit in der zweiten Halfte der Kurve ist entsprechend Uinger. Dieser Form der 
Inaktivierungskurve konnte auch fiir das Granulosevirus des Falschen Apfelwicklers, Cryptophlebia leucotreta, bei 
Bestrahlung mit ktinstlichem UV-Licht aus Ultravitalux-Lampen (Osram) nachgewiesen werden. Wllhrend der ersten 
60 Minuten der Bestrahlung trockenen Virusbelags in Petrischalen erfolgte die Inaktivierung mit einer Halbwertszeit 
von 18 Minuten recht schnell. Nach dieser Zeit waren etwa 95 % der Viren inaktiviert. Im weiteren Verlauf der Be
strahlung erhohte sich die Halbwertszeit auf 120 Minuten, d. h. die Inaktivierung erfolgte mehr als sechs Mai lang
samer. 

Fiir diesen zweiphasigen Verlauf der Inaktivierungskurve von Pathogenen sind in der Vergangenheit eine ganze 
Reihe von Erklarungen vorgebracht worden. Eine der meistfavorisierten ist die, da8 ein kleiner Teil der Pathogenpo
pulation von Natur aus resistenter gegen die inaktivierende Wirkung der UV-Strahlung ist, und deswegen wesentlich 
langsamer abgetotet wird. Als Konsequenz dieser Vorstellung wurden schon wiederholt Versuche unternommen, 
durch Selektion, d. h. durch die Vermehrung der nach einer 95 - 99%igen UV-Inaktivierung tibrig gebliebenen Viren, 
UV-tolerantere Virusstamme fiir eine Verwendung im biologischen Pflanzenschutz zu erzeugen. 

Um die Validitat dieser Hypothese zu prtifen, wurde in einer zweiten Versuchsserie die Bestrahlung nach 60 Minuten 
ftir 10 Tage unterbrochen, und die Petrischalen mit den Viren wurden im Ktihlschrank aufbewahrt. Falls die zu die
sem Zeitpunkt noch aktiven Viren wirklich einen resis,tenteren Teil der Viruspopulation dargestellt batten, ware zu 
erwarten gewesen, da8 die Halbwertszeit bei erneutem Bestrahlen im Bereich von ea. 120 Minuten liegen wtirde. 
Uberraschenderweise betrug sie aber nur etwa 20 Minuten, d. h. die Inaktivierung dieser Restpopulation der Viren 
erfolgte annahernd ebenso schnell wie die der Ausgangspopulation zu Beginn der Bestrahlung. Damit scheidet die 
Teilresistenz-Hypothese als Erklarung ftir die Form der Uberlebenskurve bei UV-bestrahlten Viren aus, und es ist 
auch nicht zu erwarten, daB gegen Sonnenlicht resistentere Viren durch Selektion unter UV-Bestrahlung gewonnen 
werden konnen. 

251 Priifung der Moglichkeit einer biologischen Bekampfung des Eichenerdflohs (Haltica quercetorum

Foudr .) mit Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis - Investigations on the possibility of biological control of Haltica
quercetorum with Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis (Langenbruch, G. A.) 

Der Eichenerdfloh hat in den letzten Jahren an einigen Standorten solch starke Populationen aufgebaut, da8 bei Stiel
eichen, z. B. am ostlichen Stadtrand von Darmstadt, im Frankfurter Stadtwald und an anderen stidhessischen Stand
orten erhebliche Blattverluste festzustellen waren. Da der Schadling zur Familie der Blattkafer (Chrysomelidae) 
zahlt, von der einige Vertreter (z. B. Leptinotarsa decemlineata, Agelastica alni, Galerucella viburni) empfindlich 
auf Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis (= B.t.t.) reagieren, lag es nahe, dieses Pathogen auch gegen den Eichen
erdfloh zu testen. In der Literatur werden Haltica tombacina-Larven und -Adulte als ma8ig empfindlich, Haltica
oleracea-Larven aber als unempfindlich genannt. 

Im Labor wurden Eichentriebe aus dem Freiland mit dem B.u.-Praparat NOVODOR in einer Konzentration von 1 % 
und 5 % besprtiht und Kafer aufgesetzt. Bei Zimmertemperatur lag die Kafer-Mortalitat nach einer Woche nur bei 4 
bzw. 28 %. Die Eizahl sank in den Behandlungen in der folgenden Woche auf 25 bzw. 7 % gegentiber der unbehan
delten Kontrolle. In der zweiten Woche betrug die Eizahl an den behandelten Zweigen anfangs noch 13 bzw. 9 % von 
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Unbehandelt, stieg aber dann wieder fast auf die normale H6he an. Alle abgelegten Eier waren fertil. Bei angesetzten, 
frisch geschliipften Larven zeigte sich nach drei Tagen (im Kleingewachshaus bei Temperaturen zwischen 10 und 20 
0C) ein Wirkungsgrad von 72 und 79 %; in einem zweiten Versuch wurde bei teils hoheren Temperaturen (8 - 29 °C)
nach 8 Tagen sogar ein Wirkungsgrad von ea. 90 % (allerdings ohne Konzentrationsabhangigkeit) erreicht.

Im Freiland bestatigte sich diese hohe Wirkung nicht. Vielmehr iiberlebten auf Eichenzweigen, eingehtillt mit Gaze
Sackchen, nach sechs Tagen in Unbehandelt 99 %, bei 1 % NOVODOR 86 % und bei 5 % NOVODOR 78 % der 
vorher ausgezahlten, bereits mehrere Tage alte Larven. Ohne Gaze-Sackchen waren die Ergebnisse sehr uneinheit
lich, da offenbar Larven abwanderten oder von Spinnen oder Ohrwtirmem angegriffen wurden. Eine Wiederholung 
des Versuchs mit sehr jungen Larven ist vorgesehen. 

252 Charakterisierung eines coleopteren- und lepidopterenwirksamen Bacillus thuringiensis - Isolates -Cha
racterization of av isolate of Bacillus thuringiensis specific to coleoptera and lepidoptera (Keller, Brigitte, und Vrie
sen, Silvia) 

Im Rahmen des EG-Projektes "Bacillus thuringiensis Protoxin Expression in transgenen Pappeln" wurden 11 Bacil
lus thuringiensis (B.t.) - Isolate aus Bodenproben als coleopterenwirksam (vor allem gegeniiber Chrysomeliden) be
stimmt. Bines der Isolate wirkte auBerdem auf Lepidopteren. In Biotests gegen den Feldmaikafer (Melolontha melo
lontha) und den Gartenlaufkafer (Phyllopertha horticola) zeigten diese Isolate keine Wirkung. 

Bei der morphologischen, biochemischen, molekularbiologischen und serologischen Charakterisierung erwiesen sich 
10 Isolate als weitgehend identisch mit der bekannten coleopterenwirksamen Subspecies B.t. subspec. tenebrionis. 
Die Charakterisierung des Isolates mit dualem Wirkungsspektrum zeigte einige Unterschiede zu den zuvor erwahnten 
10 Isolaten. Es liegt eine bipyramidale Kristallform vor, wie sie fur die lepidopterenwirksame Subspecies B t. kurstaki 
typisch ist. Bei der biochemischen Identifizierung mittels 'Bunter Reihe' wurde das Isolat der Subspecies thuringien
sis, mittels SDS-PAGE des Kristalls der Subspecies kurstaki zugeordnet. Der serologische Test, der am Institut Pa
steur (Paris) durchgefiihrt wurde, ergab fur dieses Isolat eine Hl Antigenstruktur, wie sie ebenfalls fur die Subspecies 
thuringiensis vorliegt. Die molekularbiologische Charakterisierung zeigte bei der Plasmidanalyse sieben Plasmide, 
von denen eines in der GroBenordnung eines Plasmides der coleopterenwirksamen B.t. subspec. tenebrionis, ein wei
teres in der GroBenordnung eines Plasmids der lepidopterenwirksamen B.t. subspec. kurstaki lag. Untersuchungen 
mittels Western Blot ergaben immunologische Verwandtschaften mit den Kristallproteinen Cry I A (b), Cry IC, Cry 
II A und Cry IV, die bei lepidopteren- und dipterenspezifischen B.t.-Stammen beobachtet werden. Hingegen wurde 
keine immunologische Verwandtschaft mit dem coleopterenwirksamen Kristallprotein Cry III A beobachtet. Die 
vorhandene coleopterenspezifische Wirkung wird demnach durch ein anderes Protein verursacht als bei B.t. subspec. 
tenebrionis. Die Ergebnisse der eingesetzten Charakterisierungsmethoden weisen darauf hin, daB mit dem coleopte
ren- und lepidopterenwirksamen Isolat moglicherweise eine neue Subspecies vorliegt. 

253 Biologische Bekampfung von Maikafer-Engerlingen: Erste Versuche mit Bakterien der Gattung Sellatia 

- Biological control of white grubs of the may beetle: First trials with bacteria of the genus Serratia (Zimmermann,
G., in Zusammenarbeit mit Jackson, T., AgResearch, Lincoln/Neuseeland)

Das zunehmende Schadauftreten der beiden Maikafer-Arten Melolontha melolontha und M. hippocastani in 
Deutschland hat in den letzten Jahren zu einem verstarkten Interesse an umweltschonenden, biologischen Bekamp
fungsverfahren gefiihrt. Da die bisher erprobte MaBnahme, namlich die Anwendung des entomopathogenen Pilzes 
Beauveria brongniartii, nicht immer zu dem gewiinschten Erfolg gefiihrt hat, wurden erstmalig Bakterien der Gat
tung Serratia auf ihre Effektivitat gegeniiber Engerlingen von M. melolontha und M. hippocastani getestet. Serratia
Arten sind als Insektenpathogene bekannt. Fiir die Untersuchungen wurden neben Standardisolaten von verschiede
nen Insektenwirten aus Neuseeland auch Stamme verwendet, die aus toten Engerlingen und vor allem aus Bodenpro
ben von verschiedenen Gebieten Deutschlands mit Hilfe von Selektivnahrboden isoliert worden waren. Die einzeln 
gehaltenen Engerlinge (L2 von M. hippocastani und L3 von M. melolontha) wurden mit Karottenstiicken gefiittert, 
die mit einer konzentrierten Bakteriensuspension behandelt waren. Es zeigte sich, daB einige Standardisolate, z. B. 
von S. marcescens, sowie verschiedene Bodenisolate noch nicht naher bestimmter Serratia-Arten bei den behandelten 
Engerlingen einen FraBstopp verursachten. Diese Wirkung war permanent, d. h. wenn die Tiere einmal behandeltes 
Futter aufgenommen batten, wurde spater auch kein frisches, unbehandeltes befressen. Mit bestirnmten Serratia
Isolaten gefiitterte L3 zeigten eine hohe Mortalitat vor der Verpuppung. Diese Ergebnisse weisen auf eine pathogene 
Wirkung von Serratia spp. gegeniiber Maikafer-Engerlingen hin. In weiteren Untersuchungen soll die Effektivitat 
dieser Pathogene unter praxisnaheren Bedingungen gepriift werden. 
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254 Isolierung, Identifizierung und Testung von Entomopathogenen gegen den Gro8en Kornbohrer, Proste

phanus truncatus (Horn) (Coleoptera: Bostrichidae) - Isolation, identification and screening of entomopathogens 
against the larger grain borer, Prostephanus truncatus (Horn) (Coleoptera: Bostrichidae) (Kleespies, Regina G., 
Zimmermann, G., und Lorek, C.) 

Im Oktober 1994 wurde ein vom International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Cotonou/Benin, initiiertes und 
vom BMZ finanziell unterstiitztes Projekt zur biologischen und integrierten Bekampfung des GroBen Kornbohrers, 
Prostephanus truncatus, begonnen, an dem das Institut neben anderen Organisationen beteiligt ist. Zielsetzung des 
Projektes ist die Isolierung, Identifizierung und Testung neuer Pathogene gegen den GroBen Kornbohrer, der sich 
nach seiner Einschleppung in Afrika standig weiter ausbreitet und dort groBe Schiiden vor allem in landlichen Mais
Vorratslagern verursacht. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt bei entomopathogenen Pilzen. Im Labor wurde zu
nachst ein Biotestverfahren entwickelt, das fiir Screening Tests von entomopathogenen Pilzstammen geeignet ist. In 
ersten Labor-Biotests mit iiberwiegend afrikanischen Pilzstammen von Metarhizium spp., Beauveria spp. und Paeci
lomyces spp. aus der Institutssammlung zeigten sich deutliche Unterschiede in der Virulenz der getesteten Stamme 
gegen Kafer von P. truncatus. 

Derzeit sind Untersuchungen im Ursprungsgebiet des Schiidlings, in Mittelamerika, im Gange, um moglichst spezi
fisch wirksame Pilze und andere Pathogene gegen den Zielschiidling zu isolieren. Geeignete Pathogene sollen an
schlieBend im BBA-Institut in Darmstadt einer eingehenden Priifung unterzogen werden. 

255 Biologische Bekampfung afrikanischer Wanderheuschrecken mit Metarhizium spp.: Untersuchungen 
zur Entwicklung eines Blastosporen-Biopraparates - Biological control of African locusts with Metarhizium spp.: 
Investigations on the development of a biopreparation based on blastospores (Stephan, D., Welling, M., und Zim
mermann, G.) 

Nach massenhaftem Auftreten von Wanderheuschrecken in der Sabel-Zone Mitte der achziger Jahre wurde von der 
Deutschen Gesellschaft fiir technische Zusammenarbeit (GTZ) mit Fordermitteln des BMZ das institutsiibergreifende 
Projekt "Biologisch-integrierte Heuschreckenbekampfung" ins Leben gerufen, in dem nach umweltgerechten Alter
nativen zur konventionellen chemischen Bekampfung gesucht werden soll. Das BBA-Institut in Darmstadt ist dabei 
mit Untersuchungen iiber die Einsatzmoglichkeiten von entomopathogenen Mikroorganismen beteiligt. Bei der Suche 
nach Krankheitserregern erwiesen sich entomopathogene Pilze der Gattung Metarhizium als besonders vielverspre
chend. 

In dieser Berichtsperiode wurden neben Versuchen zur Massenproduktion von M. flavoviride im Schiittelkolben und 
im Laborfermenter weitere Versuche zur Lagerfahigkeit, Formulierung und Applikation von M. flavoviride
Blastosporen (BS) durchgt;fiihrt. 

Produktion: Fiir die Bekampfung der Wiistenheuschrecke muB Pilzmaterial kurzfristig und in ausreichender Menge 
produziert und bereitgestellt werden. Hierfiir bietet sich die Produktion im Fermenter an. In Fliissigkultur bildet Me
tarhizium spp. u. a. BS, die fiir eine Bekampfung von Wanderheuschrecken verwendet werden konnen. Da die Art M. 
flavoviride in den verwendeten Medien hohere BS-Konzentrationen als M. anisopliae hervorbringt, konzentrierte 
sich die Arbeit auf die BS-Produktion von M. flavoviride. Nachdem in Schiittelkolben mit einem Medium aus Ab
fallstoffen (4% Zuckerriibensirup, 8 % kompostierter Hiihnerkot) BS-Konzentrationen von 6,8 x 108 BS/ml erreicht 
werden konnten, wurden Versuche im Laborfermenter durchgefiihrt. Maximale BS-Konzentrationen von 1 x 109 BS / 
ml wurden schon nach zwei Tagen Fermentation erreicht. Die Myzelbildung war in diesem Medium stark reduziert. 

Lagerung: Bei Langzeitlagerungsversuchen spriihgetrockneter BS des M. flavoviride-Isolats Mf15 bei konstanten 
Temperaturen zwischen 5 ° und 50 °C betrug die Keimrate nach 52 Wochen bei 5 °C 73 %, bei 20 °C 68 % und bei 
30 °C Lagerungstemperatur 38 %. Nach achtwochiger Lagerung bei 40 ° bzw. zweiwochiger Lagerung bei 50 °C 
waren noch 50 % der getrockneten BS lebensfahig. 

Formulierung und Applikation: In Mauretanien wurden drei verschiedene Formulierungen getrockneter BS gegen 
Schistocerca gregaria (L3-4) in praxisnahen Halbfreilandversuchen getestet. Es handelte sich um eine waBrige For
mulierung (20 % Zuckerriibensirup, 80 % Wasser), eine 01/Wasser-Emulsion (40 % TelmionR, 60 % Wasser) und 
eine Olformulierung (30 % ErdnuBol, 70 % Diesel). Mit Hilfe der Ultra-Low-Volume Applikation wurden die Heu
schrecken mit umgerechnet 4 x 10 12 und 2 x 1013 BS/ha behandelt und in GroBkafige (2 x 2 x 2m) iiberfiihrt. Tempe
ratur und Luftfeuchte lagen wahrend der Versuche zwischen 10 und 35 °C bzw. 15 und 30 %. Es zeigte sich, daB 
getrocknete BS sowohl in der waBrigen als auch in der oligen Formulierung und in der 01/Wasser-Emulsion gegen 
die Wiistenheuschrecke Schistocerca gregaria wirksam waren. Nach Applikation von 2 x 1013 BS/ha zeigte die waB
rige Formulierung jedoch die besten Ergebnisse mit bis zu 100 % Mortalitat nach zwei Wochen. In weiteren Versu
chen zur Persistenz zeigte sich, daB getrocknete BS durch UV-Licht innerhalb weniger Stunden inaktiviert werden. 
Farbstoffe wie Kongorot bewirkten einen gewissen UV-Schutz. 
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Die vorliegenden Arbeiten zeigen, da£ BS im Fermenter kostengiinstig produziert werden konnen und daB eine Lag� 
rung von mindestens einem Jahr bei 5 °C und 20 °C ohne Verlust der Keimfahigkeit moglich ist. In Halbfreilandver
suchen konnte eine gute Wirkung getrockneter BS nachgewiesen werden. In zukiinftigen Arbeiten soll neben der 
Produktion auch die Qualitat der BS vertieft untersucht werden und durch verbesserte Formulierung und Applikation 
die Effektivitat gegen Heuschrecken weiter gesteigert werden. 

256 Fitne6-Untersuchungen an Larven der Afrikanischen Wanderheuschrecke, Locusta migratoria, nach 
Behandlung mit Metarhizi,um flavoviride - Fitness-studies on nymphs of the African Migratory Locust, Locusta 
migratoria, after application of Metarhiziumjlavoviride (Ranaivo, F., Stephan, D., Welling, M., und Zimmermann, 
G.) 

Der entomopathogene Pilz Metarhiziumflavoviride ist ein wichtiger und weit verbreiteter Krankheitserreger bei Heu
schrecken. In Labor- und Freilandversuchen konnten erfolgversprechende Ergebnisse bei der Bekampfung von Locu
sta migratoria und Schistocerca gregaria, der Afrikanischen Wiistenheuschrecke, erzielt werden. Befriedigende Mor
talitaten werden allerdings hliufig nur durch Behandlung mit relativ hohen Dosen erreicht. Eine Reduzierung der 
bisher iiblichen Sporenmengen ohne Verminderung der Wirkungssicherheit wiirde die Attraktivitat dieses Pathogens 
fur die Praxis steigern, da die Beklimpfungskosten dadurch gesenkt werden konnten. Unter Freilandbedingungen 
kann bereits die Verminderung der Leistungsfahigkeit (FitneB) der Heuschrecken von entscheidender Bedeutung fur 
die Bekli.rnpfung sein. 

In dieser Arbeit wurde untersucht, wie sich eine Behandlung mit Blastosporen (BS) von M. jlavoviride auf das Lauf
verhalten, das Klettervermogen, die Nahrungsaufnahme und die Gewichtszunahme der Larven von Locusta migrato
ria auswirkt. Zunachst wurden in Biotests verschiedene BS-Konzentrationen in einer ErdnuBol-Petroleum-Fonnulie
rung auf ihre letale Wirkung gegeniiber Larven (IA) getestet. Fiir die weiteren Untersuchungen wurden drei Konzen
trationen verwendet, die jeweils der LClO, LC40 bzw. LC50 entsprachen: 1 x 104. 5 x 104 und 1 x 105 BS/ml. Das 
Laufverhalten wurde jeden zweiten Tag iiberpriift. Daftir wurden die Larven in eine Laufarena (60 x 60 x 4 cm) ein
gesetzt, auf deren Boden ein Gitternetz aufgetragen war, um eine schnelle Lokalisierung der einzelnen Tieren vor
nehmen zu konnen. Es wurden das Laufverhalten von jeweils 20 Tieren beobachtet sowie ihre Laufgeschwindigkeit 
gemessen. Zusatzlich wurde das Verhalten der Larven beobachtet. Das Klettervermogen der Larven wurde taglich 
unter standardisierten Bedingungen mit Hilfe eines zylindrischen, durchsichtigen Kletterturms (� 10 cm, Hohe 1 m) 
gemessen, an dessen innerer Wandung ein in 1 cm-Abstanden markierter Kletterstab befestigt war. Die Nahrungs
aufnahme wurde durch Kotgewichtsbestimmung erfaBt. Ferner wurden die Larven im Abstand von zwei Tagen gewo
gen. 

Nach einer voriibergehenden Aktivitatserhohung am zweiten Tag nach der Applikation zeigte sich wahrend des ge
samten Versuchs eine konzentrationsabhangige Abnahme der Laufaktivitlit der behandelten Larven. Arn 10. Tag 
nach der Behandlung betrug ihre relative Laufleistung im Vergleich zur Kontrolle mit zunehmender BS
Konzentration etwa 92 %, 44 % bzw. 31 %. Gleichzeitig wurde eine Zunahme des Kannibalismus beobachtet. Die 
Untersuchung des Kletterverhaltens ergab ebenfalls eine konzentrationsabhangige Reduzierung der Leistungsfahig
keit der infizierten Larven. Am 10. Tag lag ihre relative Kletterleistung mit zunehmender BS-Konzentration bei 72 
%, 58 % bzw. 46 % bezogen auf die Kontrolle. Eine signifikante Reduzierung der Nahrungsaufnahme wurde in allen 
M. flavoviride-Varianten festgestellt und erreichte am 10.Tag nach Behandlung jeweils 81 %, 69 % und 28 % der
Kontrolle. Parallel dazu wurde eine geringere Gewichtszunahme der behandelten Larven im Laufe des Versuchs
beobachtet.

Die Ergebnisse zeigen, daB bereits die Behandlung mit relativ niedrigen BS-Konzentrationen von M. flavoviride zu 
einer meBbaren Verminderung der FitneB der Larven von L. migratoria fiihrt. Derart geschwachte Tiere dtirften im 
Freiland einerseits leichter durch Pradatoren vertilgt werden, andererseits weniger Widerstandskraft gegenilber den in 
ihrer natiirlichen Umwelt herrschenden extremen Klimabedingungen aufweisen. 

257 Untersuchungen iiber eine durch Schizogregarinen verursachte Krankheit von Ameisen der Gattung 
Leptothorax • Investigations on a disease of Leptothorax ants caused by a schizogregarine (Kleespies, Regina G., in 
Zusammenarbeit mit Buschinger, A., Nlihring, Susanne, und Schumann, R. D., Zoologisches Institut der Technischen 
Hochschule Darmstadt) 

Bei Freilandstudien an sozialparasitischen Ameisen in der Umgebung von West-Yellowstone, Montana/USA, unter
suchten A. Buschinger and R. D. Schumann rund 150 Kolonien von Leptothorax spp. Dabei entdeckten sie in fiinf 
Kolonien jeweils ein bis zwei ungewohnlich grau gefarbte Arbeiter- oder Weibchen-Puppen, die sich zwischen Dut
zenden von normal gefarbten Individuen befanden. Die grauen Tiere wiesen zudem eine unregelmaBige Pigmentie
rung der Komplexaugen sowie meist zahnlose, oft auch abgerundete Mandibeln auf. 
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Phasenkontrastmikroskopische Untersuchungen an Gewebe-Quetschpraparaten von grauen Poppen zeigten zahlreiche 
zitronenformige Sporen mit einer mittleren GroBe von 13,8 x 9,3 µm. 

Bei Infektionsversuchen mit L. acervorum, L. muscorum und L. unifasciatus konnte der Erreger erfolgreich vermehrt 
werden. Er wird in gewissem Umfang auch vertikal iibertragen: Infizierte Poppen werden gelegentlich von den Arbei
terinnen an die Ameisenbrut verfiittert. Da die Infektionen spatestens im Puppenstadium letal wirken, konnten bisher 
keine erkrankten Adulten gefunden werden. 

Studien zum Entwicklungszyklus des Erregers und zur Pathogenese werden zur Zeit durchgefiihrt. Zur Analyse der 
zahlreichen Entwicklungsstadien dienen phasenkontrastmikroskopische Untersuchungen von Quetschpraparaten 
sowie gefarbte Ausstriche. Zudem wurden Larven von L. acervorum peroral mit Sporen infiziert, nach definierten 
Zeitabstanden jeweils mehrere Tiere fixiert und zum Studium von histologischen Schnittserien eingebettet. 

Nach bis�erigen Befunden ist der Krankheitserreger den Protozoen, speziell den Schizogregarinen (Neogregarinida), 
zuzuordnen, von denen bereits Vertreter aus verschiedenen Insektenordnungen (z. B. Coleoptera, Lepidoptera, Hy
menoptera) bekannt sind. Sowohl bei den Symptomen und Merkmalen erkrankter Leptothorax-Larven und -Poppen 
als auch bei den Entwicklungsstadien des Erregers besteht eine Reihe von Ubereinstimmungen mit der von Jouvenaz 
& Anthnoy (J. Protozool. 26, 354 - 356, 1979) beschriebenen Krankheit von Poppen der Feuerameise, Solenopsis 
geminata, die von der Schizogregarine Mattesia geminata verursacht wird. Die endgiiltige taxonomische Zuordnung 
kann jedoch erst nach der vollstandigen Kia.rung des Entwicklungskreislaufs erfolgen. 

Infektionsversuche und Wirtskreisstudien mit dieser Schizogregarine sollen zeigen, ob sie zur Eindammung von 
Schadameisen geeignet ist, die bisher biologisch nicht bekampft werden konnen. Von Interesse sind dabei vor allem 
Feuerameisen, Solenopsis spp., und die Pharao-Ameise, Monomorium pharaonis, die in zunehmendem MaBe auch in 
ganz Europa zum Problem wird. 

258 Lagerung insektenpathogener Nematoden der Gattung Heterorhabditis bei zwei Temperaturen: Auswir

kungen auf Infektivitat, Reservestoffe und die Anzahl symbiontischer Bakterien - Storage of entomopathogenic 
nematodes of the genus Heterorhabditis at two temperatures: Effect on infectivity, energy reserve and number of 
bacteria (Jung, Kerstin, und Bathon, H.) 

Aus Grunden der Wirtschaftlichkeit ist es notwendig, insektenpathogene Nematoden zu lagern. Da es sich um leben
de Organismen handelt, die einem natiirlichen Alterungsprozess unterliegen, ist ihre Lagerfahigkeit begrenzt. Insbe
sondere die Langzeitlagerung von Heterorhabditiden ist problematisch. Diese Nematoden altern schnell, d. h. sie 
verbrauchen ihre Fettreserven und sterben. Zusatzlich wirken wahrend der Lagerung verschiedene abiotische und bio
tische Faktoren, wie Temperatur, pH oder Kontaminierung des Lagermediums, auf die Nematoden und konnen den 
Alterungsprozess noch beschleunigen. 

Zur Untersuchung des Einflusses der Temperatur auf einige Eigenschaften der Nematoden, die sich im Laufe der 
Lagerung verandem, wurden vier Isolate (Hl82, NZH3, HUk21 l und HKI22) aus verschiedenen taxonomischen 
Gruppen (H. bacteriophora, H. zealandica, H. megidis und Irische Gruppe) bei 5 und 20 °C gelagert. Uber einen 
siebenwochigen Zeitraum wurden wochentlich die Infektivitat im Biotest (mit feuchtem Sand gefiillte, 9 cm hohe 
Plastikzylinder mit einer Wachsmotten-Raupe auf dem Grund) bei 15 °C getestet sowie der Fett- und Glykogengehalt 
(spektrophotometrisch, nach Homogenisation von je 3000 Nematoden und Reaktion mit geeigneten Reagenzien) 
bestimmt. AuBerdem wurde im zweiwochentlichen Rhythmus die Anzahl symbiontischer Bakterien pro Nematode 
(als koloniebildende Einheiten von 20 oberflachensterilisierten, einzeln geschnittenen Nematoden) ermittelt. 

In der ersten Woche war die Infektivitat aller Isolate gering (0 - 25 % Mortalitat der Testinsekten). Wahrend der 
folgenden Wochen stieg sie an, auBer bei NZH3 bei 5 °C gelagert. Eine 100%ige Mortalitlit der Testinsekten wurde 
nur von den Isolaten HUk211 und HK122 nach Lagerung bei 20 °C hervorgerufen. Im allgemeinen war das Maxi
mum der lnfektivitat bei den bei 20 °C gelagerten Nematoden hoher und wurde friiher erreicht als bei 5 °C Lager
temperatur. Die Lagertemperatur hat demnach einen entscheidenden EinfluB auf die Wirkung der Nematoden. 

Den sparsamsten Umgang mit seinen Fettreserven zeigte das Isolat HK122. Nach siebenwochiger Lagerung sowohl 
bei 5 als auch bei 20 °C warder Fettgehalt noch ebenso hoch wie zu Beginn des Versuches. Die anderen Isolate ver
brauchten dagegen zwischen 40 und 50 % ihres anftlnglichen Fettgehaltes; Der Glykogengehalt der Isolate HUk21 l, 
HK122 und NZH3 stieg im Verlauf des Versuches bei beiden Lagertemperaturen an, bei dem Isolat HI82 blieb er auf 
dem gleichen Niveau. Der gleichbleibend hohe Fettgehalt des Isolates HK122 wird als Ursache fiir die gleichbleibend 
hohe Infektivitlit gesehen. Das Isolat HUk211 hingegen hatte eine hohe Infektivitat, obwohl sein Fettgehalt sank. Hier 
konnte der angestiegene Glykogengehalt das Fett als Hauptenergiequelle ersetzt haben. Demnach haben die beiden 
Reservestoffe unterschiedliche Bedeutung fiir die Wirkung der verschiedenen Isolate. Der Anstieg des Glykogenge
haltes bei gleichzeitigem Absinken des Fettgehaltes deutet darauf hin, daB die Nematoden Glykogen aus Triglyceri-
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den resynthetisieren. Im Zusammenhang mit dem Anstieg der Infektivitat ist der Anstieg des Glykogengehaltes au
Berdem ein Indiz dafiir, daB bei Heterorhabditiden ebenso wie bei anderen parasitischen Nematoden temperaturab
hiingige Entwicklungsprozesse stattfinden. 

Da fiir die Infektivitat der Nematoden auch ihr Gehalt an symbiontischen Bakterien verantwortlich sein diirfte, wurde 
die Anzahl Bakterien pro Nematode bestimmt. Die Ergebnisse waren sehr heterogen. Generell die hochste Anzahl 
koloniebildender Einheiten (bis zu 2600) wurde bei den Isolaten HUk211 und HK122 bei 20 °C Lagertemperatur 
ermittelt. Das Isolat Hl82 dagegen wies nur eine sehr geringe Anzahl (max. 5) bei beiden Lagertemperaturen auf. 
Hier war die Mehrheit der Nematoden scheinbar bakterienfrei, wohingegen bei den anderen Isolaten nur vereinzelt 
keine koloniebildenden Einheiten festgestellt werden konnten. Insgesamt bestatigen diese Oaten vorher gemachte 
Beobachtungen einer temperaturabhangigen Zunahme der Bakterien pro Nematode. Die Anzahl Bakterien scheint 
dabei keinen EinfluB auf die Infektivitat zu haben: Obwohl die Isolate HUk211 und HK122 nach sieben Wochen 
Lagerung bei 5 °C im Mittel ea. 300 Bakterien pro Nematode besaBen, lag ihre Infektivitat bei 80 bzw. 30 %. Inwie
weit die Vermehrung der Bakterien im Darm der Nematoden deren Reservestoffe beeinfluBt, wird kiinftig untersucht 
werden. 

Diese Arbeit zeigt, wie .vielfiiltig sich nur ein Faktor wiihrend der Lagerung auf die Nematoden auswirkt. Eine zu
kiinftige Qualitatskontrolle bei Produktion und Lagerung der entomopathogenen Nematoden wird dieser Vielftiltig
keit Rechnung tragen miissen. 

Institut fiir Vorratsschutz in Berlin-Dahlem 

Das Institut fiir Vorratsschutz erarbeitet verbraucherfreundliche, produkt- und umweltschonende Verfahren zur Ab
wehr vorratsschadlicher Insekten und Milben. Diese Nahrungsspezialisten verursachen Schiiden hauptsachlich in 
trockenen, langfristig lagerfahigen Produkten und konnen dort ohne exteme Wasserquelle ihren Lebenszyklus voll
enden. Neben der biologischen Wirksamkeit neuer Mittel oder Techniken werden bei chemischen Wirkstoffen auch 
das Riickstandsverhalten in behandelten Vorraten und Fragen der Emission untersucht. Im Rahmen des Pflanzen
schutzgesetzes nimmt das Institut an der Priifung von Vorratsschutzmitteln teil und fiihrt Versuche zur Nachbetreu
ung zugelassener Praparate durch. Die fachliche Beratung des Bundesministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft 
und Forsten, von Landerbehorden, Verbanden und Firmen in Fragen des Vorratsschutzes gehort ebenfalls zu den 
Aufgaben des Instituts. 

Im November 1995 tagte beim Europarat in StraBburg zum ersten Mal ein europaisches Forum iiber Vorratsschutz. 
Nach iiber fiinfjahriger Vorbereitung war es dem Institutsleiter mit Unterstiitzung durch die Ministerialrate Dr. Pet
zold (BML) und Dr. Topner (BMG) sowie Dr. Baum (Europarat) gelungen, mit finanzieller Unterstiitzung durch den 
Rat ein Expertengremium aus vielen europaischen Landero fiir zwei Tage zu Vortragen und Fachgesprachen einzula
den. Neben Deutschland als Ausrichter waren England, Frankreich, Danemark, Italien, Belgien, Polen, die Tschechi
sche Republik und die Tiirkei mit Fachwissenschaftlem, Vertretem der Industrie sowie der Ministerien und Amter 
vertreten. 

Die sehr angeregte Diskussion bestatigte deutlich Defizite bei der Harmonisierung von Gesetzen und Vorschriften zur 
Bek!i.mpfung vorratsschadlicher Insekten und Milben, beim Wissenstransfer neuer Ansatze zur Vermeidung von Be
fall und zur Bekampfung sowie Doppel- und Mehrfachaktivitaten in einzelnen Staaten in den selben administrativen 
und Forschungsbereichen. Die gemeinsam entwickelten Empfehlungen seien kurz wiedergegeben: 

Das Intemationale Forum iiber Vorratsschutz 

1. empfiehlt dem ,,Public Health Committee and the Committee of experts on pesticides of the Partial Agreement in
the social and public health field" des Europarats, eine ad-hoc-Gruppe iiber Vorratsschutz und Nacherntebehand
lung einzurichten;

2. schlagt vor, daB der Europarat die Mittel bereitstellt, um Experten der zentral- und osteuropaischen Staaten an
den Sitzungen der ad-hoc-Gruppe teilnehmen zu lassen;

3. empfiehlt, daB die ad-hoc-Gruppe den Auftrag erhalt, regelmaBig administrative, technische und wissenschaftli
che Belange, die den Europaischen Vorratsschutz betreffen, zu diskutieren;
hierzu sollten insbesondere
- MaBnahmen zur Erreichung gleichartiger Standards entwickelt und koordiniert werden;
- das gesundheitliche Risiko fiir den Verbraucher, den Anwender und die Umwelt abgeschatzt werden;
- neue Methoden der Prophylaxe und Bekampfung im Vorratsschutz einschlieBlich alternativer Methoden disku-

tiert werden;
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- Regelungen zur Zulassung chemischer Wirkstoffe und Mittel fiir den Vorratsschutz ausgearbeitet werden;
- Testparameter zur Beurteilung analytischer Tests von Vorratsschutzmitteln koordiniert werden;
- die gegenseitige Anerkennung von Wirksamkeitstests und anderen Untersuchungen von Vorratsschutzmitteln

diskutiert werden;
- Daten iiber die chemischen Wirkstoffe und Mittel, einschlieBlich der angewandten Dosierungen, Mengen und

Anwendungstechniken zum Vorratsschutz zusammengestellt und verglichen werden, die in Mitgliedsstaaten des
Europarats zugelassen sind;

- Daten iiber den europaischen Vorratsschutz in einer Datenbank zusammengetragen werden einschlieBlich einer
Liste von Vorratsschutzexperten;

- Daten fiir den Vorratsschutz in Ubereinstimmung mit der EU Richtlinie 91/414 vorbereitet werden;
- Untersuchungsbedingungen fiir das Testen der Behandlungen im Vorratsschutz ausgearbeitet werden;

4. die Europaische Kommission sollte gebeten werden, ein wissenschaftliches Forschungsprogramm finanziell zu
unterstiitzen, das sich befaBt mit
- der Minimierung chemischer Riickstande in Lebens- und Futtermitteln;
- Alteroativen zur Anwendung von Brommethan;
- der Harmonisierung der Dosierungsplane von Vorratsschutzmitteln sowie
- der Methoden der Schadlingsbekampfung in der EG;

5. ein zweites Forum sollte iiber die ersten Resultate der ad-hoc-Gruppe fiir Vorratsschutz abgehalten werden und
dabei auch Fragen der Konservierung und Lagerung frischer Friichte behandeln.

Es bleibt zu wiinschen, daB sich der Europarat mit Unterstiitzung <lurch wirtschaftlich starke Lander wie Frankreich, 
GroBbritannien, Italien und Deutschland und deren zustandige Ministerien dieser Vorschlage annimmt und vielleicht 
beispielhaft einen Durchbruch bei der europaischen Harmonisierung in diesem speziellen Gebiet schafft. Das Institut 
fiir Vorratsschutz schlagt hierfiir die Bildung eines Europaischen Vorratsschutzinstitutes oder einer entsprechenden 
Einrichtung vor, die fiir die Koordinierung der Aktivitaten in Europa zustandig sein sollte, besonders um Doppelar
beit zu verhindero und wertvolle Ressourcen zu sparen. 

Ein wichtiges Betatigungsfeld dieser Behorde konnte z. B. die europaische Abstimmung iiber das weitere Vorgehen 
in der Brommethanfrage sein. In StraBburg wurde deutlich, daB unterschiedliche Meinungen hierzu vorliegen. Diese 
reichen vom freiwilligen, vollstandigen Verbot der Anwendung durch die Nordischen Staaten bis zur Weiterverwen
dung <lurch andere. Die Interessenlage ist <lurch die unterschiedliche wirtschaftliche Bedeutung des Brbmmethans fiir 
einzelne Wirtschaftszweige in den betreffenden Landero gekennzeichnet. Aus der Sicht des Instituts wird ein soforti
ges Verbot fiir vorschnell gehalten. Aus der Tatsache, daB in Deutschland heute nur noch ea. 100 t Brommethan 
eingesetzt werden, darf nicht geschlossen werden, daB diese geringe Menge etwa leicht entbehrlich ware. Das Gegen
teil ist der Fall, da der Spielraum der moglichen Minderung weitgehend ausgeschopft wurde. Im Vergleich werden in 
anderen europaischen Landero zum Teil noch mehrere 1000 t jahrlich eingesetzt. Selbstverstandlich lassen sich eini
ge Schadlingsbekampfungsprobleme, die derzeit mit Brommethan angegangen werden, auch mit anderen Mitteln 
bewerkstelligen. Die Forschung hierzu lauft weltweit auf hohen Touren einschlieBlich der Ansatze, die Emission 
<lurch bessere Abdichtung der Begasungsobjekte und Filterung des Gases nach Ende der Einwirkung zu vermindero. 
Dennoch miissen die technischen Ersatzlosungen national und international auf ihre Wirtschaftlichkeit iiberpriift 
werden. Fiir andere kritische Bereiche der Anwendung von Brommethan, wie z. B. die Leerraum- und die Quaranta
nebehandlung, zeichnen sich national und international Ersatzliicken ab, die Brommethan noch fiir mehrere Jahre 
unentbehrlich machen. Deutschland hat vor Jahren bereits den Einsatz von Brommethan auf die angegebene geringe 
Menge pro Jahr vermindert. Falls eine Verringerung in dieser GroBenordnung auch anderswo erreicht werden konn
te, ware bereits viel gewonnen. 

Wegen der lang andaueroden warmen Witterung im Sommer 1995 kam es in Deutschland verstarkt zur Massenent
wicklung vorratsschadlicher Insekten in Getreidesilos und Flachlagero, in Lebens- und Futtermittel produzierenden 
Betrieben sowie Privathaushalten. Dariiber hinaus begiinstigten diese Temperaturen auch den Zuflug von Kafero und 
Motten. Wahrend im landwirtschaftlichen und produzierenden Bereich vorwiegend Korokafer, Sitophilus granarius, 
Reiskafer, S. oryzae, aber auch Plattkafer, Oryzaephilus surinamensis, und Mehlmotten, Ephestia kuehniella, zu 
Bekampfungsaktionen fiihrten, iiberwogen in Haushalten die Dorrobstmotte, Plodia interpunctella, und der Brotkafer, 
Stegobium paniceum. 
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259 Wirksamkeit von Kieselgurpraparaten gegen vorratsschadliche Insekten - Efficacy of diatomaceous earths 
against stored product pest insects (Trewin, Brigitte, Scholler, M., RaBmann, W., und Reichmuth, Ch.) 

Kieselgur ist ein amorphes Silikatpulver aus diatomithaltiger Erde mit Siliziumdioxyd als Hauptbestandteil. Kiesel
gurpraparate konnten konventionelle Insektizide in einigen Anwendungsgebieten des Vorratsschutzes ersetzen und 
im Rahmen der integrierten Schadlingsbekampfung unter heutigen Lagerbedingungen im Vorratsschutz zum Einsatz 
kommen. In Laborversuchen wurde die Wirksamkeit von drei Kieselguren verschiedener Komung fur folgende An
wendungsgebiete untersucht: 

- feine Gur (PartikelgroBe 0 15 µm) zur Oberflachenbehandlung, z. B. Miihlenboden, Wande von Lagerraumen.
- feine, mittlere und kalzinierte Gur im Vergleich zum gleichmaBigen Einmischen in Getreide, z. B. in Schiittlagem

oder Silos.

Oberflachenbehandhmg: Als Versuchstiere dienten fur den Miihlenbereich typische Schadlinge. Die Insekten wurden 
fur 9 bzw. 15 Tage auf mit 2 g/m2 Kieselgur oberflachenbehandelte Spanplatten gesetzt. Innerhalb dieser Zeit war 
eine 100%ige Mortalitat bei den Imagines und Larven des Getreideplattkafers, Oryzaephilus surinamensis (L.), bei 
den Imagines des Gemeinen Mehlkafers, Tenebrio molitor L., sowie der Mehlmotte, Ephestia kuehniella ZELLER, zu 
beobachten. Dagegen iiberlebten einige Larven von T. molitor und E. kuehniella sowie einige Individuen beider Sta
dien des Rotbraunen Reismehlkafers, Tribolium castaneum (HERBST), die Behandlung. 

GleichmaBiges Einmischen in Getreide: Bei einer Dosis von 3 kg Kieselgur/f onne Getreide fiihrten die unterschiedli
chen Kieselgurpraparate bei allen Versuchstieren, mit Ausnahme des Komkafers, zu einer 100%igen Mortalitat. 

Entwicklungsstadien, die sich im Inneren der Getreidekomer befinden, werden vom Mittel nicht erreicht und iiberle
ben. Bei den frei lebenden Entwicklungsstadien nimmt die Mortalitat mit steigender Bewegungsaktivitat zu, da sich 
diese Tiere wahrscheinlich starker mit der K.ieselgur kontaminieren. 

260 Kaltentwesung von gepre8tem Tabak mit fliissigem Stickstoff - Cold disinfestation of pressed tobacco with 
liquid nitrogen (Ulrichs, Ch., RaBmann, W ., in Zusammenarbeit mit Thallafus, 0., Finna Guttroff und Hasse, Th., 
Firma Philipp Morris) 

Als Praxisversuch wurden in einer 60 m3 fassenden Kiihlkammer Untersuchungen zur Fliissigstickstoff-(LN2)

Kaltentwesung von gepreBtem Tabak durchgeftihrt. Diese Methode erlaubt eine schnelle und pestizidfreie Bekamp
fung vorratsschadlicher lnsekten. In die in Ballen (57 kg, 62 cm x 68 cm x 40 cm) oder in Kartons (228 kg, 110 cm x 
75 cm x 70 cm) gepreBten Tabake wurden Brutstadien des Tabakkafers, Losioderma serricorne (FABRICIUS), und der 
Speichermotte, Ephestia elutella (HOBNER), gekafigt in Drahtgazerohrchen (12 x 80 mm) in verschiedenen Tiefen 
(Oberflliche, 15 cm, Zentrum) eingebracht. Zur Temperatursteuerung per Computer wurden in diesen Bereichen auch 
Temperaturfiihler positioniert. Die vorgegebenen Temperatursollwerte lagen fur die Kammer bei -100 °C, in 15 cm 
Tabaktiefe bei -70 °C und im Kern des Tabakkartons bei -10 °C und wurden spatestens nach ea. 26 Stunden erreicht. 
Die in Vorversuchen ermittelte Letaltemperatur von -18 °C stellte sich im Kern des Tabakkartons nach 40 Stunden 
ein. Nach einer Gesamtkiihldauer von 60 Stunden gait der Versuch als beendet. Der Gesamtverbrauch an fliissigem 
Stickstoff in diesem Versuch betrug 6653 I. 

Die Auswertung der Tierproben ergab, daB alle eingesetzten Entwicklungsstadien durch die Behandlung vollstlindig 
abgetotet wurden. Die Versuchsergebnisse zeigen, daB eine LNi-Entwesung dazu geeignet ist, im Tabak vorhandene 
Entwicklungsstadien der getesteten Insekten innerhalb weniger Tage abzutoten. 

261 Praxisversuche mit der Schlupfwespe Trichogramma evanescens gegen vorratsschadigende Motten im 
Einzelhandel - Release of Trichogramma evanescens against stored product moths in retail trade (Prozell, Sabine, 
und Scholler, M., in Zusammenarbeit mit Hassan, S. A., und Wiihrer, B., Institut fur biologischen Pflanzenschutz der 
BBA, Darmstadt) 

Motten aus der Familie der Ziinsler (Pyralidae), wie die Dorrobstrnotte, Plodia interpunctella (HOBNER), die Mehl
motte, Ephestia kuehniella ZELLER, sowie die Speichermotte, Ephestia elutella (HOBNER), sind in Deutschland die 
wirtschaftlich bedeutendsten vorratsschlidigenden Motten im Lebensmitteleinzelhandel. Der Einsatz von Nutzinsek
ten zum Schutz verpackter Produkte wurde im Lebensmitteleinzelhandel erprobt. 

Die Weibchen der 0,4 �m kleinen Schlupfwespe Trichogramma evanescens WESTWOOD suchen die auBen an den 
verpackten Produkten abgelegten Eier der Motten. Die Motteneier werden parasitiert, das heiBt in dem Mottenei 
entwickelt sich eine Schlupfwespe. Die Schlupfwespen selbst schlidigen keine Lebensmittel. Der Einsatz natiirlicher 
Gegenspieler in Verbindung mit Befallskontrollen sowie einem auf den Betrieb abgestimmten Hygienekonzept wurde 
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in der Praxis erprobt. In mehreren Naturkostladen erfolgten in den Monaten April bis November wochentlich Freilas
sungen von Trichogramma. Begleitend wurden Pheromonfallen mit dem Lockstoff IDA aufgestellt und die Laden
besitzer tiber HygienemaBnahmen informiert. Die Akzeptanz gegentiber dem Ntitzlingseinsatz war bei Ladenbesitzem 
und Verbrauchem gut. Nach Handlerangaben kam es trotz der hohen Sommertemperaturen nicht zu so starkem 
Mottenflug, wie er in Laden ohne Ntitzlingseinsatz beobachtet wurde. Die Freilassungen filhrten weder zu Reklama
tionen aufgrund der Schlupfwespen noch kam es zu Storungen des Betriebsablaufes. 

Um die Wirksamkeit des Niitzlingseinsatzes iiberprtifen zu kl>nnen, sind weitere Praxisversuche notig. An Untersu
chungen im kommenden Jahr wollen weitere Betriebe und auch Privathaushalte teilnehmen. 

262 Untersuchungen zur biologischen Bekampfung von Vorratsschadlingen der Gattung Trogoderma (Cole
optera: Dermestidae) mit dem Parasitoiden Laelius pedatus (Hymenoptera: Bethylidae) -Biological control of 
storage pests of the genus Trogoderma (Coleoptera: Dermestidae) with the parasitoid Laelius pedatus (Hymenoptera: 
Bethylidae) (Al-Kirshi, A-G., und Reichmuth, Ch.; in Zusammenarbeit mit Bochow, H., Humboldt-Universitat zu 
Berlin) 

Der kleine Larvalparasitoid Laelius pedatus (SAY.) wurde auf sein Potential als biologischer Gegenspieler fur die vier 
Speckkaferarten Trogoderma angustum (SOLIER), T. granarium EVERTS, T. inclusum LECONTE und T. versicolor
(CREUTZER) untersucht. T. angustum als Material- und Vorratsschadling, der sich in den letzten Jahren in Deutsch
land stark ausgebreitet hat, und T. granarium, der wegen seiner schwierigen Bekampfung und groBen Schadwirkung 
insbesondere an gelagertem Getreide weltweit als Quarantaneschadling eingestuft wurde, kommen besondere Bedeu
tung zu. 

Alle vier Schadlingsarten wurden zwar von dem Parasitoiden als Wirt akzeptiert, jedoch unterschiedlich bevorzugt. 
Im Laufe seiner Lebensdauer legte ein Weibchen von L. pedatus auf dem Wirt T. angustum durchschnittlich rund 
50 Eier ab. Diese wurden auf ea. 35 Wirtslarven gelegt. Von den untersuchten Weibchen wurden mindestens 
150 Larven gelahmt, mehr als zur Eiablage benutzt wurden. Fiir den praktischen Einsatz ist diese Tatsache von gro
Ber Bedeutung, da nach ea. 14 Tagen die Lahmung auch ohne Eiablage zum Absterben der Wirtslarven ftihrte. Ein 
begattetes Weibchen von L. pedatus erzeugte mehr Weibchen als Mannchen. Das Geschlechtsverhfiltnis der Nach
kommen eines begatteten Weibchens betrugt 2,4: 1. Wurde das Weibchen nur in der ersten Lebenswoche begattet, so 
legte es maximal 14 Tage lang befruchtete Eier ab. Danach trat Parthenogenese auf. Aus den unbefruchteten Eiern 
schliipften nur Mannchen. Die Schlupfrate der Eier lag bei 75 %. 

263 Untersuchungen zur Anwendung insektenpathogener Pilze gegen die vorratsschadlichen Motten Ephe

stia kuehniella und Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) - Studies on the use of entomopathogenic fungi 
against the stored product moths Ephestia kuehniella and Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) (Bischoff, 
R., und Reichmuth, Ch., in Zusammenarbeit mit Bochow, H., Humboldt-Universitat zu Berlin) 

Der Einsatz entomopathogener Pilze gegen Vorratsschadlinge ist bisher in groBerem Umfang in der Praxis nicht 
durchgefiihrt worden. Da Vorratslager raumlich begrenzt sind und klimatisch gleichbleibende Lebensbedingungen fiir 
die sich dort entwickelnden Organismen aufweisen, sind entomopathogene Pilze in einigen Bereichen des Vorrats
schutzes erfolgversprechend. 

Um die Einsatzmoglichkeiten entomopathogener Pilze im Vorratsschutz zu ermitteln, wurden bei der Mehlmotte, 
Ephestia kuehniella ZELLER, und der Dorrobstmotte, Plodia interpunctella (HOBNER), Pathogenitatstests und Viru
lenzversuche mit erfolgversprechenden Pilzstammen durchgefiihrt. 

Die Laborversuche in mit Pilzsporensuspension oberflachenbehandelten Petrischalen zeigten, daB auf schliipfende 
Imagines gute Wirkungen erzielt werden konnen. Hochvirulente Erregerstamme sind in der Lage, unter gtinstigen 
Bedingungen Wirtstiere in kurzer Zeit abzutoten. So starben 50 % der mit dem Metarhizium anisopliae-Stamm 110 
behandelten 100 Dorrobstmotten bereits 2,6 Tage nach der Inokulation. Nach 4,7 Tagen waren 90 % der Imagines 
abgestorben. Der Anteil infizierter Tiere lag nach dem Einsatz hochvirulenter Pilzstamme tiber 90 %. 

264 Akutwirkung und Schutzpotential von Bestandteilen atherischer Ole aus drei Arten der Pflanzengattung 
Ocimum gegeniiber vorratsschadlichen Kafern - Toxicity and protectant potential of essential oil components of 
three Ocimum plant species against stored product beetles (Obeng-Ofori, D., und Reichmuth, Ch.) 

Ocimum suave, 0. kenyense und 0. kilimandscharicum sind in Ostafrika weitverbreitete Medizinalpflanzen. Die 
Bliitter dieser Pflanzen werden traditionell zur Behandlung verschiedener Beschwerden wie Obelkeit, Rusten oder 
Durchfall und auBerdem zur Vergramung von Stechmticken und zum Schutz gelagerten Getreides vor InsektenfraB 
verwendet. 
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Ziel dieser Untersuchung war die Bestimmung der biologischen Wirkung von Eugenol, Kampfer und 1,8 Cineol, den 
Hauptbestandteilen der atherischen Ole aus den drei Ocimum-Arten, gegeniiber dem Komklifer, Sitophilus granarius
L., dem Maisklifer, Sitophilus zeamais MoTSCHULSKY, dem Rotbraunen Reismehlklifer, Tribolium castaneum
(HERBST), dem GroBen Kornbohrer, Prostephanus truncatus HORN, dem Tabakklifer, Lasioderma serricorne
(FABRICIUs), und dem Brotklifer, Stegobium paniceum (L.). 

Alie drei Pflanzeninhaltsstoffe wirkten stark giftig und vergramend auf die Kafer und verhinderten vollstandig die 
Entwicklung von Eiern und Jugendstadien. Eine Applikation von 10 µl Reinsubstanz in 10 ml Aceton auf 250 g Ge
treide fiihrte innerhalb von 24 h zu 100 % Mortalitat. Die Repellentwirkung dieser Dosis lag zwischen 80 % und 100 
%. Worden Schadinsekten erst 10 Tage nach Wirkstoffapplikation auf das behandelte Getreide gesetzt, fiihrte dies zu 
einer Verminderung der Nachkommenzahl auf ein Viertel der Werte in nur mit Aceton behandelten Kontrollen. Die 
Bestandigkeit der Wirksubstanzen ist nach ersten Versuchen als gering einzustufen. Zur Zeit werden Moglichkeiten 
zur Verstarkung der Bestandigkeit der Bestandteile durch Vermischung mit natiirlichen Pflanzenolen untersucht. 

265 Zur Repellent-Wirkung von Patschuli-Granulat und -Blattern (Pogostemon patchouli) a uf verschiedene 
Speckkaferarten (Coleoptera: Dermestidae)- Response of various dermestid beetles (Coleoptera: Dermestidae) to 
granular extracts and ieafs of patchouii (Pogostemo,n patchouii) (Sa-Fischer, Ana Cristina, Scholler, M., und Adler, 
C.) 

Auf der Suche nach umweltfreundlichen und sicher zu handhabenden Verfahren zur Schadlingsvermeidung und 
Schadlingsbekampfung im Handel und in Privathaushalten werden verschiedenartige Pflanzeninhaltsstoffe unter
sucht. In vielen Landero Siidostasiens gehort Patschuli als verbreitetes Hausmittel zu den wichtigsten insektenrepel
lierenden Mitteln. Allgemein bewirkt ein Repellent eine Bewegung von einer Geruchsquelle weg. 

Speckklifer konnen in Haushalten organische Stoffe tierischen Ursprungs befallen, ihre Larven konnen auf Futtersu
che oder kurz vor der V erpuppung aber selbst in Baumaterialien Schaden verursachen. Um die Repellentwirkung von 
Patschuli auf den Kabinettklifer, Anthrenus verbasci (L.), den Pelzklifer, Attagenus smirnovi ZHANTIEV, den Dom
speckklifer, Dermestes maculatus DE GEER, und Trogoderma angustum (SOLIER) zu iiberpriifen, wurde den Insekten 
in Wahl- und Zwangsversuchen eine Umgebung mit und ohne die Testchemikalie geboten. Bei den Versuchsreihen 
zeigte sich, daB Patschuliolgranulat sowie Patschuli-Blatter unter den gegebenen Bedingungen und Dosierungen FraB 
und Eiablage der getesteten Dermestiden nicht verhindem konnten. Eine toxische Wirkung war nicht nachweisbar. 

266 Wirksamkeit insektenabwehrender Stoffe gegen Schadmotten -Effectiveness of insect repellent substances 
against pest moths (Wudtke, A., und Reichmuth, Ch., in Zusammenarbeit mit Fa. Neudorft) 

Atherische Ole haben eiherseits repellierende und auch insektizide Wirkungen auf Insekten, andererseits sind sie un
ter anderem wegen ihrer Bioabbaubarkeit interessante Forschungsobjekte. In den vorliegenden Untersuchungen wur
den Praxisversuche mit Lavendelextrakten in standardisierten Kleiderschrankattrappen sowie Laborversuche mit 
repellierenden Olen und anderen Substanzen in einer kleinen Versuchsarena durchgefiihrt. 

In zwei Schrankattrappen aus Hartpappe wurden unter konstanten Klima- und Beliiftungsbedingungen praxisnahe 
Versuche zur Vergramung adulter Kleidermotten, Tineo/a bisselliella (HUMMEL), beiderlei Geschlechts durchgefiihrt. 
In Wahlversuchen wurde eine Schrankattrappe mit einem attraktiven Substrat eine zweite Schrankattrappe mit Sub
strat sowie Lavendelextrakten in Form eines Filter-Dispensers bzw. in Form eines Granulat-Dispensers angeboten. In 
den Schrankattrappen fliegende Motten wurden zum Teil auf Klebestreifen gefangen. Bei einer Fangigkeit von rund 
40 % innerhalb von 10 Tagen ergab der Filter-Dispenser eine Befallsreduktion um 7 %, der Granulat-Dispenser eine 
Reduktion um 19 %. 

Durch Laborversuche in einer zweiteiligen Versuchsarena mit Larven der Dorrobstmotte, Plodia interpunctella
(HOBNER), wurden ein Diethyltoluamid-haltiger Kleber sowie Eugenol, Kokosol und Azadirachtin auf ihre repellie
rende Wirkung getestet. Als Auswertungskriterium konnte sowohl die Kriechgeschwindigkeit der Larven als auch die 
Anzahl der in Teilbereiche eingewanderten Larven gewertet werden. Bei den bisherigen Versuchen zeigte Eugenol 
den starksten Repellent-Effekt. 

267 Einsatz von Neem als Fra8hemmer • Use of Neem as an antifeedant (Wudtke, A., und Reichmuth, Ch., in 
Zusammenarbeit mit Fa. Trifolio) 

Neem wird in den USA und anderen Landero bereits erfolgreich als natiirlicher FraBhemmer und Insektizid im 
Pflanzenschutz eingeseizt. Die Wirkung ist besonders auf den Inhaltsstoff Azadirachtin zuriickzufiihren. Um die 
Einsatzmoglichkeiten fiir den Materialschutz zu testen, wurdenVersuche mit der Kleidermotte Tineo/a bisselliella
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(HUMMEL) durchgeftihrt und Teststandards aus dem Prtifungsverfahren fiir Textilausrtistungen zugrundegelegt. Der 
Test-Wollstoff wurde mit Nahrstoffen versetzt, damit die Versuchsinsekten optimale Bedingungen zur Ernahrung 
vorfanden. AnschlieBend wurde eine 0,1- bis 5%ige Azadirachtin-Losung mit 01 als Tragerstoff appliziert. Ftir die 
Erfassung der FraBverluste wurden die Stoffproben nach den Versuchen Ober einen Scanner digitalisiert und die ge
speicherten Bildinformationen mit Hilfe eines Pixelzahlprogrammes ausgewertet. Der Pixelwertvergleich errnoglichte 
eine sehr genaue Unterscheidung der FraBverluste. 

Die 1 %ige Azadirachtin-Losung mit einer Aufwandmenge von 10 Gewichtsprozent des Stoffes wirkte weder signifi
kant repellierend noch fraBhemmend. Erst bei Applikation der 5%igen Losung zeigte sich gegentiber der nicht be
handelten Kontrolle eine fraBhemmende Wirkung. Wurde eine Aufwandmenge von 100 Gewichtsprozent des Stoffes 
appliziert, so waren im Vergleich zu Unbehandelt bei 1 %iger Azadirachtin-Losung 46 % FraBverlust, bei 2%iger 
T/S-Losung 23 % FraBverlust zu beobachten. 

268 Gewinnung von Stickstoff aus Luft zur riickstandsfreien Entwesung von Getreide - Production of nitrogen 
from air for a residual-free disinfestation of grain (Adler, C., und Ulrichs, Ch.) 

Stickstoff-Behandlungen zur Entwesung befallener Vorrate gelten als umweltfreundliches, rtickstandsfreies und auch 
von seiten der Arbeitssicherheit her gtinstig zu beurteilendes Verfahren. In einigen Vorratsschutzbereichen kann 
Stickstoff oder auch Kohlenstoffdioxid anstelle giftiger Gase oder Kontaktinsektizide eingesetzt werden, allerdings ist 
ihre Verwendung auf hochgradig gasdichte Vorratslager oder Behaltnisse beschrankt, wenn die Behandlung nicht 
durch zu hohe Gasverluste unwirtschaftlich werden soll. Wlihrend sich die Kosten zur Abdichtung einer Raumlich
keit sowie die Personal- und Materialkosten zur Begasungstiberwachung kaum verringem lassen, konnte eine flexible 
Stickstoffgewinnung vor Ort, besonders in Gebieten fem einer industriellen Gaserzeugung, die Kosten zur Gasbereit
stellung senken. 

Die Begasungen von Getreidesilozellen mit Stickstoff aus einer kleineren Druckwechselabsorptionsanlage (PSA) und 
einer Membrananlage wurden unter praxisnahen Bedingungen getestet. Bei etwa 20 °C lieB sich in dem gasdicht 
verschweiBten und mit 20 t Getreide geftillten Stahlsilo des Instituts ein Oi-Gehalt von 0,5 Vol.-% einstellen, der 
innerhalb von 6 Wochen alle eingesetzten Getreideschadlinge inklusive dem Komkafer, Sitophilus granarius (L.).

abtotete. In einem relativ gasdichten, ehemals zur Ethylenoxid-Begasung genutzten Betonsilo mit 131 t Gerste erga
ben sich bei der Einleitung einer Atmosphare von ebenfalls 0,5 Vol.-% Restsauerstoff in den Auslauftrichter der Silo
zelle und einer Sptilrate von 5 m3/min wahrscheinlich durch Diffusion von Luftsauerstoff durch die Silowande am 
Silodeckel ein Gehalt von 3 Vol.-% 02. Bei Temperaturen von 5 °C bis 15 °C reichten diese Bedingungen in 
7 Wochen nicht zur Abtotung der eingesetzten Insekten aus. Eine Erhohung der Stromungsrate auf 6,5 m3/min redu
zierte den Gehalt an Restsauerstoff am Silodeckel auf unter Vol.-2 %. Die beiden geprtiften Anlagen eigneten sich zur 
Erzeugung ausreichender Gasmengen und Restsauerstoffgehalte. Ftir Begasungen geeignete Raumlichkeiten lassen 
sich durch Abdichtungen aus Stahlblech, Glas, Kunststoff-Folien oder durch gasdichte Anstriche erzeugen. 

269 Bekampfung des Dornspeckkafers, Dermestes maculatus, durch verschiedene sauerstoffarme Atmospha
ren - Control of the hide beetle Dermestes maculatus with different hypoxic atmospheres (Sa-Fischer, Ana Cristina; 
Reichmuth, Ch., und Bochow, H., Humboldt-Universitat zu Berlin) 

In letzter Zeit mehren sich Meldungen von Dermestiden-Befall in Lagerraumen, Stallen, Museen sowie im Wohnbe
reich. Kafer und Larven des Domspeckkafers, Dermestes maculatus DE GEER, entwickeln sich an tierischen Produk
ten alter Art, wie Speck, Schinken, Wurst, hartem Kase, Trockenfisch, Pelzen, Leder, ausgestopften Tieren und In
sektensammlungen. Als Keratinfresser sind sie in der Lage, auch Federn, Felle und Wollstoffe zu verdauen. Am Ende 
der Larvalzeit sucht sich die Larve ein festes, aber nicht zu hartes Material zur Verpuppung, in welches sie sich ein
bohrt. Dadurch konnen zusatzlich auch Materialien wie Kunstseidenfaden, Bucher, Holz, Kork, Pappe, Papierballen, 
Tabakballen, Styropor und sogar Blei, Asbest oder Mortel beschadigt werden. 

Mit inerten Gasen ist es moglich, eine umweltfreundliche Bekampfung von Derrnestiden durchzuftihren. Verschiede
ne sauerstoffarme Gasgemische wurden unter Laborbedingungen bei 25 °C und 30 °cn5 % rel. Luftfeuchte gegen 
alle Entwicklungsstadien von D. maculatus getestet. Eine Begasung mit reinem Stickstoff (N2) bzw. reinem Kohlen
stoffdioxid (C02) ftihrte innerhalb von 48 Stunden zu einer vollstandigen Abtotung. Die gleiche Wirkung erzielte 
eine N2-Atmosphare mit 2 Vol.-% Restsauerstoff. Eine 96sttindige Begasung mit Gasgemischen aus 40 Vol.-% C02, 
44 Vol.-% N2 und 16 Vol.-% 02 bzw. aus 60 Vol.-% C02 in Luft ftihrte zur Abtotung aller Stadien bis auf die Pup
pen. 
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270 Entwesung von Museumsexponaten mit Hilfe kontrollierter Atmospharen - Disinfestation of museum 
exhibits with controlled atmospheres (Wudtke, A., und Reichmuth, Ch., in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hi
storischen Museum Berlin und Fa. Messer Griesheim GmbH) 

Die im Vorratsschutz bekannten Verfahren der Begasung mit sauerstoffarmen Atmospharen !assen sich auch im 
Materialschutz einsetzen. Von Materialschiidlingen befallene Museumsexponate wurden in verschweiBte PVC- bzw. 
PE-Folien gasdicht verpackt und innerhalb von 3 - 4 Wochen mit geringem Gasverbrauch entwest. 

Durch computergestiitzte MeB- und Regeltechnik wurden Parameter wie Luftfeuchte, Temperatur, Restsauerstoffge
halt und Gasverbrauch registriert. Dadurch war auch eine Schiidigung der Exponate durch Luftfeuchteschwankungen 
ausgeschlossen. Der geringste Gasverbrauch zeigte sich beim Einsatz einer stationaren Kammer aus Glas. Nach Er
reichen des Sollwertes von 1 Vol.-% Sauerstoff und einer Toleranz von max. 2 Vol.-% Restsauerstoff wurde die Gas
zufuhr iiber die gesamte Einwirkzeit von vier Wochen ganz abgeschaltet. Die Behandlungsdauer verliingert sich ab
hiingig von der Dicke und den Materialeigenschaften der Exponate, die fur die Durchdringung und Diffusion der 
Gase maBgeblich sind. Bei COrBegasungen gelingt aufgrund des hoheren Partialdruckgefiilles eine gegeniiber N2 
etwas schnellere Durchdringung der Objekte. 

271 Entwesung von gepre6tem Rohtabak im Karton mit Kohlenstoffdioxid unter Hochdruck - Disinfestation 
of pressed tobacco with carbon dioxide under high pressure (Ulrichs, Ch., und RaBmann, W., in Zusammenarbeit mit 
Thallafus, 0., Firma Guttroff) 

Die Behandlung befallener Vorriite mit C02 unter hohem Druck erlaubt eine schnelle und riickstandsfreie Schiid
lingsbekampfung. In einem Praxisversuch wurde eine C02-Hochdruckentwesung mit gepreBtem Tabak durchgefiihrt. 
Fiir die Behandlung wurden drei Kartons Tabak (110 cm x 75 cm x 70 cm) mit einem Gewicht von je 228 kg und 
einer Kartonwandstarke von 14 mm in eine Druckkammer eingebracht. In jedem Tabakkarton befanden sich Draht
gazerohrchen (12 x 80 mm) mit einem Tabakkiiferbrutgemisch. Diese Tierproben wurden in 15 cm Tiefe und in die 
Mitte des Tabaks eingesetzt. Nach Beendigung der Behandlung wurden die Proben aus dem Tabak entfernt und in der 
Klimakammer fur 10 Wochen bei 25 °C und 65 - 70 % rel. Luftfeuchte inkubiert. 

Der wahrend einer Versuchsdauer von 14 Stunden bzw. 18 Stunden herrschende Druck von 20 bar wurde im ersten 
Versuch innerhalb von 106 Minuten und im zweiten Versuch in 90 Minuten aufgebaut. Entspannt wurde in 
15 Minuten bzw. in 30 Minuten. Die Kammertemperatur lag wahrend des Versuches jeweils bei 3 °C. Im Kern des 
Tabakballen wurden Temperaturen um 6 °C gemessen. Die lnsekten in den behandelten Proben wurden alle voll
standig abgetotet. Im lOwochigen Beobachtungszeitraum konnten keine Nachzuchten beobachtet werden. Eine er
folgreiche Bekiimpfung aller Tabakkaferstadien im Tabak ist unter den getesteten Versuchsparametern mit C02 unter 
Druck moglich. 

272 Untersuchungen zur Wirksamkeit von Sulfurylfluorid gegen vorratsschadliche Insekten - Investigations 
on the efficacy of sulfuryl fluoride against stored product pest insects (Scholler, M., Reichmuth, Ch., und Dugast, J.
F., Firma Dow Elanco) 

Sulfurylfluorid (S02F2) ist ein Begasungsmittel, das zur Zeit vor allem gegen Materialschadlinge, wie Termiten, 
eingesetzt wird. In dieser Arbeit wurde die Wirksamkeit gegen Eier, Larven, Puppen und Imagines verschiedener 
Arten vorratsschadlicher Insekten untersucht. Sulfurylfluorid konnte in einigen Anwendungsgebieten des Vorrats
schutzes Brommethan (Methylbromid) ersetzen. Dieser halogenierte Kohlenwasserstoff ist am Abbau der Ozon
schicht beteiligt, die Produktion von Methylbromid wird moglicherweise im Jahr 2000 eingestellt. 

Mit einer Dosis von 13 g/m3 und einer Expositionsdauer von 24 h wurde die vollstandige Bekiimpfung der Imagines 
aller getesteten Arten sowie aller Larvenstadien und Puppen des Kornkiifers, Sitophilus granarius (L.), des Amerika
nischen Reismehlkafers, Tribolium confusum (Du VAL), und des Mehlkiifers, Tenebrio nwlitor L., erreicht. Einige 
Individuen des Brotldifers, Stegobium paniceum (L.), und der Speckkiiferart, Trogoderma inclusum LECONTE, vollen
deten bei dieser Dosis ihre Entwicklung, pflanzten sich jedoch nicht fort. Der Getreideplattkafer, Oryzaephilus suri
namensis (L.), iiberlebte bei 18.6 g/m3 und Exposition fur 24 h, 48 h und 72 h und pflanzte sich fort. Die Dorrobst
motte, Plodia interpunctella (HOBNER), iiberlebte bei 18.2 g/m3 und Exposition fur 24 h und 48 h und pflanzte sich 
fort. Bei dem Kornkiifer und der Mehlmotte, Ephestia kuehniella ZELLER, entwickelten sich innerhalb von sechs 
Wochen nach der Behandlung mit 26.5 g/m3 bzw. 23.5 g/m3 fiir 24 h Nachkommen. 

Mit einer Dosis von 35 g/m3 und einer Expositionsdauer von 24 h wurde die vollstiindige Beklimpfung des Kornka
fers erreicht. Die Ergebnisse lassen darauf schlieBen, daB die Eier das widerstandsfahigste Stadium gegeniiber Sulfu
rylfluorid sind, wie auch schon von Materialschiidlingen bekannt ist. 
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Zur Bekampfung aller Stadien vorratsschadlicher Insekten sind in der Praxis voraussichtlich bei einmaliger Behand
lung relativ hohe Dosen S02F2 notig (z. B. Kornkafer etwa 80 g/m3 bei einer taglichen Leckrate von 2,4) oder die 
Behandlung muB wiederholt werden (z. B. Mehlmotte etwa 30 g/m3, zweite Behandlung sechs Wochen nach der 
ersten Behandlung). 

273 Wirkung von Carbonylsulfid (COS) auf den Kornkafer Sitophilus granarius sowie Fusarium avenaceum,

Fusarium culmorum und mogliche Korrosionseigenschaften an Kupfer- Effects of carbonyl sulfide (COS) on the 
granary weevil Sitophilus granarius as well as Fusarium avenaceum, Fusarium culmorum, with regard to possible 
corrosion of copper (Plarre, R., und Reichmuth, Ch., unter Mitarbeit von Nirenberg, Hildegard, Institut fiir Mikrobio
logie der BBA, Berlin-Dahlem) 

Bei 20 °C und 70 % rel. Feuchte wurden vier verschiedene Carbonylsulfid (COS)-Konzentrationen und unterschiedli
che Einwirkzeiten in ihrer Wirkung auf den Kornkafer, Sitophilus granarius (L.), sowie die Pilze Fusarium avena
ceum und-Fusarium culmorum untersucht. Zur vollstandigen Abtotung aller Entwicklungsstadien von S. granarius 
wurden COS-Konzentrationen von 18 g/m3 iiber 120 Stunden oder 32 g/m3 iiber 72 Stunden Einwirkzeit benotigt. 
Das Eistadium erwies sich als das widerstandsfahigste Stadium, gefolgt von der Puppe, den adulten Kafem und den 
Larvalstadien. Subletale COS-Dosierungen verzogerten die Entwicklung von Brutstadien des Kafers. Fiir S. granarius 
letale Dosierungen zeigten wahrend der Behandlungszeit wachstumshemmende Effekte auf Fusarium avenaceum und 
Fusarium culmorum. Nach beendeter Begasung wuchsen die Pilze wieder normal weiter. COS reagierte bei hohen 
Luftfeuchten zum Teil zu Schwefelwasserstoff, der korrosive Eigenschaften gegeniiber Kupfer zeigte. Carbonylsulfid 
wird als mogliches alternatives Begasungsmittel zu Brommethan diskutiert. 

274 Zum Einsatz von Borsaure und Diatomeenerde zur Bekampfung des Silberfischchens Lepisma sacchari

na - Efficacy of boric acid/borax and diatomaceous earth to control the silverfish Lepisma saccharina (Poschko, Maja, 
und Reichmuth, Ch., in Zusammenarbeit mit Petersen, D. E., Herzog August Bibliothek Wolfenbiittel) 

Das im heimischen Badezimmer oft anzutreffende, warme- und feuchteliebende Silberfischchen Lepisma saccharina 
L. ist ein weltweit verbreitetes Urinsekt. Im Antiquariat einer Bibliothek jedoch kann dieser Materialschadling hohen
Schaden verursachen. In Laborversuchen wurde deshalb die Eignung der als ungiftig eingestuften Staubemittel Bor
saure (H3B03) und Diatomeenerde (Si02) zur Bekampfung von L. saccharina iiberpriift. Borsaure, auch unter dem
Namen Borax bekannt, wurde vom ehemaligen Bundesgesundheitsamt gegen Schaben gepriift und anerkannt. In der
Praxis wird Borsaure bereits als FraBgift zur Bekampfung von Silberfischchen eingesetzt. Daten aus Laborversuchen
lagen fur diesen Anwendungsbereich jedoch nicht vor. Im Zuge der integrierten Schadlingsbekampfung wird Diato
meenerde (Kieselgur) in Australien bereits im Vorratsschutz gegen Schadinsekten verwendet. Die Wirkung der Dia
tomeenerde ist vermutlich rein mechanisch, wobei den Schadinsekten sowohl innerlich nach oraler Aufnahme als
auch auf der Korperoberflache Verletzungen zugefiigt werden.

In mehreren Versuchsreihen wurden den Silberfischchen verschiedenartige FraBkoder mit Borsaure und/oder Diato
meenerde angeboten. Die Anwendung von Diatomeenerde fiihrte im Vergleich zu den Kontrolltieren nicht immer zu 
erhohten Mortalitatsraten. Vermutlich lieB die hohe Luftfeuchtigkeit von 75 - 88 % wahrend der Untersuchungen die 
Kader verklumpen, so daB die Diatomeenerde an Wirkung verlor. Mit alien borsaurehaltigen Kodem wurden dagegen 
gute Ergebnisse erzielt. Nach etwa 4 - 5 Tagen Einwirkzeit setzte die Wirkung der Borsaure ein. Eine 100%ige Mor
talitat der 20 eingesetzten Silberfischchen konnte z. B. bei einem Wirkstoffgehalt von 50 Gew.-% Borsaure im FraB
koder innerhalb von 2 - 3 Wochen erreicht werden. Keiner der beiden untersuchten Wirkstoffe iibte in Wahl- oder 
Zwangsversuchen eine repellierende Wirkung auf die Silberfischchen aus. Borsaure, als Wirkstoff in einem geeigne
ten FraBkoder, ist nach den vorliegenden Untersuchungen ein wirksames Mittel zur Bekampfung des Silberfisch
chens. 

275 Wirksamkeit von Deltamethrin, Cyfluthrin, Permethrin sowie Pirimiphos-methyl gegen den Gro8en 
Kornbohrer Prostephanus truncatus und den Wurzelholzbohrer Dinoderus bifoveolatus auf Maniok-Chips un
ter feucht-hei8en Bedingungen - Efficacy of deltamethrin, cyfluthrin, permethrin as well as pirimiphos-methyl 
against the larger grain borer Prostephanus truncatus and Dinoderus bifoveolatus on cassava chips under tropical 
humid hot climate (Reichmuth, Ch., RaBmann, W., und Reese-Stahler, Gabriela, Klementz, Dagmar, Institut fur 
okologische Chemie der BBA, Berlin-Dahlem, unter Mitarbeit von Harnisch, R., Gesellschaft fiir Technische Zu
sammenarbeit) 

Getrocknete Maniok-Chips konnen unter Verwendung pulverformiger Kontaktinsektizide mindestens bis zu einer 
Lagerdauer von 12 Monaten mit Erfolg gegen Neubefall durch Bohrkll.fer geschtitzt werden. Neuere Pyrethroide wie 
Deltamethrin und Cyfluthrin erwiesen sich als besonders wirksam. Permethrin lieB nach drei Monaten Lagerdauer in 
seiner abtotenden Wirkung nach. Pirimiphos-methyl, der einzige getestete nichtpyrethroide Wirkstoff, hatte nach der 
ktirzesten getesteten Lagerdauer von drei Monaten bereits keine vollstandig abtotende Wirkung mehr auf den GroBen 
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Kornbohrer Prostephanus truncatus HORN. Dies hangt vermutlich mit dem Verhalten der Kafer dieser Art zusam
men, sich sehr schnell in die Substrate einzufressen. Weil der Wirkstoff wahrscheinlich nicht sehr tief in den Ma
niok-Chip eindringen kann, entzieht sich der Kafer <lurch sein Verhalten der Kontaktwirkung des Giftes. Alle Kafer 
des Wurzelholzbohrers Dinoderus bifoveolatus WoLLASTON wurden bis zu einer Lagerdauer von sechs Monaten 
innerhalb von 20 Tagen abgetotet. Bei langeren Lagerzeiten stellte Pirimiphos-methyl keinen ausreichenden Schutz 
gegen Neubefall durch diesen Kafer dar. Sehr gute Ubereinstimmung wurde festgestellt zwischen dem Verlauf der 
Abbaukurven der Riickstandsgehalte auf den Maniok-Chips und den drei angewandten Methoden zur Bestimmung 
der biologischen Wirksamkeit der Insektizide: Erfassung der 

- Mortalitat der Kafer,
- FraBmehlproduktion und
- Anzahl der Bohrlocher in den Maniok-Chips.

Besonders unter Beriicksichtigung des Einsatzes der untersuchten Mittel bei Kleinbauern ware die Verwendung eines 
mit geschmacklosem Lebensmittelfarbstoff gefarbten Staubemittels sinnvoll. So lieBe sich einerseits die gleichmaBige 
Verteilung des Wirkstoffes iiberpriifen, andererseits konnte dieser vor dem Verzehr durch Abwaschen oder Abwi
schen nachweisbar entfernt werden. 

Institut fiir okologische Chemie in Berlin-Dahlem 

Das Institut ftir okologische Chemie beschaftigt sich mit der Erfassung und Beurteilung des Langzeitverhaltens von 
Substanzen, wie Pflanzenschutzmittel (PSM) und deren Umwandlungsprodukten (Metabolite), anorganische Nahr
stoffe und sogenannte Schadelemente, wie Cadmium, Blei oder Quecksilber in den verschiedenen Kompartimenten 
der Umwelt, speziell in Agrarokosystemen (Boden, Wasser, Luft, Pflanzen und Tiere), wobei verstarkt Wert darauf 
gelegt wird, die bioverftigbaren Anteile von Gesamtgehalten zu erfassen. Der Verbleib van Pflanzenschutzmitteln im 
Naturhaushalt beinhaltet Belastungshohe, Verteilung, Ausbreitungspfade, Transfer zwischen den Kompartimenten, 
Persistenz und Metabolismus einschlieBlich der Bildung und des Schicksals nicht-extrahierbarer Riickstande. Daraus 
ergeben sich auch die Grundlagen und Aufgaben eines Nachzulassungs-Monitorings zum Verbleib von PSM mit 
Hilfe eines im Institut - gemeinsam mit der Universitat Bremen - entwickelten Expertensystems, in dem durch Ver
kntipfung von Datenbank-Technologien mit Simulationsmodellen und regelbasiertem Wissen mit Szenariokarten der 
Verbleib (Abbau, Einwaschung) von PSM im Boden abgeschatzt werden kann. Entsprechende Szenariokarten sind 
ftir die Versuchsstandorte Dahlem, Sickte, Glaubitz und Dahnsdorf der BBA in das implementierte Geographische 
Infonnationssystem (GIS) eingebunden. 

Bin weiterer Schwerpunkt beinhaltet die Erforschung nichtparasitarer Pflanzenkrankheiten als Grundlage zur Beur
teilung von Schadsymptomen an Pflanzen einschlieBlich Entwicklung von BehandlungsmaBnahmen. 
Zu den Standardaufgaben des Instituts gehoren die Entwicklung und Modifizierung von Analyseverfahren zur Be
stimmung von Schad- (z. B. Schwermetallen) und Nahrstoffen in Pflanze/Boden/Wasser (auch im Spurenbereich) 
und zur Serienbestimmung von PSM-Riickstanden und relevanten Verbindungen wie Abbauprodukte von PSM, poly
chlorierte Biphenyle (PCB) oder polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die Untersuchung von Bie
nenschaden durch zugelassene PSM sowie die Erfassung von PSM-Gehalten in Roh- und Trinkwasser im Vorfeld 
ausgewahlter Wasserwerke verschiedener Bundeslander gemaB EG-Richtlinie. Die im Institut erarbeitete Multime
thode zur Erfassung von ea. 170 PSM-Wirkstoffen in einem Arbeitsgang wird in modifizierter Form fiir die Messung 
von PSM-Gehalten in Oberflachengewassern verwendet. Diese Oaten dienen im Rahmen eines BML-Forschungsvor
habens "Praxisgerechte Moglichkeiten und Verfahren zur Verminderung des Eintrags von Pflanzenschutzmitteln in 
Oberflachengewasser durch Abtrift und Abschwemmung" als Basisdaten fiir die Beurteilung von moglichen run-off
Ereignissen. 

Richtlinienbegleitende Forschungen ermoglichen z. B., Aussagen iiber das Verfliichtigungsverhalten von PSM, 
<lurch direkte und indirekte Messungen von Blatt- und Bodenoberflachen, zu treffen. Die Ergebnisse dieser Untersu
chungen werden in einem breit angelegten Methodenvergleich mit insgesamt 13 Versuchsanstellern validiert. Des 
weiteren werden methodische Grundlagen erarbeitet, um den Schnelltest zur Metabolisierbarkeit von PSM in Pflan
zenzellkulturen auch fiir leichter fltichtige Stoffe anwendbar zu machen. 

Im Rahmen der Richtlinie ,,Prtifung der Phytotoxizitat von Herbiziden auf nachgebaute Kulturen" wurden im Institut 
biologische Nachweisverfahren (Bioteste) zur Beurteilung des Riickstandsverhaltens phytotoxischer Verbindungen 
(insg. 10 Herbizide) mittels Wachstumstests mit einem Testpflanzensortiment von ea. 20 monokotylen und dikotylen 
Pflanzenarten durchgefiihrt. 

Der Nachweis von Streptomycin in ausgewahlten Honig-, Nektar-, Pollen- und Apfelproben soll zeigen, ob eine 
PLANTOMYCIN-Behandlung in die Bltiten von Obstgeholzen zu einer meBbaren Belastung in diesen Matrizes fiihrt. 
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Da diese Ergebnisse im Rahmen eines Bewertungsverfahrens und als Basisdaten fiir die Zulassung Verwendung fin
den, wird die Priifung gemaB § 19 ChemG (nach den Grundsatzen der Guten Laborpraxis - GLP -) durchgefiihrt. 
Nach AbschluB der GLP-Einftihrungsphase und Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen im Laborbereich ftir 
die Priifkategorie 5 (Prtifungen zum Verhalten in Boden, in Wasser und in der Luft; Priifungen zur Bioakkumulation 
und zur Metabolisierung) ist die erste GLP-Priifung mit dem Titel "Untersuchung des Riickstandsverhaltens van 
PLANTOMYCIN (AS: Streptomycinsulfat) auf/in Apfeln" begonnen warden. Die Freiland- und Laborstudien sind 
dabei in getrennten Prtifeinrichtungen durchgefiihrt warden. Gleichzeitig client diese GLP-Prtifung als Voraussetzung 
ftir die zu beantragende GLP-Bescheinigung ftir die Priifeinrichtung OC der BBA. 

Die Erfassung, Beurteilung und Sanierung schadstoffbelasteter Boden in Ballungsgebieten stellen einen weiteren 
Schwerpunkt der Arbeiten im Institut dar. In verschiedenen Projekten werden sowohl mit Schwermetallen als auch 
mit Organika belastete Boden untersucht und Fragen der Schadstoffelimination und -festlegung bearbeitet. Der Pro
blematik van Orientierungs- und Grenzwerten von Schwermetallen wird durch Beriicksichtigung ihrer verftigbaren 
Anteile im jeweiligen Substrat (z. B. nach Bodensanierungsma8nahmen) eher Rechnung getragen als durch die Her
anziehung von Gesamtgehalten. Durch diese Vorgehensweise bekommt man einen sicheren Hinweis, inwieweit Bo
denzusatze, wie Humus oder Bentonit, die Verftigbarkeit von Schadstoffen verandem. Das Institut hat durch umfang
reiche Bodenlosungsuntersuchungen unter Labor-, Gewachshaus- und Freilandbedingungen auf diesem Gebiet eine 
Fiille van Ergebnissen erarbeiten konnen. Diese Untersuchungen haben 1995 dazu gefiihrt, daB die Angabe potentiell 
verfiigbarer Anteile in die Berliner Liste aufgenommen wurde. 

Das im Institut seit 1990 installierte vemetzte EDV-System erlaubt nunmehr, neben der Verwaltung groBer Daten
mengen aus den einzelnen Laborbereichen auch den umfangreichen lnformationsfluB zwischen diesen rationell zu 
gestalten und so eine GLP:gerechte Bearbeitung und Auswertung der Oaten zu gewahrleisten. 

276 Riickstandsverhalten und potentielle Phytotoxizitat von Herbiziden auf Nachbaukulturen • Einbindung 
von Biotestergebnissen in das Experteosystem PEMOSYS · Residue behaviour and potential phytotoxicity of her
bicides on succeeding crops - Implementation of bioassay results into the expert system PEMOSYS (Pestemer, W., 
und Gunther, Petra) 

Auch wenn Herbizide sachgerecht und bestimmungsgemaB angewendet werden, lassen sich geringftigige Schadigun
gen van Folgekulturen durch Herbizidriickstande im Boden, die aus Anwendungen in Vorkulturen resultieren, nicht 
immer ausschlieBen. Eine zunehmende (Kultur-)Pflanzenschadigung hangt sowohl van der Pflanzenverftigbarkeit des 
Herbizidriickstands als auch van der jeweiligen (Kultur-)Pflanzenempfindlichkeit ab. Schadigungen an Fruchtfolge
kulturen konnen insbesondere durch persistentere Herbizide in Boden mit geringem Humusgehalt auftreten, wenn 
ungiinstige Witterungsbedingungen deren Abbau verzogert haben. Nachbauschaden treten auch haufig nach vorzeiti
gem Umbruch herbizidbehandelter Flachen auf. 

Im Rahmen der Richtlinie ,,Prtifung der Phytotoxizitat von Herbiziden auf nachgebaute Kulturen" wurden am Institut 
biologische Nachweisverfahren (Bioteste) zur Beurteilung des Riickstandsverhaltens phytotoxischer Verbindungen 
mittels Wachstumstests mit einem Testpflanzensortiment von ea. 20 monokotylen und dikotylen Pflanzenarten durch
geftihrt. Fiir rund 200 Herbizid/Kulturpflanzenkombinationen sind die jeweiligen Dosis-Wirkungs-Beziehungen, die 
die Empfindlichkeit der verschiedenen Kulturpflanzen kennzeichnen, in den Datenbanken van PEMOSYS integriert. 

Zur Prognose der Persistenz von Herbiziden und deren Auswirkungen auf Nachbaukulturen wahlt das in PEMOSYS 
implementierte Abbausimulations- und Nachbaumodul (ANPROG) anhand spezifischer Angaben zu Standort, Appli
kation und Nachbaukultur aus einer Wissensbasis Konstanten aus, die die Temperatur- und Feuchteabhangigkeit des 
Herbizidabbaus charakterisieren. Mittels eines Simulationsmodells werden damit die Gesamtriickstande eines Herbi
zids im Boden kalkuliert und die potentiell pflanzenverftigbaren Anteile anhand der Verteilungkoeffizienten (Kd
Werte) berechnet. Die mogliche Schadigung bestimmter Nachbaukulturen wird unter Beriicksichtigung der entspre
chenden Dosis-Wirkungs-Beziehungen vorhergesagt. In der Abbildung 24 wird anhand eines Beispiels mit dem 
Wirkstoff Chlortoluron die berechnete Inaktivierungszeit (Applikation: 01..05.95) in einem lehmigen Sandboden mit 
1 % org. Kohlenstoffgehalt (Klimadaten der Wetterstation Berlin) den ED10-Werten eine Reihe von moglichen Nach
baukulturen gegeniibergestellt. Die unempfindlichste Kulturpflanze ist hier die Mohre mit einer Inaktivierungszeit 
von O Wochen, wohingegen bei z. B. Faserlein ein sicherer Nachbati erst nach rund einem Jahr erfolgen konnte. 
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Abb. 24: Berechnete Inaktivierungszeiten fiir den Wirkstoff Chlortoluron (2, 1 kg/ha, 10 cm Bodenschicht) fiir unter
schiedliche Kulturpflanzen 

277 Cbemische Untersuchungen von Schaden an Bienenvolkern durch Pflanzenschutzmittel . Chemical in
vestigations on damages to honey bee colonies by pesticides (KoBmann, A.) 

Gemiill § 33 (2) 8 Pflanzenschutzgesetz wurden 176 Proben (76 Bienen-, 84 Pflanzen-, 1 Boden-, 6 Waben- und 9 
Wasserproben) massenspektrometrisch, vorzugsweise iiber den gaschromatographischen EinlaB, aber auch iiber die 
direkten Einlasse mit verschiedenen Ionisierungsarten, einschlieBlich der Tandem-Massen-Spektrometrie, auf die 
Anwesenheit von 384 Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und relevanten Verbindungen untersucht. 

278 Entwicklung einer Methode zum Nachweis von Streptomycinsulfat in Pollen-, Nektar-, Honig- und Ap
felproben · Development of a method for the determination of streptomycine in pollen, nectar, honey and apple ma
terial (K.lementz, Dagmar, und Pestemer, W.) 

Nachweis von Streptomycinsulfat in Honig-, Nektar- und Pollenproben: Im lnstitut fiir okologische Chemie 
wurde seit Ende des vergangenen Jahres verstiirkt an einer Nachweismethode fiir Streptomycinsulfat in Honig- und 
Pollenproben gearbeitet. Alie analytischen Arbeiten werden nach den Grundsatzen der Guten Laborpraxis (GLP) 
durchgefiihrt. 

Folgende Teilarbeiten wurden durchgeftihrt: 
- Erarbeitung einer Detektionsmethode zum Nachweis von Streptomycin mit Hilfe der Hochleistungsfliissigkeits-

Chromatographie unter Anwendung einer Nachsaulenderivatisierung,
- Testung verschiedener Extraktions- und Reinigungsschritte zur Probenaufarbeitung,
- Extraktion des Honigs und semi-quantitative Detektion von Streptomycin mittels DC,
- Durchftihrung von Wiederfindungsversuchen zum Nachweis von Streptomycin in Honigproben unter Einsatz der

Festphasenextraktion,
- Bestimmung der unteren Grenze des praktischen Arbeitsbereiches (Bestimmungsgrenze).

Bei den Wiederfindungsversuchen konnten bei Zusatz von 0,33 - 5,0 mg Streptomycin/kg Honig Wiederfindungs
raten von 82,7 bis 105,6% erzielt werden. Die minimal detektierbare Menge (MDQ) kann mit 50 ng und die untere 
Grenze des praktischen Arbeitsbereiches sicber mit 0,05 mg/kg Honig angegeben werden. 

Nachweis von Streptomycinsulfat auf/in Apfeln: In Zusammenarbeit mit der Landesanstalt fiir Pflanzenbau und 
Pflanzenschutz in Mainz und der Bayerischen Landesanstalt fiir Bodenkultur und Pflanzenbau in Freising werden z. 
Z. in einem GLP-gerechten Versuch drei Abbaureihen Ge zwei verschiedene Apfelsorten) zum Riickstandsverhalten
von Streptomycin auf/in Apfeln erstellt. Dazu wurde eine Nachweismethode fiir Streptomycinsulfat in Apfelproben
im Institut entwickelt. Die Aufarbeitung und Reinigung der Proben erfolgt mittels Festphasen-Extraktion. Bei den
Wiederfindungsversuchen zum Nachweis von Streptomycinsulfat auf/in Apfeln konnen z. Z. bei einem Zusatz von
0,33 - 1,67 mg/kg Wiederfindungsraten von 79,0 bis 88,6 % erzielt werden. Die minimal detektierbare Menge
(MDQ) kann mit 50 ng und die untere Grenze des praktischen Arbeitsbereiches sicher mit 0,1 mg/kg Apfel angege
ben werden.
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Erste Ergebnisse zum Riickstandsverhalten des Wirkstoffes auf/in Apfeln deuten an, da8 keine me8baren Streptomy
cinsulfat-Gehalte bereits 14 Tage nach Applikation von PLANTOMYCIN nachzuweisen waren. 

279 Praxisgerechte Moglichkeiten und Verfahren zur Vermeidung des Eintrags von PSM in Oberflachen
gewasser durch Abschwemmung oder Abtrift - Possibilities and methods to avoid the influx of plant protection 
products into surface waters by run-off or drift in agricultural practice (Reese-Stahler, Gabriela; Klementz, Dagmar, 
und Pestemer, W., in Zusammenarbeit mit den BBA-Instituten fur Pflanzenschutz in Ackerbau und Griinland sowie 
Okotoxikologie im Pflanzenschutz und unter Koordinierung durch das Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskam
mer Hannover) 

Bei der Kontarnination von Oberflachengewassem mit Pflanzenschutzmitteln kommen verschiedene Eintragspfade in 
Betracht wie z. B. oberflachliche Abschwemmung (run-off) von landwirtschaftlich genutzten Flachen, Verlagerung in 
die Drainage durch Niederschllige, Abdrift, Mitbehandlung von Graben und Deposition aus der Atmosphlire. Zu den 
Hauptkontarninationsursachen zlihlen au8erdem Punktquellenkontaminationen, wie z. B. der Abflu8 kontaminierten 
Wassers von versiegelten Hoffllichen in Vorfluter. Der Grad der Austragsgefahrdung von Ackerflachen hangt von den 
Standortgegebenheiten, wie etwa den Bodeneigenschaften und den Hangneigungen, der Art der Bodenbearbeitung 
und der angebauten Kulturen, der Niederschlagsmenge, dem Applikationszeitpunkt sowie der Applikationstechnik 
ab. Die Pflanzenschutzmittel gelangen in gelcister Form bzw. an Bodenpartikel adsorbiert in die Gewasser, werden in 
Flie8gewassem transportiert und sedimentieren schlie8lich. 

Dern Schutz der Oberflachengewasser kommt aus Grunden der Trinkwasserversorgung und des Schutzes der aquati
schen Lebensgemeinschaften eine besondere Bedeutung zu. Daher miissen eintragsmindernde bzw. -vermeidende 
landwirtschaftliche Ma8nahmen, die dem Gewasserschutz dienen sollen, von Untersuchungen begleitet werden, die 
ihren Erfolg riickstandsanalytisch iiberprtifen. 

Das Ziel der PSM-Eintragsminderung bzw. -vermeidung in Oberflachengewasser soll in diesem interdisziplinaren 
Projekt <lurch integrierte Pflanzenbauverfahren mit verschiedenen Kultur- und Anbausystemen sowie kulturtechni
schen und technischen Ma8nahmen erreicht werden. An verschiedenen Standorten in Niedersachsen und Baden
W tirttemberg mit ausgeprligten Hanglagen werden zwei Bodenbearbeitungsformen (konventionell und konservierend) 
im Hinblick auf die Zielsetzung miteinander verglichen. Die an die Aachen angrenzenden Oberflachengewlisser 
werden im Institut fur okologische Chemie auf Pflanzenschutzmittel-Riickstande untersucht. Daneben wcrden u. a. 
okotoxikologische Fragestellungen bearbeitet, Untersuchungen zur Abtrift- und zur Erosionsneigung durchgeftihrt, 
die Standorte umfassend charakterisiert (Bestimmung von Bodenart und -typ, Nlihrstoff-, Schwermetallgehalte, pH
Wert, Klimadaten) und die landwirtschaftlichen MaBnahmen unter okonomischen Gesichtspunkten bewertet. 

Im ersten Versuchsjahr 1995 wurden insgesamt 94 Wasserproben aus kontinuierlicher und ereignisbezogener (nach 
Niederschlagen) Probenahme untersucht. In die riickstandsanalytische Untersuchung wurden bislang 23 Pflanzen
schutzmittel-Wirkstoffe (13 Herbizide, 7 Fungizide, 3 Insektizide) einbezogen. Nach Festphasenextraktion an Cw 
Kartuschen erfolgt ein Screening mittels GC/ECD/NPD erganzt durch HPLC/DAD. Mittels GC/MS wird eine Absi
cherung der positiven Befunde vorgenommen. Abschlie8end werden die in den Wassem identifizierten PSM
Wirkstoffe mit GC- bzw. HPLC-Methoden quantifiziert. In den Wassem konnten sowohl Herbizide (z. B. lsoprotu
ron, Ethofumesat, Metolachlor) als auch Fungizide (z. B. Epoxiconazol) in Gehalten > 0,1 µg/1 nachgewiesen wer
den. 

In den folgenden Versuchsjahren soll versucht werden, iiber die Analyse des jeweiligen Oberfllichenwassers hinaus 
Fragen zur Belastung des Drainagewassers und zur Hohe der schwebstoffgebundenen PSM-Riickstande mit in die 
Untersuchungen einzubeziehen. 

280 Beurteilung der Belastung von Grund- und Oberflachenwasser mit PSM-Wirkstoffen beim Anbau 
nachwachsender Energietrager - Assessment of the contamination of ground and surface water by plant protection 
products in renewable raw material crops (Pestemer, W., und Aderhold, D., in Zusammenarbeit mit Biskupek, Betti
na, Kuratorium fur Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL), Darmstadt) 

Als Teil des von der Deutschen Bundesstiftung Um welt geforderten Projektes 'Ganzheitliche Bilanzierung nachwach
sender Energietrager unter verschiedenen okologischen Aspekten' wird die potentielle Belastung von Grund- und 
Oberflachengewassem mit PSM beim Anbau von nachwachsenden Energietragern untersucht. 

Grundwasser: Da auch beim Anbau nachwachsender Energietrliger in unterschiedlichem AusmaB PSM zum Einsatz 
kommen, wird deren Gefahrdungspotential fur das Grundwasser abgeschlitzt. Das zur Grundwassemeubildung bei
tragende Sickerwasser muB beim Sickerungsproze8 die ungesattigte Bodenzone passieren, die als Filter-, Puffer- und 
Transformationssystem fur geloste und suspendierte Stoffe fungiert. Diese Prozesse lassen sich heute mit determini
stischen Modellen beschreiben; allerdings ist fur eine gro8raumige quantitative Berechnung von PSM-Austragen in 
das Grundwasser i. d. R. keine Datengrundlage vorhanden. Mit Hilfe von CHEMPROG, einem Teilmodul des Exper-
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tensystems PEMOSYS (Pesticide Monitoring System), wird ilber wissensbasierte Regelstrukturen eine qualitative 
Abschlltzung der potentiellen Grundwassergefahrdung durch PSM vorgenommen. Um eine moglichst weite Spanne 
von Szenarien abzudecken, erfolgt die Abschiitzung fiir drei Bodentypen (Parabraunerde, Braunerde, Sand-Podsol) 
drei Klimadatensatze (Hamburg trocken, naB, normal), 10 Kulturen und ea. 30 potentiell einsetzbare (zugelassene) 
PSM. Der Untersuchungsschwerpunkt liegt dabei auf der Gruppe der Herbizide, da diese zu einem groBen Teil direkt 
auf den Boden gelangen. Erste Ergebnisse zeigen ein generell geringes Gefahrdungspotential der einzusetzenden 
PSM. 

Oberflachengewasser: Die Vorgange, die zum Eintrag von PSM in Oberflllchengewlisser filhren, sind auBerst kom
plex. Die benotigte hohe Datenqualitat zur quantitativen Berechnung bzw. Abschlltzung von oberflachlichem Austrag 
ist i. d. R. nur bei Durchfiihrung definierter Verlagerungversuche zu erreichen. Eine Ubertragung spezifischer Ver
suchsdaten auf andere Standorte oder Klimabedingungen ist nicht moglich. Aus den genannten Grunden erfolgt in 
dieser Studie eine qualitative Beurteilung der betrachteten Kulturen beztiglich des potentiellen Austragsrisikos filr 
PSM unter Einbeziehung von Literaturdaten. Dabei gehen Standortdaten (Bodenart, Hangneigung u. a.), Klimadaten 
(Niederschlagsverteilung, -intensitat, -menge u: a.), Kulturdaten (Bodenbearbeitung, Bodenbedeckungsgrad u. a.) 
sowie die physiko-chemischen Oaten der Wirkstoffe (Sorption, Abbau u. a.) in die Beurteilung ein. 

281 Okochemisches Verhalten von Trifluralin und Terbuthylazin in Controlled-Re!ease-Formulierungen im 
Vergleich zu entsprechenden EC-Formulierungen - Ecochemical behaviour of trifluralin and terbuthylazine in 
controlled-release formulation in comparison to the corresponding EC-formulation (Frost, M.) 

Im Rahmen der deutsch-israelischen Kooperation auf dem Gebiet der Agrarforschung werden seit mehreren Jahren 
Projekte zur umweltvertraglichen Landwirtschaft durchgefiihrt. In Zusammenarbeit mit dem Institute of Soils and 
Water der Agricultural Research Organisation in Israel wurden gekapselte Formulierungen mit kontrollierter, lang
samer Freisetzungsrate des Wirkstoffes entwickelt und ihr Umweltverhalten getestet. Diese Art von Formulierungen 
(Controlled-Release, CR) sollen eine Nachlieferung der Wirkstoffe in den Boden tiber langere Zeit gewahrleisten. 
Hierdurch kann erreicht werden, daB die wirksame Konzentration des Wirkstoffs im Boden weder tiberschritten wird 
(Venneidung sonst notwendiger Uberdosierungen) noch daB sie zu schnell durch Abbau oder Versickerung unter
schritten wird. Neben der Einsparung in der Aufwandmenge und der Verringerung der Versickerung sind die Re
duktion der Verfltichtigung und der verbesserte Anwenderschutz Vorteile der CR-Formulierungen. Die geprtifte CR
Formulierung besteht aus porosen Perlen mit einem Durchmesser von ea. 1 mm. Sie werden aus Ton und dem natilr
lichen Polymer-Alginate hergestellt. In den Hohlraumen wird der jeweilige PSM-Wirkstoff eingelagert und kann 
dann heraus diffundieren oder ausgewaschen werden. 

In einem Lysimeterexperiment im Freiland wurden die Controlled-Release- und die entsprechend EC-Formulierung 
der Wirkstoffe Trifluralin und Terbuthylazin in 14C-markierter Form appliziert. Untersucht wurden das Versicke
rungsverhalten und der Abbau im Boden. Nach einer Versuchsdauer von 18 Monaten zeigte sich folgendes Bild (Tab. 
17): 

Tabelle 17: Prozentuale Verteilung der Radioaktivitat in den S ystemkompartimenten bei Versuchsende 

trt@qfi.mr:t
=

::imr:: 
EC-Formulierun 

Pflanzen 0,5 

Boden 48,1 
Sickerwasser 0,8 
Verlust 50,6 

:i:::rr::: : :11:tt::::nrtittimth!t�im:::: 
CR-Formulierun EC-Formulierun 
0,4 0,6 
38,1 82,0 
0,3 2,3 
61,2 15,1 

t?f(f 
CR-Formulierun 
1,2 
78,9 
2,4 
17,5 

Die Oaten zeigen fiir das Trifluralin eine etwas geringere Versickerungsneigung im Falle der CR-Formulierung, 
jedoch auch einen erhohten VerliJst, der wahrscheinlich auf eine schnellere Mineralisierung des Wirkstoffs zu C02 

zurtickzuftihren ist. Im Falle des Terbuthylazins sind keine Unterschiede zwischen den beiden Formulierungsarten 
feststellbar. 

Die in der Abbildung 25 dargestellten Metabolitenmuster zeigen fiir das Terbuthylazin wiederum keine Unterschiede 
zwischen den beiden Formulierungen. Die im Falle des Trifluralins festzustellende leichte Verschiebung zugunsten 
des ursprtinglichen Wirkstoffs ist wahrscheinlich auf Reste zurtickzufiihren, die auch nach 18 Monaten noch in den 
Perlen der CR-Formulierung unverandert zurtickgeblieben waren. 
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Abb. 25: Prozentuale Verteilung der in der obersten Bodenschicht gefundenen Metaboliten von Trifluralin und Ter-
buthylazin bei unterschiedlichen Formulierungen 

AbschlieBend kann aus dem Lysimeterexperiment und aus begleitend durchgeftihrten Laboruntersuchungen gefolgert 
werden, daB die getesteten Controlled-Release-Formulierungen fiir die beiden herbiziden Wirkstoffe Trifluralin und 
Terbuthylazin keine Verbesserung des Versickerungs- und Abbauverhaltens gegentiber den EC-Formulierungen er
bringen. 

282 Metbodenvergleicb ,,Verfliicbtigung von Pflanzenscbutzmitteln" - Interlaboratory comparison of methods 
for the assessment of pesticide volatilization (Frost, M., Walter, Ulrike, und Pestemer, W.) 

Bin im vergangenen Jahr begonnener Methodenvergleich zur Messung der postapplikativen Verfltichtigung von 
Pflanzenschutzmitteln (s. Jahresbericht der BBA, 1994, S. 173) wurde im Herbst 1995 abgeschlossen. Grundlage fiir 
diesen Methodenvergleich war die BBA-Richtlinie Teil IV 6-1. Diese Richtlinie schreibt vor, daB im Rahmen der 
Zulassung eines Pflanzenschutzmittels dessen Verfltichtigungsneigung untersucht werden muB. Unter Verfltichtigung 
ist der ProzeB zu verstehen, durch den Pflanzenschutzmittel nach der Applikation, wahrend und nach der Ein
trocknung des Spritzbelages, in die umgebende Luft gelangen. 

Ftir die Messung der Verfltichtigung von Pflanzenschutzmitteln sind sowohl im Labor als auch im Freiland zahlrei
che Methoden entwickelt worden, die sich zum Teil erheblich unterscheiden. Auch im Institut fiir okologische Che
mie existieren zwei ,,Verfltichtigungskammern", mit denen nach prinzipiell verschiedenen Methoden gearbeitet wird. 
Aufgrund der Vielfalt der experimentellen Methoden, die in diesem Bereich existieren, ist es von groBem Interesse zu 
wissen, ob denn alle Methoden die gleichen oder zumindest ahnliche Ergebnisse produzieren. Um das herauszufin
den, wurde der Methodenvergleich von der BBA und dem IV A initiiert und unter Beteiligung zahlreicher Institutio
nen aus dem In- und Ausland durchgeftihrt (Tab. 18). Die Koordination und Gesamtauswertung der in diesem Me
thodenvergleich durchgeftihrten Versuche lagen beim Institut fur okologische Chemie; auch war dieses Institut mit 
eigenen Versuchen beteiligt. 

Tabelle 18: Teilnehmer am Methodenvergleich zur Messung der Verfltichtigung von PSM 

t1na1uso1=mmnrn11:::::::::::mttttt::�::M.a1mmn1trrt:nn::;nrr1:rnr1r::::1ttr1::1rm 
. AgrEvo,. UK ..................................... i. Labor, .seschlossenes. System ........................ . 
. BASF AG, Limburgerhof ....... ..i. Labor,geschlossenes. System ........................ . 
. Bayer.AG,. Manheim ................... l. Labor/ Freiland,. offenes. System ................. . 
. BBA.1,. Berlin ............................... .J Labor,geschlossenes.System ......................... . 
. BBA. 2, Berlin ................................. �. Labor, offenes. System ....................................... . 
. Ciba-Geigy,. Schweiz .................. .].Labor, offenes. System ....................................... .
. FhG,. S chmallenber.&_ ................. .J Labor ,geschlossenes. System ........................ .
. GSF,. Neuherberg ........................... !. Labor,geschlossenes. System ........................ .
. KF A. Jtilich ..................................... ..!. Labor f. Freiland,.geschlossenes. System .. . 
. Krebs-Analytik,. Koln ................ ..i. Freiland, offenes. System ................................. . 
. Natec _ 1,.Hambur.&. ...................... ..J. Labor, _geschlossenes.System ........................ .
. Natec .2, .Hambur.& ....................... ..i. Labor , .geschlossenes. System ....................... .
. Ptrl Europe, .Ulm ............................ �. Labor, offenes. System ....................................... . 
. RCC,_ Schweiz ............................... ..l. Labor,. offenes. System ....................................... . 
. Rhone-Poulenc,. Frankreich ... ..i. Labor, .seschlossenes. System ........................ . 
. SLFA, Neustadt ........................... ) Labor,geschlossenes. System ........................ .
Zeneca A$/:rochemicals, UK : Labor, offenes System 
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,,Geschlossenes System" bedeutet, daB mit der betreffenden Methode der PSM-Gehalt in der Luft direkt bestimmt 
werden kann. Es wurden drei Wirkstoffe in EC-Formulierungen untersucht. Dabei wurde die Verfliichtigung von 
Boden und Buschbohnenblattern gemessen. Es wurden radioaktiv markierte Formulierungen verwendet, um eine 
weitgehend einheitliche, gut vergleichbare Analytik zu ermoglichen. Die Wirkstoffe waren so ausgewahlt warden, 
daB jeweils einer mit einer erwarteten hohen, mittleren und niedrigen Verfltichtigungsneigung vertreten war. Nicht 
jeder Versuchsteilnehmer ftihrte Versuche mit alien drei Substanzen aus, aber insgesamt kamen tiber 100 einzelne 
Experimente zusammen. In Anbetracht des groBen technischen und materiellen Aufwandes, den die meisten der 
verglichenen Methoden verursachen, ist diese Anzahl als erfreulich anzusehen, da sie eine gute Datenbasis darstellt. 

Die zentrale Erfassung und Auswertung der Versuchsergebnisse erfolgte mittels einer Access-Datenbank, die eigens 
ftir diesen Zweck erstellt wurde. Auf einem AbschluBtreffen aller Versuchsteilnehmer im Oktober 1995 wurden die 
gesammelten Ergebnisse diskutiert. Dabei wurde deutlich, daB bei der Beurteilung jedes einzelnen Versuchs eine 
genaue Kenntnis der jeweiligen Methode und der Versuchsbedingungen unerlaBlich ist, da die verschiedenen Anslitze 
zur Bestimmung der Verfltichtigung nicht verallgemeinert werden konnen. 1st aber die Voraussetzung eines umfas
senden Verstlindnisses der jeweiligen Methode erftillt und werden Ergebnisse entsprechend korrekt interpretiert, so 
sind die mit den verschiedenen Methoden gemessenen Werte ftir die Verfltichtigung als vergleichbar und bewertbar 
anzusehen. 

283 Uberpriifung und Verbesserung von mathematischen Modellen zum Einwaschungsverhalten von Pflan
zenschutzmitteln und Beurteilung ihrer Anwendbarkeit zur Vorhersage der Kontamination von Gewassern 
Evaluation and improvement of mathematical models of pesticide mobility in soils and assessment of their potential 
to predict contamination of water systems (Pestemer, W., Giinther, Petra, in Zusammenarbeit mit Horticulture Re
search International, Wellesboume/England; Soil Survey and Land Research Centre, Silsoe/England; Institute Na
tional de la Recherche Agronomique (INRA), Versailles/Frankreich; Universita Cattolica del Sacro Cuore (Istituto 
Chimica Agraria e Ambientale), Piacenza/ltalien) 

In diesem Projekt wurden die Simulationsmodelle LEACHP, PRZM2 und V ARLEACH auf ihre Eignung zur Vorhersage 
moglicher Risiken einer Gewiisserkontamination (einschlieBlich Grundwasser) untersucht. Dazu wurden Daten aus Feld
und Lysimeterversuchen aller Teilnehmerlander mit sehr unterschiedlichen Klimaten erfaJ3t, um die Eignung der Modelle 
fiir verschiedene Bedingungen zu testen. Dabei zeigte sich, daB keine generelle Aussage tiber die Eignung der Modelle g� 
troffen werden kann. Selbst bei der Simulation eines Datensatzes mit einem Modell variiert die Gtite der Anpassung zwi
schen verschiedenen Probenahmeterminen stark, allerdings ohne offensichtlichen Grund. Bei der Auswertung mit mehreren 
Modellen kann jedes zu einem anderen Termin das beste Ergebnis liefern. Generell wurden die Menge und Verteilung der 
Rtickstlinde im Boden besser vorhergesagt als der Zeitpunkt des Auftretens und die Konzentration der Wirkstoffe im Sicker
wasser. 

In einer Sensitivitatsanalyse der Modelle LEACHP, PRZM2 und V ARLEACH wurde der EinfluB der verschiedenen Einga
bedaten auf die Simulationsergebnisse untersucht. In alien drei Modellen batten die Abbau- und Sorptionsparameter der 
Wirkstoffe den groBten Effekt. Dartiber hinaus konnen einige Eingaben, die schwer zu ermitteln sind oder nicht direkt im 
Zusammenhang mit der Datenerhebung stehen (Dispersivitat, Bodentemperatur am Start der Simulation, Schichtdicke fiir 
die Simulation), das Ergebnis sehr stark beeinflussen und sind daher kritisch zu iiberpriifen. 

Dies wurde auch in einem Ringtest fiir die Modelle LEACHP, PRZM2 und V ARLEACH deutlich, in dem alien Prokjektteil
nehmern ein Datensatz mit umfangreichen Eingabedaten zur Verfiigung gestellt wurde, wobei die MeBergebnisse 
(Riickstlinde in Boden und Sickerwasser) nur dem Initiator bekannt waren. Mit keinem Modell erzielten alle Teilnehmer das 
gleiche Ergebnis. Die wenigen nicht vorgegebenen Daten (Schichtdicke fiir die Simulation, Anfangstemperatur des Bodens) 
gentigten bereits, um eine erhebliche Variation der Ergebnisse zu verursachen, die allerdings in der gleichen GroBenordnung 
lag wie diejenige innerhalb der MeBdaten. 

Zur weiteren Analyse der Modelle wurde ein Programm entwickelt, in dem die einzelnen Programmroutinen (z. B. fiir Ab
bau, Wassertransport, Sorption) der Modelle LEACHP und V ARLEACH (der Einbau von PRZM2 ist in Arbeit) zusammen
gefaBt sind. Es enthalt fiir jeden physikalischen ProzeB aus jedem Modell eine getrennte Routine, so daB jetzt z. B. die Ab
bauroutine aus V ARLEACH mit der Wassertransportroutine aus LEACHP kombiniert werden kann. 

Die Ergebnisse dieses von der Europaischen Union (Research Area IV.2.1) finanzierten Projekts sollen dazu dienen, die 
Verwendung von Simulationsmodellen zur Bewertung des Verhaltens von Pflanzenschutzmitteln in der EU weiter zu 
optimieren. Der AbschluBbericht wurde in Heft 307 (1995) der Mitteilungen aus der BBA veroffentlicht. 

284 Moglichkeit.en fiir die zukiinftige EG-Umweltpolitik im Hinblick auf Pflanzenbehandlungsmittel, Teilprojekt 
2: Weitergehende Untersuchung des Vorkommens und der Einwirkung von Pflanzenbehandlungsmitteln in der 
E.U. - Possibilities for Future EC Environmental Policy on Plant Protection Products, Part 2: Further analysis on 
presence of residues and impact of plant protection products in the E.U. (Pestemer, W.; Gunther, Petra, in Zusam
menarbeit mit Soil Survey and Land Research Centre, Silsoe/England; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiene, Bilthoven/Niederlande; Universita del Sacro Cuore (Istituto di Chimica Agraria ed Ambientale), Piacen-
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za/Italien; Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Valencia/Spanien; Swedish University of Agricultural Sciences 
(Department of Ecology and Environmental Research), Uppsala/Schweden; INRA (Laboratoire de Science du Sol), Ver
sailles/Frankreich; European Crop Protection Agency, GroBbritannien) 

Ziel des Projekts ist es, fur die Teilnehmerlander die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) und den an
schlieBenden Verbleib und das Vorkommen in der Umwelt iu untersuchen. Die Anwendung von PSM hangt stark 
von der landwirtschaftlichen Nutzung, den Boden, der Topographie und dem Klima ab. Demnach konnen auch die 
Auswirkungen auf die Umwelt variieren. Als Teil des Gesamtprojekts "Possibilities for Future E.C. Environmental 
Policy on Plant Protection Products" sollen die Ergebnisse zusammen mit denen des ersten Teilprojekts als Grundlage 
fur eine politischen Entscheidungsfindung dienen. Daher sollen alle Oaten in einer Form vorgelegt werden, die den 
entsprechenden Organen der EU Entscheidungshilfen gibt fur die Aufstellung von Gesetzen und Richtlinien zur An
wendung von PSM und der Minimierung der Effekte von PSM auf den Naturhaushalt und die Trinkwasserversor
gung. 

Zunachst soll fur jedes Teilnehmerland eine Bestandsaufnahme zu Problemen mit PSM-Riickstanden in Grundwas
ser, Oberflachenwasser, Sediment und Boden durchgefiihrt werden. Dabei sollen vor allem Monitoring-Oaten aus der 
"grauen"· Literatur verwendet werden, die sonst nicht zuganglich ist. Zusatzlich sollen Oaten zur landwirtschaftlichen 
Nutzung, Boden, Topographie und Klima zusammengestellt werden. Spater sollen fiir einige relevante Regionen, 
soweit moglich, die Eintragswege in Grund- und Oberflachenwasser qualitativ und quantitativ beschrieben werden. 

285 Gezielte Herstellung eines mit PCB 52 und Benzo(a)pyren dotierten Bodens und riickstandsanalytische 

Bestimmung von PCB und PAK in Rieselfeldboden - Specific soil contamination with PCB 52 and benzo(a)pyrene 
and determination of PCB and PAH residues in sewage farm soils (Reese-Stahler, Gabriela, Klementz, Dagmar, und 
Pestemer, W.) 

Die Ergebnisse sind Bestandteil des BMBF-Verbundprojektes "Qkotoxikologische und bodenokologische Untersu
chungen zur Wirkung und Verteilung organischer Stoffgruppen (PAK, PCB) in ballungsraumtypischen Oko
systemen". Gemeinsame Zielsetzung des Projektes ist es, die Wirkung organischer Schadstoffe und deren Verbleib im 
Okosystem-Kompartiment Boden zu untersuchen. Zur Bearbeitung dieser Fragestellung wurde modellhaft ein ehema
liges Rieselfeld ausgewahlt. 

Von alien Teilprojekten wird Rieselfeldboden mit homogen verteiltem PCB 52 bzw. Benzo(a)pyren (BaP) in unter
schiedlichen Konzentrationsstufen benotigt. Die ausgewahlten Dotierungsvarianten sollen verschiedene okosystemre
levante Belastungen von BMen in Ballungsraumen bis hin zu Altlaststandorten reprasentieren. Da die Rieselfeldbo
den der im Berliner Umland befindlichen Standorte jedoch zum einen keine Schadstoffbelastungen in der geforderten 
Hohe bis zu 100 mg BaP/kg TS bzw. 20 mg PCB 52/kg TS aufweisen und da die ausgewahlten Xenobiotika zum 
anderen nicht homogen in den BMen der Rieselfelder verteilt sind, wurde ein gering belasteter Boden (Referenz
boden = Reffi) mit bekanntem PCB- und PAK-Gehalt homogenisiert und zusatzlich mit PCB 52 bzw. BaP kiinstlich 
angereichert. Folgende Belastungsvarianten wurden gewahlt: 0,2 - 2,0 und 20,0 mg PCB 52/kg TS sowie 1,0 - 10,0 
und 100 mg BaP/kg TS. 

Nach der in mehreren Schritten erfolgten Kontamination des RefB wurde die homogene Verteilung der Xenobiotika 
mittels GC bzw. HPLC iiberpriift. Die Kontaminationen des Bodens fiihrten zu einer homogenen Verteilung der 
Xenobiotika in allen Belastungsvarianten. Die Sollwerte wurden bei PCB 52 in der untersten Konzentrationsstufe 
(0,2 mg/kg TS) nur zu 84 % ansonsten zu ea. 100 % erreicht. Bei BaP wurden die Sollwerte in alien Belastungsvari
anten zu ea. 90 bis 100 % erreieht (Abb. 26). 
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Abb. 26: Ergebnisse der PCB 52-Homogenitatspriifung in 3 Wiederholungen pro Belastungsvariante (Mittelwerte 
aus Doppelbestimmungen unter Beriicksichtigung der jeweiligen Wiederfindungsraten) 

Nach einer Lagerungsdauer von 31h Monaten wurde die Lagerstabilitat der kontaminierten Boden kontrolliert. Eine 
Abnahme durch diese "Alterung" war bei PCB 52 nur in der untersten Konzentrationsstufe meBbar, der Gehalt nahm 
um weitere 29 % auf 0,12 mg/kg TS ab. Nach einjahriger Lagerzeit war bei den hoheren PCB-Belastungsvarianten 
(2,0 und 20 mg/kg TS) eine ea. 10%ige Abnahme der Anfangsgehalte zu verzeichnen. In der untersten Konzentrati
onsstufe war keine weitere Abnahme des PCB 52-Gehaltes meBbar. Bei den BaP-Varianten war insgesarnt keine 
Abnahme durch "Alterung" zu verzeichnen. Die Konzentrationen lagen sowohl nach 31hmonatiger als auch nach 
einjahriger Lagerzeit im Bereich der Anfangswerte. 

286 Einflu8 von rieselfeldtypischer Mischbelastung auf die Schadstoffaufnahme (PCB, PAK und 
Schwermetalle) und das Wachstum von Kiefer· Pinus sylvestris und Eberesche · Sorbus aucuparia. Effects of 
typical multiple contamination of sewage sludge farms on the uptake of pollutants (PCB, P AH and heavy metals) and 
the growth of pine (Pinus sylvestris) and witchwood (Sorbus aucuparia) (Frost, M., Liidersdorf, Mihaela, und 
Pestemer, W.) 

Die Rekultivierung, insbesondere Wiederaufforstung, mehrfach kontaminierter Flachen wie z. B. Rieselfelder macht 
oft unerwartete Schwierigkeiten. In einem vom BMBF geforderten Forschungsprojekt wird u. a. der Frage 
nachgegangen, ob im System Boden-Pflanze-Luft ein Transfer von Leitsubstanzen (PCB 52 und Benzo(a)pyren) 
stattfindet und ob dies durch die gleichzeitige Anwesenheit von Schwermetallen (SM) beeinfluBt wird. Zusatzlich 
werden die morphologischen Veranderungen der Pflanzen beobachtet. Mehrjahrige Versuche mit zwei Geholzpflan
zenarten (Kiefern und Ebereschen) unter Einsatz gewachsener und ktinstlich belasteter RieselfeldMden werden 
durchgeftihrt. 

Das Wachstum der Pflanzen auf den gewachsenen Rieselfeldboden ist sehr unterschiedlich (Abb. 27). Es zeigen sich 
Wachstumsretardierungen und auch Totalausfalle. Jedoch ist davon auszugehen, daB neben dem Kontaminationsgrad 
die Nahrstoffversorgung und sonstige Bodeneigenschaften Ursachen fur die beobachteten Unterschiede darstellen. 
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Abb. 27: Pflanzenwachstum auf gewachsenen Rieselfeldboden: a. Ebereschen, b. Kiefem (1: Referenzboden; 
2: geringer Nli.hrstoffanteil; 3: hohe PAK- und SM-Belastung; 4: hohe PCB- und SM- Belastung; 5: hohe 
PAK-, PCB- und SM-Belastung, pH-Wert neutral), 

Aus Beobachtungen der kiinstlich belasteten Rieselfeldbooen resultiert, daB organische Xenobiotika einen geringen 
EinfluB auf das Wachstum der untersuchten hoheren Pflanzen haben. Ob eine Aufnahme dieser Stoffe durch das 
Wurzelwerk stattfindet, ist noch zu klaren. Eine Anreicherung von PCB 52 auf der Nadeloberflache von Kiefem 
konnte nachgewiesen werden. Bei der Variante mit zusatzlicher Belastung vom PCB 52 ist die Konzentration etwa 
achtfach hoher als in dem Referenzboden. Die Dotierungen des Rieselfeldbodens mit einzelnen Schwermetallen 
zeigen eine Verminderung des Pflanzenwachstums. Die Reduzierung der Biomasseproduktion unter Cd- und der Cu
Kontamination ist bei der Eberesche hoher als bei Kiefem. 

28 7 Risikobewertung der Anwendung von Bioabfallkomposten auf landwirtschaftlicben Nutzflacben - Risk 
assessment of the use of domestic refuse compost on arable land ( Traulsen, B.-D., und Schonhard, G.) 

Durch die Ausfiihrungsbestimmungen zum Kreislaufwirtschaftsgesetz wird eine Nutzung landwirtschaftlicher Pro
duktionsflachen zur Ausbringung von organischen Reststoffen erforderlich. Nach den in der BBA im Institut fiir 
okologische Chemie durchgefiihrten und laufenden Untersuchungen zur Bioabfallkompostierung ist bei sachgerechter 
Durchfiihrung ein qualitativ hochwertiger und schadstoffarmer Kompost zu erwarten. Durch kontrollierte Ausbrin
gung ist neben der Nahrstoffzufuhr durch die organische Substanz eine Strukturverbesserung der iiberwiegend leich
ten Sandboden des Berliner Raumes zu erreichen. Als Grundlage zur Risikobewertung wurden daher folgende Unter
suchungen mit der Zielsetzung durchgefiihrt, 

- die Bestimmungen der Nli.hr- und Schadstoffgehalte von Bioabfallkomposten sowie deren Bewertung aus phyto
toxischer Sicht zu bestimmen und

- die moglichen Ausbringungsmengen je Fliicheneinheit und daraus resultierend die mogliche Gesamtausbringungs-
menge zu ermitteln.

Neben detaillierten Bodenuntersuchungen der vorgesehenen Ausbringungsflachen ist die Ermittlung der Niihr
stoffaufnahme der angebauten Nutzpflanzen erforderlich, Durch diese Untersuchungen werden praxisnah die Mog
lichkeiten der Verwendung von Bioabfallkomposten dokumentiert. Die Boden- und Kompostuntersuchungen schaffen 
die Grundlagen zur Beurteilung der quantitativen Verwendungsmoglichkeiten, die Biotests zur Phytotoxizitatsprii
fung die der qualitativen. Letztendlich ist die wissenschaftlich fundierte Aussage zu erbringen, in welchem Umfang 
auf landwirtschaftlichen Fliichen eine Verwertung der anfallenden organischen Stoffe ohne Probleme fiir die Umwelt, 
in Anlehnung an das zu erwartende Bundesbodenschutzgesetz und unter Berilcksichtigung von Grenzwerten regiona
ler oder iiberregionaler Bestimmungen (z. B. Berliner Liste, LAGA MlO) durchfiihrbar ist. 

In Erganzung des Forschungsvorhabens ,,Technische Eignungsbewertung der Eigenkompostierung" wurden mit den 
anfallenden Bioabfallkomposten GefaBversuche zur Phytotoxizitat und zum EinfluB derartiger Komposte auf die 
Verftigbarkeit und somit Verlagerung von Nli.hr- und Schadstoffen belasteter und unbelasteter Boden gepriift. Zur 
Untersuchung der Wirkung unterschiedlicher Ausbringungsmengen von Bioabfallkompost auf.die Nli.hr- und Schad
stoffverlagerung ist ein Feldversuch mit unterschiedlichen Ausbringungsmengen begonnen worden. 
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Abb. 28: Phosphor-Gehalte (P) in der Bodenlosung und in Pflanzen als Ma.8 der Phophatverftigbarkeit in Abhangig-
keit der Bioabfallkompostmenge (BAK, 2 bzw. 5 kg/m2

)

Grundlagenuntersuchungen zur Verlagerung von Nahr- und evtl. Schadstoffen, resultierend auf der Ausbringung von 
Bioabfallkomposten, werden auf den Flachen der BBA-Dahlem mit Aufwandmengen von 2 bzw. 5 kg TS/m2 durch
geftihrt. Anhand der z. T. verminderten Phosphor-Konzentrationen in Bodenlosungen und der verminderten Phos
phor-Aufnahme durch die angebauten Kartoffeln (Abb. 28) werden die Grundsatze der Frachtenregelung (Bundes
bodenschutzgesetz) anhand der Bilanzierung der Verlagerungsversuche geprtift und gegebenenfalls die Ansatze 
modifiziert. 

288 Untersuchungen zur Reduzierung der Cadmium-Gehalte in Olsaaten - Studies to reduce the cadmium
contents in oil seeds (Schonhard, G., und Traulsen, B.-D.) 

Der Cadmium-Gehalt im Handel befindlicher Ole liegt oft deutlich iiber dem Richtwert der ,,zentralen Erfassungs
und Bewertungsstelle" von 0,1 mg Cd/kg 01, der seinerzeit vom Bundesgesundheitsamt (BGA) festgelegt wurde. 
Sonnenblumenol enthalt z. B. durchschnittlich 0,5 mg Cd/kg. Die vorliegende Studie soll deshalb die Moglichkeit zur 
Reduzierung der Cadmium-Gehalte in Speiseolen durch kulturtechnische Ma.Bnahmen iiberprtifen. 

Ober drei Vegetationsperioden (1994-1996) werden auf einer mit durchschnittlich 12 mg Cd/kg Boden belasteten 
Flache Moglichkeiten zur Belastungsminderung durch verschiedene Meliorationsma.Bnahmen untersucht. Neben 
einer Kalkung zur Anhebung der Bodenreaktion auf pH 6,5 werden durch Erhohung des Gehaltes an organischer 
Substanz (Stalldung) oder des Tongehaltes (Bentonit) die Verftigbarkeit und somit die Aufnahme von Cadmium 
vermindert. Die Wirkung dieser Ma.Bnahmen wird durch die Bestimmung der Cd-Gehalte in Bodenlosungsproben, in 
Olsaaten sowie in dem gewonnenen 01 geprtift. Untersucht wurden in den ersten beiden Vegetationsperioden Son
nenblumen, Lein, Raps, Senf und Olrettich, jeweils in den wichtigsten im Handel erhaltlichen Sorten. Die Ergebnisse 
sollen zur Empfehlung von Anbauma.Bnahmen zur Erzielung geringerer Cadmium-Gehalte in Speiseolen ftihren, um 
die Einhaltung der Grenz- oder Richtwerte ftir Cadmium in Speiseol zu ermoglichen. Nach einer ersten, Auswertung 
der Versuchsergebnisse konnten deutliche Unterschiede bei den Cadmium-Gehalten in den Pre.Bkuchen der einzelnen 
Olsaaten festgestellt werden. Merkliche Unterschiede zeigen sich auch bei den verschiedenen Meliorationsma.Bnah
men, wobei insbesondere die Sonnenblumen auf der Kontrollparzelle zwar die hochsten Cadmium-Gehalte aufweisen, 
die Meliorationsma.Bnahmen jedoch auch die gro.Bte Wirkung erzielen (Abb. 29). 
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Abb. 29: Aufnahmerate von Cadmium [in % des Bodengesamtgehaltes] in PreBkuchen verschiedener Olsaaten in 
Abhangigkeit von MeliorationsmaBnahmen 

Auch im zweiten Versuchsjahr haben sich die Ergebnisse des ersten Jahres bestatigt, daB in den kaltgepreBten Olen 
die Cadmium-Gehalte den Richtwert des BGA nicht tiberschritten werden. Sonnenblume und Lein zeigen wiederum 
das groBte Aufnahmevermogen fur Cadmium gegentiber den anderen Olsaaten. 

289 Bodensanierung bei Schwermetallkontarninationen durch Imrnobilisierung rnit Tonrnineralien - Sanita
tion of heavy metal contaminated soils by immobilisation with clay minerals (Traulsen, B.-D., und Schonhard, G.) 

Bodenkontaminationen werden bei Oberschreitung der Grenzwerte definitionsgemaB zu Altlasten, folgerichtig wer
den MaBnahmen zur Gefahrenabwehr angeordnet. Die Art der durchzuftihrenden MaBnahmen ist an Sanierungsziel
werte gebunden. Diese unterliegen der Gesetzgebung der Bundeslander und sind in landerspezifischen Listen zu
sammengefaBt, die bedauerlicherweise z. T. stark voneinander abweichen. Zumindest sind in der Regel schutzgutori
entierte Sanierungszielwerte vorgegeben. 

Nach dem neuesten Gutachten des ,,Rates der Sachverstandigen ftir Altlasten" sind alle MaBnahmen mit gleichem 
Erfolg hinsichtlich der Gefahrenabwehr ftir das jeweilige Schutzgut gleichzusetzen. Demnach sind bei Schwermetall
belastungen von Boden Immobilisierung und Entfernen durch Bodenwasche gleichzusetzen, wenn durch beide MaB
nahmen die Aufnahme in die Pflanzen und die Auswaschung in das Grundwasser auf ein tolerierbares Niveau ge
senkt werden. 

Verschiedene Tonminerale, die unter den Produktbezeichnungen ,,Calplus", ,,Edasil" oder ,,Na-Bentonit" vertrieben 
werden, sind beztiglich ihrer immobilisierenden Wirkung und damit auf die Verminderung der Cadmiumverftigbar
keit geprtift worden (Abb. 30). 

- 194 -



ill. Priifung und Forschung Institut fiir okologische Chemie 

250 

200 

cc 
C) 
C 
::, 

150 -t-
en� .... cc 

U) 
4 :2 

C 
Q) 

3 ,:, 

m 

100 

::, 

50 � 
::, 

,::::: 2 0 
C) 

E 
1 .... 

,:, 

Kontrolle Calplus Edasil Na-Benton it 

Boden mlt Tonmineralzugabe 
llEl1. Bodenlosung 1111Kresse 

Abb. 30: Cadmium-Gehalte im Bodenlosungsextrakt und in Gartenkresse 

Bei der Variante mit ,,Na-Bentonit" zeigten sich schon nach 14 Tagen Kulturdauer Immobilisierungseffekte. Die Cd
Gehalte in der Bodenlosung liegen deutlich niedriger als bei der Kontrolle und zeigen enge Beziehungen zu den Ge
halten in der Gartenkresse. Die Tonminerale ,,Calplus" und ,,Edasil" zeigten in der ersten Bodenlosungsextraktion 
keine immobilisierende Wirkung. Im Vergleich zu allen geprtiften Kulturpflanzen hat die Kresse zwar eine wesent
lich hohere Cadmiumaufnahme, aber selbst bei Gehalten von 200 mg Cd/kg TS waren keine Wachstumsbeeintrlichti
gungen oder Schadsymptome festzustellen. Die hohen Cadmiumgehalte sind besonders wegen der Kulturdauer von 
nur 14-Tagen bemerkenswert, da allgemein eine zunehmende Anreicherung von Schadstoffen in Abhangigkeit von 
der Transpirationsleistung zu erwarten ist. 
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Abb. 31: Cadmiumgehalte der Folgekultur Sonnenblume und der Bodenlosung 
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Die Sonnenblumen als Folgekultur zeigten beztiglich der Cadmium-Gehalte gleich gute Korrelationen mit den Gehal
ten in der Bodenlosung, die Cd-Anreichung (Abb. 31) war aber wesentlich geringer als bei Gartenkresse, obwohl die 
Cd-Gehalte in der Bodenltisung identische Werte aufwiesen. Die Wirkung von ,,Calplus" nahm im Laufe der Vegeta
tionsperiode deutlich zu, ,,Edasil" zeigte noch keine positive Wirkung. 

Die Erfassung und Bewertung von Kontaminationen hinsichtlich Mobilitiit und Verftigbarkeit mu8 sich im Bereich 
der anorganischen Schadstoffe intensiver an Extraktgehalten als an Gesamtgehalten orientieren. Sinnvolle Aussagen 
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zur akuten Gefahrdung, im Altlastenbereich als Gefahrenabwehr eingestuft, sind auf der Basis der Gesamtgehalte 
nicht moglich. 

Bodenextraktionen mit Neutralsalzlosungen (CaCh), verdiinnten Sauren oder Komplexbildnem lassen zwar, ebenso 
wie wa8rige Bodenextrakte, eine Aussage iiber losliche Schwermetallfraktionen zu, Korrelationen mit den Gehalten 
im Pflanzenmaterial sind aber haufig sehr schlecht. Der Zusammenhang zwischen den Gehalten in Bodenlosungen, 
gewonnen <lurch Extraktion nach dem Saugkerzenverfahren, und den Gehalten im Pflanzenmaterial ist fur alle 
Schwermetalle signifikant. Eine zutreffende Sanierungsbewertung auf der Basis der Schwermetallgehalte in der Bo
denlosung ist deshalb moglich. 

Eine Bodensanierung mit Tonmineralien hat aufgrund der Lebensdauer der Tonpartikel von 30 - 60 Jahren eine ak
zeptable Langzeitwirkung. Durch die Vielzahl der untersuchten Boden und durch die Verwendung unterschiedlicher 
Tonzusammensetzungen und Aufbereitungen ist bei Belastungssituationen ein gezielter Einsatz der wirksamsten 
Tonmineralien moglich. Neben der Sofortwirkung, die auch <lurch die Erhohung des pH-Wertes bedingt ist, ist be
sonders die Langzeitwirkung als Ma8stab fiir eine erfolgreiche Sanierung anzusehen. 

290 Verwendung von Braunkohlenasche aus dem Wirbelschichtverfahren zur Sanierung schwermetallbela
steter Boden - Use of lignite ash from fluidized bed treatment for remediation of heavy metal contaminated soils 
(Traulsen B.-D., und Schonhard, G.) 

Die bisher iibliche Haldenlagerung von Braunkohlenasche ist unter den Aspekten des Umweltschutzes nicht zu ak
zeptieren. Eine Begriinung der Raiden und damit eine landschaftsplanerische Eingliederung war in der Regel nur 
unter erheblichem Kostenaufwand fiir die erforderlichen RekultivierungsmaBnahmen moglich. 

Durch die Einfiihrung neuer Technologien bei der Verbrennung und der Rauchgasreinigung ist das jetzt entstehende 
Abfallprodukt unter neuen Gesichtspunkten zu beurteilen. Die von der Ruhrkohle AG fur Untersuchungen zur Verfii
gung gestellte Braunkohlenasche aus dem Wirbelschichtverfahren weist Schwermetallgehalte auf, die wesentlich 
unter den Grenzwerten der Klarschlammverordnung liegen. Bedingt durch die hohen Calcium-, aber auch Magnesi
um- und Borgehalte ist die Braunkohlenasche als Substitut verschiedener mineralischer Spurennahrstoffdiinger zu 
bewerten. Die hohen pH-Werte von 10 - 12 sowie die hohe Kationenaustauschkapazitat sind fiir eine Anwendung im 
Bereich der Immobilisierung von Schwermetallkontaminationen gute Voraussetzungen. An einem Boden mit Zink
gehalten von 1900 mg/kg Boden TS wurde im Gefa.Bversuch mit unterschiedlichen Mengen Braunkohlenasche die 
Zn-Immobilisierung gepriift (Abb. 32). 
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Abb. 32: Wirkung von Braunkohlenasche auf die Zinkgehalte in Bodenlosungen und Weidelgras 
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Generell resultierte aus den Anwendungsmengen von 0,5 bzw. 1 kg je MitscherlichgefaB eine starke Erhohung des pH
Wertes von 5,7 auf 7,5- 8,5, allein durch diese spontane Wirkung war eine deutliche Zn-Immobilisierung bedingt, auch 
eine zusatzliche Behandlung mit GieBwasser mit einem pH-Wert von 3,5 wurde durch die Zugabe von Braunkoh
lenasche kompensiert. Die immobilisierende Wirkung der Braunkohlenasche durch Erhohung der Kationenaus
tauschkapazitat als langfristige SanierungsmaBnahme wird durch weitere Untersuchungen, z. T. mit nachwachsenden 
Rohstoffen, geprtift. 

Institut fiir Okotoxikologie im Pflanzenschutz in Kleinmachnow und 
Berlin-Dahlem 

Das Institut hat die Aufgabe, die okotoxischen Wirkungen von Stoffen, insbesondere Pflanzenschutzmitteln, auf 
Nichtzielorganismen und auf die Biozonosen in Agrarokosystemen und angrenzenden Biotopen festzustellen und zu 
bewerten. In den Bereichen 

- aquatische und terrestrische Okotoxikologie,
- Harmonisierung okotoxikologischer Priifmethoden und
- Bewertung und Beratung

wirken Chemiker und Biologen eng zusammen. 

Aquatische und terrestrische Okotoxikologie 

Wegen zahlreicher offener Fragen im Zusammenhang mit dem Eintrag von Pflanzenschutzmitteln in Oberflachenge
wasser, den Auswirkungen auf Gewasserorganismen und der Verminderung des Eintrags mit Methoden der Guten 
Landwirtschaftlichen Praxis bilden die Untersuchungen zur aquatischen Okotoxikologie einen Arbeitsschwerpunkt. 
Das Institut beteiligt sich seit Frtihjahr dieses Jahres an dem vom Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft 
und Forsten beim Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer Hannover geforderten Projekt ,,Praxisgerechte Mog
lichkeiten und Verfahren zur Vermeidung des Eintrages von Pflanzenschutzmitteln in Oberflachengewasser durch 
Abtrift und Abschwemmung". 

Wegen der besonderen Bedingungen der die Versuchsgebiete bei Lamspringe westlich des Harzes durchflieBenden 
Kleingewasser, die im Sommer sehr wenig Wasser fiihren, waren die iiblichen Probenahmemethoden zur Erfassung der 
periphytischen Algen und des Zoobenthons (der am Gewassergrund lebenden Tiere) zu iiberprtifen und weiter zu ent
wickeln. Zur Beprobung der Gewasser wurden 1995 zwischen Kleinmachnow und den Versuchsgebieten 11 Fahrten zu 
mindestens 4 Personen durchgefiihrt. Die Koordinierung im Institut wird von H. Schmidt wahrgenommen. Dank der 
verbesserten Ausstattung mit optischen Geraten und der Zusammenarbeit mit Spezialisten wurden erhebliche Fort
schritte in der Taxonomie, insbesondere der periphytischen Algen erzielt. 

Zwei Wissenschaftlerinnen (Baier, Barbara, und SiiB, Angelika) sind in der BBA-Arbeitsgemeinschaft ,,Forschung im 
Bereich indifferenter Arten" integriert. Dabei geht es zunachst darum, Ergebnisse zur Sensitivitat ausgewahlter Nicht
zielorganismen gegeniiber Pflanzenschutzmitteln zu erarbeiten und ihre Eignung als Bioindikatoren fiir Pflanzen
schutzmittelwirkungen zu prilfen. Dariiber hinaus bieten die Ergebnisse Ansatze fiir eine allgemeine Gefiihrdungsab
schatzung. 

Harmonisierung okotoxikologischer Priifricbtlinien im terrestrischen Bereicb 

Bei der International Organization for Standardization wurde 1985 das Technical Committee 190 ,,Soil Quality" ge
schaffen, das sich mit der Normung auf dem Gebiet der Bodenbeschaffenheit einschlieBlich der Bodenklassifizierung, 
der international einheitlichen Definition der Fachausdriicke, der Probenahme, der Analysenverfahren sowie der Be
schreibung der Bodencharakteristika befassen soll. Zur Umsetzung dieses Auftrages wurden 7 Sub-Committees (SC 
Unterausschiisse) eingerichtet. Mitarbeiter des Institutes sind an der Normungsarbeit indirekt durch ihre Mitarbeit in 
entsprechenden Arbeitsgruppen des beim Deutschen Instituts fiir Normung (DIN) als Spiegelgremium eingerichteten 
Fachbereiches I ,,Umweltanalytik" beteiligt. So ist Riepert Ohmann des I B 4 ,,Biologische Untersuchungsverfahren" 
und Leiter der Unterausschiisse ,,Fauna und Flora", Felgentreu Mitarbeiter im UnterausschuB ,,Mikrobiologie", Pflug
macher Mitarbeiter im UnterausschuB Organische Schadstoffe im I B 3 ,,Chemische Bodenuntersuchungsverfahren". 
Riepert ist auBerdem als Delegationsmitglied bei der ISO im SC 4 ,,Biological Methods" und als Convenor der Wor
king Group 2 ,,Effects on Soil Fauna" und SC 7 ,,Soil and site assessment" beteiligt. Zu den aus dieser Beteiligung 
erwachsenden Aufgaben und Arbeiten gehoren die experimentelle Mitwirkung bei der Methodenfortentwicklung, die 
Formulierung und Kommentierung von Methodenentwiirfen, die Organisation, Auswertung und Berichterstattung von 
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Ringversuchen zur Erprobung der Eignung und Aussagekraft der Normenentwiirfe sowie die redaktionelle Mitarbeit 
bei der Veroffentlichung der deutschen Normen durch das DIN. 

Da die Methodenentwicklung der verschiedenen Regelungsbereiche (Pflanzenschutzgesetz, Chemikaliengesetz, Boden
schutzgesetz) eng verzahnt ist und die Entwicklung und Harmonisierung okologischer Priifmethoden bei der OECD 
seit einigen Jahren verstarkt wieder aufgenommen wurde, beteiligt sich das Institut (Riepert) an der vom Umweltbun
desamt koordinierten Arbeitsgruppe • .Fortentwicklung 6kologischer Priifmethoden im Rahmen des Stoffrechts". Die 
Arbeitsgruppe versteht sich als Schnittstelle der verschiedenen Gremien, die sich mit der Entwicklung von Priifverfah
ren befassen, versucht Prioritaten und Schwerpunkte zu setzen und berat den nationalen Koordinator (Lange, Umwelt
bundesamt) des OECD-Priifrichtlinienprogrammes. 

Eine Biologin sowie ein Chemiker (Baier, Barbara, und Schenke, D.) arbeiten in der auf eine gemeinsame Initiative 
von IOBC, BAR, COMET und EPPO hin gegriindeten internationalen Ringversuchsgruppe ,,R.aubmilben" mit. Ziel 
dieser Arbeitsgruppe ist es zunachst, fiir die als Standardpriifart festgeschriebene Raubmilbe Typhlodromus pyri eine 
validierte Standardmethode sowohl fiir die Labor- als auch fiir die Freilandpriifung zu erarbeiten. Besonders fiir die 
Labormethode sind umfangreiche methodische Vorarbeiten erforderlich, die neben biologischen Aspekten auch diffizi
le chemische Riickstandsanalysen zur Ablagerung und Verflilchtigung von Pflanzenschutzmitteln auf verschiedenen 
Tragersubstanzen (Blatt, Glas) beinhalten. 

Bewertung und Beratung 

Nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchfilhrung der Bewertung nach § 12 Abs. 2 des Chemikalienge
setzes ist das Institut vom Umweltbundesamt zu beteiligen, wenn Priifnachweise Uber okotoxikologische Untersuchun
gen an Organismen im terrestrischen Bereich vorgelegt werden und ein Stoff in der Landwirtschaft verwendet werden 
soll oder ein Stoffeintrag auf land- und forstwirtschaftlich genutzte Flachen anzunehmen ist. 

Im Rahmen seiner Beratungsverpflichtung hat das Institut u. a. Stellung genommen zur Internationalen Harmonisie
rung der Einstufungen und Kennzeichnungen von Chemikalien, zur Verbringung von Klarschlammen auf landwirt
schaftliche Nutzfliichen und zur Weiterentwicklung chemikalienbezogener Vorschriften. Wissenschaftler des Instituts 
arbeiten im SachverstandigenausschuB filr die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, im AusschuB fiir Gefahrstoffe 
(AGS) und im AusschuB StoffeNerpackungen (ASV) des Gefahrgutverkehrsbeirates mit, wobei Becker im Berichts
zeitraum den Vorsitz des ASV wahrgenommen hat. Becker ist Vorsitzender der Senatsarbeitsgruppe ,,Okosysteme/R.es
sourcen" des Senats der Bundesforschungsanstalten im Geschaftsbereich des BML. Die DFG-Senatskommission 
,,Stoffe in der Landwirtschaft" hat am 13. Dezember 1994 im Wissenschaftszentrum in Bonn mit einer gut gelungenen 
Vortragsveranstaltung den von der Senatskommission erarbeiteten ,,Sachstandsbericht zur Okotoxikologie-von Pflan
zenschutzmitteln" der Offentlichkeit vorgestellt; mehrere Mitarbeiter der BBA batten an diesem Bericht mitgearbeitet. 

291 Entwicklung einer Labormethode zur Gewinnung originarer Bodenlosungen - Development of a laboratory 
method for obtaining unaltered soil solutions (Banasiak, L.) 

In BMen eingetragene Stoffe (Pflanzenschutzmittel, organische Umweltchemikalien, Schwermetallionen) verteilen 
sich in Abhangigkeit von der Bodenbeschaffenheit, klimatischen Faktoren und okochemischen BasisgroBen (Persi
stenz, Adsorption/Desorption, Volatilitiit) zwischen den in interaktiven Beziehungen stehenden Kompartimenten Bo
denfestkorper, Bodenwasser und Bodenluft. In der flilssigen Bodenphase (Bodenlosung) unterliegen Stoffe Abbaureak
tionen und physikalischen Prozessen, so daB die Bodenlosung als ein Indikator ihrer Bioverfilgbarkeit und Mobilitiit 
anzusehen ist. Zur Gewinnung von originaren Bodenlosungen wird eine Labormethode entwickelt, die auf dem Ver
driingungsprinzip der klassischen Bodensiiulenchromatographie basiert und gegenilber herkommlichen Extraktions
oder Saugverfahren das Auftreten von Stoffen bei der Feldkapazitat von Boden in situ reflektieren kann. 

Diese Substitutionsmethode ist durch folgende Arbeitschritte zu skizzieren: Gesiebter feldfrischer Boden wird auf 110 
Prozent der Feldkapazitat eingestellt. In eine 50 ml-Glaszylinderspritze mit eingesetztem Filter wird eine Bodenprobe 
eingefilllt und sorgfaltig verfestigt. Zur Verdriingung der originaren Bodenlosung wird auf die Bodensaule eine Substi
tutionslosung (0,01 molare Calciumchlorid-Losung mit Indikator) pipettiert. Die Bodenlosung wird in Fraktionen zu 
jeweils 1 ml oder kleineren Volumina aufgefangen, bis ein Durchbrechen der Substitutionslosung nachgewiesen wird. 
Die Fraktionen ohne Kontamination durch die Substitutionslosung werden vereinigt und die Volumina der gewonne
nen Bodenlosungen der untersuchten Boden bestimmt. 

Die Substitutionsmethode zur Gewinnung unveriinderter Bodenlosungen ist mit BMen unterschiedlicher Bodentextur 
kalibriert worden. Fiir die Laborversuche sind die drei Standardboden 2.1, 2.2, und 2.3 der LUFA Speyer sowie ein 
feldfrischer Boden vom Versuchsstandort Dahlem (Fliiche 27c) eingesetzt worden. Die Volumina der gewonnenen 
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Bodenlosungen werden maBgeblich von der PartikelgroBenverteilung der Versuchsboden, insbesondere dem Ton- und 
Schluffgehalt, beeinfluBt. Aus dem schwach humosen sandigen Boden 2.1 mit einem Tongehalt van 1,9 % wurden 50

Prozent des in der Bodenprobe enthaltenen Bodenwassers als Bodenlosung erhalten. Steigende Tonanteile in dem stark 
humosen, lehmigen Sandboden 2.2 (5,5 Prozent Ton) und dem sandigen Lehmboden 2.3 (9,5 Prozent Ton) fiihrten zu 
hoheren Volumina der gewonnenen Bodenltisungen mit Werten von 54,7 bzw. 60,0 Prozent des vorhandenen Boden
wassers. Der Dahlemer Versuchsboden, der einen Tonanteil von 2,0 Prozent aufweist, ergab 45,7 Prozent des Boden
wassers als Bodenlosung und ist mit diesem Wert dem Standardboden 2.1 vergleichbar. Die zur Gewinnung der origi
naren Bodenlosungen aus den Standardboden 2.1, 2.2 und 2.3 erforderliche Zeit betrug 0,5, 2 bzw. 8 Stunden. Eine 
Abhangigkeit der gewonnenen Bodenlosungen, ausgedriickt als Prozentwerte des Bodenwassers, von der Feldkapazitat 
und dem C0rg-Gehalt ist nicht festzustellen. Die Unterschiede sind ebenso wie der Zeitfaktor auf die Packungsdichte in 
den Bodensaulen zurtickzufiihren, wobei tonreiche Boden mit ihrer feineren Textur ein friihzeitiges Durchbrechen der 
Substitutionslosung verhindem. Die Substitutionsmethode liefert Bodenltisungen, deren analytische Matrix relativ frei 
von Interferenzen ist. 

Aus der Konzentration von Staffen in der Bodenlosung ist das raumlich und zeitlich variierende Riickstandsniveau fiir 
die Exposition von Biota (Pflanzen, Mikroorganismen, Bodentiere) und die Verlagerung in tiefere Bodenschichten 
(Leaching-Verhalten) bestimmbar. In Modellversuchen mit Pflanzenschutzmittelwirkstoffen soll nach dieser effektiv 
auszufiihrenden Substitutionsmethode untersucht werden, ob der in der Bodenlosung verfiigbare Anteil der Gesamt
riickstande zu Daten fiihrt, um diagnostisch die Bioverfiigbarkeit und das Sorptionsverhalten bewerten zu konnen. 

292 Untersuchungen zum Abbau von polyzyklischen aromatiscben Kohlenwasserstoffen (PAK) im Boden un
ter dem Einflu8 von Tensiden - Investigations on the influence of tensides on the degradation of polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAH) in soil (Pflugmacher, J.) 

Im Rahmen der Untersuchungen zum Verhaltens umweltrelevanter Altstoffe soll das Abbau- und Transferverhalten 
von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) unter dem EinfluB von Tensiden ermittelt werden, was 
auch fiir die Sanierung kontaminierter Boden von groBer Relevanz ist. Als Vertreter der PAKs wurden Anthracen, 
Chrysen, Fluoren, Phenantren und Pyren, als Vertreter der Tenside das anionische Tensid LAS, die nichtionischen 
Tenside Brij 30, Igepal CA 720, Triton X-100 und Tween 20 sowie das Hydroxypropyl-B-cyclodextrin gewahlt. Das 
Hydroxypropyl-B-cyclodextrin ist kein Tensid, besitzt aber die Eigenschaft, die PAKs durch Bildung von EinschluB
verbindungen zu losen. 

Zur Versuchsdurchfiihrung wurden die PAKs zunachst in Dichlormethan gelost und sodann auf Quarzsand getropft. 
Die Kontamination des Versuchsbodens (Dahlemer Sandboden) erfolgte durch Einmischen des PAK/Quarzsand
Gemisches in den luftgetrockneten Versuchsboden und durch anschlieBende wiederholte Zugabe einer waBrigen Ten
sid-Losung. Dann wurde der Boden durch Zugabe van Wasser auf eine Feuchte von 60 % der maximalen Wasserka
pazitat eingestellt. Als Referenzkontrolle wurde ein weiterer Versuchsboden unter identischen Bedingungen mit zuge
setzten PAKs, jedoch ohne Zusatz der Tenside hergestellt. Wahrend der sechswochigen Versuchsdauer wurden die in 
Anzuchtschalen befindlichen Versuchsboden im Gewachshaus bei einer Temperatur von 20 °C belassen und die Bo
denfeuchte durch Zugabe der jeweiligen Tensidlosung konstant gehalten. 

Wahrend der sechswochigen Versuchsdauer wurden in zweitagigen und nach 10 Tagen in wochentlichen Abstanden 
Bodenproben entnommen. Nach Aufreinigung mit Hilfe der Festphasenextraktion wurde die PAK-Konzentration nach 
hochdrucktliissigkeitschromatographischer Trennung mit Hilfe der Floureszensdetektion ermittelt. Bei der Auswertung 
zeigte sich, daB im Bereich der Tensidkonzentration bis ea. 100 mg/l kein beschleunigter Abbau gegeniiber der Kon
trolle stattfand und in einigen Fallen, besonders ausgepragt bei Tween 20, der Abbau verlangsamt vor sich ging. Im 
hoheren Konzentrationsbereich von 100 - 2000 mg/l zeigte sich eine deutliche Erhohung der Abbauleistung gegeni.iber 
der Referenz. Am starksten zeigte sich dieser Effekt bei den Tensiden Brij 30 und Igepal CA 720, bei denen die Ab
baurate fiir Anthracen, Fluoren und Phenantren um den Faktor 3 - 5 hoher lagen. 

Die beobachtete Abhangigkeit des Abbaus von der Tensidkonzentration laBt den SchluB zu, daB eine merkliche Erho
hung der Abbaurate erst dann stattfindet, wenn die Konzentrationen der Tenside iiber den kritischen Myzellbildungs
konzentrationen (cmc) liegt, d. h. oberhalb derjenigen Konzentrationen bei der die Myzellbildung bei den Tensiden 
einsetzt. Bei Konzentrationen iiber der kritischen Mizellbildungskonzentration scheinen die Tensidmizellen in der 
waBrigen Phase mit der Bodenfestphase als sorptives Medium fiir schlecht wasserlosliche Verbindungen, z. B. die 
PAKs, zu konkurrieren. Fi.ir diese Annahme sprechen auch die kritischen Myzellbildungskonzentrationen, die im Was
ser fiir Triton X-100 bei 130 mg und fiir Igepal CA 720 bei 440 mg liegen. Nach dem zumindest fiir die PAKs mit 
zwei und drei Benzolringen Verfahren zur signifikanten Steigerung der Mobilitat bzw. des Abbaus im Boden erarbeitet 
wurden, sollen in weiteren Untersuchungen der EinfluB von Pflanzen auf den Abbau und die Translokation der PAKs 
fi.ir die beschriebenen Boden{fesid-Systeme untersucht werden. 
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293 Einflu8 von Umweltchemikalien auf Bodenmikroorganismen - Influence of environmental chemicals on soil 
microorganisms (Felgentreu, F.) 

Im Rahmen der Beurteilung des Verhaltens und der Effekte umweltrelevanter Chemikalien im Boden werden u. a. 
mikrobielle Parameter (z. B. Enzymaktivitiiten, Atmung, Stoffwechselleistungen) herangezogen. 

Wie in vorangegangenen Untersuchungen aufgezeigt, kann es z. B. durch polyzyklische aromatische Kohlenwasser
stoff(PAK)-Applikation im Boden zu akuten Schlidigungen der Bodenmikroflora kommen. Um auch langerfristige Ef
fekte auf die Aktivitiit der Bodenmikroorganismen zu untersuchen, wurden Bodenschichten eingesetzt, die aus punk
tuell stark kontarninierten Flachen stammen (Friedland: Standort einer Maschinen- und Traktorstation der ehemaligen 
DDR-Landwirtschaft im Land Brandenburg). Die Beprobung erfolgte Ende 1994. 

In Schalenversuchen wurden die Bodenproben bei 20 °C und 60 % maximale Wasserkapazitiit zwei Wochen inkubiert. 
Einem Teil der Bodenproben wurde Luzemenmehl (0,5 g/ lOOg Boden) zugesetzt, um die Aktivitat der Mikroorganis
men zu erhohen. Nach 0, 14 und 28 Tagen wurde die Aktivitiit der Dehydrogenase, der alkalischen Phosphatase, der 
Arylsulfatase sowie die Langzeitatmung und Nitratbildung untersucht. Die Riickstandsuntersuchungen mit dem 
Schwerpunkt PAKs wurden durch Pflugmacher durchgefiihrt. Es wurden zum Teil sehr hohe Gehalte verschiedener 
PAKs bestimmt (Benzo(a)pyren: 31 mg/kg; Phenanthren: 11 mg/kg; Anthracen: 32 mg/kg). 

Obwohl dieser Standort seit vier Jahren keiner Kontamination ausgesetzt war, weisen die Ergebnisse darauf hin, daB 
auch nach dieser Zeit Hemmungen im Bereich der Dehydrogenaseaktivitiit (40 %) und der Langzeitatmung (30 %) der 
Bodenmikroorganismen im Vergleich zur nichtkontaminierten Flache zu verzeichnen sind. Die Ergebnisse zeigen die 
Nachhaltigkeit bei punktuellen Kontaminationen und den Sanierungsbedarf solcher Fllichen. 

294 Ergebnisse zur Wirkung von IGRAN 500 FLUSSIG (Terbutryn) auf eukaryotische Bodenalgen in Bezie
hung zu den Riickstanden in einem lehmigen Sandboden · Results to the action of Igran 500 fliissig (Terbutryn) on 
eukariotic soil algae in relation to the residues in sandy loam soil (Neuhaus, W., und Seefeld, F.) 

Die Untersuchungen haben zum Ziel, Auswirkungen von Herbiziden auf terrestrische Algeo, die einen wichtigen Teil 
der mikrobiellen Biomasse des Bodens darstellen, zu erkennen und zu bewerten. Dazu wurde IGRAN 500 FLUSSIG in 
einem Parzellenversuch mit 3,5 I/ha in Wintergerste (Vorauflaufverfahren) ausgebracht. Fiir die Bestimmung der Al
gendichte sowie der Riickstande erfolgten mehrfach Probenahmen mittels Bohrstock von O bis 5 cm Tiefe. 

Die Bestimmung der Gesamtalgendichte sowie die von vier Arten aus drei verschiedenen Algenklassen wurde iiber die 
Bebriitung von 10 bis 20 mg Boden je Petrischale auf einem Spezialagar in einem Klimaschrank erreicht. Die statisti
sche Bearbeitung der Versuchsdaten mittels Varianzanalyse und t-Test erfolgte in der DV-Gruppe in Kleinmachnow. 

Die Gesamtalgendichte wurde durch das Herbizid bis 225 Tage nach Applikation signifikant gehemmt, wobei die Re
duktionen zwischen 22 % und 65 % im Vergleich zur Kontrolle lagen. Beprobungen nach 287 und 365 Tagen ergaben 
gleich hohe Abundanzen wie in dem unbehandelten Boden. Die vier parallel ausgewerteten Arten reagierten mit deut
lich hoheren Abundanzminderungen, die maximal zwischen 89 bis 98 % lagen. Gegen Ende des Versuches war die 
Dichte bei drei Arten jedoch mehr als doppelt so hoch wie im Kontrollboden. 

Parallel zu den Abundanzuntersuchungen wurden alle Bodenproben auf Riickstande von Terbutryn untersucht. Die 
Bestimmung erfolgte in Anlehnung an eine von Steinwandter (1991) beschriebene Methode. Der lufttrockene Boden 
wurde dabei mit einem Wasser/Aceton-Gemisch 16 h extrahiert, nach Zusatz von Natriumchlorid mit Dichlormethan 
reextrahiert und iiber eine Kieselgelsaule gereinigt. Die quantitative Bestimmung erfolgte an einem Gaschromatogra
phen HP 5890 mit Stickstoff/Phosphor-Detektor. 

Die Riickstandsanalysen ergaben einen relativ langsamen Abbau des Wirkstoffes. Unmittelbar nach der Applikation 
wurden Initialriickstande von 2,26 mg/kg Terbutryn ermittelt, die sich nach 365 Tagen auf 0,01 mg/kg verringerten. 
Nach den vorliegenden Ri.ickstandsdaten verlliuft der Abbau nach einer Reaktion 1. Ordnung mit einer Halbwertszeit 
von 51 Tagen. Die Riickstandswerte lassen enge Beziehungen zwischen biologischen und chemischen Daten erkennen. 
In einem Bereich von 2,26 mg/kg (Initialriickstand) bis zu 0,24 mg/kg Terbutryn nach 202 Tagen wurde sowohl die 
Gesamtalgendichte als auch die von Heterothrix spp. signifikant reduziert. Erst bei einem Riickstandswert von 0,024 
mg/kg nach 287 Tagen war bei der Gesamtalgendichte keine Reduktion mehr nachweisbar. Eine Ursache der langan
haltenden Wirkung ist im langsamen Abbau des Wirkstoffes zu suchen. Dariiber hinaus ist das Prliparat auf Grund 
eines aquatischen Monospezies-Testes als algentoxisch eingestuft, so daB auch fiir Bodenalgen eine erhohte Toxizitiit 
anzunehmen war. 
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Neben den irn Freiland durchgefiihrten Untersuchungen wurde !GRAN 500 FLUSSIG auch unter Laborbedingungen 
geprtift, um eine aussagefahige Methode zur gleichen Fragestellung zu erproben. Erste Ergebnisse zur biologischen 
Wirkung und zur Riickstandsdynamik liegen vor und stiitzen die im Freiland gewonnenen Ergebnisse. 

295 Toxizitiitstests mit Organismen der Bodenmeso- bzw. Bodenmakrofauna in einem kiinstlichen Boden
substrat - Toxicity tests with organisms of the soil meso- and macrofauna and in an artificial soil substrate respectively 
(Riepert, F.) 

Das Anmeldeverfahren neuer Stoffe nach dem Chemikaliengesetz (ChemG) sieht zur Priifung der okotoxikologischen 
Wirkungen, auBer an Organismen des aquatischen Bereichs, fur den terrestrischen Bereich bei in Verkehr gebrachten 
Mengen von 100 t Prtifungen an zwei hoheren Pflanzenarten und am Regenwurm vor. Beim Uberschreiten einer weite
ren Mengenschwelle (ab 1000 t/a) sind auf Verlangen der Anmeldestelle zusatzliche Priifnachweise iiber die Toxizitat 
an anderen Organismen vorzulegen. GemaB der Verordnung iiber Priifnachweise und sonstige Anmelde- und Mittei
lungsunterlagen nach dem ChemG ist dabei die Wirkung auf die Fortpflanzung zu berticksichtigen. Aufbauend auf 
dem Regenwurmtest nach OECD mit dem Kompostwunn Eisenia fetida (14 d, LC 50) wurden von zwei von der BBA 
initiierten und koordinierten Arbeitsgruppen langerfristige Tests unter Einbeziehung der Reproduktion am Regenwurm 
E. fetida ANDRE 1963 bzw. E. fetida SA VIGNY 1826 und an der Collembolenart Folsomia candida WILLEM 1902
konzipiert und standardisiert. Unter Einbeziehung eines vom Priifprinzip und Testsubstrat her ahnlichen Tests am
Topfwurm Enchytraeus albidus HENLE 1837 nach Rombke wurden im lnstitut inzwischen 16 Testsubstanzen, darun
ter acht Pflanzenschutzmittel, nach diesen Priifmethoden auf ihre okotoxikologische Wirkung untersucht. Neben der
methodischen Praktikabilitat und Reproduzierbarkeit steht die Empfindlichkeit der herangezogenen Testorganismen
im Vordergrund des Interesses.

Neben erganzenden Toxizitatstests zum Vergleich von subletalen Schwellenwerten der vier Prtiforganismen E. albidus 
HENLE 1837, E. fetida SA VIGNY 1826 bzw. E. fetida ANDRE und F. candida WILLEM 1902 in einem kiinstlichem 
Boden mit dem fungiziden Wirkstoff Carbendazim und dem polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoff (PAK) 
Phenantren wurde im Rahmen des Nachzulassungsmonitoring der fungizide Wirkstoff Guazatin auf seine Wirkung auf 
den Reproduktionserfolg von F. candida und E. fetida untersucht. 

Zwei Ringtests mit interriationaler Beteiligung im Rahmen der Methodennormung durch die International Standard 
Organisation (ISO) zur Uberprtifung der Durchfiihrbarkeit und Reproduzierbarkeit des ISO/DIS 11268-2 ,,Soil Quality 
- Effects of Pollutants on Earthworms (Eiseniafetida) Part 2: Determination of Effects on Reproduction" und der ISO
Draft ,,Soil Quality - Effects of Soil Pollutants on Collembola (Folsomia candida): Method for the Determination of 
Effects on Reproduction" wurden ausgewertet und die Ergebnisse in einem zusammenfassenden Bericht auf dem Ar
beitsgruppentreffen des ISO/fC 190 ,,Soil Quality" in Wageningen (16. - 20. Oktober 1995) vorgestellt. Den auf einem
Treffen der Ringtestteilnehmer erarbeiteten Anderungsvorschlagen konnte zugestimmt werden, so daB weitere Fort
schritte im HarmonisierungsprozeB beider Normenentwiirfe zu verzeichnen sind.

AuBer Wirkstoffen aus dem Bereich der Pflanzenschutzmittel werden zur Erprobung der Priifmethoden und zur Ermitt
lung von Schwellenwerten auch sogenannte ,,alte Stoffe" im Sinne des Chemikaliengesetzes der Laborpriifung unter
zogen. Von besonderem Interesse sind hierbei Stoffe, die in nennenswerten Mengen produziert werden und die auf 
ihrem Eintragsweg in die Umwelt nicht leicht abgebaut werden. Zu diesen im Berichtszeitraum gepriiften Stoffen ge
hort das nichtionische Tensid Triton x-108, das im Zusammenhang mit Untersuchungen zum Abbau- und Transfer
verhalten PAK's unter dem EinfluB von Tensiden auf seine Wirkung auf Bodenorganismen untersucht wurde. Bei 
Konzentrationen bis 1000 mg Testsubstanz je kg Kunsterde (Trockenmasse) konnten unter Versuchsbedingungen kei
ne signifikanten Effekte auf den Reproduktionserfolg des Springschwanzes F. candida nachgewiesen werden. 

296 Entwicklung von Richtlinien fiir die okotoxikologiscbe Priifung von Chemikalien - Development of guide
lines for ecotoxicological testing of chemicals (Riepert, F.) 

Die Untersuchungen zur Entwicklung eines Priifkonzepts zum Nachweis sekundarer Effekte iiber das Rauber-Beute
System Gamaside - Collembole wurden fortgefiihrt. Grundlage dieses Methodenentwurfs ist ein von Schlosser durchge
fiihrtes Projekt iiber die ,,Entwicklung eines Reproduktionstests an Bodenraubmilben (Gamasina)" (Forschungsbericht 
BMU 106 03 051/02). 

Als Testsubstanz wurde ein weiteres Mai Lindan in fiir die Collembolen subletalen Konzentrationen eingesetzt. Der 
Einsatz dieser Substanz erfolgte unter dem Aspekt der Uberpriifung der Reproduzierbarkeit zuvor erhaltener Versuchs
ergebnisse. Da wahrend des Versuches die Versuchsparameter Eiablage und Eifertilitat auch ungewollten versuchsm� 
thodischen Einfliissen unterlagen, sind weitere Versuche zur methodischen Verbesserung erforderlich. 
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297 Untersucbungen zur Empfindlicbkeit verschiedener Collernbolen- und Raubmilbenarten gegeniiber Pflan
zenschutzmitteln - Investigations on the sensitivity of different collembola and predatory mite species against plant 
protection products (SiiB, Angelika, Baier, Barbara, und Schenke, D.) 

Okotoxikologische Daten zur Wirkung von Pflanzenschutzmitteln werden meist an Einzelarten erhoben. Eine Obertra
gung der Ergebnisse auf andere Arten der getesteten Tiergruppen ist meist schwierig, da die Kenntnisse zu artspezifi
schen Unterschieden hinsichtlich der Empfindlichkeit unzureichend sind. Deshalb erfolgten Laboruntersuchungen an 
verschiedenen Collembolen- und Raubmilbenarten mit fiinf ausgewlihlten Insektiziden (TIIIODAN 35 FLUSSIG, E 
605 FORTE, ROXION, KARATE, PIRIMOR GRANULAT) aus unterschiedlichen Wirkstoffgruppen, die das Ziel 
batten, die Empfindlichkeit anhand der LD50 bei topikaler Applikation zu ennitteln. 

Bei Collembolen dient in Laborversuchen oft die leicht ztichtbare Art Folsomia candida als Testtier. Im Vergleich da
zu wurden eine weitere Isotomidenart, Isotoma tigrina, und eine Onychiuridenart, Onychiurus fimatus, untersucht. Bei 
den Raubmilben erfolgten Untersuchungen an der Standardtestart Typhlodromus pyri und der in der Literatur als sehr 
empfindlich beschriebenen Art Euseius finlandicus, die beide der Familie der Phytoseiidae angehoren. 

Da aufgrund der geringen GroBe der Collembolen und Raubmilben keine iibliche topikale Applikation der Pflanzen
schutzmitte! moglich war, muBte eine fiir diese Tiergruppen geeignete Methode entwickelt werden. Zur Applikation 
wurde ein Potterturm eingesetzt, der einen feinverteilten, gleichmaBigen Sprtihbelag von 2 mg Pflanzenschutzmittel
briihe/cm2 Zielflache ennoglichte. Durch rtickstandsanalytische Messung des Wirkstoffes von E 605 forte wurde die 
GleichmliBigkeit der Verteilung der Spritzmittelbrtihe auf der Zieloberflache nachgewiesen. Zur Ennittlung des Trop
fenspektrums der Potterturmdtise dienten das Sedirnentationsverfahren in Kopplung mit dem Bildauswertesystem IBAS 
(gemeinsam mit Burow, FA). Der mittlere Volumendurchmesser betrug 127 µm. Zur Applikation wurden die Collem
bolen in GefiiBe mit Gips-Aktivkohle-Gemisch gesetzt. Nach lOminiitiger Antrocknungszeit des Pflanzenschutzmittels 
auf den Collembolen wurden die Tiere in neue GefaBe iiberftihrt und mehrere Wochen lang bonitiert. 

Bei einem Vergleich der beiden Isotomidenarten ergaben sich fiir die fiinf untersuchten Insektizide deutliche Unter
schiede in der Sensitivitlit. I. tigrina war bei alien Praparaten empfindlicher; die Unterschiede betrugen zum Tei! mehr 
als das lOOfache. AuBer dem direkten EinfluB auf die eingesetzten adulten Tiere zeigte sich meist eine noch stlirkere 
Verringerung der Eiablage und darnit der Reproduktionsrate. Die untersuchte Onychiuridenart reagierte dagegen auch 
bei hoheren Konzentrationen kaum. 

Bei den Raubmilben wurden Mannchen und Weibchen der Art T. pyri sowie Weibchen der Art E. finlandicus auf Fil
terpapier gesetzt, narkotisiert, im Potterturm behandelt und nach einer Antrocknungszeit von 15 Minuten auf speziell 
dafiir eingerichtete Arenen gesetzt. Die Kontrollen erfolgten tliglich bis vier Tage nach der Behandlung. Im Ergebnis 
der Untersuchungen zeigte sich, da8 die Art Euseius finlandicus gegeniiber ROXION, E 605 FORTE, PIRIMOR und 
THIODAN empfindlicher reagierte, wlihrend bei KARATE Typhlodromus pyri sensibler war. Die groBten Unterschie
de zwischen den beiden Arten traten bei E 605 FORTE auf. Die Ergebnisse sind als erste Anslitze fiir Gefahrdungsab
schatzungen und zur Interpretation von Freilandresultaten nutzbar. 

298 Okologisch-chemisches Verhalten von Pflanzenschutzrnitteln und Analyse der Regenwiirrner auf Boden
dauerbeobachtungsflachen des Landes Brandenburg zur Charakterisierung des Ist-Zustandes - Ecological che
mical behaviour of plant protection products and analysis of earthworms in areas with permanent soil observation of 
the Land Brandenburg to characterize the actual situation - year 1995 (Kammerer, Antje, Stahler, M., Schmidt. H., und 
StiB, Angelika) 

Die abiotischen Untersuchungen, die in das Konzept der Bodendauerbeobachtungsfllichen (BDF) eingebunden sind, 
haben das Ziel, den Verbleib von Pflanzenschutzmitteln auf Acker- und Griinlandfllichen iiber einen langen Zeitraum 
zu ,,beobachten". Sie tragen somit den Charakter eines Nachzulassungsmonitorings, das in einem ersten Schritt die 
Grundbelastung von Pflanzenschutzmitteln in Agrarlandschaften bestimmt. 

In Fortfiihrung der Arbeiten (vgl. Jahresbericht der BBA, 1994, S. 188) wurden 12 weitere Standorte untersucht. so 
da6 insgesamt Riickstandsdaten zu 20 der 30 beprobten BDF vorliegen. Die Probenahme erfolgte in der Regel im 
Herbst nach der Ernte. In Abbildung 33 sind die wesentlichen Ergebnisse zu den einzelnen Flachen dargestellt, wobei 
von den 20 untersuchten Wirkstoffen p,p' -DDT, o,p' -DDT und p,p' -DDE, Pendimethalin und in Spuren Chlortoluron 
in den Boden nachgewiesen werden konnten. 

Die Pendimethalin-Riickstlinde sind auf Pflanzenschutzmittelanwendungen zuriickzufiihren, die wenige Tage bis Wo
chen vor der Probenahme ·auf neu bestellten Flachen durchgefiihrt wurden. Kritischer sind die Rtickstlinde der persi
stenten Chlorkohlenwasserstoffe zu sehen, die auf ihre friihere Anwendung in Land- und Forstwirtschaft zurtickzufiih
ren sind. Werden die in die ehemaligen Bezirke der DDR ausgelieferten DDT-Wirkstoffmengen (1980 - 1988) (Hei-
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nisch, 1992) zugrunde gelegt (eine exakte Zuordnung ist wegen der Unterschiede in den Verlaufen der Bezirksgrenze 
zu den heutigen Landergrenzen nicht moglich), so entfallen auf das Land Brandenburg ea. 73 %. 

Nach Recherchen von Heinisch (1992) betrugen die DDT-Belastungen in ausgewahlten Ackerboden der Bundesrepu
blik Deutschland 1986, also 12 Jahre nach dem DDT-Verbot, noch 0,010 bis 0,220 mg/kg. Die in Brandenburg gemes
senen Werte entsprechen diesem Konzentrationsniveau. 

mg/kg 
0,4 --.---------------------------, 

0,3 

OJ - - . - - - - -

0,1 

- - - - -

2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

BDFNr. 

BDF 4 noch nicht unrersucht; BDF: 9, 13 noch nicht Uber GC/MS bestlitigt 

Abb. 33: Rtickstande von Pflanzenschutzmitteln auf ausgewahlten BDF 

�Pendimethalin 

UllD o,p-DDT 

�p.p-DDT 

Op,p-DDE 

Eine schadigende Wirkung auf Regenwilrmer kann bei den geringen detektierten Rilckstandsmengen von DDT und 
seinen Metaboliten ausgeschlossen werden, da sogar normale Feldapplikationen die Population nicht beeintrachtigen 
(Davis 1971). Nach Untersuchungen aus den 60er Jahren, in denen auf Ackem in den USA durchschnittliche Kon
zentrationen von 1,5 mg DDT/kg vorlagen, reicherten Regenwilrmer den Wirkstoff stark an (Gish 1970). 

Aufgrund der langfristigen Zielstellung wird sich eine zweite Probenahme erst einige Jahre spater anschlieBen, in der 
dann Mittel aus den flachenbezogenen BDF-Schlagkarteien zu berticksichtigen sind. 

Die Regenwurmfauna ist ein obligater biotischer Parameter filr BDF. Neben der Analyse des Ist-Zustandes reprasenta
tiver Acker- und Grtinlan.dflachen im Land Brandenburg stand im Projektzeitraum 1994 bis 1995 die Manifestierung 
der Methode filr BDF im Vordergrund. Durch zweimalige Erhebung (Frtihjahr/Herbst) wurde der lst-Zustand der Re
genwurmfauna filr bis jetzt 19 Flachen charakterisiert. Zusatzlich wurden drei BDF zu vier Terminen tiber zwei Jahre 
untersucht und auf einer Ackerflache mit hoher Regenwurmabundanz im Frtihjahr und Herbst monatlich Proben ge
nommen. An Hand dieser Freilanduntersuchungen konnen Aussagen getroffen werden Ober: 
- Artenvorkommen und Zonosestruktur sowie
- Abundanz und Biomasse der Regenwurmfauna in landwirtschaftlich genutzten Acker- und Grtinlandflachen von ins-

gesamt acht Standorttypen,
- die Datenstreuung (Abb. 34) und die Stetigkeit in Abhangigkeit von der Abundanz bei standardisierter Probenahme

(8* 1/8 qm Handauslese, 20 cm tief, anschlieBend Formalinextraktion),
- die Schwankungsbreite der quantitativen KenngroBen, z. B. unter verschiedenen Kulturen,
- Grenzdifferenzen filr Veranderungen.
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Abb. 34: Streuung von Regenwurrnabundanzen landwirtschaftlicher Nutzfliichen verschiedener Standortgruppen (ba-
sierend auf 38 Untersuchungen aufBDF 1994/95) 

299 Okotoxikologische Untersuchungen zu den Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln in Mikrokosmen -
Ecotoxicological studies in microcosms on the impact of plant protection products (Mueller, A. C. W., und Seefeld, F., 
in Zusammenarbeit mit Mohr, Silvia, Institut fiir Okologie, FG Aquatische Okotoxikologie der TU Berlin). 

Zur okotoxikologischen Bewertung von Pflanzenschutzmitteln werden Untersuchungen auch an MikroJrnsmen durch
gefiihrt, die im Vergleich zu den fiir die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln vorgeschriebenen Monospeziestests ein 
komplexeres System darstellen und mit einem natiirlichen Okosystem zahlreiche Gemeinsamkeiten haben. In einem 
ersten Versuch sollten die Auswirkungen des Insektizids E 605 FORTE (Parathion) auf Riidertiere (Rotatorien) in ihrer 
Wechselbeziehung zu anderen Zooplanktem untersucht werden. Um die Wirkungsdauer und das Schicksal des Wirk
stoffs zu erfassen wurden dazu begleitend Riickstandsuntersuchungen durchgefiihrt. Im Friihjahr 1994 war eine Mikro
kosmosanlage errichtet worden, die aus drei GefaBen mit je 1,8 cm3 Wasser und einer 20 cm dicken Sedimentschicht 
bestand. Die Becken waren mit Sediment des Rangsdorfer Sees befiillt. Die Zooplankton-Abundanzen und die Wasser
parameter dieses Stillgewiissers wurden alle zwei Wochen erfaBt. Dariiber hinaus wurden Methoden zur Bestimmung 
von Chlorophyll a, Nitrat, Nitrit, Ammonium, Phosphat, Gesamthiirte sowie Karbonathiirte angewendet. Zwei Wochen 
nach der Teilung der Becken in je drei Kompartimente erfolgte am 3. Juli 1995 die Applikation von 3 µg/1 und 300 
µg/1 E 605 FORTE (Parathion) mit drei Wiederholungen. Die Auswahl der Konzentrationen basierte auf der Auswer
tung eines range finding Tests mit einem Testkit ftir SiiBwasserrotatorien unter Verwendung von Brachionus calcif
lorus. 

Parallel zu den Zooplankton-Untersuchungen wurden Wasser- und Sedimentproben zur Bestimmung der Riickstiinde 
gezogen. Die Bestimmung der Riickstiinde erfolgte nach Festphasenextraktion an SPE Octadecyl-Siiulen an einem 
Gaschromatographen HP 5890 mit Stickstoff/Phosphor-Detektor. Die biologischen Untersuchungen ergaben, daB E 
605 FORTE in beiden Konzentrationen stark schiidigende Auswirkungen auf die Arthropoden-Fauna hat. Die Riick
standsuntersuchungen ergaben bei beiden Konzentrationen einen schnellen Abbau des Wirkstoffes. Die mittleren 
Riickstiinde verringerten sich innerhalb von 28 Tagen in Becken 2 von 1,68 auf <0,01 µg/1 und in Becken 3 von 115 
auf 0,2 µg/1. Der Abbau verliiuft nach einer Reaktion 1. Ordnung mit einer Halbwertszeit von 61 h in Becken 2 und 70 
h in Becken 3. 

300 Untersuchungen zum Verhalten von KELTHANE in Wasser/Sediment Systemen - Investigations on the 
behavior of KELTHANE in water/sediment-systems (Seefeld, F., und Mueller, A. C. W.) 

Im Rahmen eines verliingerten Sediment-Toxizitiitstest zur Bestimmung der chronischen Toxizitiit von Kelthane APS 
gegeniiber benthischen Larven der Zuckmiicke (Chironomus riparius) wurden Riickstandsuntersuchungen in Wasser 
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und in Sediment vorgenommen. Die Untersuchungen erfolgten in 3 l-Becherglasem und in einem 16 I-Aquarium. 
Nach Applikation von 405, 810 und 1620 µg/l KELTIIANE APS wurden Initialriickstande von 58, 104 und 270 µg/l 
p,p'-Dicofol ermittelt, die bei alien Versuchen einem schnellen Abbau unterlagen und sich innerhalb von 640 h auf 0,2 
bis 0,3 %. verringerten. Der Abbau verlief nach einer Reaktion Wurzel 1. Ordnung mit einer Halbwertszeit von 7,1 bis 
8,6 h. Als Hauptmetabolit trat p,p'-Dichlorbenzophenon auf, dessen Konzentrationsmaximum naGh 24 bzw. 48 h er
mittelt wurde. 

Im Sediment wurde bei alien Konzentrationsstufen eine erhebliche Anreicherung des Wirkstoffes beobachtet. So wur
den bei der hochsten Konzentrationsstufe 24 h nach der Applikation Riickstande von 440 µg/kg bestimmt, die sich 
entgegengesetzt zu der starken Konzentrationsabnahme im Wasser im Zeitraum von 120 h auf etwa 600 µg/kg erhoh
ten und auf diesem Niveau bis zum Versuchsende nach 27 d verblieben. Am Versuchsende wurden im Sediment bei 
den einzelnen Konzentrationsstufen Riickstande von 120, 340 und 600 µg/kg ermittelt. 

Als MaB der biologischen Wirkung wurden Mortalitat und Entwicklungsverzogerung bestimmt. Die Zuckmiickenlar
ven entwickeln sich in der Kontrolle binnen zwei Wochen bis zu schlupffahigen Puppen, wobei die Mannchen im 
Durchschnitt zwei Tage eher als die Weibchen schliipften. Unter Einwirkung von KELTHANE wurde bis 270 µg/l 
keine Wirkung beobachtet. Ab Konzentrationen von 810 µg/1 wurden eine deutliche Zunahme der Mortalitat und eine 
Verzogerung des Imaginalschlupfes festgestellt. Bei einer Konzentration von 1620 µg/l wurden noch einzelne lebens
und flugfahige Tiere gefunden. Die mittlere letale Konzentration wurde aus sechs unabhangigen Versuchen mit LC50 
= 738 ± 155 µg/l KEL TIIANE APS ermittelt. 

301 Pflanzenschutzmitteleintrage in Oberflachengewasser als mogliche Quelle der Beeintrachtigung von Ge
wasserflora und -fauna - Entry of plant protection products into surface water - a likely source of impact on waterflora 
and -fauna (Schmidt, H., Stahler, M., in Zusammenarbeit mit Deumlich, D., Institut fiir Bodenlandschaftsforschung, 
ZALF e. V. Miincheberg, und Kiihn, G., ZALF e. V., Institut fiir Bodenlandschaftsforschung, Forschungsstation Dede
low) 

Zur Abschlitzung eines moglichen Gefahrdungspotentials nach sachgemaBer Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
(PSM) entsprechend Pflanzenschutzgesetz sind neben dem Riickstandsverhalten und der beabsichtigten Wirkung auf 
der behandelten Flache auch mogliche unerwiinschte Nebenwirkungen in angrenzenden Okosystemen zu beriicksichti
gen. Dabei stellt der Eintrag von PSM in angrenzende Gewasser durch OberflachenabfluB (run oft) einen der Hauptbe
lastungspfade dar. 

Um das Gefahrdungspotential von ,,Nichtzielfllichen" so niedrig wie moglich zu halten, sind Kenntnisse iiber grundle
gende Transportmechanismen von der Applikationsflache in angrenzende Gebiete notwendig. Da jedoch unter Feld
bedingungen eine Vielzahl von komplexen, z. Z. noch nicht im Detail ausreichend beschreibbarer Vorglinge ablaufen, 
muB der EinfluB einzelner Parameter unter kontrollierten Parzellenversuchen geklart werden. 

Ziel der durchgefiihrten Beregnungsversuche auf Kleinparzellen war, die Austrage und Konzentrationen von PSM 
unterschiedlicher physikalisch-chemischer sowie okotoxikologischer Eigenschaften in der Wasser- und Sedimentphase 
zu erfassen. Des weiteren sollten unterschiedliche Bearbeitungsformen des Bodens (Pflug nach Schwarzbrache bzw. 
Knaulgrasmulch) hinsichtlich ihres run-off-Verhaltens verglichen werden. 

Durchfiihrung 
Die Beregnungsversuche wurden auf angelegten unbewachsenen Plots mit einer GroBe von 50 m2 (2,5m x 20m) und 
einem Gefalle von 13,6 %, die uns dankenswerter Weise vom ZALF e.V. (Forschungsstelle Dedelow) zur Verfiigung 
gestellt wurden, durchgefiihrt. Die Beschreibung des Versuchsstandortes ist Tabelle 19 zu entnehmen. 

Tabelle 19: Beschreibung des Versuchsstandortes 

Bodencharakteristik Schwarzbrache KnaQlp;rasmulch 
• Sand 58,5 56,3 
• Ton[%] 15,5 14,7 
• Schluff [%] 26,0 29,0 
Corg. f mp;/lOOg] 576 598 

Nach der Aussaat von Mais erfolgte die PSM-Applikation im Vorauflauf. Der Wirkstoff Pendimethalin wurde in Form 
der handelsiiblichen Formulierung STOMP SC mit einer Aufwandmenge von 4 1/ha mittels Riickenspritze ausgebracht. 
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Die kiinstliche Beregnung erfolgte mit einem Regensimulator auf einer Plotteilfliiche von 11 m2 bzw. 15 m2 und einer 
Intensitat von 42 mm/h durch das Institut fur Bodenlandschaftsforschung (Miincheberg). Der Oberflii.chenabfluB wurde 
mit einer Kippeinrichtung, die mit einem Datalogger verbunden war, erfaBt. Die Zeit zwischen Applikation und Be
regnungsbeginn betrug 2,5 bzw. 4,2 Stunden. Uber eine nachgeschaltete Auffangrinne konnten Wasser- und Sediment
proben entnommen werden. Bodenproben wurden unmittelbar nach Applikation und direkt nach der Beregnung aus 
einer Tiefe von O - 2,5 cm entnommen. 

Die riickstandsanalytischen Untersuchungen, die speziell auf das Problem abgestimmt wurden, erfolgten nach folgen
dem Schema: 

Extraktion (Eintopfverfahren): Wasser/Aceton/Methylenchlorid/Na- direkte Injektion von 100 µI 
triumchlorid 

Gaschromato ra h mit NPD HPLC mit UV-Detektor DAD 

Ergebnisse 
Eine zusammenfassende Ubersicht zur Versuchsdurchfuhrung und zum run-off-Verhalten von Pendimethalin sind in 
der Tabelle 20 dargestellt. 

Die unterschiedlichen Ergebnisse des Bodenabtrages, des Auftretens von freiem Oberflachenwasser und der Beginn des 
Abflusses einschlieBlich Ablaufmenge zeigen deutlich den EinfluB der Bodenbearbeitung auf die Abschwemmung. So 
reduziert die rauhe Oberflii.che der Mulchflii.che den Abtrag des Bodens um ea. 90 % und trotz einer langeren Bereg
nung flieBt im Vergleich zur Schwarzbrache ea. 40 % weniger Wasser ab. Aufgrund der geringen Wasserloslichkeit 
und der hohen Adsorption des Wirkstoffes am Boden werden 3 - 8 % iiber das Wasser ausgetragen, so daB der Sedi
mentabfluB den Hauptaustragspfad darstellt. Insgesamt kann die Abschwemmungsrate iiber das Wasser und der Bo
denabtrag als gering eingeschatzt werden. 

Tabelle 20: Zusammenfassende Darstellung des Beregnungsversuches 

Schwarzbrache Knaul�rasmulch 
Aufwand [g/ha] 1600,0 1600,0 
= [g/15 m2 6 Parzelle] 2,4 
= fg/11 m2 15 Parzellel 1,8 
Beregnungdaten 
• lntensitat [mm/h] 42 42 
• Dauer [min 27 45 
• Menge [mm] 18,9 31,5 
• Beginn p.a. [h] 2,5 4,2 
Ablauf
• % der Regenmenge 43,0 21,9 
• Menge fll 122 76 
Bodenabtrasz [kg] 8,95 0,97 
freies Oberflii.chenwasser [min] 1,5 6,2 
AbfluBbeszinn f min l 4,5 11,1 
Wirkstoffaustrag
• davon im Wasser[%] 0,13 0,10 

kumulativ [mg] 3,2 1,8 
• davon an Boden adsorbiert [%] 4,4* 1,1 ** 

kumulativ fmll:l 104 20,2 

* von 8,95 kg Bodenabtrag TS basieren 1,585 kg auf riickstandsanalytischen MeBergebnissen (25,5 mg)
** von 0,97 kg Bodenabtrag TS basieren 0,546 kg auf riickstandsanalytischen MeBergebnissen (10,6 mg)

Nach der erfolgreichen Testung der Versuchsanlage sind fur 1996 weitere Untersuchungen geplant, die Wirkstoffe mit 
einer hoheren okotoxikologischen Relevanz beriicksichtigen sollen. 
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302 Praxisgerechte Moglichkeiten und Verfahren zur Vermeidung des Eintrages von Pflanzenschutzmitteln in 
Oberflachengewasser durch Abtrift und Abschwemmung - Possibilities and practicable techniques to avoid the 
release of plant protection products in surface waters by wind drift and run off (Becker, H., Buhr, Liselotte, Mueller, A. 
C. W., Schmidt, H., und Stahler, M.)

An dem vom Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten initierten genannten FuE-Vorhaben be
teiligt sich das Institut mit dem Ziel, die Auswirkungen von run-off-Ereignissen von Flachen mit unterschiedlicher 
Bewirtschaftung auf Gewasserlebensgemeinschaften (Biozonosen) zu erfassen und zu bewerten. Die Arbeiten edolgten 
in enger Absprache innerhalb der BBA mit dem Koordinator des Gesamtprojektes im Institut fiir Pflanzenschutz in 
Ackerbau und Griinland und in zeitlicher Abstimmung mit dem Institut ftir okologische Chemie. Das Jahr 1995 ist a1s 
Erprobungsjahr fiir versuchsmethodische Untersuchungen anzusehen. 

Untersuchungsstandorte 
Die Standorte liegen im Bundesland Niedersachsen, Raum Hildesheim (Gemarkungen Lamspringe und Wollersheim). 
Es handelt sich dabei um zwei dicht beieinander liegende landwirtschaftliche Areale in Einzugsgebieten kleiner Was
serlaufe. In die Lamme (Gemarkung Lamspringe), die die Flur mit konservierender Bodenbearbeitung durchzieht, 
miindet ein Bach aus einem oberhalb gelegenem Wald ein, der als landwirtschaftlich unbelastet angesehen wird. Zurn 
Gewasser, das das konventionell bearbeitete Gebiet bei Wollersheim durchzieht, existiert kein Vergleichsgewasser. Im 
Bereich Lamspringe wurden in den Bachen drei Beprobungsabschnitte und bei Wollersheim ein Beprobungsabschnitt 
ausgewahlt. An jedem dieser Standorte werden vier Teilprojekte bearbeitet: 

1. Erfassung des AlgenaQfwuchses (Periphyton)
2. Untersuchung der Lebensgemeinschaft des Zoobenthon
3. Erhebung begleitender Parameter zur Charakterisierung von Veranderungen in aquatischen Lebensgemeinschaften

- Nahrstoffe
- physikalisch-chemische Wasserparameter
- Chlorophylle u. a. Pigmente der Algen

4. Okologische Charakterisierung der untersuchten FlieBgewasser und Bewertung der Pflanzenschutzmitteleintrlige

Teilprojekt 1: 

303 Erfassung des Algenaufwuchses (Periphyton) (Buhr, Liselotte) 

Algenaufwuchs (Periphyton) ist nach Backhaus und Kann prinzipiell geeignet, als Indikator fiir chemische Gewlisser
belastung zu dienen. 1995 wurden Untersuchungen mit Algenaufwuchszonosen begonnen. Es wurden aus den vier Ge
wlisserabschnitten im Abstand von etwa vier Wochen Proben gezogen und ausgewertet. Glas und Polyethylen-Folie 
haben sich als geeignetes Basismaterial fiir Aufwuchs bestlitigt. 

Am giinstigsten erwies sich, die Aufwuchstrliger quer zur FlieBrichtung in den Bach einzubringen. Hierzu wurde eine 
technische Losung entwickelt (Rahmen mit je 5 oder 10 Objekttrligem). Eine Exposition auf der Bachsohle litt unter 
Ablagerungen von organischen und anorganischen Sedimenten, so daB der Algenaufwuchs verdeckt, durch Lichtman
gel gehemmt und die Transparenz der Objekte getriibt wurde. Die Sedimentation war um so groBer, je mehr Wasser 
der Bach nach Regenereignissen fiihrte. 

Die unterschiedliche Beschattung des Bachbettes an den vier Probenahmestellen durch einen z. T. massiven Bewuchs 
der Boschungen (z. B. mit Pestwurz) und andererseits direkten Sonneneinfall zeigte sich als eine fiir die Dominanzver
haltnisse wesentliche GroBe. Bei Beschattung dominieren die Kieselalgen, bei starkerem Lichtzutritt die phototrophen 
Griinalgen. Fiir weitere Arbeiten ist auf ein vergleichbares Lichtregime, eventuell durch mechanische Eindammung der 
Boschungsvegetation, zu achten 

Der natiirliche Aufwuchs von Objekttragem wird bei der Probenahme am Ursprungsort dahingehend eingeschlitzt, ob 
er ungesWrt aufgewachsen ist und ob er mit dem auf gleichzeitig entnommenen Aufwuchstragem gewachsenen Auf
wuchs vergleichbar ist. Der Aufwuchs je Flacheneinheit ist Grundlage fiir jegliche Auswertung (Bonitur des Dek
kungsgrades, Bonitur der Dominanzverhliltnisse, Biomassebestimmung, Inhaltsstoffbestimmung mit HPLC, weitere 
Kultivierung fiir Taxonomie und weiterfiihrende Versuche). 

Die taxonomische Bestimmung der das Periphyton bildenden Arten bzw. Gattungen fiihrte - unter Vorbehalt - bisher 
zur Ansprache von 9 Kieselalgenarten, 10 Blaualgenarten, 8 Grtinalgenarten und 3 Gelb-/Goldalgenarten sowie 2 
Gattungen der Spaltpilze. Davon wurden 7 Gattungen in allen 4 Bachen gefunden. Es werden gegenwartig verschiede
ne Kulturvedahren hinsichtlich ihrer Eignung fiir die Taxonomie miteinander verglichen. 

- 207



ID. Priifung und Forschung Institut fiir Okotoxikologie im Pflanzenschutz 

Teilprojekt 2: 

304 Untersuchung der Lebensgemeinschaft des Zoobenthon (Mueller, A. C. W.) 

Die biologischen Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteleintragen durch run off auf benthische Lebensgemeinschaf
ten sollten an kleinen FlieBgewassem, die einen stark variierenden Wasserstand haben, untersucht werden. Die Aufga
be des ersten Jahres bestand darin, den lst-Zustand der Biozonose von vier ausgewahlten Gewasserabschnitten bei 
Lamspringe und Wollersheim im westlichen Harzvorland zu erfassen. Hierfur wurden Methoden zur Beprobung ge
priift und an die Versuchsbedingungen angepaBt. Als Verfahren wurden die Beprobung des Gewassergrundes mit dem 
Surber-Probennehmer und die zeitabhangige Besiedlungsintensitiit von speziellen Netzbeuteln, die mit unterschiedli
chem Material gefiillt waren, erprobt. Utn die Vielfalt der Lebensgemeinschaft erfassen zu konnen wurden zudem 
Insekten in Ermergenzfallen gefangen. Im Ergebnis dieser Methoden wurden als Makrozoobenthos Bachflohkrebse, 
Planarien, Egel, Kaferlarven, Steinfliegenlarven, Kocherfliegenlarven sowie Fliegenlarven aus zahlreichen Dipteren
Familien gefunden. 

Teilprojekt 3: 

305 Erhebung begleitender Parameter zu Charakterisierung von Veranderungen in aquatischen Lebensge

meinschaften - Chlorophylle u. a. Pigmente der Algen (Stahler, M.) 

Die Bestimmung der Biomasse von Aufwuchsalgen kann mit Hilfe eines Mikroskopes durch Zellzahlung und Berech
nung des Biovolumens oder auch fliissigchromatographisch iiber die Ermittlung der Chlorophyll a Konzentration vor
genommen werden. Letztere Moglichkeit ist zeitsparend und ermoglicht eine quantitative Auswertung der Algenpro
ben. Die so bestimmte MaBzahl laBt Korrelationen zu Parametem wie Licht, Temperatur, Nahrstoffe, FlieBgeschwin
digkeit und eventuell Schadstoffwirkung zu. Dies gilt es, im Verlauf der Projektbearbeitung zu iiberpriifen. Weiterhin 
ist fiir 1996 die Berechnung der relativen Verteilung der verschiedenen Algengruppen auf der Aufwuchsflache geplant, 
um somit die taxonomische Zuordnung innerhalb der Algengruppen zu erleichtem. 

Schwerpunkt der bisherigen Versuche war, die Probenaufarbeitung fur die hochleistungsfliissigchromatographische 
(HPLC) Bestimmungsmethode fiir Chlorophylle, Xanthophylle u. a. nach Kraay et al. (1992) und Wilhelm et al. (1995) 
fur Phytoplankton- auf Periphytonproben zu modifizieren. Ihre Schritte und die chromatographischen Bedingungen 
sind in der folgenden Ubersicht aufgefiihrt: 

• Entfemen des Aufwuchses mit Hilfe einer Metallklinge
• Kalte Extraktion mit 0,5 M Ammoniumacetat in

Methanol+ Wasser 85:15, v/v

• Auswiegen der Objektrager
• Riickwiegen der Objektrager und Be

rechnun der Gesamtmasse

HPLC-System der Firma GYNKOTEK, Trennsaule: RP 18, 100-5µm (LiChrospher), UVNIS-Detektion bei 
420 nm 430 nm , FluB: 0,8 ml/min und tertiares Gradienten ro ramm 

Aus den in Abbildungen 35 und 36 dargestellten Ergebnissen ist zu erkennen, daB die erarbeitete Methode zur Be
stimmung von Pigmenten auf Objektragem als Aufwuchsflache geeignet und gleichzeitig ein Auswiegen der auf den 
Tragern aufgewachsenen Schichten (Algeo, Sediment u. a.) moglich ist. 
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Abb. 36: Veranderung der Gesamtmasse auf den Objekttragem pro cm2 Ober drei Monate 

306 Erhebung begleitender Parameter zu Charakterisierung von Veranderungen in aquatischen Lebensge
meinscbaften - Nahrstoffe und physikalisch-chemische Parameter (Schmidt, H.) 

Eine qualitative Veriinderung der Lebensbedingungen fur aquatische Lebensgem_einschaften wird nicht nur durch den 
Eintrag von PSM ausgelost, sondem es sind noch eine Vielzahl anderer Faktoren zu erfassen. Dabei miissen die che
misch-physikalischen Analysenwerte, um eine allgemein umfassende Aussage zu erhalten, mit in die biologische Be
trachtung einbezogen werden. 

Im ersten Versuchsjahr wurden die Parameter 

- Wassertemperatur
- Sauerstoffgehalt
- Leitfahigkeit
- pH-Wert
- Ammonium, Nitrit, Nitrat sowie
- Phosphat (gelost)

erfaBt, wobei die Testung der zur VerfOgung stehenden MeBtechnik hinsichtlich Zuverlassigkeit und Genauigkeit im 
Vordergrund stand. 

Als zusatzlicher Parameter wird zukOnftig noch die Wasserharte erfaBt werden. 

Eine Interpretation der 1995 gewonnenen MeBwerte zur Zuordnung von GewiissergOteklassen wird aufgrund der lan
ganhaltenden Trockenheit, die zeitweise zu einem Austrocknen von Gewasserabschnitten fuhrte, nicht moglich sein. 
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Dienststelle fiir -wirtschaftliche Fragen und Rechtsangelegenheiten im 
Pflanzenschutz in Braunschweig mit Auflenstelle Kleinmachnow 

Der Schwerpunkt der Arbeiten der Dienststelle lag auf der Vorbereitung von Rechtsvorschriften der Europaischen 
Gemeinschaften (EG) im Bereich der Pflanzengesundheit (Pflanzenbeschau und Zertifizierung von Pflanzen und 
Vermehrungsmaterial von Obst-, Gemiise- und Zierpflanzen). Grundlage dieser Arbeiten, die der Beratung des BML 
dienen, ist ein ErlaB des BML vom 19.01.1995, mit dem der BBA die Betreuung und inhaltliche Vorbereitung der 
Standigen Ausschiisse in diesem Bereich zugewiesen wird. 

1995 sind insgesamt 14 Richtlinien und Entscheidungen verabschiedet worden. Gegenwartig befinden sich weitere 15 
Rechtsvorschriften der Kommission und des Rates in der Diskussion. Die folgenden Arbeitsbereiche standen beson
ders im Vordergrund: 

307 Pflanzenbeschau in der Europaischen Gemeinschaft 

Der Schwerpunkt der Arbeit lag auf der weiteren Anpassung der Pflanzenbeschaurichtlinie 77 /93/EWG und ihrer 
Anhange an die Erfordemisse des Binnenmarktes. Die im Standigen AusschuB Pflanzenschutz (Kommission) iiberar
beiteten Anhange der RL 77 /93/EWG haben das Ziel, den Schutz der Gemeinschaft vor der Einschleppung von 
Schadorganismen zu verbessem. 

Besonders aufwendig war die Uberarbeitung der Schutzzonenregelungen (insgesamt 12 Beratungen), deren Abgren
zung in starkerem MaBe durch Risikoanalysen nach wissenschaftlichen Kriterien (insbesondere ,,Establishment po
tential") zu beurteilen war. 

Weiterhin wurde eine Richtlinie der Kommission, die spezifische Regeln fur Ausnahmen von dem Verbringungsver
bot fiir Schadorganismen und bestimmte Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse bei ihrer Verwendung in der Pflanzen
ziichtung und zu Versuchszwecken vorsieht, ausgearbeitet und verabschiedet. 

Die Ausbreitung der Schleimfaule der Kartoffel (Pseudomonas solanacearum Rasse 3) in der EG (in den Niederlan
den, in Italien, Portugal, Frankreich sowie Osterreich) hatte eine intensive Beratungsphase des Standigen Ausschus
ses Pflanzenschutz mit umfangreichen Hintergrundarbeiten (Stellungnahmen, auBerordentliche Beratung mit Fachre
ferenten, Information der Pflanzenschutzdienste) zur Folge. 

Im Rahmen von Expertengruppen der Kommission arbeitete die Dienststelle bei statistisch begriindeten Inspektions
verfahren (Vademecum) bei tropischen Friichten und Pflanzen zum Anpflanzen bestimmt, bei der Vorbereitung einer 
Rechtsvorschrift der Kommission zu HygienemaBnahmen bei der Abfallbeseitigung pflanzlicher Riickstande. bei der 
Mindestausstattung von EinlaBstellen fiir phytosanitare Kontrollen und Inspektionen sowie bei der Anfertigung einer 
Risikoanalyse fiir die EG zum Kiefernholznematoden (Bursaphelenchus xylophilus) mit. Weiterhin wurden Exper
tengesprache zur Vorbereitung der Anderung der Richtlinie zur Bekampfung der Kartoffelzystennematoden (Globo
dera spp.) und zur Notwendigkeit von Rechtsvorschriften zu Meloidogyne chitwoodi betreut. Die eingebrachten Posi
tionsvorschlage haben wesentlich zur inhaltlichen Gestaltung der Dokumente der Kommission beigetragen. 

Weiterhin war die Dienststelle an einer Inspektionsreise des EG-Pflanzenschutzinspektorates in Agypten beteiligt, die 
zum Ziel hatte, die MaBnahmen der agyptischen Pflanzenschutzdienststellen zur Verbesserung der Gesundheit in die 
EG exportierter Speisekartoffeln zu iiberpriifen. 

Im Zuge der Anpassung des EG-Pflanzenschutzrechts an deutsches Recht hat die Dienststelle bei der Bearbeitung der 
3. Verordnung zur Anderung der Pflanzenbeschauverordnung mitgearbeitet.

308 Zertif 1Zierung in der Europaischen Gemeinschaft 

Im Bereich der Gesundheits- und Qualitatsanforderungen fiir Pflanzen und Vermehrungsmaterial von Obst-, Gemiise
und Zierpflanzen lag der Arbeitsschwerpunkt auf dem Bereich Obstpflanzen und Gemeinschaftspriifungen und -tests. 

Die Dienststelle arbeitete in einer Expertengruppe der EG-Kommission zur Schaffung einer gemeinschaftlichen 
Obstpflanzenzertifizerung mit. Derzeit werden die technischen Grundlagen der gemeinschaftlichen Obstpflanzen
zertifizierung entworfen, die spater in einen offiziellen Regelungsvorschlag der Kommission eingehen werden. In 
enger Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Pflanzenschutz im Obstbau der BBA und den Fachexperten der Lander 
wurden die aus deutscher Sicht erforderlichen fachlichen Details abgestimmt und in Brussel vertreten. Die ersten 
Zusammentreffen der Expertengruppe lieBen eine Fiille zu klarender Details erkennen. Die Arbeit dieser Gruppe wird 
daher noch ftir einen langeren Zeitraum fortgesetzt werden miissen. 
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Die neuen EG-Mindestanforderungen fiir Qbstpflanzen sind mit den bestehenden Rechtsgrundlagen nicht vereinbar 
und erfordem Anderungen an der deutschen Qbstvirusverordnung und in der praktischen Durchfiihrung. Die Dienst
stelle legte ein Konzept mit Vorschlagen zur Anpassung an das neueSystem vor, das mit BML und Landervertretern 
beraten wurde. Im Ergebnis ist eine technische Richtlinie fur die Anerkennung von Anbaumaterial von Kern- und 
Steinobst (Zertifizierung) und <lessen Kennzeichnung erarbeitet worden, die derzeit dem BML zur Priifung vorliegt. 
An der gegenwartig in Uberarbeitung befindlichen Qbstvirusverordnung ist die Dienststelle ebenfalls beteiligt. 

Die Dienststelle nahm zusammen mit der Kommission und Vertretern aus den Mitgliedstaaten an einer Besichtigung 
von in Portugal durchgefiihrten Uberpriifungen von Erdbeerpflanzen teil, die im Vorjahr als marktgangige Proben 
von den Mitgliedstaaten bereitgestellt worden waren. In Fortsetzung der 1994 begonnenen Vergleichsprilfung mit 
Erdbeeren und einer Gemeinschaftsprtifung mit Johannisbeerpflanzen in Finnland hat die Dienststelle die Koordinie
rung der deutschen Beteiligung iibernommen. 

309 Informationsaustausch und Koordination in Deutschland 
Grundlage dieser Arbeiten ist ein ErlaB des BML vom 19.01.1995, in dem der BBA die Wahrnehmung der Aufgaben 
einer Behorde nach Artikel 1 (6) der Richtlinie 77 /93/EWG sowie bestimmte Meldeverfahren im Rahmen dieser 
Aufgaben nach § 38 a des Pflanzenschutzgesetzes zugewiesen wurden. 

Zu den aktuellen Themen der EG-Beratungen wurden die Pflanzenschutzdienste der Lander eingehend mit dem Ziel 
informiert, eine fachliche Bewertung der Vorschlage zu ermoglichen und die sachgerechte, gleichwertige Anwendung 
der EG-Rechtsvorschriften im Bereich der Pflanzengesundheit zu fordern (ea. 50 Schreiben an die Pflanzenschutz
dienste). Daneben wurden in mehreren Beratungen die Fachreferenten der Pflanzenschutzdienste zu verschiedenen 
Themen informiert und abgestimmte Interpretationen von Rechtsvorschriften und Verfahrensweisen erarbeitet. 

Auf der Grundlage des § 38 a Pflanzenschutzgesetz sind von der Dienststelle die sich aus den EG-Richtlinien erge
benden Meldeverpflichtungen wahrgenommen worden. Mit Hilfe des in der Dienststelle entwickelten dBase Pro
gramms NQVERSYS (Notifizierungs-Verwaltungs-System), das in modifizierter Form auch von den Pflanzen
schutzdiensten genutzt wird, ist eine EDV-gerechte Erfassung und Verwaltung der Meldungen moglich. Im Ver
gleich zum Vorjahr ist allein die Hllufigkeit der Meldungen deutscher Beanstandungen um das Elffache gestiegen. 
1995 sind insgesamt 288 (Stand 21.11.1995) Notifizierungen erfaBt, verwaltet und fiir die Berichterstattung an das 
BML und die EG-Kommission bearbeitet worden. Qffensichtlich wird durch die Praktizierung des direkten Meldesy
stems die Meldebereitschaft erhoht. 1995 wurden ferner 791 Beanstandungen aus anderen Mitgliedstaaten an die 
Pflanzenschutzdienste der Lander weitergeleitet. Die notifizierten Beanstandungen an Drittlandware werden in mo
natlichen Zusammenfassungen dem BML iibermittelt. Die Informationen von der Kommission (Zusammenfassung 
aller Meldungen der Mitgliedstaaten der EG, 1995 zwei Berichte) werden in der Dienststelle ftir Entscheidungen, die 
sich durch Veranderungen der phytosanitaren Situation innerhalb der Gemeinschaft ergeben, ausgewertet. 

Die Dienststelle nahm an verschiedenen Besuchen internationaler Delegationen zur -Information im Pflanzenschutz
bereich in Deutschland teil und koordinierte insbesondere die inhaltliche Vorbereitung. Vor dem Hintergrund neuer 
(abgeschwachter) Importregelungen der USA fur Qbstgeholze besuchte eine Delegation des US-amerikanischen 
Pflanzengesundheitsdienstes (APHIS) die Bundesrepublik Deutschland, um sich iiber die Produktion und die phyto
sanitaren Kontrollsysteme bei Qbstgeholzen zu informieren. Das EG-Pflanzenschutzinspektorat ftihrte Inspektionsrei
sen im Frtihjahr des Jahres zur Importkontrolle von Kartoffeln aus Drittlandern (insbesondere Agypten) und im 
Herbst des Jahres zu der Anwendung des PflanzenpaBsystems und der Registrierung der Produzenten <lurch. 

Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen, die im In- und Ausland sowie von der EG zum Pt1anzenschutz, ins
besondere zum Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse, erlassen 
wurden, wurden gesammelt. Soweit sie fur die Pflanzenschutzdienste der Lander von besonderer Bedeutung sind, 
wurden sie in den von der Dienststelle bearbeiteten ,,Amtlichen Pflanzenschutzbestimmungen" veroffentlicht (257 
Seiten im Jahre 1995). Dabei wurden umfangreiche fremdsprachliche Texte ins Deutsche iibersetzt. 

310 Internationale A.rbeitsgruppen im Bereicb der Pflanzengesundheit 
Mitarbeiter der Dienststelle arbeiteten in verschiedenen Arbeitsgruppen der EPPQ (Europaische Pflanzenschutzor
ganisation) zu den Themen ,,phytosanitare Rechtsvorschriften", ,,Risikobewertung von Schadorganismen", ,,Informa
tionssysteme" sowie aufgrund verstarkter Aktivitaten der FAQ und der WTQ (GATT) der Arbeitsgruppe der ,,Ange
legenheiten des Committee of Experts on Phytosanitary Measures (CEPM)" mit (7 Beratungen). Zusatzlich wurde die 
Dienststelle verstarkt auch direkt in die Arbeiten des Sekretariates zum Internationalen Pflanzenschutzabkommen bei 
der FAQ zur Ausarbeitung phytosanitarer Standards herangezogen (Arbeitsgruppe zum Standard schaderregerfreier 
Gebiete). 
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Vor dem Hintergrund der Angleichung der Gesetzgebung der osteuropaischen Staaten und der Europaischen Union 
wurden bilaterale Verhandlungen mit polnischen Dienststellen unter Leitung der Kommission zum AbschluB eines 
Veterinar- und Pflanzenschutzabkommens gefuhrt, an denen die Dienststelle beteiligt war (zwei Beratungen). 

311 Untersuchungen zur Kaltevertraglichkeit und Bionomie von Duponchelia fovealis (Zeller) (Lepidoptera, 

Pyralidae) - Investigations on the cold tolerance and bionomy of Duponchelia fovea/is (Zeller) (Lepidoptera, Pyrali
dae) (Baufeld, P.) 

Die circum-mediterrane ZtinslerartDuponcheliafovealis trat seit 1991 in mehreren Gartenbaubetrieben in Berlin und 
in Baden-Wtirttemberg auI, und es kam z. T. zu betrachtlichen Schaden an Zierpflanzen (Cuphea, Euphorbia, Cy
clamen) und nach neueren Meldungen an Aquarienpflanzen (Aponogeton, Cryptocoryne, Ophiopogon), so daB inten
sive BekampfungsmaBnahmen durchgefuhrt werden muBten. Wenig bekannt ist bisher zur Kaltevertraglichkeit und 
zur Bionomie dieser Art. Diese Angaben werden im Rahmen einer Risikobewertung benotigt und sollen das Ansied
lungsverhalten unter mitteleuropaischen Verhfiltnissen klaren helfen. 

Es wurden Untersuchungen zur Kfiltevertraglichkeit der Puppen von D. fovea/is durchgeftihrt, die bisher noch nicht 
abgeschlossen werden konnten. Verschiedene Temperaturstufen (15, 10, 5 und O °C) wurden mit unterschiedlichen 
Untersuchungszeitraumen (30, 60 und 90 Tage) kombiniert. Von den ersten drei Temperaturstufen wurde bei 5 °C 
die hochste Mortalitatsrate (96 % ) ermittelt. Die Untersuchungen zu O °C, wie auch zu anderen biologischen Parame
tern, konnten nicht zu Ende gefuhrt werden, da die Zuchten und die unbehandelte Kontrolle hohe Mortalitatsraten 
aufwiesen. 

Es wurde eine Analyse der abiotischen und biotischen Ursachen des Zusammenbruches der Zuchten von D. fovea/is 
durchgefuhrt. Im Ergebnis der Untersuchungen konnte durch Herm Dr. GeiBler (Martin-Luther-Universitat Halle
Wittenberg) ein spezifisches Kempolyedervirus identifiziert werden. In Abhangigkeit von dem Entnahmezeitpunkt 
der Proben wurden unterschiedliche Titer festgestellt, wobei die Proben zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der 
Population den hochsten Titer aufwiesen. Es kann davon ausgegangen werden, daB dieses Kempolyedervirus die 
Ursache ftir das Absterben von D. fovea/is ist. 

312 Untersuchungen zum Schadpotential der ,,Wacholderspinnmilbe" Oligonychus perditus (Acari, Tetrany

chidae) - Investigations on the injury potential of Oligonychus perditus (Acari, Tetranychidae) (Baufeld, P.) 

Die ,.Wacholderspinnmilbe" ist in Asien (Japan, Korea, China, Taiwan, Hongkong) verbreitet und tritt an Wacholder, 
Lebensbaumzypresse, Tee, am Morgenlandischen Lebensbaum, an Japanischer Eibe und Japanischer Sicheltanne auf. 
0. perditus wurde bereits bei lnspektionen durch den hollandischen Pflanzenschutzdienst an Wacholder-Bonsais
festgestellt. Die Europaische und mediterrane Pflanzenschutzorganisation (EPPO) hat diese Schadmilbe als Al-Qua
rantaneschadorganismus (kein Auftreten im EPPO-Gebiet) eingestuft. Angaben zum Schadpotential und zur Biologie
fur die Durchfuhrung einer Risikobewertung sind weltweit nicht verftigbar.

Beginnend mit einer geringen Ausgangspopulation wurde in Laboruntersuchungen (Quarantane) an Juniperus chi
nensis ('Old gold') anfanglich nur eine langsame Vermehrung registriert. Schaden konnten zu dem Zeitpunkt am 
Chinesischen Wacholder nicht festgestellt werden. Nach Erreichen einer bestimmten Populationsstarke kam es rasch 
zu Symptomauspragungen (Verfarbungen) und einer Schadigung der Pflanzen. Durch die Saugtatigkeit der Milben 
wird das Chlorophyll in den Blattem geschadigt, und dieses fuhrt zu einem zunehmenden Absterben bei einzelnen 
besonders stark besiedelten Zweigen. Auffiillig ist in der Anfangsphase eine weiBlich bis graue Verfarbung der Blat
ter, die spater mit zunehmender Schadigung kupferfarben bis braunlich wird. Ein starkes Befallsauftreten van 0.

perditus kann zum volligen Absterben der Pflanzen des Chinesischen Wacholders ftihren. 

AbschlieBende Untersuchungen konzentrieren sich nun auf das Schadpotential an anderen Wirtspflanzen. 

313 Charakterisierung eines Bursaphelenchus mucronatus-Isolates aus dem Fernen Osten Ru81ands -
,.Characterization of a Bursaphelenchus mucronatus isolate from the Far East of Russia" (Braasch, Helen, in Zusam
menarbeit mit Burgermeister, W., Institut fur Biochemie und Pflanzenvirologie der BBA, Braunschweig, und Kuli

nich, 0., Forschungsinstitut ftir Pflanzenquarantane, Moskau) 

Bursaphelenchus mucronatus ist eine in Europa und Asien verbreitete, dem Kiefernholznematoden B. xylophilus 
verwandte Art mit sehr ahnlicher Morphologie und Biologie. Der in Nordamerika beheimatete Kiefernholznematode 
ist Quarantaneschadling der Europaischen Union und verursacht in den Landern Ostasiens, in die er mit Holz ver
schleppt wurde, groBe Schaden in Kiefernwaldern. Bislang wurde B. mucronatus als nicht oder wenig pathogen ein-
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gestuft. Kulinich und Kolosova (1994) berichteten jedoch von einem femostlichen Vorkommen von B. mucronatus in 
Pinus sylvestris und P. lwraiensis, das moglicherweise im Zusammenhang mit dem Absterben von Kiefem steht. Die 
Koniferenholzimporte aus RuBland in die EG sind umfangreich und die moglicherweise damit verbundenen Gefahren 
der Einschleppung von Schadlingen unzureichend bekannt. Die Klarung der taxonomischen Zugehorigkeit und der 
Pathogenitat des femostlichen Isolates von B. mucronatus ist erforderlich. 

Die morphologischen Untersuchungen und die Identifikation des von russischer Seite zur Verftigung gestellten Isola
tes mit Hilfe der RAPD .PCR-Methode ergaben die klare Zugehorigkeit des fernostlichen Isolates zur euroasiatischen 
Untergruppe von B. mucronatus. Die mittels Samlingsinokulation an P. sylvestris unter kontrollierten Bedingungen 
(Klimakammer, 25 °C) und in Quarantaneboxen im Freiland durchgeftihrten Pathogenitatsuntersuchungen zeigten 
nach dreimonatiger Versuchszeit, daB bei konstant 25 °C 80 % der inokulierten Samlinge, unter Freilandbedingun
gen jedoch nur 20 % von diesen abstarben. Damit ergibt sich nach visuellen Bonituren eine hohere Pathogenitat als 
die eines geprtiften deutschen Isolates von B. mucronatus, bei dessen Inokulation in der Klimakabine nur 10 %, im 
Freiland O % der Samlinge abstarben. Die Pathogenitat ist jedoch geringer als die des nordamerikanischen US15-
lsolates von B. xylophilus, nach dessen Inokulation in der Klimakabine eine 100%ige, unter den Freilandbedingun
gen des warmen Sommers 1995 eine 95%ige Mortalitat beobachtet wurde. Die Verifizierung der Resultate durch 
Bewertung der Ergebnisse der Reisolation der Nematoden steht noch aus. 

314 Untersucimngen zur Kreuzbarkeit von Bursaphelenchus xylophilus und B. mucronatus mittels Inokulati
on beider Arten in Kiefernsamlinge - Investigations on the possibility of hybridization of Bursaphelenchus xylophi
lus and B. mucronatus by inoculation of both species into pine seedlings (Braasch, Helen, in Zusammenarbeit mit 
Burgermeister, W., Institut fur Biochemie und Pflanzenvirologie der BBA, Braunschweig) 

Eine Kreuzung des in Europa nicht vorkommenden Quarantaneschadlings Bursaphelenchus xylophilus (Kiefem
holznematode) mit der nahe verwandten und weit verbreiteten, in der Regel nicht pathogenen Art B. mucronatus ist 
unter experimentellen Laborbedingungen wiederholt in geringem Umfang moglich gewesen. Es wird jedoch ange
zweifelt, daB trotz Nutzung der gleichen Wirte (Nadelgeholze) und Vektoren (Bockkafer der Gattung Monochamus) 
unter nattirlichen Bedingungen eine solche Kreuzung stattfinden kann. Die Moglichkeit der Kreuzung in den Wirten 
wtirde die Gefahr der Einschleppung von B. xylophilus vergr6Bern bzw. den Eintrag von Pathogenitatsgenen moglich 
erscheinen !assen. 

Beide Arten wurden im Gemisch und getrennt an verschiedenen Stellen in Kiefemsamlinge inokuliert. Symptomaus
pragung und Reisolation nach dreimonatiger Versuchsdauer im Vergleich mit der Inokulation der reinen Isolate sol
len Anhaltspunkte fur eine mogliche Hybridisierung liefern. Da jedoch nach Passage durch den Wirt morphologische 
Veranderungen der Isolate auftreten konnen und Hybriden im vorliegenden Fall haufig nicht morphologisch erkenn
bar sind, muB der Nachweis der Kreuzung durch eine molekularbiologische Methode erfolgen. Die aus den Kie
fernsamlingen reisolierten Populationen werden mit Hilfe der RAPD PCR-Technik unter Verwendung eines zum 
Nachweis geeigneten Primers auf ihre Art- bzw. Hybridzugehorigkeit untersucht. Nach den bisher vorliegenden Teil
ergebnissen hat in vielen Samlingen keine Kreuzung stattgefunden, und eine der Arten (in der Regel B. xylophilus) 
scheint sich dominant entwickelt zu haben. Einige Extrakte ergaben jedoch einen RAPD-Mustertyp, der sowohl von 
den RAPD-Mustem der beiden Einzelarten als auch vom RAPD-Muster einer DNA-Mischung aus beiden Arten ab
wich. Ein abschlieBendes Urteil tiber mogliche Kreuzung ist erst moglich, wenn die Zugehorigkeit aller reisolierten 
Nematoden morphologisch und molekularbiologisch bewertet worden ist. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

315 Priifung von Antiseren auf ihre Eignung fiir den serologischen Nachweis von Burkholderia (Pseudomo

nas) solanacearum und Optimierung der Arbeitsschritte - Testing of antisera for their suitability for the detection 
of Burkholderia (Pseudomonas) solanacearum and optimization of the working steps (Muller, Petra, in Zusammenar
beit mit Kramer, Ilona, Bundesanstalt fi.ir Ztichtungsforschung an Kulturpflanzen, lnstitut fi.ir Pathogendiagnostik, 
Aschersleben) 

In den letzten Jahren gab es durch einzelne Mitgliedstaaten der Europaischen Union im Kartoffelanbau Befallsfest
stellungen mit dem Quarantaneschadorganismus Burkholderia (Pseudomonas) solanacearum, dem Erreger der 
Schleimkrankheit der Kartoffel. Bei Vorhandensein geeigneter Antiseren ist es moglich, den Schadorganismus in 
Kartoffelproben, die bereits fi.ir den Nachweis von Clavibacter michianensis ssp. sepedonicus vorbereitet wurden, 
mittels des Immun-Fluoreszenz-Testes (IF-Test) nachzuweisen. 

Vor diesem Hintergrund wurden acht polyklonale Antiseren aus Kaninchen und eines aus Ziege, die im Institut fur 
Pathogendiagnostik, Aschersleben, hergestellt warden waren, auf ihre Eignung fi.ir den Nachweis von Burkholderia 
solanacearum und mogliche Kreuzreaktivitaten mit anderen Kartoffelpathogenen untersucht. 
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Einige der Kaninchen-Antiseren zeigten starkere Kreuzungreaktivitaten, andere wiesen eine unzureichende Sensitivi
tat gegeniiber den Isolaten von B urkholderia solanacearum auf. Als geeignet erwies sich jedoch das Zieg en serum in 
den Verdiinnungsstufen 1:1000 und 1:3000. Es zeichnete sich durch eine sehr gute Reaktion mit alien Burholderia 
solanacearum-Isoiaten und geringen Kreuzreaktivitaten mit anderen Isolaten von Kartoffelpathogenen aus. 

Wenn die Proben auf den Multitestobjekttrligern nach der Hitzefixierung auf der Heizplatte (bei 60 °C) zuslitzlich mit 
einem Gemisch aus Ethanol-Chloroform-Formaldehyd iiberschichtet und anschlieBend mit Aqua. deion. gespiilt wur
den, konnte eine gleichmliBigere und teilweise sogar bessere Fluoreszenz der Bakterienzellen errreicht werden. Mit 
dem Ziegenserum ist es moglich, parallel zu der Untersuchungsprozedur auf Clavibacter michiganensis ssp. sepedo
nicus Burkholderia so/anacearum im Immunfluoreszenztest nachzuweisen. 

Bibliothek mit Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin in Berlin
Dahlem mit Au6enstelle Kleinmachnow, Bibliothek Braunschweig 

Bibliotheken 

Die Bibliotheken gehoren mit 120.000 Banden und mehr als 2.000 laufenden Zeitschriften zu den bedeutendsten 

Spezialsammlungen wissenschaftlicher Literatur auf dem Gebiet der Phytomedizin in Mitteleuropa; sie sind dem 
Leihverkehr der deutschen Bibliotheken direkt angeschlossen. Ihre Literaturbestlinde bilden die Voraussetzung fur die 
Arbeit der Dokumentationsstelle fur Phytomedizin. Die Handbiichereien der vier AuBeninstitute bilden Prtisenzbiblio
theken. Bei den Bibliotheken liegt auch die Betreuung der Veroffentlichungen der BBA. 

Die Zeitschriftenbestande der Bibliotheken stehen in der Zeitschriftendatenbank des Deutschen Bibliotheksinstituts 
online zur Verfiigung. 

Die Bibliotheken gehoren als "AGLINET Subject Centre" dem von der FAO in Rom und der IAALD getragenen 
AGLINET-System (Agricultural Library Network) an. Sie wurden im Berichtszeitraum unmittelbar und iiber den 

Leihverkehr auch in Folge von Zeitschriftenabbestellungen an anderen Bibliotheken stark in Anspruch genommen. 
Aus gleichem Grund nahm auch der eigene Leihverkehr zu. Der internationale Literaturaustausch der Bibliotheken 
trligt wesentlich zu den Bestlinden der Bibliotheken bei. Eine umfassende Revision der Tauschpartner bzw. Tausch
gaben ist in Braunschweig.begonnen worden. 

In Braunschweig konnten durch bauliche und technisch-organisatorische MaBnahmen (Wanddurchbruch, schnurloses 
Telefon) die Arbeitsablliufe und Nutzungsmoglichkeiten verbessert werden. Im Lesesaal der Bibliothek Braunschweig 
steht ein Rechner mit dem Gesamtkatalog der BBA (seit 1990) und den Bestlinden der Bibliothek Braunschweig seit 
1980 zur eigenen Recherche zur Verfiigung, und im Zuge der Vorbereitung der Vernetzung der EDV-Arbeitsplatze 
wurden alle Raume der Bibliothek Braunschweig verkabelt. Im dortigen Magazin hat die EDV-Gruppe der Abteilung 
fiir Pflanzenschutzmittel- und Anwendungstechnik einen Arbeitsplatz fiir Schulungszwecke, der alien Beschaftigten 
zur Verfiigung steht, eingerichtet. Fiir einen erweiterten EDV-Einsatz in der Bibliothek Braunschweig wurde weitere 
Hardware und Software beschafft. In Berlin-Dahlem ist die Bibliothek in das Novell-Netz einbezogen. 

In dem NEWS OFFICE SYSTEM zur Zeitschriften- und Umlaufverwaltung sind nunmehr alle laufenden Zeitschrif
ten und Serien (ea. 800) in Berlin-Dahlem und Kleinmachnow und ein groBer Tei! der Zeitschriften in Braunschweig 
erfaBt. Dadurch ist die Kontrolle iiber das morn en tan vorliegende Zeitschriftenheft, Ober nicht bzw. verspatet einge
gangene Hefte, Rechnungen und Riicklaufe moglich. Insgesamt erfolgt die Bearbeitung der Zeitschriften schneller 
und das Mahnverfahren an die Lieferanten ist automatisiert. NEWS OFFICE hilft, Arbeitsablaufe besser zu struktu
rieren und aufeinander abzustimmen, so daB bei verringertem Aufwand fiir die Zeitschriftenbearbeitung durch neue 
Verkntipfungsmoglichkeiten die Bestande intensiver genutzt werden konnen. 

In Braunschweig erfolgte eine Revision der Zeitschriftenbestande. Der Aufbau eines Gesamtkataloges der Monogra
phien aller Bibliotheken der BBA mit dem Bibliotheksverwaltungssystem allegro-C verbessert den Zugang zu den 
Bestanden und ermoglicht die Erstellung einer einheitlichen Neuerwerbungsliste fiir die BBA. 

Bei der Bibliothek in Berlin-Dahlem liegt die Vorbereitung fur die 100-Jahr-Feier der BBA im Jahr 1998. Bin Biolo
gie-Historiker ist mit der Bearbeitung der Geschichte der BBA befaBt. 
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Dokumentation 

Die Dokumentationsstelle hat die wissenschaftliche Literatur auf dem Gebiet der Phytopathologie und des Pflanzen
schutzes einschlieBlich Vorratsschutz und deren Grenzgebieten zu erfassen, auszuwerten und nachzuweisen. Die 
Literaturdaten werden zur Datenbank PHYTOMED weiterverarbeitet. In 1995 erfolgte dazu Datenzulieferung in 
erheblichem Umfang aus der Bibliothek in Braunschweig und der Dokumentation in Kleinmachnow. 

Die "Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur, Neue Folge", die aus der Datenbank erstellt wird, erschlieBt die Lite
ratur durch ein viersprachiges Inhaltsverzeichnis, Autoren- und Schlagwortregister sowie eine "English-German 
Reference List to the Index of Descriptors". 

Die Datenbank PHYTOMED ist beim Deutschen Institut ftir Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) 
in Koln aufgelegt. Ihre Direktnutzung, auch aus dem In- und Ausland, hat sich insbesondere durch Einfilhrung ver
besserter Suchsysteme (Superbase etc.) verstarkt. In den ersten drei Quartalen von 1995 erfolgten 2.485 Datenbank
zugriffe aus 12 Landero. Der Dienst "PHYTOMED-Express" verktirzt die Zugriffzeit zu den aktuell erfaBten Litera
turdaten von bisher 1 -.4 Monaten auf 10 - 12 Tage. Der "PHYTOMED Thesaurus" in deutscher und englischer 
Sprache, sowie ein Benutzerhandbuch in eng!ischer und deutscher Sprache stehen zur Verfilgung. 

Die im Rahmen der Erstellung des Gesamtregisters der Mitteilungen der BBA (Heft 300, 1994) erschlossenen Zitate 
ab 1906 werden zu einer Datenbank erweitert. 

Literaturrecherchen werden weiterhin durch die Dokumentationsstelle durchgefilhrt. Im Berichtszeitraum wurden in 
Berlin 282 (zuztigl. 47 SDI-Recherchen), in Braunschweig 90, in Kleinmachnow 83 Rechercheauftrage (bis 15.11.95) 
bearbeitet. Durch personelle Verlagerung und Einrichtung eines EDV-Arbeitsplatzes wurde eine Durchftihrung von 
Recherchen auch am Standort Braunschweig realisiert. Die Arbeiten des ehemaligen Informationszentrums filr tropi
schen Pflanzenschutz werden in begrenztem Umfang durch die Dokumentationsstelle ftir Phytomedizin fortgesetzt. 
Die Lieferung von Literaturdaten einschlieBlich Abstracts aus der Bundesrepublik Deutschland ftir das intemationale 
Agrardokumentationssystem AGRIS der FAO und die nationale Agrardatenbank ELFIS wurde aufgrund intemationa
ler Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland im Umfang von ea. 1.000 Titeln fortgesetzt. 

Die Dokumentationsstelle ist Mitglied des Fachinformationssystems Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, gemaB 
dem Bund-Lander-Verwaltungsabkommen tiber die Agrardokumentation vom 1. Juli 1992. 

Im Berichtszeitraum besuchten wieder zahlreiche Personen, auch aus dem Ausland, die Dokumentationsstelle, um 
sich Uber die Leistungen und Arbeitsweise zu informieren. Praktika im Rahmen der Bibliothekar- und Dokumen
tarausbildung an Hoch- und Fachschulen wurden in der Dokumentationsstelle in Berlin Dahlem und in der Biblio
thek Braunschweig absolviert. 

316 Strukturanalyse der Benutzungsvorgange der Pflanzenschutzdokumentation - Structural analysis of use 
processes in the Documentation Centre for Phytomedicine (Laux, W., und Jaskolla, D.) 

In Hinblick auf eine Verbesserung der Qualitat der Beantwortung von Anfragen an die Dokumentationsstelle wurde 
eine Untersuchung der Struktur von Anfragen und ihrer Beantwortung aus der Datenbank PHYTOMED vorbereitet. 
Eine Datenbank ftir Benutzungsvorgange einschlieBlich eines Retrieval-Systems ftir die vorgesehene Untersuchung 
befindet sich in der Testphase. 

317 Unified Agriculture Thesaurus (Schulz, Heidemarie) 

Die internationalen Bemtihungen, aus den verschiedenen landwirtschaftlichen einen verbindliche Thesaurus zu ent
wickeln, werden mit dem Ziel der Implementierung des PHYTOMED-Thesaurus begleitet. 

318 FLIP - Facil Locust Information Programm (Honninger, H.) 

Im Rahmen des GTZ-Vorhabens ,,Biologisch integrierte Heuschreckenbekampfung" war dem Informationszentrum 
ftir tropischen Pflanzenschutz der BBA 1990 der Auftrag erteilt worden, Literatur ftir das Vorhaben bereitzustellen 
und unter Nutzung von vorhandenen nationalen und internationalen Literaturdatenbanken eine Heuschrecken
Literaturdatenbank zu erstellen. Im Projektzeitraum von drei Jahren konnte eine groBe Zahl von heuschreckenrele
vanten Literaturzitaten ermittelt und zusammengefaBt werden, doch gelang es im vorgegebenem Zeitraum und mit 
den bewilligten Mitteln noch nicht, eine funktionale Datenbank zu erstellen. Die Arbeiten wurden nach Ablauf des 
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Projektes fortgesetzt, und es konnte eine graphisch orientierte Datenbank entwickelt werden. Die Datenbank, die 
einen Umfang von ea. 40 MB hat, enthfilt z. Z. 14.750 Literaturzitate, die nach Verfasser, nach Stichworten in den 
Sachtiteln, <lurch Freitextsuche in Abstracts (soweit vorhanden), nach Deskriptoren bzw. Schlagworten sowie nach 
bibliographischen Angaben recherchiert werden konnen. Uber die Literaturzitate hinaus wurde FLIP mit gattungsty
pischen hochauflosenden Abbildungen, mit systematischen Kennzeichnungen, mit Verbreitungskarten und mit mehr
sprachigen common names erglinzt (Abb. 37). 

FLIP ©8BA Ookument11tlon8'itel1c filr 

"' Q.atenbank Aktionen Records Hardware Info 

FLIP2.PCX 

Abb. 37: FLIP - Recherchemaske 

319 GLit - Erfassungssystem fiir Graue Literatur - Recording system for grey literature (Honninger, H.) 

Fiir die aufgrund der entsprechenden Umfrage im Pflanzenschutzdienst bei der Bibiiothek eingegangene ,,Graue Lite
ratur" wurde ein Erfassungssystem entwickelt, das auf besondere Probleme nicht eindeutig bibliographisch beschreib
barer Publikationen ausgerichtet ist. In der Datenbank sind bereits tiber 20 OOO biologische Objekte, iiber 2000 chemi
sche Begriffe und Controlled Terms integriert die zur Deskribierung notwendig sind und lediglich per Mausklick in 
das jeweilige Dokument iibemommen werden konnen (Abb. 38). 
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f!.earbeiten 

• 

GLIT2.PCX 

Abb. 38: GLit - Eingabemaske 

320 BBA-Autoren-Datenbank - Database on authors of the Federal Biological Research Centre for Agriculture 
and Forestry and their publications (Honninger, H.) 

Eine multimediale Datehbank (mit Einbindung von Bild, Ton und Video) alter Publikationen bzw. Autoren aus der 
BBA/BZA/BRA wird kontinuierlich entwickelt bzw. erganzt und enthalt z. Z. ea. 7.000 neuere Datensatze (Abb. 39). 
Die Implementierung (und Validierung) alterer Oaten (insbesondere 1898 bis 1963) ist geplant. Die Datenbank soll 
zur 100-Jahr-Feier als modemes Informationssystem Videoaufnahmen der BBA-Standorte, Bilder ehemaliger und 
gegenwartiger Mitarbeiter (soweit diese zur Verfiigung stehen) sowie Ausziige aus Reden und/oder Vortragen (Ton) 
beinhalten. 
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321 SOPINFO - Verwaltungs- und Informationssystem der Standardarbeitsanweisungen - Administration and 
information system for Standard Operating Procedures (Honninger, H.) 

Fiir die GLP (Gute Labor Praxis) wurde eine Faktendatenbank der Standard-Arbeitsanweisungen (SOPs) entwickelt, 
die Zugriffe zu zahlreichen Einzelbestandteilen (Geratenamen, Texte, etc.) sowie Verkniipfung zu WINWORD und 
Exportmoglichkeiten im EXCEL-(Tabellenkalkulation) und ASCII-Format (Textformat) ermoglicht (Abb. 40). Neben 
vielen anderen Optionen ist in dem Programm ein Recherchemodul integriert, das die Moglichkeit bietet, bis zu 20 
Begriffe pro Feld miteinander kombiniert zu suchen. Das Andern und Loschen von Datensatzen ist Passwort
gesteuert und kann nur von den Datenbank-Administratoren durchgefiihrt werden. 
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322 ARCHIV - Datenerfassungssystem fiir archivarische Personaldaten - Data recording system for archival 
personal data (Honninger, H.) 

Das Datenerfassungssystem fiir archivarische Personaldaten wurde fiir das Referat fiir Presse und Information entwik
kelt (inteme Nutzung) und ist dart im Einsatz. ARCHIV ermoglicht - neben anderen Funktionen - die Freitextsuche, 
die alphabetische Gruppierung der Datensatze, die Bildung von Teilmengen anhand von Geburts-, Eintritts- und 
Tatigkeitszeitraumen, verschiedene Drucklisten sowie die Ausgabe einer Geburtstagsliste mit Altersangabe (Abb. 41). 
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323 Erschlie6ungshilfen zur Auswertung und Erfassung von Fachliteratur - Access facilities for evaluation and 
recording of special field literature (Hering, 0.) 

Zur weiteren Rationalisierung der Dokumentationsarbeit wurde mit Hilfe des Datenbankprogrammes LARS eine 
Oberflache entwickelt, die den vielfaltigen Anforderungen zur ErschlieBung von Fachdokumenten entspricht. MuBte 
bislang in verschiedenen Nachschlagewerken geblattert werden, um beispielsweise die systematische Stellung biologi
scher Objekte festzustellen, konnen solche Angaben durch Tastendruck aus einer vorgegebenen Indexdatei iibemom
men werden. Nicht vorhandene oder durch Wechsel der taxonomischen Bezeichnung veranderte Begriffe konnen 
einfach aktualisiert werden. In gleicher Weise werden mit dieser Anwendung chemische und freie Deskriptoren er
ganzt und verarbeitet. 

324 Krankheiten, Trivialnamen und wisseilschaftliche Bezeichnungen biologischer Objekte: Eine ACCESS
Datenbank - Diseases, common names and scientific terms of biological objects: An ACCESS database (Hering, 0.) 

Unter MS-ACCESS wurde eine Datenbankanwendung programmiert, die es ermoglicht, neben den wissenschaftli
chen Namen von Insekten, Mikroorganismen, Pflanzen und deren systematische Stellung auch die Trivialnamen in 
deutsch, englisch, franzosisch, spanisch und portugiesisch zu recherchieren. Die Einbindung der Trivialbezeichnun
gen von Krankheiten wird derzeit erarbeitet. Damit ist es moglich, unter Eingabe des Namens einer Krankheit (z. B. 
,,head blight") die dazugehorigen Erreger ausfindig zu machen. Die Eintrage werden fortlaufend erganzt. 

- 220



III. Priifung und Forschung Bibliotheken, Dokumentation 

325 World Wide Web-Service der BBA - World Wide Web service of the BBA (Hering, 0.) 

Das INTERNET gilt als weltweit groBtes und stark expandierendes Kommunikations- und lnformationsnetz. Die 
BBA plant fiir Ende 1995/Anfang 1996 die Bereitstellung eines eigenen Inforrnationsangebotes (Abb. 42). 
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Abb. 42: Vorliiufige Homepage der BBA im INTERNET 
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Zur Erstellung von INTERNET-Dokumenten wurden verschiedene Softwareprogramme getestet. Als besonders ge� 
eignet erwies sich das Programm ,,HTML-Author". Dieses als WORD-Makro geschriebene Programm ermoglicht die 
relativ problemlose Konvertierung von WORD-Dokumenten in das INTERNET lesbare HTML-Format. Spatere Ak
tualisierungen konnen anhand der Original-WORD-Dateien vorgenommen werden. 
Das bisher aufbereitete Informationsangebot besteht aus dem Jahresbericht der BBA fiir 1994, einem Telefonver
zeichnis der Mitarbeiter in Berlin, aktuellen Informationen iiber Tagungen und Veranstaltungen der BBA sowie einer 
retrievalfahigen Liste der Veroffentlichungen der Mitarbeiter von 1994. Informationen zu einzelnen Instituten sollen 
nach Eingang der Manuskripte eingearbeitet werden. 

326 Phytomedizinische lnformationen im INTERNET - Phytomedical information in the INTERNET (Hering, 
0.) 

Auf einer eigenen Informationsseite innerhalb des World Wide Web-Angebotes der BBA sollen weltweit verftigbare 
phytomedizinisch relevante Informationen gebiindelt werden, die iiber Hypertext und Hyperlinks abrufbar sind. Eine 
kommentierte und hierarchisch aufgebaute Struktur erleichtert ein Auffinden spezifischer Informationen. Innerhalb 
der Sektionen Phytopathologie, Diagnose und Bekampfung stehen derzeit ea. 100 intemationale WWW-Adressen, 
elektronische Diskussionsforen und FTP-Archive zur Verfiigung. 

327 Evaluierung der Recherchemoglichkeiten und lnformationsbeschaffung iiber das INTERNET - Evalua
tion of search possibilities and information supply via INTERNET (Hering, 0.) 

Aufgrund der veranderten Situation bei Online-Recherchen werden die Moglichkeiten der INTERNET-basierenden 
Informationsbeschaffung untersucht. Insbesondere wird derzeit tiberprtift, inwieweit Bibliothekskataloge, Datenban
ken sowie verteilte und globale Archive fiir wissenschaftliche Preprints und spezielle Forschungsliteratur fiir Recher
che- und Informationsanfragen genutzt werden konnen. 
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c) Ubersicht der in der BBA im Kalenderjahr 1995 durch DFG und andere geforderten For
schungsprojekte

Forschungsthema (Projektleiter, Projektbearbeiter)

Untersuchungen zur Wirkung ausgewahlter Pflanzenschutzmittel auf Regenwiirmer (Kampmann, T., Kula, Christi
ne, und Litzel, Anke) 

Entwicklung einer Methode zur Erfassung der Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Aleochara bilineata 
(Gyll.) (Coleoptera, Staphylinidae) unter Halbfreilandbedingungen (Forster, R., Kampmann, T., und Wolkerling, 
H.) 

Untersuchungen zum Bewegungsverhalten von Auslegem an Feldspritzgeraten und deren Verteilungsqualitat 
(DFG, 1995 - 1997); (Ganzelmeier, H., Schmidt, H.) 

Elektronische Regeleinrichtungen in Pflanzenschutzgerii.ten (WTZ-Abkommen mit Ungaro, Projekt-Nr. 3/92, 1992 
- 1995) (Ganzelmeier, H., und Rietz, S.)

Untersuchungen zur Abtrift von Feldspritz- und Sprtihgerii.ten im Pflanzenschutz (ARC-Projekt, 1992 - 1995) 
(Ganzelmeier, H., Herbst, A., u. a.) 

European System for field sprayers inspection at the farm level (EU-Projekt: AIR 3-CT 94-1170, 1994 - 1997) 
(Ganzelmeier, H., Herbst, A. u. a.) 

Tunnelsprtihgerii.te (FuE-Vorhaben: 93UM010, 1993 - 1996) (Ripke, F.-0., Ganzelmeier, H., Rietz, S., und 
Osteroth, H.-J.) 

Verminderung der schii.dlichen Auswirkungen der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Obst-, Gemuse- und 
Weinbau (Bilaterale Kooperation mit Spanien, 1995 - 1996) (Ganzelmeier, H., Rietz, S., und Planas, S.) 

Pflanzenschutzgerii.te und Spritztechnik (Bilaterale Kooperation mit China, 1995 - 1996) (Ganzelmeier, H., und 
Wang, W.) 

Transfer von Pflanzenschutzmitteln im System Boden-Pflanze und Luft-Pflanze (UBA, ab 01.01.) (Nolting, H.-G., 
und Gunther, Petra) 

Untersuchungen zur sortenspezifischen Fungizidanwendung gegen Echten Mehltau und andere Blatt- und Ahren
krankheiten an Winterweizen und Wintergerste unter besonderer Berticksichtigung von Bekii.mpfungsschwellen 
(Bartels, G.) 

EinfluB eines langfristig unterschiedlich intensiven Pflanzenschutz- und Dungemitteleinsatzes auf Dipteren mit 
bodenlebenden Entwicklungsstadien in einer Zuckerrtibenfruchtfolge (Buchs, W., und Weber, Gisela) 

Auswirkungen abgestufter ExtensivierungsmaBnahmen unter Einbeziehung der Flii.chenstillegung auf die Populati
onsdynamik polyphager Prii.datoren (Buchs, W., Kekemenis, M., und Harenberg, Alexandra) 

Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung an gentechnisch veranderten Pflanzen; Teilprojekt: Untersuchungen 
zur moglichen Entstehung eines Pathogenreservoirs beim Anbau von transgenen Kartoffeln (Demi, G., und Nie
pold, F.) 

EinfluB von Zusatzstoffen am Zuckerrubensaatgut auf Keimung, Pflanzenentwicklung und die Gefahrdung durch 
pflanzenpathogene Pilze (Garbe, V., und Rodemann, B.) 

Entwicklung eines Standardtestverfahrens zur Frtihbeurteilung der Wurzelhals- und Stengelfaule (Erreger: Phoma

lingam) an Winterraps (Garbe, V., und Knapova, Gabriela) 

Development, improvement and standardization of test systems for assessing sublethal effects of chemicals on fauna 
in the soil ecosystem (Heimbach, U., und Metge, K.) 
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Development of cDNA technique and protein electrophoresis for rapid and reliable detection and identification of 

quarantine bacteria in particular the potato ring rot organism, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 

(Niepold, F., bis 30. 06.) 

The development and application of nucleic acid probe technology for rapid and reliable detection and identifica
tion of quarantine bacteria (Niepold, F.) 

Analyse des Virulenzspektrums des Erregers der Netzfleckenkrankheit der Gerste, Drechslera teres (Hauptfrucht
form Pyrenophora teres) in Deutschland (Sachs, Edelgard, Fehrmann, H., und Klappach, Kristin) 

Praxisgerechte Moglichkeiten und Verfahren zur Vermeidung des Eintrags von Pflanzenschutzmitteln in Oberfla

chengewasser durch Abdrift und Abschwemmung (Bartels, G., und Thiirwachter, F.) 

Bodenschonung und Kosteneinsparung - Einfiihrung technischer Losungskonzepte zur Minderung und Vorbeu

gung von Bodenschutzproblemen in der Pflanzenproduktion (Garbe, V.) 

Entwicklung der PCR zum hochempfindlichen Nachweis von Corynebacterium sep. an Pflanzkartoffeln (Bartels, 
G., und Jansing, H.) 

Biotechnologische Anwendungen fiir Arbeiten der Pflanzenztichtung in Indonesien (Niepold, F.) 

Evaluation standardisation of methods to detect and quantify potato seed - Contamination by the black leg patho
gens (Erwinia spp.) (Niepold, F.) 

Zur Pathogenese des Blattbrauneerregers Apiognomonia veneta an der Platane (Wulf, A., und Fell, Doris) 

Untersuchungen tiber alternative Verfahren zur Beizung von forstlichem Saatgut (Kehr, R., und Schroder, T.) 

Applikation von Pflanzenschutzmitteln bei Baumen mittels Implantaten (Wulf, A., und Scholz, Diana) 

Rassendifferenzierung bei den in Deutschland auftretenden Schwammspinnem (Wulf, A., Burgermeister, W., und 
Graser, Elke) 

Entwicklung von Wirt-Parasit-Systemen zur kontrollierten Besiedlung von Eichensplintholz (Kehr, R., und Zajonc, 
J.) 

Altemativen zur Methylbromidbegasung von Eichenholz im Rahmen der Quarantane (Wulf, A., und Kappenberg, 
K. 

Erprobung von Methoden zur gezielten Bekampfung von Schaderregern an Porree und Zwiebeln und ihre Einftih
rung in die Praxis (Hommes, M., und Richter, Ellen) 

Nachweis von Phytophthora-Arten im Wasser geschlossener Containeranlagen niedersachsischer Baumschulbe
triebe (Werres, Sabine, und Themann, Karin) 

Entwicklung eines Verfahrens zur Bewertung der Anfii.lligkeit von Allium-Arten gegentiber Rostpilzen (Smolka, 
Silvia, und Albert, J.) 

Untersuchungen zu einer moglichen Maskierung der amerikanischen Faulbrut durch Anwendung von Streptomycin 
(Dickier, E., und Wetzel, Carmen) 

Untersuchungen zur Wirkung von Imidacloprid durch Stammapplikation auf saugende Insekten im Obstbau unter 

Einbeziehung von ntitzlichen und indifferenten Arthropoden (Dickier, E., und Wetzel, Carmen) 

Antagonismus gegen Phytophthora-Arten (bis 31.03.) (Zeller, W., und Mende, Astrid) 

Induzierte Resistenz - Bakteriosen (bis 31.03.) (Zeller, W., und Helfert, Sylvia) 
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Erwinia amylovora - Simulationsmodell (bis 31.03.) (Zeller, W., und Berger, F.) 

Untersuchungen zum Einsatz eines neuen Wirkstoffes (CM-006) zur selektiven Bekampfung der Obstbaumspinnmil
be Panonychus ulmi (Acari, Tetranychidae) (Vogt, Heidrun) 

Investigations on distribution of mycoplasma-like organisms in fruit plants and methods for their detection 
(Seemtiller, E., Hoffmann, Andrea, und Berg, M.) 

Molekulargenetische Untersuchungen zum Nachweis und zur Bedeutung von Phytoplasma-Krankheiten in Wald- und 
Feldgeholzen (Seemtiller, E., und Berges, R.) 

Molekularbiologische Analyse der Genome von Obstmycoplasmen unter besonderer Berticksichtigung der Klonierung 
in ktinstlichen Hefechromosomen (Seemtiller, E., und Lauer, U.) 

Entwicklung einer Immunocapture-Methode zum Nachweis von Obst- und Rebenmycoplasmen (E. Seemtiller) 

Untersuchungen zur Eignung des Attract and Kill-Verfahrens gegen den Apfelwickler Cydia pomonella ftir den inte
grierten Pflanzenschutz (Dickier, E., und Baumer, Sigrid) 

Entwicklung und Erprobung eines Prognosegerates ftir die biologische Schadlingsbekampfung (Dickier, E., und Ja
kob, G.) 

Strawberry mild yellow edge associated potexvirus: Herstellung eines full length infektiosen cDNA-Klons und Erfor
schung der Virustibertragung und -ausbreitung (Jelkmann, W., und Lamprecht, Sabine) 

ldentifizierung und Charakterisierung des little cherry virus. Genomstruktur und Genfunktionen (Jelkmann, W., und 
Fechtner, Beate) 

Untersuchungen von Pflaumen- und Zwetschensorten auf Scharkatoleranz (Jelkmann, W., und Deborre, German) 

EinfluB von BAS 490 F auf die Produktion zellwandabbauender Enzyme von Venturia inaequalis (Kollar, A., und 
Buhler, Beate) 

Praxisorientierte Versuche zum Einsatz von Pflanzenextrakten mit resistenzinduzierenden Eigenschaften gegeniiber 
Bakteriosen (bis 31.3.) (Zeller, W., und Mosch, Janina) 

Methoden zum Nachweis des Erregers der Vergilbungskrankheit und Moglichkeiten ihrer Anwendung (Maixner, M., 
und Reinert, W.) 

Wasser- und Stoffdynamik in Agrar-Okosystemen (DFG - SFG 179). Teilprojekt: Mikrobielle Aktivitaten in land
wirtschaftlichen Boden (Malkomes, H.-P., und Beulke, Sabine) 

Wasser- und Stoffdynamik in Agrar-Okosystemen (DFG - SFG 179). Teilprojekt: Herbiziddynamik im Boden 
(Nordmeyer, H., Pestemer, W., Heiermann, Monika, und Walter, Ulrike) 

TeilfHlchenbezogene Unkrautbekampfung zur Reduzierung des Herbizideinsatzes auf der Grundlage von Unkrautver
teilung und Bodeneigenschaften (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) (Nordmeyer, H., Niemann, P., und Hausler, A.) 

Reduzierte Aufwuchsbeseitung auf Gleisanlagen (Deutsche Bahn AG) (Eggers, Th.) 

Parasitiforme Raubmilben als Indikatorarten fur den okologischen Zustand von Okosystemen (Freier, B., und Karg, 
W.) 

Untersuchungen zur quantitativen Erfassung und Bewertung von Interaktionen zwischen Coccinelliden und der Ge
treidelaus (Macrosiphum avaenae (Fabr.)) bei unterschiedlichem Reifeverlauf des Winterweizens und Ableitung von 
variablen Effizienzschwellen (Nutzschwellen) (Freier, B., und Mowes, M.) 
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Glutathionsabhangige Enzymsysteme in Botrytis cinerea (Ellner, F., und Flenner, C.) 

EinfluB der Resistenzinduktion auf das antioxidative Schutzsystem aus Hordeum vulgare L. und Lycopersicon escu

lentum L. (Ellner, F., und Scheiwe, E.) 

Praxisorientierte Versuche zum Einsatz von Pflanzenextrakten fur die Induktion von Resistenzmechanismen gegen 
Echte und Falsche Mehltaupilze (Ellner, F., und Muller-Riebau, F.) 

Zurn EinfluB der Resistenzinduktion auf die Ertragsbildung bei Gerste nach Mehltaubefall unter besonderer Beriick
sichtigung des N-Stoffwechsels ( Seidel, Petra, und Heise, S.) 

Herbologische Grundlagen zur Gestaltung einer umweltschonenden Unkrautkontrolle (Pallutt, B.) 

Biologische Sanierung von Riistungsaltlasten: TV 6: Dekontamination schadstoffbelasteter Boden mit Hilfe speziell 
selektierter Pflanzenarten bzw. -sorten mit hoher metabolischer Entgiftungskapazitat (Burth, U., Lyr, H., und 
Schonmuth, R) 

Abbau polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) durch Mykorrhizapilze (Burth, U., Lyr, H., und Norr, 
C.) 

Aufklarung der Interaktion zwischen Pradatoren/Parasiten und Getreideblattlausen und ihres Einflusses auf Wachs
tum und Entwicklung von Weizen in Modellversuchen als Grundlage fiir Simulationsmodelle (Freier, B., und 
T riltsch, H.) 

Entwicklung eines biologisch-physikalischen Verfahrens zur Kontrolle samen- und bodenbtirtiger Pathogene an aus
gewahlten Gemiisekulturen (Jahn, Marga, und Puls, A.) 

Entwicklung und Umsetzung integrierter Pflanzenschutzverfahren in wiedereingerichteten Feldbaubetrieben Ost
deutschlands (Pallutt, B., und Pluschkell, U.) 

Entwicklung einer Methodik zur Erarbeitung regionalisierter, situationsbezogener Schadensschwellen zur Unkraut
kontrolle im Getreide (Pallutt, B., und Flatter, A.) 

Untersuchungen zur Wechselwirkung zwischen Getreideblattlausen und deren Antagonisten in Winterweizenbestan
den und ihre Einbeziehung in ein situationsbezogenes Schwellenwertkonzept (Freier, B., und Rappaport, Verena) 

Wissenschaftliche Begleitung Modellvorhaben ,,PASO - Rechnergestiitzte Entscheidungshilfen im Pflanzenschutz" 
(Kleinhenz, LPSA Mainz, und Kluge, E.) 

Stabilitat und Belastbarkeit von organischen Okosystemen homogener Areale ( Claus, AOF Quedlingburg, RoBberg, 
D., und Freier, B.) 

Internationale Agrarforschung: Identification and Characterization of Allium ssp. viruses in South and South East 
Asia and Development of Methods for Routine Diagnosis (Vetten, H.J., Lesemann, D.-E., und Barg, E.) 

Forschungskooperation mit Entwicklungslandern Cacao Swollen Shoot Virus, Ghana (Vetten, H.J.) 

Characterization of sweet potato viruses and their significance to sweet potato production in Kenya (Vetten, H. J., und 
Hoyer, U.) 

Strengthening of virus research at A VRDC (Lesemann, D.-E., und Vetten, H.J.) 

Monoklonale Antikorper gegen Genprodukte des Rizomaniavirus zur Untersuchung und moglichen Hemmung der 
Virusreplikation (Koenig, Renate, Burgermeister, W., und Pecker, L.) 
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Immunelektronenmikroskopische Untersuchungen zur Lokalisierung von Genprodukten des Plum Pox Virus, Potyvi
ridae, und ihrer Korrelation mit virusinduzierten Einschluf3korpem in infizierten Wirtszellen (Lesemann, D.-E., 
Vetten, H.J., und Riedel, D.) 

Deutsch-israelische Zusammenarbeit: Evaluation and limitation of biological risks involved in using recombinant 
cross protective mild viruses or coat-protein mediated resistance in transgenic plants (MaiB, E., und Varrelmann, M.) 

Bedeutung des Beet-soil borne virus (BSBV) im Komplex wirtschaftlich wichtiger bodenbiirtiger Viruserkrankungen 
der Zuckerriibe (Koenig, Renate, und Loss, S.) 

Einlagerung von Resistenzen gegen das westliche Riibenvergilbungsvirus im Raps mit verschiedenen gentechnischen 
und konventionellen methodischen Ansatzen - Teilprojekt BBA, Braunschweig (Schiemann, J., Laucke, G., und Isen
see, D.) 

Molekularbiologische Untersuchungen des Auskreuzungsverhaltens von Basta-resistentem Winterraps auf nicht
transgenen Raps (Schiemann, J., und Matzk, Anja) 

Einsatz biotechnologischer Methoden zur Aufklarung der Beziehung zwischen dem Befall des Weizens durch das 
Gelbverzwergungsvirus der Gerste und dem sekundaren Befall durch Schwarzepilze (Huth, W ., und Koch, Nahid) 

Deutsch-russische Zusammenarbeit (Koenig, Rentate, und Agranovsky, A.) 

Untersuchungen von virusverdachtigen Hopfenpflanzen im Tettnanger Hopfenanbaugebiet (Rohloff, H.) 

Characterization of the causal agent of an apparently new virus disease of faba bean, lentil and chickpea in West Asia 
and North Africa (Vetten, H.J., Katul, Lina, und Franz, A.) 

EU-Projekt: Expression of antibody genes in bacteria; development and evaluation of recombinant antibodies for the 
diagnoses of plant pathogens (Koenig, Renate, Kaufmann, Andrea, und Quast, B.) 

EU-Projekt: Identifikation and charakterization of Alstroemeria viruses and development of detection methods to 
enable the production of high-quality propagation material (Lesemann, D.-E., und Steffens, P.) 

Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung. - Verbundprojekt - Teilprojekt: Untersuchungen zur Enkapsidierung, 
Rekombination und Ausbreitung von Pflanzenviren in transgenen Zuckerriiben, die das Hiillprotein des Rizomaniavi
rus exprimieren (Casper, R., und Koenig, Renate) 

Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung - Verbundprojekt - Teilprojekt: Ubertragung partieller Virusgenome in 
Kulturpflanzen - Untersuchungen zur Enkapsidierung und Rekombination von Pflanzenviren (Capser, R., und MaiB, 
E.) 

Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung - Verbundprojekt - Teilprojekt: Untersuchung der Persistenz von Agro
bakterien in transgenen Zuckerriiben- und Kartoffelpflanzen (Casper, R., und Schiemann, J.) 

Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung - Verbundprojekt - Teilprojekt: Genetische und molekularbiologische 
Analyse von kreuzhybridisierten Wild- und Kulturverwandten der Zuckerriibe (Casper, R., und Dietz-Pfeilstetter, 
Antje) 

Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung - Verbundprojekt - Teilprojekt: Potentielle Auswirkungen des T4 Lyso
zyms in transgenen Kartoffelpflanzen auf assoziierte Mikroorganismen (Casper, R., und Smalla, Komelia) 

Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung - Verbundprojekt - Teilprojekt: Analyse von Auswirkungen einer Be
lastung mit gentechnisch veranderten Organismen oder Xenobiotika auf Aktivitaten und Zusammensetzung der Bak
terienflora (Capser, R., und Backhaus, H.) 
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Extrachromosomale Fremd-DNA in transgenen Pflanzen - Untersuchungen zur Persistenz von Agrobakterien, zum 
Gentransfer in Endophyten und zur Replikation von Fremd-DNA in Organellen, Teilprojekt BBA Braunschweig 
(Schiemann, J., und Landsmann, J.) 

Uberprtifung eines Konzeptes zur Eliminierung iiberfliissiger Fremd-DNA in transgenen Pflanzen (Schiemann, J., 
und Weber, Andrea) 

Gentransfer in Endophyten: Auswirkung auf eine verbesserte Effizienz von Kulturpflanzen und die Freisetzung 
transgener Kulturpflanzen in die Umwelt (Schiemann, J.) 

Erhohung der Resistenz von Winterraps gegen das Westliche Riibenvergilbungsvirus durch klassische und gentechno
logische Methoden; Teilprojekt Braunschweig (Schiemann, J., und Laucke, G.) 

GAIA-Ac/Ds (UAS), ein System zur Erzeugung dominanter Mutationen bei Arabidopsis thaliana (Zusammenarbeit 
mit Techn. Uni, BS) (Hehl, R., und Schiemann, J.) 

Untersuchungen zur Wechselwirkung von Arabidopsis thaliana mit zuckerriibenpathogenen Pilzen (Schiemann, J.) 

Gentechnische Manipulation der Resistenz von Zuckerrtibe gegen das Milde Riibenvergilbungsvirus (BMYV): Klo
nierung und Sequenzierung des BMYV-Genoms und Erzeugung von unterschiedlichen Konstrukten zur Geniibertra
gung in die Zuckerrtibe (Schiemann, J., MaiB, E., und Riiffert, Claudia) 

Untersuchungen zum Nachweis von Streptothricin-Resistenzgenen in Bodenhabitaten und zum Uberleben und 
Transfer solcher Resistenzgene in Modellokosystemen und unter Feldbedingungen (Smalla, Kornelia, und Pukall, R.) 

Ecological and molecular study of gene-mobilizing capacity of soils und related ecosystems (Smalla, Kornelia, und 
Gotz, Antje) 

Analyse eines pflanzlichen SAR,jscaffold attachment region)-Elementes beziiglich des Einflusses auf die Transgen
Expression in Pflanzen (Dietz-Pfeilstetter, Antje, und Arndt, Nicola) 

Autbau einer Datenbank im Bereich der Gentechnik und der Freisetzung gentechnisch veranderter Organismen 
(Casper, R., Landsmann, J., und Shah, A.) 

Transgene Erbsen: Berticksichtigung alternativer Strategien zur Etablierung einer stabilen, gentechnisch vermittelten 
Resistenz gegeniiber PSbMV-Infektionen (Zusammenarbeit mit Uni Hannover) (Mai£, E.) 

Untersuchungen zur Physiologie und zur Virulenz zystenbildender Nematoden (Miiller, J.) 

Abundanzdynamik des Riibenzystennematoden (Heterodera schachtii) in rekultivierten Neulandboden und im Tage
bauvorfeld unter Berilcksichtigung pilzlicher Antagonisten und dichteregulierender MaBnahmen (Schlang, J., und 
Bell, Doris) 

Einsatz von virulenten Nematodenpopulationen zur Charakterisierung der Resistenzgene in Betarilben der Sektion 
Patellares (Miiller, J., und Klinke, A.) 

Untersuchungen zur Vergiftung von Igeln (Erinaceus europaeus L.) durch metaldehydvergiftete Ackerschnecken 
(Deroceras spec.) (Gemmeke, H.) 

Pathotypenidentifizierung und -selektion beim Riibenzystennematoden (Heterodera schachtii) (Miiller, J., und 
Eschert, Heike) 

Erarbeitung von Methoden zur Massenaufzucht von Nutzarthropoden (Hassan, S.) 

Optimierung von Verfahren zur Massenzucht von Trichogramma, evanescens, T. dendrolimi und T. cacoeciae zur 
Bekampfung des Maisziinslers (Hassan, S.) 
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Biologisch-integrierte Heuschreckenbekampfung (Zimmermann, G., Stephan, D., und Ranaivo, F.) 

Prtifung insektenspezifischer Nematoden zur Bekampfung von Tipula-Larven (Langenbruch, G. A.) 

SPP "Mechanismen der Interaktion im System Pflanze-Schaderreger und Nutzorganismen" (Huber, J., und Schmitt, 
Annegret) 

Untersuchungen zur Wirkung von Pflanzeninhaltsstoffen der Fam. Meliaceae auf pflanzliche Schadpilze (Koch, E., 
und Lehmann, W.) 

Entwicklung eines Verfahrens zur Gewinnung von AoGV (Huber, J., und Giirlich, Gunhild) 

Verbundvorhaben: Biologischer Pflanzenschutz dllrch induzierte Resistenz. TP: Praxisorientierte Versuche zum 
Einsatz von Pflanzenextrakten zur Resistenzinduktion gegen Botrytis cinerea und Phythophthora infestans (Koch, E., 
und Schmitt, Annegret) 

Mechanismen zur Uberdauerung ungilnstiger Umstiinde bei entomophagen Nematoden der Gattung Heterorhabditis 

und Entwicklung der symbiontischen Beziehung mit den Bakterien Photorhabdus sp. (Bathon, H., und Jung, K.) 

Isolierung, Identifikation und Testung von Entomopathogenen gegen Prostephanus truncatus (Hom) 
(Coleoptera:Bostrichidae) (Kleespies, Regina G., und Lorek, Ch.) 

Verbundvorhaben: Biologischer Pflanzenschutz durch induzierte Resistenz. TP: Praxisorientierte Versuche zum 
Einsatz von Pflanzenextrakten mit resistenzinduzierenden Eigenschaften gegeniiber Bakteriosen (Zeller, W., und 
Mosch, Janina) 

Induzierte Resistenz nach Einsatz von Pflanzenextrakten gegeniiber Bakteriosen am Beispiel des Feuerbrandes 
(Erwinia amylovora) (Zeller, W., und Helfert, Silvia) 

Zurn Wirkungsmechanismus von bakteriellen Antagonisten gegeniiber bodenbiirtigen Phytophthora-Arten im Obst
bau (Zeller, W., und Hessenmiiller, Astrid) 

Development of production technologies of biological means to protect the environment (Koch, E.) 

Untersuchungen zur Wirksamkeit von Sulfurylfluorid gegen vorratsschadliche Insekten (Reichmuth, Ch., und Schol
ler, M.) 

Untersuchungen zur Wirksamkeit von Carbonylsulfid gegen vorratsschlidliche Insekten (Reichmuth, Ch., und Plarre, 
R.) 

Untersuchungen zur Wirksamkeit sauerstoffarmer Atmosphliren auf Vorratsschlidlinge in Kombination mit erhohten 
Temperaturen (Adler, C., Ullrichs, Ch., und Prozell, Sabine) 

Wirksamkeit von Kohlenstoffdioxid gegen Vorratsschlidlinge unter leicht erhohtem Druck (Adler, C., und Poschko, 
Maja) 

Zurn Einsatz aus der Luftzerlegung gewonnener sauerstoffarmer Gase fiir den Vorratsschutz in Getreidesilos (Adler, 
C., und Ulrichs, Ch.) 

Wirksamkeit von Kohlenstoffdioxid unter Hochdruck gegen Vorratsschlidlinge (Prozell, Sabine, und Reichmuth, Ch.) 

Bekampfung von Museumsschlidlingen, speziell der Kleidermotte Tineo/a bisselliella mit sauerstoffarmen modifizier
ten Atmosphliren (Wudtke, A., und Reichmuth, Ch.) 

Zur Wirkung modifizierter Atmosphliren auf Speckklifer (Sa-Fischer, Ana, und Reichmuth, Ch.) 

- 229



m. Priifung und Forschung

Untersuchungen zur biologischen Beklimpfung vorratsschadlicher Motten mit dem Eiparasitoiden Trichogramma
evanescens (Scholler, M., und Reichmuth, Ch.) 

Biologische Beklimpfung des Getreideschlidlings Trogoderma granarium mit Hilfe des Larvalparasitoiden Laelius
(Gabbar-Al Kirshi, A. S., �nd Reichmuth, Ch.) 

Untersuchungen zur Insektendichtigkeit verschiedener Faltschachteln (Rassmann, W., Scholler, M., Reichmuth, Ch., 
und Wudtke, A. 

Untersuchungen zur Wirksamkeit verschiedener in Verpackungen eingearbeiteter Repellentien auf vorratsschadliche 
Insekten (Poschko, Maja, und Adler, C.) 

Zurn EinfluB litherischer Ole auf FraBschaden <lurch vorratsschlidliche Insekten an verschiedenen Werkstoffen aus 
nachwachsenden Rohstoffen (Schick-Pllidtke, Angela) 

Zur Wirkung litherischer Ole auf vorratsschadliche Insekten (Poschko, Maja, Scholler, M., und Rassmann, W.) 

Wirkung von Patschouliol-Granulat und Patschouli-Blattem auf verschiedene Demestiden (Sa-Fischer, Ana, Scholler, 
M., und Adler, C.) 

Zur Wirksamkeit verschiedener Pflanzeninhaltsstoffe in Reinsubstanz auf vorratsschlidliche Insekten (Obeng-Ofori, 
D., und Reichmuth, Ch.) 

Zur Flingigkeit verschiedener Pheromonfallen (Poschko, Maja, und Adler, C.) 

Gewinnung, Identifizierung und Synthese noch nicht verfugbarer Pheromone verschiedener vorratsschlidlicher Insek
ten (Trewin, B., und Reichmuth, Ch.) 

Konzept zur Beklirnpfung des Silberfischchens Lepisma saccharina in einer Bibliothek (Poschko, Maja, und Reich
muth, Ch.) 

Praxisgerechte Moglichkeiten und Verfahren zur Vermeidung des Eintrags von PSM in Oberfllichengewlisser durch 
Abschwemmung oder Abtrift (Reese-Stahler, Gabriela, Klementz, Dagmar, und Pestemer, W.) 

Beurteilung der Belastung von Grund- und Oberflachenwasser mit PSM-Wirkstoffen beim Anbau nachwachsender 
Energietrager (Pestemer, W., und Aderhold, D.) 

Methodenvergleich ,,Verfluchtigung von Pflanzenschutzmitteln (Frost, M., Walter, Ulrike, und Pestemer, W.) 

Field and lysimeter validation of pesticide fate model: organic matter amendments and pesticide transport (Frost, M., 
und Gerst!, Agricultural Research Organisation, Israel) 

New aspects in the fate and metabolism of pesticides in the plant-soil-water ecosystem (Frost, M., und Abo-El-Seoud, 
Atomic Energy Authority, Agypten) 

Fate of some pesticides in standardized water/sediment-systems (Frost, M., und Ngampongsai, A.) 

Evaluation and improvement of mathematical models of pesticide mobility in soils and assessment of their potential 
to predict contamination of water systems (Pestemer, W., und Gunther, Petra) 

Possibilities for Future E.C. Environmental Policy on Plant Protection Products, Part 2: Further analysis on presence 
of residues and impact of plant protection products in the E.U. (Pestemer, W., und Gunther, Petra) 

Wasser- und Stoffdynamik in Agrar-Okosystemen (Herbiziddynamik im Boden) (Nordmeyer, H., Pestemer, W., Hei
ermann, Monika, und Walter, Ulrike) 
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Untersuchung des Ruckstandsverhaltens von Streptomycinsulfat in Honig-, Nektar-, Pollen- und Apfelproben (Peste
mer, W., Klementz, Dagmar, Dickier, E., und Gundel, L., Landesanstalt ftir Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Mainz, 
sowie Steck, U., Bayerische Landesanstalt ftir Bodenkultur und Pflanzenbau, Freising) 

Aufnahme und Verbleib von PVB/PAK in Pflanzen bei Wachstum auf mehrfach kontaminierten Boden (Frost, M., 
Pestemer, W., Klementz, Dagmar, Reese-Stahler, Gabriela, und Ludersdorf, Mihaela) 

Potentielle Grundwassergefahrdung durch Pflanzenschutzmittel im Vorfeld ausgewahlter Wasserwerke in Nieder
sachsen und Thuringen (Pestemer, W., Klementz, Dagmar, und Reese-Stahler, Gabriela) 

Development of an expert system for pesticide monitoring (PEMOSYS) (Pestemer, W., und Gunther, Petra) 

Beurteilung der Ruckstandssituation und der potentiellen Phytotoxizitiit von Herbiziden und Umweltchemikalien mit 
Biotestmethoden (Pestemer, W., und Gunther, Petra) 

Controlled release formulations for minimizing pesticide leaching (Frost, M.) 

Optimierung und Erweiterung eines kunstlichen Modellokosystems zum Testen von Umweltchemikalien (Gewinnung 
auch okotoxikologischer Daten) (Frost, M., und Heise, Margarete) 

Ruckstandsanalytische Uberwachung der Sedimente kleiner Oberflachengewasser (Reese-Stahler, Gabriela, und 
Frost,M.) 

Technische Bewertung der Eigenkompostierung (Traulsen, B.-D., und Staschke-Mainitz, Claudia) 

Gaswechseluntersuchungen an StraBenbliumen (Traulsen, B.-D.) 

Schwermetallverlagerungen in Rieselfeldboden (Traulsen, B.-D.) 

Okologisch-chemisches Verhalten von Pflanzenschutzmitteln und Analyse der Regenwurmer auf Bodendauerbeob
achtungsfllichen zur Charakterisierung des Ist-Zustandes (SuB, Angelika, Kammerer, A., Stahler, M., und Schmidt, 
H.) 
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IV. Wissenschaftliche Zusammenarbeit

a) Zusammenarbeit mit anderen Anstalten, Instituten und Organisationen; Lehrtatigkeit

lnlandische Einrichtungen 

Zwischen der Biologischen Bundesantalt und den Universitats-, Hochschul- und Fachhochschulinstituten bzw. den 
Vertretern des Fachgebietes Phytopathologie und Pflanzenschutz besteht eine enge Zusammenarbeit. Die Wissen
schaftler dieses Bereiches nehmen an den regelmliBig einmal im Jahr durchgefilhrten Arbeitssitzungen des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes teil. Wissenschaftliche Mitarbeiter der Biologischen Bundesanstalt halten Vorlesungen an Uni
versitaten und Hochschulen und fiihren Ubungen und Seminare durch. 

Folgende Wissenschaftler der Bundesanstalt wirkten im Berichtsjahr 

als au8erplanma8ige(r) Professor(in): 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. R. CASPER 

Wiss. Dir. Prof. Dr. rer. nat. 
Renate Koenig 

Ltd. Wiss. Dir. Prof. Dr. rer. nat. W. Laux 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. agr. W. PESTEMER 

Wiss. Dir. Prof. Dr. agr. E. SEEMULLER 

Wiss. Oberrat Prof. Dr. agr.W. ZELLER 

als Honorarprofessor: 

Prlis. u. Prof. Prof. Dr. rer. nat. F. KLINGAUF 

als Privatdozent: 

Dr. rer. nat. habil. H. BACKHAUS 

Dir. u. Prof. rer. nat. habit. G. DEML 

Dir. u. Prof. Dr. forest. habil. A. WULF 

Dir. u. Prof. Dr. sc. agr. habit. P. Zwerger 

Universitat Gottingen 
Landwirtschaftliche Fakultlit 

Techn. Unversitlit Braunschweig 
Naturwissenschaftliche Fakultlit 

Humboldt-Universitlit zu Berlin 
Landwirtschaftlich-Glirtnerische Fakultat 

Universitlit Hannover 
Fachbereich Gartenbau 
Humboldt-Universitlit zu Berlin 
Fachgebiet Phytomedizin 

Universitlit Heidelberg 
Fachbereich Biologie 

Universitlit Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Techn. Hochschule Darmstadt 
Fachbereich Biologie 

Techn. Universitlit Braunschweig 
Fachbereich Biotechnologie 

Humboldt-Universitlit zu Berlin 
Fachgebiet Phytomedizin 

Universitat Gottingen 
Forstwissenschaftlicher Fachbereich 

Universitlit Hohenheim 
Fakultat III - Agrarwissenschaften I 
Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 
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als Lehrbeauftragte(r): 

Wiss. Rat Dr. rer. nat. W. BUCHS 

Dir. u. Prof. Dr. agrar. E. DICKLER 

Dr. rer.nat. M. FROST 

Dir. u. Prof. Dr.-Ing. H. GANZELMEIER 

Dipl.- Biol. G. HAGEDORN 

Dr. agr. W. JELKMANN 

Wiss. Rat Dr. rer. nat. A. KOLLAR 

Wiss. Rat Dr. rer. hort. habil. E. MAISS 

Dir. u. Prof. Dr. rer. hort. J. MULLER 

Wiss. Rat Dr. agr. F. Niepold 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. Ch. REICHMUTH 

Wiss. Oberrat Dr. agr. H.-J. VETIEN 

Wiss. Ratin Dr. rer. nat. Heidrun VOGT 

Dir. u. Prof. Dr. sc. agr. habil. P. Zwerger 

als Gastprofessor: 

Dir. u. Prof. Prof. Dr. agr. W. PESTEMER 

IV. Wissenschaftlicbe Zusammenarbeit

Techn. Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biologie 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fur Biologie 

Techn. Fachhochschule Berlin 
Fachbereich Chemie und Biotechnologie 

Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Freie Universitat Berlin 
Fachbereich Biologie 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 

Universitat Hannover 
Fachbereich Gartenbau 

Universitat Gottingen 
Fachbereich Agrarwissenschaften 

Techn. Universitat Braunschweig 
Fachbereich Biologie 

Techn. Universitat Berlin 
Institut fiir Lebensmitteltechnologie II -
Getreidetechnologie 
Humboldt-Universitat zu Berlin 
Landwirtschaftlich-Gartnerische Fakultat 
Inst. f. Grundlagen der Pflanzenbauwissenschaften 
Fachgebiet Phytomedizin und Phytopathologie 

Universitat Gottingen 
Fachbereich Agrarwissenschaft 

Universitat Heidelberg 
Fakultat fiir Biologie 

ETH Zurich 
Abteilung fiir Agrar- und Lebens mittelwissenschaften 

Landwirtschaftliche Universitat 
Zhejiang, Volksrepublik China 

Wissenschaftler der Biologischen Bundesanstalt haben im Berichtsjahr in zahlreichen Arbeitsgruppen mitgewirkt und 
waren fiir Behorden und Organisationen als Sachvertandige tatig. 
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IV. Wissenscbaftliche Zusammenarbeit

Auslandische und intern�tionale Einrichtungen 

Fur den wissenschaftlichen Austausch in den Bereichen Pflanzenschutz und Phytomedizin unterhfilt die Biologische 
Bundesanstalt internationale Beziehungen zu Fachorganisationen und auslandische Hochschulen in der ganzen Welt. 

Aufgrund bilateraler Absprachen besteht eine enge wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit im Bereich der Agrar
forschung mit folgenden Landern: Bulgarien, China, Frankreich, Iran, Israel, Kanada, Niederlande, Rumanien, RuB

land, Spanien, Ungarn und den USA. Zahlreiche auslandische Wissenschaftler und Delegationen besuchten die Bun
desanstalt. Wissenschaftler der Biologischen Bundesanstalt beteiligten sich, wie in fruheren Berichtsjahren, intensiv an 
der Arbeit zahlreicher internationaler Institutionen. Die Dokumentationsstelle fiir Phytomedizin der Biologischen Bun
desanstalt beteiligt sich durch Zulieferung von Oaten am internationalen Agrardokumentationssystem AGRIS der FAO 
in Rom. Die Bibliotheken sind Mitglied des internationalen Bibliotheksnetzes AGLINET. 

b) Mitgliedschaften der BBA

Deutsche Organisationen 

Arbeitsgemeinschaft fur Umweltfragen 
Arbeitsgemeinschaft der Institute fiir Bienenforschung 
Deutsche Gesellschaft fiir Dokumentation 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
Deutscher B ibliotheksverband 
Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 
Forschungskreis der Ernahrungsindustrie 
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
Gesellschaft fur Bibliothekswesen und Dokumentation des Landbaues 
Verband Deutscher Agrarjoumalisten 
Verband Deutscher Landwirtschaftlicher'Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
Verein zur Forderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V. 
Arbeitskreis EURACHEM/D 

Auslandische und internationale Organisationen 

European Association of Science Editors (EASE) 
Institute for Liquid Atomisation and Spray Systems (ILASS) 
International Association of Agricultural Librarians and Documentalists (IAALD) 
International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants, 

West Palaearctic Regional section (IOBC, WPRS) 
Society of Invertebrate Pathology (SIP) 
The International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE) 
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V. Veroffentlichungen

a) Veroffentlichungen der Biologischen
Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirt
schaft

1. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen
Neue Falge Sammlung internationaler Verordnun
gen und Gesetze zum Pflanzenschutz. Erscheinen
nach Bedarf. 5 Hefte bilden einen Band. (Aufl.
420), 1995 erschienen Band 59, Heft 4/5; Band 60,
Heft 1/5.

2. Be�anntmachungen der Biologischen Bundesan
stalt fiir Land- und Forstwirtschaft
Bekanntmachungen iiber die Zulassung von Pflan
zenschutzmitteln und die Anerkennung von Pflan
zenschutzgeriiten und -geriiteteilen. (Aufl. 700),
1995 erschienen Heft 66nO.

3. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur
Neue Falge Titelbibliographie des internationalen
Fachschrifttums von Phytomedizin und Pflanzen
schutz. (Aufl. 550), 1995 erschienen Band 30, Heft
4; Band 31, Heft 1/3.

4. Geratepriifberichte der Biologischen Bundesan
stalt fiir Land- und Forstwirtschaft
Berichte iiber gepriifte Pflanzenschutz- und Vor
ratsschutzgeriite und -geriiteteile. (Aufl. 500-
1.000).

5. Datenbank PHYTOMED
Datenbank fiir Phytomedizin (Pflanzenkrankheiten
und Pflanzenschutz mit Vorratsschutz). 430.000
Zitate aus der internationalen wissenschaftlichen
Literatur. On-line-Recherchen bei DIMDI, WeiB
hausstr. 27, 50939 Koln, oder Suchauftriige an die
Dokumentationsstelle fur Phytomedizin der BBA,
Konigin-Luise-Str. 19, 14195 Berlin.

6. Jahresbericht der Biologischen Bundesanstalt
fiir Land- und Forstwirtschaft
Bericht Uber Personal, Organisation, Veroffent
lichungen Uber abgeschlossene Forschungsvorha
ben der BBA. Erscheint jiihrlich. (Aufl. 2.000),
1995 erschien Jahresbericht 1994, 244 S.

7. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt
fiir Land- und Forstwirtschaft
Wissenschaftliche Veroffentlichungen aus den
Instituten der Biologischen Bundesanstalt. (Er
scheinen nach Bedarf, Auflage unterschiedlich).
1995 erschienen:
Heft 304, 1995: Untersuchungen zur Abtrift von
Pflanzenschutzmitteln. Ergebnisse eines bundes
weiten Versuchsprogrammes. Von Dr. H. Ganzel
meier, D. Rautmann, R. Spangenberg, Dr. M.
Streloke, Dr. M. Herrmann, Dr. H.-J. Wenzelbur
ger, Dr. H.-F. Walter, 111 S., 5 Abb., 139 Tab.
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Heft 305, 1995: Studies on the spray drift of plant 
protection products. Results of a test program car
ried out throughout the Federal Republic of Ger
many. By Dr. H. Ganzelmeier, D. Rautmann, R. 
Spangenberg. Dr. M. Streloke, Dr. M. Herrmann, 
Dr. H.-J. Wenzelburger, Dr. H.-F. Walter. 111 S., 5 
Abb., 139 Tab. 
Heft 306, 1995: Applikationstechnische Versuche 
im Weinbau zur Bekiimpfung des Roten Brenners, 
Pseudopezicula tracheiphila (Miiller-Thurgau) 
Korf & Zhuang und zur Verteilung von Pflanzen
schutzmitteln. Von Dr. H. D. Mohr und Dr. B. 
Holz. 72 S., 12 Tab. 
Heft 307, 1995: Evaluation and improvement of 
mathematical models of pesticide mobility in soils 
and assessment of their potential to predict 
contamination of water systems. By Dr. A. Walker, 
Prof. R. Cavet, Prof. A .A. M. Del Re, Prof. Dr. W. 
Pestemer and J. M. Hollis, 111 S., 24 Abb., 6 Tab. 
Heft 308, 1995: Parasitiforme Raubmilben als 
Indikatoren fur den okologischen Zustand von 
Okosystemen. Von Prof. Dr. Wolfgang Karg und 
Dr. Bernd Freier. 96 S., 51 Abb., 37 Tab. 
Heft 309, 1995: Key Biosafety Aspects of Geneti
cally Modified Organisms. Workshop 10.-11. April 
1995 in Braunschweig, Germany. Ed. by Dr. Jorg 
Landsmann und Prof. Dr. Rudolf Casper. 107 S., 9 
Abb., 8 Tab. 
Heft 310, 1995: Pflanzenschutz bei nachwachsen
den Rohstoffen in der Bundesrepublik Deutschland. 
Kolloquium 7. und 8. Juni 1995 in Braunschweig. 
Bearb. von Dr. Rainer Muller, Prof. Dr. Ulrich 
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8. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzen
schutzdienstes
Wissenschaftliche Aufsatze und Nachrichten tiber
aktuelle Fragen des Pflanzenschutzes. Erscheint
monatiich (Aufl. 1.300), 1995 erschien Jahrgang
47,328 s.

9. Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis als Teil der
"Beschreibenden Pflanzenschutzliste"
Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutzmittel.
( A11fl rlPT TeilvPrzPiC'hni!:!:P 3 OOO - 7 OOO) 1 QQ<:;
erschien die 43. Aufl. mit folgenden Teilver
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Teil 1 Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hopfenan
hl'ln - �nntfP.rlculturPn - Nirhtlcu}tnrhntf - r-.P.w!:l<:!<:!P.T
Teil 2 Gemtisebau-Obstbau-Zierpflanzenbau
( einschlieBlich Wachstumsregler)
Teil 3 Weinbau
Teil 4 Forst
Teil 5 Vorratsschutz

10. Richtlinien fiir die amtliche Priifung von Pflan
zenschutzmitteln (Aufl. 700)
Bezug der Veroffentlichungen:
1, 2, 4, 9, 10, 11 durch-Saphir Verlag, GutsstraBe
15, 38551 Ribbesbtittel,
3, 7 <lurch den Buchhandel oder Blackwell Wissen
schafts-Verlag GmbH, Kurftirstendamm 57,
10707 Berlin,
8 <lurch den Buchhandel oder Verlag Eugen Ulmer,
Postfach 70 05 61, 70574 Stuttgart

11. Berichte aus der Biologischen Bundesanstalt fur
Land- und Forstwirtschaft
Heft 0, 1995: Wirkstoffmeldungen nach § 19 des
Pflanzenschutzgesetzes - Ergebnisse aus dem Mel
deverfahren ftir die Jahre 1987 bis 1992. Von
Achim Holzmann und Edelgard Adam.
Heft 1, 1995: Sachverstandigengutachten zur Ge
nehmigung von Weihnachtsbaumkulturen (in
Landschaftsschutzgebieten) unter Berticksichtigung
von Herbizideinsatzen bzw. mechanischen oder
kulturtechnischen Verfahren zur Unkrautbekamp
fung und deren Folgewirkungen auf den Natur
haushalt. Von Gerd Heidler.
Heft 2, 1995: Liste der zugelassenen Pflanzen
schutzmittel (Stand: 1. Januar 1995). Von Achim
Holzmann und Andreas Spinti.
Heft 3, 1995: Rechtliche Regelungen der Europai
schen Union zur Prtifung und Zulassung von Pflan
zenschutzmitteln und Wirkstoffen. Von Jorg
Rainer Lundehn.
Heft 4, 1995: Verzeichnis der Wirkstoffe in zuge
lassenen Pflanzenschutzmitteln. Von Giinter Hoff
mann.
Heft 5, 1995: Spritz- und Sprtihgerate fur Flachen
kulturen. Von Heinz Ganzelmeier, Sabine Gebauer,
Hans-Joachim Wehmann, Siegfried Rietz.
Heft 6, 1995: Information Exchange and Prior
Informed Consent (PIC) Procedure in the Export
and Import of Pesticides in the Framework of the
FAO Code of Conduct. Von Achim Holzmann.
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Heft 7, 1995: Workshop Integrated Pest Manage
ment November 2nd 1995, Kleinmachnow. Von 
Holger Beer 

12. BBA-intem
Biologische Bundesanstalt fiir Land- und
Forstwirtschaft
Heft 1, 1995: Zustandigkeiten bei der Prtifung und
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gard Adam.
Jlpft 1 1 QQ<:;· 711!:!'lmmPn!:ti>lhmo iiPT im 7.P.itrm1m
----- -, -- - -- ------ --------·-o ---- ---- -------�---
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bzw. beendeten Zulassungen. Von Achim Holz
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ren bei Verdacht auf Pflanzenschutzmittelvergif
tung. Von Gerhard Joermann.
Heft 5, 1995: Die Darstellung von Dosis-Wir
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(9), 1995, 248. 
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KLINGAUF, F., und GUNDERMANN, G.: Rechtliche 
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Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 1995, 
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KOCH, H., SIEBERS, J., und KRASEL, G.: Der Be
griff ,,Priifung" in den Grundsatzen der Guten Labor
praxis (GLP) und in deutschen Rechtsvorschriften so
wie die Konsequenzen fiir Priifeinrichtungen, Bewer
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VI. Stichwortverzeichnis

lfd. Nr. lfd. Nr. 

Abtrift Begonien 
- Modellierung 016 - Pflanzenstarkungsmittel 099 
- Flachstrahldiisen 017 - Echter Mehltau 099 
- Erfassung 018 Beta-Arten 

Acker-Kratzdistel - Resistenzgene 225 
- Samenproduktion 132 - Riibennematoden 225 

Ackerbau Bioabfallkomposte 
- Befallsgefahrdung 179 - Risikobewertung 287 

Afrikanische W anderheuschrecke biologischer Pflanzenschutz 
- biologische Bekampfung 256 - rauberische Fliegen 161 

Algen 
- Unkrautpopulationen 164 

- Auswirkung von Herbiziden 294
- antagonistische Mikroorganismen 238 

- Indikatoren 303 Blattlause
- Charakterisierung 305 - biologische Selbstregulation 141 

Alstroemeria 
- Nutzensschwellen 141 

- Viren 197 
- Endosymbionten 145,146 

Ameisen Boden 

- biologische Bekampfung 257 
- Dekontamination 173 

Apfel Bodenbearbeitung 

- Actinomyceten 092
- Herbizideinsatz 155 

- Actinomyceten - Nachweis 094 Bodenfauna 
- Actinomyceten - Isolierung 095 - Toxizitatstest 295 
- Blattlausan tagonisten 111 
- Mehlige Apfelblattlaus 113 

Bodenl6sung 

Venturia inaequalis 
- Gewinnung 291 

116 
- Venturia inaequalis 117 Bodenmikrokosmen 

Apfeltriebsucht 121 
- Resistenzgene 211 

Arabidopsis thaliana Bodenmikroorganismen 

- molekulare Grundlagen 203 
- EinfluB 293 

Azaleen Bodenmiidigkeit 

- Botrytis spp. 096 
- Actinomyceten 092 

Bacillus thuringiensis Bodensanierung 

- Charakterisierung 252 
- Schwermetalle 289,290 

Baculoviren Borkenkafer 

- Praparate 249 
- biologischer Pflanzenschutz 083 

- UV-Inaktivierung 250 Botrytis 

Baumbehandlung 
- Resistenz, induzierte 166 

- Infektionsverfahren 082 Chemikalien 

Baume 
- Prtifverfahren 066 

- Phytophthora - Vorkommen 091 
- okotoxikologische Priifung 296 

Baumschulen Code of Contact 

- Phytophthora-Arten - Epide-
- Prior Informed Consent - PIC 003 

miologie 089 Datenbank 

BBA-Autoren-Datenbank 320 
- biologische Objekte 324 

Befall-Schaden-Relationen Dolycoris baccarum 
- Datenbasis 180 

- Entwicklung 076 
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Domspeckkafer 
- Bekampfung 269 

Duponchelia fovea/is 
- Kaltevertraglichkeit 311 

EG-Richtlinien 309 

Eichen 
- Eichenwelke 081 

Eichenerdfloh 
- biologische Bekampfung 251 

Eichenholz 
- Methylbomidbegasung 080 

Einjahriger BeifuB 
- Ausbreitung 134 

Erbse 
- Fusarium-Welke 105 

Erdbeere 
- Blattrandvergilbung - Nachweis 119 

Fachliteratur 
- Erfassung 323 

Feldsalat 
- Falscher Mehltau - Anfiilligkeit 104 

Feldspritzgestange 
- Bewegungsverhalten 020,021,022 

Feldversuche 
- Grundlagen

Feuerbrand 
- Ausbreitung

Flachenstillegung 
- Verunkrautung

Fliegen 
- Pflanzenschutz- und Dtingemittel

EinfluB

Forstsaatgut 
- Beizung

Fusarium oxysporum 

- spezialisierte Formen

Fusarium ssp. 
- Identifizierung

Gefleckter KohltriebrtiBler 
- Bekampfungsstrategien

Geholze 
- Phytophthora-Befall

Gemilse unter Glas 
- biologische Bekampfung

Gemilsekulturen 
- Bekampfung samen- und

bodenbilrtiger Pathogene

Gentechnik 
- Datenbank

137 

240 

165 

074 

077 

216 

217 

070 

090 

109 

151 

185 
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Gen transfer 
- Potentiale 212 

Gerste 
- Drechslera teres-Resistenz 052 
- Rhynochosporium secalis-Resistenz 052 
- Drechslera teres-Virulenzspektrum 053 
- Resistenzinduktion 171 
- Fruchtfolgeproblemen 223 

Getreide 
- Gelbrost - Resistenz
- Fungizide

- Resistenzinduktoren
- Ahrenkrankheiten
- FuB-, Blatt- und Ahrenkrankheiten
- Resistenzprilfungen
- SchadensschweUen
- Unkrautkontrolle
- Pseudocercosporella

- Stickstoff-Behandlung zur
Entwesung

Getreidekrankheiten 
- Resistenz, partielle

Gewachshauskulturen 
- Klimatisierungsstrategien

Graue Literatur 

GroBer Kornbohrer 
- Entomopathogene
- Pyrethroide

Gurken 
- Falscher Mehltau - Epidemiologie
- Resistenzinduktoren
- Echte Mehltauspilze

Gute Labor Praxis 
- Standardarbeitsanweisungen

Hautungshemmer 
- Auswirkungen

Herbizide 
- Abbau und Sorption
- Bodenmikroorganismen
- Phytotoxizitat

- Rtickstandsverhalten

Heuschreckenbekampfung 

Hopfen 
- virusfreie Mutterpflanze

Hordeum vulgare 

- Resistenzinduktion

Igel 
- Gefahrdung

Insekten 
- vorratsschadliche

044 
045,046 

045 
046 
047 
047 
156 
156 
218 

268 

050 

100 

319 

254 
275 

103 
243 
243 

321 

084 

139 
140 
276 
276 

318 

200 

168 

236 

259 
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Insekten, vorratsschlidliche 
- Begasungsmittel 272 

Insektizidbehandlung 
- Wiederbesiedlung durch Spinnen 069 

Insektizide 
- Blattkafer - Toxizitat
- Risikobewertungsmodell

Integrierter Pflanzenschutz 
- Apfelwickler
- Septoria-Fungizide

- PC-Wissensspeicher
- Umsetzung

INTERNET 

Kiifer, vorratsschlidliche 

067 

174 

114 

149 

157 

160 

325,326,327 

- Bekiimpfung - Pflanzeninhaltsstoffe 264 

Kartoffel 
- Phytophthora infestans

- Krebs-Resistenz
056,057, 175 

058 
- Pseudomonas solanacearum-

Diagnose
- Quarantanebakterien - Nachweis-

methoden
- Prognosemodell
- Nachweis Knollenringnekrosestamm
- Nachweis Spindelknollen-Viroids
- Schleimkrankheit

Kelthane 
- Verhalten

Kiefernholznematode
- Charakterisierung
- Kreuzbarkeit

Kirschen 
- Kleinfriichtigkeit

Kleidermotte 
- Neem als FraBhemmer

Kohlenwasserstoffe, aromatische 
- Abbau

Kompost 
- phytosanitarer Zustand
- Qualitatsbeurteilung

Kornkiifer 
- Begasung

Laufldiferarten 
- ExtensivierungsmaBnahmen

Lebensgemeinschaften, aquatische 
- Charakterisierung

Liickenindikation 
- Bekampfungsliicken

Lycopersicon 

- Resistenzinduktion

059 

060 

175 

205 

206 

315 

300

313 

314 

120 

267 

292 

213 
214 

273 

071 

306 

029,042 

168 
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Maikafer-Engerlinge 
- biologische Bekampfung 253 

Mais 
- Mykotoxine 215 

Motten 
- vorratsschadigend 261 
- insektenpathogene Pilze 263 

Miicken 
- Pflanzenschutz- und Diingemittel-

Auswirkungen 075 

Museumsexponate 
- Entwesung 270 

Mykorrhiza 
- Polyzyklische aromatische

Kohlenwasserstoffe 172 

- Echter Mehltau 124 

nachwachsende Rohstoffe 
- Pflanzenschutzlosungen 162 
- Topinambur 163 

Nematoden 
biologische Bekampfung 226,229 

- Biotestverfahren 227 
- Resistenzpriifung 227 
- Populationen 228 

- Heterodera schachtii 229 
- Populationsdynamik 230 
- Aphelenchoides-Ausbreitungsmodus 231 
- Heterodera - neue Art 232 
- Globodera pallida - Virulenztest 233 
- Globodera - Differenzierung 234 
- insektenpathogene, Lagerung 258 

Netzwerke 010 

Netzwerkstruktur 024 

Nutria 
- Bekampfung 237 

Obstbau 
- Prognosemodelle 115 
- Phytophthora 239 

Offentliches Grun 
- Schaden 088 

Olsaaten 
- Cadmium-Gehalte 288 

Pelargonien 
- Xanthomonas-Nachweis 097 

Personaldaten 322 

Petersilie 
- Umfallkrankheit - Ursachen 106 

Petunien 
- Viren 198 

Pflanzenbeschau 307 



Pflanzenextrakte 
Resistenzinduzierung 

- pflanzenpathogene Pilze
- Reynoutria

Pflanzengesundheit 
- Informationssysteme

Pflanzenschutz

167,241 
242 
244

310 

- Kosten 176 

Pflanzenschutzdokumentation 316 

Pflanzenschutzgerate
- Erklarungsverfahren O 11, 012 
- Beschreibende Pflanzenschutzliste

- Gerate 013 
- Normung 014 
- Fliissigkeitsverteilung 015 
- Priifvorschriften - Recyclinggerate 019 

Pflanzenschutzmittel
- Zulassung

Wirkstoffmengen
Haus- und Kleingarten
Auswirkungen auf Regenwiirmer
Auswirkungen unter
Halbfreilandbedingungen
Richtlinien

- Sedimentorganismen
- Verunreinigungen
- Analysenmethoden
- Parallelimporte
- Verbleib im Boden
- Riickstandsversuche
- Verbraucherschutz
- liochstmengen
- in derLuft
- Riickstandsverhalten
- Eintrag
- Oberflachengewasser
- Bestauberinsekten
- Schliden an Bienenvolkem
- Sensitivitat des Ameisenbuntkafers
- Abbauverhalten im Forst
- Nebenwirkungen
- San-Jose-Schildlaus-Bekampfung
- Wirtschaftlichkeit
- Abschwemmung
- Belastung
- Formulierungen
- okochemisches Verhalten

001 
002 
007 
025 

026 
027 
027 
032 
033 
034 
037
038 
038 

039,040 
041 
043 
063 

063,279 
064 

065,277 
086 

- Methodenvergleich ,,Verfliichtigung"

087 
110 
112 
182 
279 
280 
281 
281 
282 
283 
284 
297 
297 
299 
299 
304 

- Einwaschungsverhalten
- EG - Umweltpolitik
- Collembolen - Empfindlichkeit
- Raubmilbenarten - Empfindlichkeit
- Regenwiirmer - Auswirkungen
- Auswirkungen
- Zoobenthon - Auswirkungen
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Pflanzenschutzmitteleintrage 
- Oberflachengewasser 301,302 
- Gefahrdungspotential 301 

Pflanzenschutzmittelriickstande 
- Analysenmethoden 035,036 

Pflanzenstarkungsmittel
- Freilandbedingungen 030 

Pflaumen
- Pseudoscharka 118 

PHYTOMED-Thesaurus 317 

Phytophthora
- bakterielle Antagonisten 239 

Pilz- und Bakterienkulturensammlung 
- Datenbank 222 

Platane 
- Blattbrauneerreger 078 

Porree
- Schaderreger 108 

Prognosemodelle 181,183 

Raps 
- Virus-Resistenz 202 

Raubmilben 
- als Indikatoren 159 

Rebe 
- Mykorrhizierung 123,124 
- Vergilbungskrankheit 125,126,127 

Reben-Peronospora 
- Prognose 128 

Richtlinie 91/414/EWG 
- Umsetzung 004 
- Informationsaustausch 005 
- Expertentraining 006 
- Dossiers 009 
- Monographien 031 

Rieselfeldboden
- Riickstandsanalytik 285 
- Schadstoffaufnahme 286 

Rizomaniavirus 
- Hauptstammgruppen 195 
- monoklonale Antikorper 196 
- Diagnosetechniken 207 

Roggen
- Mutterkom 049 

Roter Brenner 
- Bekampfungstermin 130 

Saumbiotop 158 

Schadmotten 
- atherische Ole 266 
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Schadorganismen 
Unkraut 

Risikoanalyse 184 

Diagnose 
- Verbreitung 178 

- 208 

Schwammspinner 
Unkrautbekiimpfung 
- WeiBkohl 136 

- Rassendifferenzierung 085 
- Gurken 136 

naturliche Antagonisten 247 
- biologisches Bekiimpfungs- Unkriiuter 

verfahren 248 - intraspezifische Variabilitat 133 

S icherheitsforschung Unkrautverteilung 
- biometrische Planung 193 - Luftbildanalyse 138 

S ilberfischchen Viola-Hybriden 
- Bekiimpfung 274 - Pseudomonas-Identifizierung 098 

Sommergerstensorten Virus 
- Unkrautunterchiickung 135 - Klonierung 201 
- Mehltaubefall 135 Voge! 
Sorghum - Schaden 235 
- Brandpilze 219 Vorratsschiidlinge 
Speckkiiferarten - biologische Bekiimpfung 262 
- Repellents 265 Wacholderspinnmilbe 
Spinnen - Schadpotential 312 
- ExtensivierungsmaBnahmen 072 Wachstumsregler 
Spritzeinrichtungen - im Gewiichshaus 028 
- Gewiichshauskulturen 023 Wanderheuschrecke 
Steinobst - biologische Bekiimpfung 255 
- Phytoplasmen 122 Wanzen- und Zikadenfauna 
S treptomycinsulfat - Bewirtschaftungsintensitiiten 073 
- Nachweis 278 Weihnachtsbaumkulturen
S ii8kartoffel - Rindenschiiden 079 
- Virus-Nachweisverfahren 204 Weinbau 
Tabak - Fungizide, botrytiswirksame 129 
- Kaltentwesung 260 - Naturschutz und Pflanzenschutz 131 
- Entwesung 271 Weizen 
Tomaten - Herbizide, teilfliichenspezifisch 154 
- Fusarium 102 - Schneeschim met 169 

Torfsubstrate Weizen- und Gerstensorten 
- Gefurchter DickmaulriiBler 107 - Echter Mehltau - Resistenz 051 

transgene Erbsen Wintergetreide 
- Virus-Resistenz 199 - Herbizideinsatz 153 

transgene Kartoffelpflanze Winterraps 
- T4-Lysozym 190 - Intensitiit 054 

transgene Pflanzen 
- Verticillium dahliae • 

- Viren 187 
Resistenzbeurteilung 055 

Agrobakterien
- Leptosphaeria maculans

188 Resistenzbeurteilung 055 
Gentransfer in Endophyten 188 

- Sicherheitsforschung 191 Winterweizen 

Zuckerriiben 192 - B lattlause 142,143,144 

Expressionsvariabilitiit 209 - Antagonisten 143 

Fremdgen-Eliminierung 210 Schwellenwertkonzept 144 
- Fungizid-Dosierung 147 

Trichogramma 
- Taubiihrigkeit - Bekiimpfung 150 

- Massenproduktion 245 Saatgutbehandlung- 152 
Traubenwickler 246 
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VI. Stichwortverzeichnis

- Pflanzenschutz - Wirtschaftlichkeit 177 Zierpflanzen 
- Gersten-Gelbverzwergungsvirus 194 Diagnose 101 -

Winterweizen-Genotypen - W elkeerreger 220 

- Resistenz 048 - Fusarium oxysporum 220 

- P seudocercosporella - Aposphaeria 221 

herpotrichoides 048 
Zuckerriiben 

Winterweizensorten - gentechnische Analyse 189 
- Fungizide 148 - Sarnenbehandlung 061 

Wirkstoff-Datenblatter 008 
- Wurzelbranderreger 061 

- Blattfeckenkrankheit 062 
Wirt-Parasit-Beziehung 

- Direktsaat 068 
- Toleranz 170 Raubarthropoden 068 -

Wurzelholzbohrer - Sicherheitsforschung 186 

- Pyrethroide 275 - Gen transfer 192 

Xenobiotika Zwiebeln 
- Abbau 224 - Schaderreger 108 

Zertifizieru ng 308 
- Mehltau 148 

Ziergeholze 
- Actinomyceten 093 

- 271



The Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry 

President: Professor Dr. Fred Klingauf 
Headquarter: Messeweg 11/12, D 38104 Braunschweig 

The Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry - Biologische Bundesanstalt fur Land
und Forstwirtschaft (BBA) - is a crop oriented research and administrative organization under the Federal 
Ministry of Food, Agriculture and Forestry (Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten) in 
Bonn. Its duties are defined by the Plant Protection Act (Pflanzenschutzgesetz) dated 15. September 1986 and 
of which the two main tasks comprise research on plant diseases and pests and administrative functions. The 
latter include the examination and the licensing of plant protection chemicals and equipment used in the 
protection of plants and stored products. Further legal functions arise from the Chemicals Act (Chemikalien
gesetz) of 16. September 1980 by conducting research on and risk assessment of chemicals used in agriculture, 
and from the Genetechnology Act (Gentechnikgesetz) of 20. June 1990 by its involvement in risk assessment of 
genetically modified organisms deliberately released into the environment. 

The BBA advises the Federal Ministry of Food, Agriculture and Forestry regarding all matters of plant protec
tion and related subjects in order to reach appropriate decisions. 

The headquarter of BBA is centred in Braunschweig. Other main research and administrative facilities are in 
Berlin and Kleinmachnow and four institutes or parts of them are maintained in Munster, Darmstadt, 
Bernkastel-Kues and Dossenheim. The centre has about 950 employees of which 200 are scientists. The 
experimental fields comprise an area of 220 hectares. 

The activities and objectives of the BBA besides the above mentioned include: 

- studies on plant pests (nematodes, insects, mites, rodents, birds etc.) and pathogens (fungi, bacteria, viruses)
and the development of suitable methods of control, especially through crop cultivation and rotation

- development of methods of integrated pest management, including risk assessment in plant protection and
ecotoxicology

- research on crop losses caused by non-parasitic diseases due to physiological imbalances and the effects of air
pollution on cultivated plants

- studies on resistance, especially the testing of crop cultivars for resistance to pests and pathogens. Develop-
ment and transfer of resistance to plants by employing classical and biotechnical methods

- research on the resistance of pests to plant protection chemicals
- development of methods for the diagnosis of plant diseases, including gentechnological methods
- investigations on the integration of chemical, biological and agrotechnical measures in order to minimize the

use of plant protection chemicals
- development of suitable methods of biological control
- studies on the epidemiology of pathogens and mass fluctuations of pests as a basis for forecasting, warning

service and plant quarantine measures, modeling and electronic data processing
- research on weeds and suitable methods and compounds for their control
- studies on problems in the protection of stored products
- research on equipment and methods of application
- investigation on the mode of action and use of plant protection chemicals and their environmental side ef-

fects
- work on residue problems arising from the application of plant protection compounds with a view to safe

guarding the health of humans and animals and meeting the demands of hygiene as indicated by food
legislation

- collection, evaluation and information on national and international scientific literature of phytomedicine
and plant protection

- recording of relevant laws and regulations of the Federal Republic of Germany and of foreign countries in the
field of plant protection and plant quarantine

- participation in crop protection projects in developing countries.




